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WALTER MASCHKE, Bundesvorstandsmitglied des FDGB del' sowjetisch
besetzten Zone und Leiter del' H.-A. Schulung und Bildung

Urn die Grundsatze und die Einheit der deutschen
Gewerkschaften

1. Die Aniange der Zusammenarbeit
. Jede Besatzungszone Deutschlands hat heute ihre besondere, organtsa

torisch unabhangige Gewerkschaftsbewegung aufzuweisen. Ware Deutsch
land nach dem Zusammenbruch nicht in Besatzungszonen aufgeteilt wor
den, so hatten wir langst eine aile deutschen Arbeitnehmer erfassende
Gewerkschaftsbewegung-. So wenig wir in del' deutschen Arbeiterbewegung
VOl' 1933 einen F'dder'altsmus oder Partikularismus gekannt haben, so
wenig hatten wir heute damit zu rechnen, wenn - ja, wenn nicht Ein
flUsse eine Rolle spielen wtirden, die von autsen, von den politischen Inter
essen del' jeweiligen Besatzungsmacht herrUhrend, auf die Gedanken
giinge und Vorstellungen, auf die "Ideologie" del' Gewerkschafter einzu
wirken versuchten. Dnd es erfordert ebensowenig KUhnheit, zu behaupten,
daB diese einheitliche deutsche Gewerkschaftsbewegung sich von vorn
herein als zentral tiber ganz Deutschland erstreckender "Deutscher Ge
werkschaftsbund" del' Welt reprasenttert; hatte,

Erfreulicherweise hat sich trotz del' gegenwarttgen Zersplitterung
Deutschlands ein Grundprinzip in allen Zonen gleichmafstg durchgesetzt,
das del' Beseitigung del' frUher vorhandenen neben- bzw, gegeneinander
stehenden verschiedenen Gewerschaftsrichtungen. Und ebenso erf'reu;
lich ist es zu sehen, daB kein ernstzunehmender deutscher Gewerkscharter
unternimmt oder wagt, sich offen fUr die Wiederkehr des gewesenen
leidigen Zustandes del' Zersplitterung einzusetzen. Neben diesel' trber
einstimmung in einer grundlegenden Frage gibt es erktarltcherwetae in
folge des nicht aufeinander abgestimmten Wachstums del' Gewerkschaften
in den verschiedenen Landesteilen mancherlei Abweichungen in Form und
Wesen. Und auch hierzu kann als Zeichen fUr den in allen deutscaen
Gewerkschaften vorhandenen gesunden Sinn festgestellt werden, daB sich
schon frUhzeitig uberall das BedUrfnis nach einer Uber das ganze Land
sich erstreckenden Verbindung zeigte, die Ansichts- und Erfahrungsaus
tausch und in weiterer Folge die Voraussetzungen zum einheitlichen Auf
bau einer slch Uber -a lle Besatzungszonen ausdehnenden Gewerkschafts
bewegung ermogllchen sollte. Auf Veranlassung und unter Mithilfe des
Weltgewerkschaftsbundes traten im November 1946 zum erstenmal nach
dem Zusammenbruch von 1945 Gewerkschaftsvertreter aller Besatzungs
zonen zu gemeinsamen Beratungen zusammen. Die gewerkschaftlichen
Interzonenkonferenzen wurden als regelmafstge Einrichtung beschlossen.

Diese Interzonenkonferenzen dienen nach einem von Ihnen selbst fest
gelegten BeschluB dem Zweck "del' Information und Aussprache tiber
gewerkschaftspolitische, wtrtscharts., sozial- und kulturpolitische Fragen
mit dem Ziel, gemeinsame gewerkschaftliche Grundlagen zu erarbeiten".
Die Konferenzen sollen insbesondere Uber einen gemeinsamen Aufbau del'
Gewerkschaften beraten und dafUr einheitliche Grundsafze aufstellen. Del'
Generalrat des Weltgewerkschaftsbundes hat im Juli 1947 in Prag be
schlossen, den Beitritt del' deutschen Gewerkschaften im Prinzip anzu-
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nehmen und ihn effektiv werden zu lassen, wenn u. a. die Bedingung
erfiiUt sei, daB in Deutschland ein Gewerkschaftszentrum geschaffen
wird. Das hat die im August 1947 tagende 5. Interzonenkonferenz ver
anlaBt, einen ArbeitsausschuB einzusetzen, der Vorschliige zur Organisie
rung eines aUgemeinen deutschen Gewerkschaftskongresses ausarbeiten
soUte. Auf der 6. Interzonenkonferenz wurde diesem ArbeitsausschuB
nach Entgegennahme seines Berichtes aufgegeben, die Wahlordnurig fiir
die Einberufung des Kongresses auszuarbeiten und einen Entwurf fiir
die aUgemeinen Grundsiitze vorzulegen, die vorn GewerkschaftskongreB f'tir
die gewerkschaftliche Arbeit in ganz Deutschland aufgesteUt werden sollen.

Dieser ArbeitsausschuB, dem je drei Vertreter aller Zonen und zwei vom
FDGB GroB-Berlin angehorten, hat seine Aufgabe in zwei Sitzungen er
ledigt und der 7. Interzonenkonferenz (Februar 1948) VorschHige fUr
"Grundsiitze und A!ufgaben" und fiir eine Bundessatzung der deutschen oe.
werkschaften unterbreitet.· Diese Vorschliige gaben die einmiitige Auf
fassung aUer Mitglieder des Arbeitsausschusses wieder, konnten abel'
nicht verabschiedet werden. Del' 7. Interzonenkonferenz wurde niimlich
durch '<len Sekretiir der Gewerkschaften der Bi-Zone, KoUegen Fritz
Tarnow, der Entwurf einer gewerkschaftlichen Prinzipienerkliirung vor
gelegt, die in den zur Abstimmung stehenden "Grundsiitzen" ihre be
sondere Anerkennung finden soUte. trber diese Tarnowsche Prinzipien
erkliirung konnte keine Einmiitigkeit unter den Konferenzteilnehmern er .
zielt werden. Sie ist inzwischen zum Gegenstand lebhafter Auseinander
setzungen in der Presse geworden. In den folgenden Ausfiihrungen wird
dargelegt, aus welchen Griinden die Annahme der Tarnowschen Prinzipien
erkliirung nicht nur fiir unzweckmiiBig, sondern direkt als der deutschen
Gewerkschaftsbewegung schiidlich anzusehen ist.

2. Die Vorscblage des interzonalen Arbeitsausschusses
Was soUte mit den "Grundsiitzen und Aufgaben" erreicht werden?
'Vel' die VorschHige des Arbeitsausschusses unvoreingenommen liest,

wird zweifeUos bei geniigender Kenntnis del' gegenwiirtigen Situation ' in
Deutschland und spezieU in der deutschen Gewerkschaftsbewegung die
Auffassung erhalten, dafs hier von allen Beteiligten mit dem besten
Willen zur Verstiindigung gearbeitet worden ist. Man spurt, daB hier
bewutst vermieden wurde, allgemein gehaltene Thesen zu formulieren und
sehr weitreichende grundsiitzliche Forderungen aufzusteUen. Es wurde
Zuriickhaltung geiibt, weil jeder Verhandlungspa.rtner- sich in die besondere
Situation des anderen hineinzuversetzen suchte und offenkundig bemiiht
war, dem anderen vermeidbare Schwierigkeiten zu ersparen. Nur so ist
es zu erklaren, dafs diese Vorschlage wohl von dem kiinftigen deutschen
Gewerkschaftsbund die Durchfiihrung gemeinwirtschaftlicher bzw. sozta
listischer MaBrrahrnen verlangen, dafs aber ein gr-undsatzltches Bekenntnis
zum Sozialismus nicht ausqesprochen wird. 1st von unseren aktiven Ge
werkschaftern auch nur einer del' Meinung, solche Vorschliige wiirden
einer Gewerkschaftskonferenz unterbreitet werden, wenn aUe deutschen
Gewerkschafter ohne Riicksicht auf ihre jeweilige Besatzungsmacht ihre
Auffassungen niederlegen konnten ? Schon lange vor 1933 hatte der ADGB
programmatisch erklart, dafs er im Sozialismus die hohere Form der
geseUschaftlichen Organisation sieht! 'Narum soUten wir heute ein solches
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Bekenntnis nieht ablegen, da doeh aJle ehemals selbstandigen Gewerk
sehaftsriehtungen in diesel' Auffassung tibereinstimmen? Es liegen also
offenkundig Rtieksiehten auf politisehe Machtverhaltnisse VOl', die sieh
dureh den Zusammenbrueh und die Besatzungsrnachte ergeben haben. Und
diese Rticksichten wurden genommen, urn die gesamtdeutsehe gewerk
schaftliehe Zusammenarbeit zu fordern und das Spiel del' lFOderalisten und
Reaktionare zu vereiteln.

Diese Orundsatzerklarung gibt ein Beispiel fUr weise Selbstbeschrankung,
die es errncglichen wurde, in ganz Deutschland eine in den Hauptztigen
tibereinstimmende Gewerkschaftspolitik zu treiben. . selbst wenn es durch
aufsere Einfltisse nieht zur politisehen .und wirtsehaftliehen Einheit
Deutschlands und auch nicht zur Grtindung eines gesamtdeutsehen Gewerk
schaftsbundes kommen soJlte. Ist abel' in den wesentJiehen Fragen del'
\Virtsehafts-, Sozial- und Kulturpolitik eine Verstandigung zwischen den
verschiedenen gewerkschaftlichen Landesorganisationen in Deutschland
erfolgt, dann kann keine Besatzungsmacht verhindern, daB tiberaJl, wenn
auch unabhangtg voneinander, die gewerkschaftJiehe Praxis daran geht,
die gemeinsam aufgestellten Gruridsatze in die Wirkliehkeit umzusetzen.
Was ist demgegentiber del' Kern del' von Tarnow vorgelegten Prinzipien
erklarung, die zunachst nul' erreicht hat, daB die anseheinend schon vor
handene Verstandigung tiber eine gewerkschaftspolitische Plattform ftir
die unmittelbare Zukunft auf einen noch ungewissen Termin vertagt
werden muBte?

3. Die Hauptgedanken in Tarnows PrinzipienerkHirung
Zunachst, mtissen die Hauptgedankengange Tarnows herausgestellt

werden. Sie sind in den folgenden Satzen del' Prtnztptenerlclarung enthalten:
Die Gewerkschaften erklaren sieh unabhangtg vom Staat, vom

privaten wie offentJichen Unternehmertum und von den politisehen
Parteien.

Die Gewerksehaften kampf'en fill' die Gewahrung und Sieherung del'
menschlichen Grundreehte und Freiheiten ftir alle ...

Die SichersteJlung der Mensehenrechte kann nul' im Rahmen einer
demokratisehen Staatsordnung erreieht werden, in del' die Staatsgewalt
vorn Volke ausgeht und aJle Organe des Staates del' Bestimmung und
KontroJle des Volkes untersteJlt sind.

Da die Existenz und die Tatigkeit del' Gewerksehaften nur in der
Freiheit einer demokratisehen Staatsordnung gesiehert. sind, gehort
del' Kampf ftir die Verwirkliehung del' Demokratie zu ihren wieh
tigsten Aufgaben.

Im 2. Abschnitt der Erkliirung wird dann naher angegeben, welehe
konstitutioneJlen Einrichtungen und mensehliehen Grundreehte in einem
Staatswesen vorhanden sein mussen, wenn es von den Gewerksehaften als
Demokratre anerkannt werden soli. Dartiber hinaus aber gibt Tarnow
dann noeh in einer Liste von secha Positionen Merkmale bekannt, "von
denen jedes einzelne gentigt, urn eine Staatsform zu erkennen, die im
scharfsten Gegensatz zur Demokratie steht."

Tarnow hat anseheinend selbst das Em'pfinden, daB sein Unterfangen
einer besonderen Begrtindung bedarf, denn er sagt:
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"Urn der geistigen Verwirrung entgegenzutreten, die vom Faschis
mus durch den MiJ3brauch des Wortes "Demokratie" hervorgerufen
wurde, und urn das VersUindnis flir den Unterschied zwischen demo
kratischen und nichtdemokratischen Staatsformen zu erleichtern,
stellen die Gewerkschaften als Kennzeichen einer antidemokratischen
Staatsform ausdriicklich fest"... dann folgen die obenerwahnteu
sechs Positionen.

Es ist ein recht merkwiirdiges Unternehmen, urn das es sich hier
handelt.

Eine ganz grofse Aufgabe hat sich Tarnow demnach gestellt! Er be
schriinkt sich also absolut nicht darauf, _Fragen zu behandeln, die im
gegenwartigen Leben Deutschlands eine Rolle spielen, sondern ,greift
Streitfragen auf, die die ganze Welt bewegen, wie "Was ist Demokratie?"
Und er will, dats die deutschen Gewerkschaften sich anmafsen, in dieser
Frage gewissermaJ3en das entscheidende Wort zu sprechen. Sie sollen
ja durch ihre BeschluJ3fassung ein Werturteil fallen liber die Staatsform
anderer VOlker, denn darum handelt es sich doch letzten Endes, wenn die
deutschen Gewerkschaften mit Pathos und in feierlicher Form - natiirlich
vorausgesetzt, sie hatten die Tarnowsche Erklarung angenommen - z. B.
folgende Postulate aufstellen:

Wo die Staatsgewalt verbunden ist mit einer monopolisierten und
privilegtierten Partei ... dort ist keine Demokratie;

Wo es eine geheime politische Staatspolizei gilt, '" dort ist
ketne Demokratie;

Wo es Konzentrationslager, Zwangsarbeit und ahnliche Ein
richtungen gibt, ... dort ist keine Demokratie!

In welche Situation konnten die deutschen Gewerkschaften durch die
Annahme einer solchen Prinzipienerklarung htneinmanovrtert werden?
Tarnow weiJ3 doch so gut wie jeder deutsche Gewerkschafter, ~aJ3 es
z. B. in der Sowjetunion neben der flir den Staat verantwortlichen kommu
nistischen Partei keine andere politische Partei gibt. Tarnow wells doch
auch, dals das deutsche Volk nach der libereinstimmenden Ansicht uer
Sieger- bzw. Besatzungsmachte erst noch zur Demokratie erzogen werden
solI. 1st doch gerade in den westlichen Zonen Deutschlands der Arbeiter
schaft das Recht zum Aufbau ihrer gewerkschaftlichen Organlsationen
nach ihren eigenen Ansichten nur sehr zogernd gegeben worden, unter
Hinweis auf die rfehlende demokratische Erziehung. Und nun 6011 <ler
Lehrling auf dem Gebiet der Demokratie, das deutsche Volk, durch me

_deutschen Gewerkschaften es unternehmen, VOlkern, die uns von der
Dlktatur befreit und uns damit den Weg zur Demokratie frei gemacht
haben, zuzurufen: Jhr seid keine Demokratie! Und das, trotzdem wir alle
und auch Tarnow es wissen, daJ3 die VOlker der Sowjetunion aus elnem
begreiflichen Stolz heraus der Auffassung nicht nur, sondern der -f es t en
trberzeugung sind, daJ3 gerade sie mit ihrem Sowjetsystem die wahre
Demokratie, ihre wirkungsvollste Form, verwirklicht haben. Und nicht
nur die SowjetvOlker selbst, sondern in allen Liindern der Erde, merit
zuletzt auch in Deutschland, sind Mlllionen werktii.tlger Menschen der
selben trberzeugung. Urid wenn Tarnow an seine Tatlgkeit in der deutschen
Arbeiterbewegung vor 1933 zuruckdenkt, so wlrd er sich ertnnern, daI3
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damals erhebliche Teile del' deutschen Arbeiterschaft die Sowjetdemokratle
fUr wertvoller hielten als die Weimarer Republik. Und die Erfalrrungen
mit del' Hitler-Diktatur haben diesel' Gruppe bestimmt nicht Unrecht ge-
geben und sie nicht kleiner werden lassen. .

Die deutschen Gewerkschaften haben, wie oben betont, erfreulicherwelse
die friihere Zersplitterun,g nach politischen und ,weltanschaullchen Gesichts
punkten Uberwunden. Il;1 dem hier abgedruckten Entwurf einer Grundsatz
erkUirung heiBt es deshalb mit gutem Bedacht:

Die Gewerkschaften bekennen sich zur parteipolitischen und reli
giOsen Neutralitat. Es wird deshalb den Mitgliedern die gegenseitige
Achtung ihrer parteipolitischen und reltgtosen trberzeugung zur Pflicht
,gemacht.

Mit del' Erkliirung Tarnows wird abel' bestimmt ein parteipolitischer
Zankapfel in die Gewerkschaften geworfen, und das volltg' unnottgerwelse.
Wir haben genUgend zu tun, um erst einmal ein richtiges Zusammen
wachsen del' aus den verschiedenen Richtungen gekommenen Massen del'
Gewerkschaftsmitglieder zu erreichen. Reibungsstoffe bringt del' Alltag'
geniigend, wir brauchen nicht bewuBt welche herbeitragen! Und WIe
wUrde sich unsere Situation innerhalb del' internationalen Arbeiter
bewegung gestalten, wenn wir den Ehrgeiz haben soIlten, del' Schulmeister
del' Welt in Fragen del' Demokratie zu werden, trotzdem WIr unsere
Gesellenpriifung - siehe Versagen del' deutschen Gewerkschaften In del'
Abwehr des Nationalsozialismus - doch wirklich nicht bestanden haben?
Denn wenn wir schon als Gewerkschaften es fUr unsere vordringlichste
Aufgabe ansehen wollten, die Vorstellungen von dem Begriff "Demokratie"
in del' Welt zu kliiren, dann mUBten wir doch wohl an diese Aufgabe in
erster Linie vom gewerkschaftlichen Standort herangehen. Irn folgenden
Abschnitt soIl gezeigt werden, wie dies hatte geschehen konnen.

4· Was miiflte eine gewerkschaftliche Stellungnahme zur
Demokratie vornehmlich enthalten? ' .

Tarnow setzt an die Spitze seiner Erkl8.run,gen den an sich selbst
verstiindlichen Satz: "Die Gewerkschaften vertreten die sozialen und wtrt,
schaftlichen Interessen del' Arbeitnehmerschaft (die kulturellen Interessen
werden Ubersehen! Del' Verf.) in del' Wirtschaft, Im Staat und del'
Gesellschaft." Er kommt abel' nicht auf den fUr einen Gewerkschafter
doch wohl naheliegenden Gedanken, daB zu den menschlichen Grund
rechten, die! die Gewerkschaften von einer Demokratie fordern mussen, in
erster Linie solche sozialer Natur gehoren. In dem positiven Tell seiner
Erkl8.rung soIlen nach Tarnow die Gewerkschaften wohl verlangen, daB
eine aus allgemeinen, freien Wahlen hervorgegangene Volksvertretung
das alleinige Recht zur Gesetzgebung und zur Ein- und Absetzung von
Regierungen haben soll, daB Presse-, Vereins- und Religionsfreiheit ge
wahrteistet lst, dafs der Staat das Leben, die Freiheit und das Eigentum
jeden BUrgers gegen willkUrliche Eingriffe schtltzt usw. Es findet sich
abel' auch nicht eine Andeutun,g davon, dafs Tarnow von einer Demokratie

• zu fordern gedenkt, dafs sie zunachst einmal das nackte Leben ihrer
BUrger zu sichern und zu garantieren hat. Man konnte als Gewerkschafter
del' Aurrassung sein, daB dann vielleicht del' Autor dieser Prinzipien-
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eeklarung es fiir ratsam gehalten hat, das Fehlen der primitivsten sozfalen
offent.ltchen MaBnahmen oder Einriehtungen als Kennzeiehen fiir ein
Land, in dem keine Demokratie besteht, anzufiihren. Leider sieht sieh
der Leser aueh hierbeienttauseht. Er wirdJ vergeblieh etwa diese Formu
lierung suehen:

Wo die Arbeiterklasse infolge fehlender sozialer Gesetzgebung oder
sonstiger offentIieher Einriehtungen nieht gegen die Gefahren und
Folgen der Ausbeutung, von Krankheit, Urifa.llen, Irrvaltdrta.t, Arbeits
losigkeit und des Alters gesehiitzt ist, da ist keine Demokratie!

Die Erfahrungen aus zwei Weltkriegen, die Erkenntnlsse iiber ihre
Vorbereitung und ihr Zustandekommen miiBten die Gewerksehaften in
der gegenwarttgen Zeit mehr denn je veranlassen, an eine Demokratie
etwa die folgende Forderung zu steIlen:

Wo Sehwerindustrie und Riistungsbetriebe sieh in privaten Handen
befinden und damit die Gefahr einer Beeinflussung der Politik In
krie,gshetzeriseher Riehtung aus Prorttirrteresse besteht - da ist keine
Demokratie!

Mit derselben Begrtindung ware auszuspreehen:
Wo privatkapitalistisehe Einfliisse auf die Bildung der offent~iehen

Meinung (z. B. durch Presse, Rundfunk, Film usw.) rnogltch sind, da
ist keine Demokratie!

Und miiBten nieht gerade deutsehe Gewerksehaften in Wiedergutmaehung
einer dureh die Nazis uns aufgeladenen sehweren moralischen Schuld,
naeh der Ausrufung des, deutsehen Volkes als "Herrenvolk" uno naeh der
nahezu restIosen Ausrottung des jiidisehen Volkes in Europa, miiBten sie
da nicht selbstverstandlich an sieh und alle anderen Volker die Forderung
steIlen, dafs es keine solehe AnmaBung wre die Unterseheidung in hohere
und niedere Rassen mehr geben darf? Hatten sie nieht die Liste der anti
demokratisehen Merkmale in Tarnows Erklarung etwa in folgender Weise
zu erganzen:

Wo die Stellung des Mensehen im offentliehen, reehtIiehen und
sozialen Leben dureh Rassenzugehortgkett oder- dureh Rassenmerkmale
bestrmmt wird, da ist keine Demokratie!

Wo mogen wohl die Griinde liegen, die Tarnow veranlarst haben, diese
fiir einen Gewerksehaf:l:er doeh wirklieh mcht von weither ,geholten
Forderungen an eine Demokratie nieht aufzusteIlen? Nun, es ist dureh
aus wahrseheinlieh, dafs er slch sehr gut vorstellen konnte, dafs die Ge
werksehalften in den USA, in Siidafrika, in Australien und in sonstigen
Lii.ndem, die sieh selbstverstii.ndlieh fiir Demokratien halten, eine solehe
grundsatzhche Stellungnahme nieht gem sehen wiirden. Viel1eieht hat.ten
sie sogar den deutsehen Gewerksehaften, wenn sic sieh zu solcher Erklii
rung aufgesehwungen hat.ten, sehr unverbltimt gesagt, d. h. dureh die zu
standtge Besatzungsmaeht sagen lassen, daB wir uns urn unsere eigenen
Angelegenheiten zu kiimmem erst mal "lemen miiBten, und solange wir
das nieht riehtig konnen, die Finger von den Affairen anderer VOlker
lassen sollen. Und so ist es durchaus denkbar, daB Tarnow wohl gespiirt
hat, wo die Grenzen der ibm gewahrten gewerksehaftliehcn Bewegungs
freiheit liegen, ohne daB es ihm riehtig zum BewuBtsein gekommen tst,
daB es Grenzen gibt, die respektiert werdel! mtissen. Ware es ihm nam
lieh eindeutig klar geworden, so hatte er wohl die Herstellung seiner
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Prinzrpienerktarung rechtzeitig eingestellt oder sie zum mindesten nicht
den Gewerkschaften zur Annahme empfohlen. Hat.te er sie dann der
WeltOffentlichkeit als seine personliche Ansicht unterbrelt st, so ware das
seine private Angelegenheit, die wahrscheinlich nicht vie! Aufschen
hervorgerufen hatte t

Urn irrtlimlichen Auffassun,gen vorzubeugen, sed ausdriicklich betont,
daB nach unserer Ansicht die Tarnowsche Prinzipienerkliirunz nicht etwa
dadurch eine flir die deutschen Gewerkschaftcn unter den heutigen Ver
ha.ltntssen notwendige und zweckmarstge Plattform werden wlirde, wenn
sie statt der jetzt enthaltenen sechs Merkmale einer undemokratischen
Staatsform eine nach allen Himmelsrichtungen erweiterte Liste errthalt.
Hier sollte nur nachgewiesen werden - und das Ist jetzt schon hinretchend
geschehen -, daB wir deutschen Ge-;.-;::'kschaften bei allem unsern offent
lichen Auftreten uns tiber die Wirkungen unserer AuBerungen klar werden
mussen. Wenn wir die von Tarnow angewendete Methode bei anderen
Lebensfragen der Gewerkschaften konsequent fortflihren wtirden, so
konnten wir sehr bald dahin gelan,gen, uns mit sarntltchen Arbeiter
organtsattonen in der Welt endgiiltig zu liberwerfen. Denn was der
Demokratie recht ist, namlrch, dafs wir deutsche Gewerkschafter Zerrsuren
tiber das richtige Verhalten austeilen, das mtifs te damit der Sozialpolitik,
dem Arbeitsrecht, der Lohn- und Tarifpolitik billig sein. Jetzt aber
sollten die Deutschen eigentlich endgiiltig begriffen haben, daB es Ihnen
nicht zukommt, sich als den Mittelpunkt der Erde und als das fort
geschrittenste Yolk zu betrachten. Zeigen wir erst einmal, daB wir
unsere eigenen Angelegenheiten vernlinftig ordnen konnen, bevor wir uns
urn die -der anderen VOlker kiimmern!

Eine Betrachtung liiBt sich am SchluB dieses Absatzes nicht vermeiden.
Tarnows Prinzipienerkliirung mit ihrer Betonung der sogenannten mensch
lichen Grundrechte fordert zu einem Vergleich heraus mit der durch die
rranzoslsche Revolution 1789 erfolgten Erklarung der Menschenrecht.e.
Heinrich Mann gibt in seinem 1944 abgeschlossenen Buch "Ein Zeitalter
wird besichtigt" ein in diesem Zusammenhang sehr aktuelles und inter
essantes Urteil. Er sagt: "Die f'ranzostsche Revolution hat die Menschen,
rechte statuiert. Sie zu besitzen blieb jedem einzelnen liberlassen . . .
Die Gleichh.eit bleibt unter diesen Umstiinden eine gedachte Voraueseteumq,
Beim Absprung ins Leben seien aIle gleich. Aber setze dich durch, wenn
du arm geboren, in Unwissenheit gelassen und wornoglich von dunkler
Hautfarbe bist!"

Tarp.ows Erklarung der Menschenrechte ist tiber 1789 nicht hinaus
gekommen. Auch bei ihm bleibt die Gl.ejchheit, also die Sicherung der
materieIlen, der wtrtschartltchen Existenz, ohne die die schonsten
Menschenrechte doch nicht in Anspruch genommen werden konnen, eine
gedachte Voraussetzung. Leider! mlissen wir sagen. Denn Tarnow ist
Gewerkschafter!

5. Staat, Unternehmer und Gewerkschaften
Die Tarnowsche Prinzipienerkliirung sagt: "Die Gewerkschaften er

kliiren sich unabhangtg vom Staat, vom privaten wie offentlichen Unter
nehmertum und von den politischen Parteien." 1st eine solche Erkliirung
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notwendig und welehen Sinn hat ste bzw. kann sie ~rhalten? Am augen
falligsten ist wohl die uberfltlsaige Betonung der Unabhangtg'kert von den
Unternehmern. Es soUte 1948 nieht notwendig sein, daB sieh deutsehe
Gewerksehaften gegen den Verdaeht zu schutzen versuehen, sie konnten
in Wirkliehkeit "Gelbe" Organisationen, also Werkvereine sein. Wenn
es in anderen Landern heute noeh ubltch sein soUte, daB sieh Grol3betri-ebe
ihre etgene "Union" zulegen, so ornucht das uns nieht zu einer Stellung
nahme veranlassen.

Aber was meint Tarnow mit del' Unabhangigkeit vom Staat. DaB die
heutrgen freien Gewerksehaften kein Organ des Staates sind und sieher
aueh nieht worden und VOl' allem es nieht werden wollen, bedarf keiner
Erorterung. Die entspreehendeh Formulierungen hat der ArbeitsaussehuB
del' 1nterzonenkonferenzen in seir::~~: Vorsehlag "Grundsti,tze und Auf
gaben" treffend und ausreiehend gefunden. DaB die Gewerkschaften als
[reiuriltiqer ZusammensehluB del' Lohn- und Geha.lt.sernpfttng'er- deren Iriter.,
essen in Wirtschaft, Staat und Gewerkschaft vertreten, besagt aUes Not
wendige. Die Zeit del' "Deutschen Arbeitsfront" ist in Deutschland vorbei.
Aber .k ein Staatsorgan sein bedeutet noch nicht, kein Ver-haltuts zum
Staat oder- nul' dasselbe wie zum privaten Unternehmer zu haben. Denn
es wird immer darauf ankommen, urn welehen Staat es sieh handelt.
Kollege T:arnow wird sieh erinnern, daB die deutschen Gewerksehaften in
del' Zeit der Weimarer Republik zeitweilig ein sehr enges Verhattnts zum
Staat hatten, das z. B. aus dem Bemtihen del' Gewerkschaften entstand,
das Bestehen del' bertichtigten "Technischen Nothilfe" uberfltlsstg' zu
machen. Besondere Streikordnungen der, Gewerkschaften wurden ge
schaffen, durch die fur bestimmte Arbeitergruppen lebenswichtiger Be
triebe das Streikreeht abhangtg von der Zustimmung des Gewerksehafts
bundes gemaeht wurde. Lag da nun schon eine Aufgabe del' Unabhangtg
keit vor? Oder- nehmen wir die Gewerksehaften in GroBbritannien. Die
Gewerksehaften sind das organisatorische Ruekgrat del' britisehen Labour
Party und hervorragend berntiht, del' Arbeiterregierung zum Erfolg zu
verhelfen. Est; es nun ungewerksehaftliches Verhalten und Aufgabe der
Unabhangtg'kett, wenn sie versuehen, del' Wirtsehruftspolitik del' Regierung
z, B. hinsiehtlieh des Lohnstopp zum Erfol,g zu verhelfen? Ware Tarnow
wahr-end del' Nazizeit in Deutschland gewesen, so wurde er wahrseheinlieh
aueh mit unserem ermordeten Freund Wilhelm Leuschner zusammen
geistige Vorarbeit fur die Erriehtung neuer Gewerkschaften naeh der
Beseitigung der Hitlerherrsehaft geleistet haben. Und dabei ware er dann
VOl' die Aufgabe gesteUt worden, von der neu zu bildenden Regierung, in
del' die neuen Gewerksehaften natiirlieh maBgeblich vertreten sein soUten,
zu verlan,gen, den Gewerksehaften das groBe Gebiet del' Sozialversicherung,
des Arbeitssehutzes und del' Arbeitsvermittlung allein als berufener Ver
tretung del' werktatrgen Bevolker-ung zur vollstandtgen Selbstverwaltung
zu uberg'eben. Mit anderen Worten, die Gewerksehaften sollten ein Stuck
del' bisher dern Staat uberlassenen Verwaltung in eigene Regie nehmen.
Ob Tarnow das als ungewerksehaftlieh abgelehnt haben wiirde?

Mit diesen Hinweisen solI nul' ,gezeigt werden, daB es nieht angeht, ein
Rezept fiir aIle FaUe auszusteUen. Es wird g'anz vom Wesen urid Charakter
des Staates und davon, wer in ihm denentseheidenden EinfiuB ausubt, ab
hangen, welches Verhiiltnis die Gewerksehaften zum Staat einnehmen.
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Abel' es gtbt Leute, die mit del' Formel "Unabhangigkeit del' Gewerk
schaften vom Staat" noch ganz andere Vorstellungen verbinden. Da
schreibt die "Wirtschaftszeitung" (Nr.8 vom 20. 2. 1948) in einem Arttkel
"Urn die Gewerkschaftszentrale", nach einer Betrachtung uber vorhandene
Unterschiede in den Prinzipien des organisatorischen Aufbaus del' Gewerk
schaften in den verschiedenen Zonen Deutschlands zum Beispiel:

"Auch die Auffassungen uber den Inbalt del' Gewerkschaftsarbeit
sind verschieden. Die Bunde in den Westzonen sind entschlossen, an
ihrer Unabhangtgkert vom Staat festzuhalten. In del' Ostzone besteht
dagegen die Tendenz, die Gewerkschaften zu einer Art von Staats
organ zu entwickeln; zumindest sind sie Ifur gewisse Funktionen von
delegierter Staatsverwaltung ausersehen .... Unabhangigkeit vom
Staat bedeutet Bereitschaft zum AbschluB von Kollektivvertragen mit
Unterriehmerver-banden, die man als Verhandlungs- und Vertrags
partner anerkennt . . ."

Deckt sich die Auffassun,g dieses Organs zur Interessenvertretung del'
freien Wirtschaft mit den Gedankengangen, die Tarnows Formulierung
zugrunde llegen ? woute er auf diesem Wege erreichen, dafs die deutschen
Gewerkschaften einheitlich die Anerkennung del' Unternehmerorganisa
tionen aussprechen? Liegt etwa seiner Erkl8.rung, wonach die Gewerk
schaften fiir die Gewahrung uno. Sicherung del' menschlichen Grundrechte
fur alle kampfen, dieselbe tlberlegung zugrunde? SolI damit das
"Menschenrecht" del' Unternehmer, ihre wirtschalftliche tlbel'legenheit
infolge des Besitzes von Produktionsmitteln den Proletariern gegenuber
durch Organisation noch vervielfaltrgen zu konnen, ausgerechnet durch
die Oewerkacharten, die Interessenvertretung diesel' Proletarier nicht nul'
gewahrt, sondern auch gesichert werden? Gesichert etwa gegen die von
solchen Uriternehrnerorg'antaattonen unterdruckten und ausgebeuteten Pro
letarier? Es fehlte nul' noch, daB auch del' Besitz del' Produktionsmittel
selbst als ein unveraujserhches Menschenrecht aller, d. h. jedes einzelnen
in del' gewerkschaftlichen Prinzipienerkl8.rung festgelegt wurde, urn die
Groteske votlstandtg zu machen!

In diesem Zusammenhang rnufs noch auf die Tarnowsche These, wo es
Zwangsarbeit gibt, da ist keine Demokratie, zuruckgegriffen werden.
Nach Veroffentltchungen des Belgischen Gewerkschaftsbundes hatte dieses

-k tetn e Land Ende 1947 etwa 100000 Zwischen- bzw. Einzelhandler zuviel
und daher 100 000 Arbeiter fur die Produktion zu wenig. Bei uns im
Lande ist es zweifellos nicht viel andere. Sobald wir keine Rationierung
fur Lebensmittel und sonstige Bedarfsartikel mehr nottg haben, werden
Angestellte in groBer Zahl uberaahlfg sein. Es ist unwahrscheinlich, daB
diese Angestellten oder Kleinhandler samthch zur gegebenen Zeit selbst
einsehen werden, daB sie im Interesse de': Gesamtheit sich nicht an ihren
ursprungttchen Beruf festklammern durren, sondern gerade notwendige
Arbeit aufnehmen mussen. Da werden vom Staat MaBnahmen getroffen
werden mussen, evtl. sogar auf Verlangen del' Gewerkschaften, die Tarnow
vielleicht in die Gruppe "Zwangsarbeit" einrelhen konnte. UnO. da werden
die Gewerkschaften aus naheliegenden Grunden ihre Organisation elnspan
nen, urn diesen Mafsnahrnen zum Erfolg zu verhelfen. Oder soliten sie
sich gegen solche "ZwangsmaBnahmen" wenden und auch ablehnen, fill'
ihre Durchftlhrtmg zu sorgen - augenblicklich bei uns aktuell hinsichtlich
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del' Schwal'zhandlel' und ahnticher wertvoller Zeitgenossen - wei! damit
Grundsatze der Demokratie und die "Unabhangigkeit der Gewerkschaften
vom Staat" gerahrdet sein konnten ? Wie man die Dinge auch be
trachtet, die Tarnowsche Formulierung hatte vielleicht in eine Zeit gepafst,
als die freie Wirtschaft herrschte und das Unternehmertum auch den
Staat beherrschte. Heute konnen wir damit nichts beginnen! Die Men
schenrechte der arbeitenden Menschen sind uns wichtiger als die del"
Schwarzhandler und ahnltcher Elemente!

6. Was tut den deutschen Gewerkschaften wirklich not?
Nicht akademische Erorterungen und PrinzipienerkIarungen, sondern
Grundlagen fiir eine baldige gesamtdeutsche Gewerkschaftsarbeit!

Gewerkschaftsarbeit wurde seit jeher als niichternste Realpolitik an
gesehen. Heute ist diese Anforderung mehr als je berechtigt. Die Ver
s chiedenheit der Verhartntsse in Deutschland infolge der Zerreir..ung in vier
bzw. fiinf Besatzungszonen verlangt angestrengte Bemiihungen und den
besten Willen aller Beteiligten zur Verstandigung. Heute diirfen sich
deutsche Gewerkschafter den Luxus nicht erlauben, der Freude an del'
Polemik wegen Streitfl'agen offentIich zur Erorterung zu steIlen, di e zu
klaren nicht unsere Aufgabe sein kann. Heute bekommt jede anscheinend
rein theoretische Diskussion nur zu leicht den Charakter einer Einmischung
in die weltbewegenden politischen, wirtschaftIichen oder weltanschaulichen
Konflikte. Die Aufgabe verantwortIicher Gewerkschaftsfiihrer ist es daher,
bei allem Tun darauf zu achten, da.B das Einigende innerhalb der Gewerk
schartsbewegung in den Vordergrund der Behandlung geriickt wird. D ie
Tarnowsche Prinzipienerkliirung hat, wie aktenmaistg feststeht, die bereits
weit gediehene Verst.andig'ung aller deutschen Gewerkschaften iiber den
nachsten Schritt zur deutschen Gewerkschaftseinheit, zur Vorbereitung des
gesamtdeutschen Gewerkschaftskongresses zunachet unterbunden. Die
oben zitierte "Wirtschaftszeitung" sagt in demselben Artikel, dafs die bisher
vergeblichen Bemiihungen der deutschen Gewerkschafen, sich iiber d ie
Errichtung eines deutschen Gewerkschaftszentrums zu verstandtgen,
zeigen, "wie sehr wir uns unter dem Einflur.. der Zonengrenzen schon aus
einandergelebt haben und wie schwer es geworden ist, die organisatorische
Form zu finden, die von einem einheitIichen und gemeinsamen Willen aus
gefiiIlt wird".

Hier hat ein Organ, das wirklich nicht berufen ist, fiir die deutschen
Gewerkschaften <z u sprechen, in einer wichtigen Gegenwartsfrage eine
Einsicht bewiesen, die leider bei einem so erfahrenen Gewerkschaftsfiihrer

• wie Tarnow nicht vorhanden ist. Es fallt schwer zu glauben, dar.. ein
Mann wie Tarnow die tagespolitische Bedeutung seiner Prinzipienerklarung
nicht gespiirt haben ~ollte.

Nichts in der Prinzipienerklarung Iar..t Tarnows Willen , erkennen, den
vorhandenen Schwierigkeiten zum Trotz, den durch die Zonengrenzen er
klarlichen Einfliissen zum Trotz die Form fiir ein festes Zusammenarbeiten
aller deutschen Gewerkschaften zu finden . Es ist schwer, den Gedanken
zu vermeiden, daB Tarnow diese Erklarung bewufst als Sprengpulver in
die Debatten geworfen hat. Tarnow erhebt aber wie jeder andere deutsche
Gewerkschaftsfunktionar Anspruch darauf, ein Befiirworter der deutschen
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Gewerk.schaftseinheit zu sein! Es ist jetzt dringend notwendig geworden,
da13 er sein bisher nul' aus Worten bestehendes Bekenntnis in die Tat urn
setzt, darnit wir endlich dem Ziel tat.sachlich n1i.her kommen. Zuna.chat hat
Tarnow del' deutschen Gewerkschaftseinheit nul' H!ndernisse in den
Weg gelegt.

pas Verlangen del' deutschen Arbeiterschaft nach Zusammenfassung
del' verschiedenen deutschen Gewerkschaftsbiinde zu einer Gesamtorgani
sation . ist keine mii13ige Laune oder ein Spiel des Zufalls. Hier liegen
dringende ·N ot w en dig k eit en VOl'. Die Lebensinteressen des ganzen Volkes
schreien nach del' politischen und wirtschaftlichen Einheit Deutschlands,
und davon ist die einheitliche deutsche Gewerkschaftsbewegung nicht zu
trennen. Zonengrenzen sind ganz wlllktlr-liche Linien, die mit den Bediirf
niesen del' BevOlkerung, mit ihren wirtschaftIichen und sozialen Interessen
gar nichts zu tun haben! Bleiben diese kiinstIichen Grenzen trotz del' ein
deutigen Haltung del' gro13en. Mehrheit unseres Volkes bestehen, wird del'
schon weit vorgeschrittene Staat "Westdeutschland" tatsachllch und end
giiltig errichtet, dann ist es wichtiger als je zuvor, dafs die Gewerkschafteri
aller deutschen Landesteile aufs engste zusammenarbeiten. Nul' siewerden
es verhiiten konnen, dafs die wirtschaftliche, sozfale und kulturelle Ent
wtctclung' in den verschiedenen Deutschland-Splittern sich volltg' ver
schiedenartig gestaltet. Die Gefahr ist gro13, denn die politischen und
sozialen Krafteverhaltnisse in den einzelnen Besatzungszonen sind infolge
des ma13geblichen Einflusses del' Politik del' Besatzungsmachte sehr unter
schiedlich. Eine Angleichung del' Vernaltnisse, eine Milderung des jetzt
schon feststellbaren Ost-West-Gefttltes kann auch in einem Deutschland
ohne politische Einheit erreicht werden, wenn die Gewerkschaften den
festen Willen zur Einheit haben - trotz alledem!

Nul' durch inniges und verstandnisvolles Zusammenarbeiten del' deut
schen Gewerkschaften wird auch verhindert werden konnen, dafs Teile des
deutschen Volkes eingefangen werden fiir ein Spiel auswarttger Macht.e
gruppen, das nicht das unsere ist und auch nie sein kann! Die Erfiillung
diesel' Aufgabe erfordert gro13te Wachsamkeit. Es muts VOl' allem die
Gefahr erkannt werden, die darin liegt, dafs unter dem Mantel einer
Propagierung'demokratischer Ideen und einer Verfechtung del' "Menschen
rechte" letzten Endes nul' eine eindeutige Propaganda gegen die Lander
getrieben wird, die entweder die sozialistische Gesellschafts- und Wirt
schaftsordnung schon aufgebaut haben oder es zu tun im Begriff sind.

Ohne Eingriffe in die Freiheiten des einzelnen wird es keinen gesell
schaftlichen Fortschritt geben. Sogar del' liberale Politiker Lord Beveridge
hat sich damit abgefunden, daB das Recht, Produktionsmittel zu erwerben
und zu besitzen, nicht zu den unter allen Umatanden zu sichernden "Frei
heiten" gehort ! Mit dem Begriff "Freiheit" ist schon zuviel Schindluder
getrieben worden, als dafs nicht etwas MiBtrauen berechtigt ware, wenn
er in gewerkschaftIichen Diskussionen zu auff'alttg' in den Vordergrund
geriickt wird. Die Gefahr des Mi13brauchs del' Gewerkschaften ist in
diesem Zusammenhang vorhanden, denn es gibt auf del' Welt nul' zuviele
Leute, fiir die "Freiheit" identisch ist mit del' "unverbindlichen Erlaubnis,
viel Geld zu verdienen". Und dann werden hinterher die "menschlichen
Grundrechte" in Anspruch genommen, wonach ja ein demokratischer Staat
verpflichtet .sein mufs, das Eigentum seiner Biirger zu schiitzen! Wir
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kounen demgegeniiber auch wieder mit Heinrich Mann sagen, daB das
Wort des Dekan von Canterbury, "Ein Land, wo es arme Leute gibt, ist
nicht frei" , die lautere Wahrheit ist.

Wenn die deutsche Wirtschaft jetzt und in absehbarer Zukunft auf die
Verkaufs- und Einkaufsmoglichkeiten des freien Weltmarktes angewiesen
sein sollte, dann wiirde sich die deutsche Arbeiterschaft fiir lange Zeit
mrt dem Schicksal von Almoaenempfarig'ern abfinden miissen. WeI' sein
Urteil iiber deutsche Wirtschaftsfragen vorn Interesse der Gesamtheit be
stimmen laBt, muB zu der Auffassung konunen, daB wir es dringend naNg
h.aben, in den Rahmen einer gra!Jeren, planvoll arbeitenden Wirtschatt ein
gespannt zu werden. Und das haben wir von den Ldindern. der "treien
Wvrteohaft" nicht zu erwarten. Bei Strafe unseres · Untergangs miissen
wir uns einstellen auf die nicht zuletzt durch deutsche MaBnahmen herbei
gefiihrte Zerriittung aller weltwirtschaftlichen Beziehungen.

Und ebenso diirfen wir nicht mit geschlossenen Augen vorbeigehen an
der erheblichen Verariderurig' der politischen Macbtverhttltntsee in Europa
und in der Welt und miissen auch erkennen, in welcher Richtung die
.w eit er e Entwicklung in der Welt geht. Was zwei Weltkriege zur Beseiti
gung der Vormachtstellung Europas in der Welt getan haben und was in
dieser Richtung noch weiter geschehen wird, IaBt sich auch durch einen
Marshall-Plan nicht verhindern, vielleicht nicht einmal aufhalten!

Niichternste gewerkschaftliche Realpolitik ist daher am Platz, urn keine
Illusionen aufkommen zu lassen, urn zu verhiiten, daB Schlagworte die
Kopfe vernebeln. Und vor a llem urn vorzubeugen, daB nicht wieder ein
mal deutsche tJberheblichkeit und AnmaBung sich bemerkbar macht In

dem nur Iacherlich wirkenden Versuch, eine Rolle in der Welt infolge der
zwischen den GroBmachten bestehenden Gegensatze zu spielen. Die Haltung
deutscher Gewerkschafter darf immer nur von dem wohlverstandenen
Interesse der deutschen arbeitenden BevOlkerung bestimmt werden und
muB auf Iangere Sicht eingestellt sein. Klare Stellung zu der Frage
"Kapitalismus oder- Sozialismus" drangt sich dabei unvermeidlich auf.
WeI' sich nicht eindeutig fiir die sozialistische Entwicklung entscheiden
kann, sollte abeI' immerhin bedenken: Ein Werkzeug wird nach Gebrauch
beiseitegestellt und jedes Werkzeug wird einmal iiberfiiissig.

Wir haben hier die gewerkschattspolitischen Griinde dargelegt, die fUr
die Vertreter des FDGB bei ihrer Ablehnung der Tarnowschen Prinzipien
erkIarung maBgebend waren. Durch diese Prinzipienerklarung sind aber
gleichzeitig g'rundsatzhcne Fragen aufgeworfen worden, die bereits zu
einer lebhaften Aussprache gefiihrt haben. Es handelt sich im wesent
lichen urn das sehr interessante und zweifellos wichtige Problem "Sozialis·
mus und Demokratie". Niemand von uns unterschatat seine Bedeutung.
MuB aber die organisatorische.Vorbereitung der deutschen Gewerkschafts
etnheit vertagt werden, bis mit echt deutscher Gewissenhaftigkeit eine
griindliche Bereinigung aller Meinungsverschiedenheiten erreicht ist? Das
darf und braucht nicht sein! Die von unserer Gegenwartsnot gebieterisch
geforderten ernsthaften MaBnahmen zur Zusanunenfiihrung aller deut
schen Gewerkschaften sind vordringlich, diirfen nicht aUfgehalten werden.
Daneben kann die Erorterung der mit unserer Arbeit zusammenhangenden
gesellschaftlichen Probleme erfolgen.
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HANS JENDRETZKY, 1. Vorsitzender des FDGB der sowj . bes. Zone

Gewerkschaften und Demokratie
Nach der Veroffentlichung' meines Artikels "Gesamtdeutsche Gewerk

schaftspolitik" ("Tribiine, Wochenzeitung des FDGB, Nr. 39 vom 28. Sep
tember 1947), in welchem ich die Notwendigkeit einer breiten allgemeinen
Diskussion iiber eine einheitliche Gewerkschaftspolitik unterstrich, wurde
ich von einigen fiihrenden Kollegen aus den anderen Zonen angegriffen,
wei! ich unter anderem schrieb:

"In der deutschen Gewerkschaftsbewegung zeichnen sich im dritten
Jahre nach der Niederschlagung des Hitlerismus bereits zwei gewerk
schaftspolitische Richtungen abo Die eine ist die des FDGB in der sowje
tisch besetzten Zone und des FDGB GroB-Berlin. Sie ist festgelegt auf
dem 1. iFDGB-KongreB im Februar 1946 und erneut bestattgt auf dem
2. FDGB-KongreB sowie in mehreren Delegiertenkonferenzen und Kon
gressen der Berliner Organisation. Diese Grundsatze sehen vor die Innere
Einheit der freien Gewerkschaften und die Belcampfung' aller solchen
Ideologien, die gegen die Interessen der Arbeiter und Angestellten und
des werktatrgen Volkes gerichtet sind. EIne andere politische Gewerk
schaftsrichtung findet Befiirwortung und Anwendung im Westen Deutsch
lands. Die Hauptmerkmale dieser Politik sind : Konzerrtr'at.ion auf rein
gewerkschaftliche Fragen, wie Lohn- und Tarifpolitik, Arbeitsrecht und
Sozialpolitik; fiir Investierung amerikanischen Kapitals· als alleinige
Rettung der deutschen Wirtschaft; fiir die Anerkennung bzw, Schaffung
von Unternehmerverbanden; vorIaufige Zuriickstellung der sozialistischen
Idee, auBerdem politische Orientierung in Anlehnung an die Westmachte
und schroffe Ablehnung einer ,Ostpolitik' ."

Es wurde von Vertretern der westlichen Gewerkschaften bestritten, daB
"eine andere Gewerkschaftsrichtung im Westen Deutschlands Befiirworter
und Anwendung findet", und sie leugneten insbesondere die von mir her
vorgehobenen "Hauptmerkmale dieser Politik".

Heute - sechs Monate spater - muls ich mich dieses Vorkommnisses
er inn er n , wenn ich mlch mit den Gedankengangen eines fiihrenden Gewerk
schafters aus der amerikanisch besetzten Zone auseinandersetze. Ich fiihre
diese Auselnandersetzung, wei! es nicht gleichgiiltig 1st, ob die deutschen
Gewerkschafter eine Ihnen geschichtlich zufallende Aufgabe erfiillen oder
ob sie an der Durchfiihrung ihrer Aufgaben behindert werden.

In dem von mir erwahnten Artikel schrieb ich damais, und lch unter
streiche diese Satze ganz besonders:
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"Das deutsche Yolk - und wir Gewerkschafter sind ein nicht unbe
t.rachttlcher Teil des deutschen Volkes - hat nach dem Zusammenbruch
des Hitlerfaschismus und dem Bankrott des deutschen Kapitalismus aus
den materiellen und seelischen Trtimmern, die das kapitalistische System
hinterlassen hat, einen neuen deutschen Staat zu formen. Unsere Erfah
rungen lehren uns, daE dies ein demokratischer Staat mit einer demo
kratischen Wirtschaft sein rnufs, wenn wir nicht erneut und noch viel
tiefer in den Abgrund fallen sollen.

Ern Ringen um eine neue Staatsform haben wir im Osten Deutschlands
bereits gro13e Fortschritte zugunsten des deutschen Volkes zu ver
zeichnen, wahrend im Westen unseres Heimatlandes unsere G ewerk
schaften in ihrer Entwicklung behindert sind und sich einer ata.ndig'
starker werdenden nationalen und internationalen Reaktion gegenilber
sehen. Das ist nicht nul' auf die Auswirkungen del' Besatzung zurtick
zuftihren. Bei ntichterner Untersuchung stellt sich heraus, d afs die
Ursache auf eine unklare Orientierung del' Gewerkschaftspolitik zurtick
zuftihren ist."

Ich machte diese Feststellung seinerzeit, w e" I ch davon Kenntnis hatte ,
da13 derselbe filhrende Gewerkschafter, mit 11 ich mich hier ausem-
qp.dersetzen will, auf del' ersten Sitzung des L Wunsch del' Amerika-
nischen Militarregierung gebildeten '" G em einsch a f t s a uss ch uss es " von deut
schen reaktionaren Unternehmervertretern und Arbeitervertretern im
Sommer 1947 gesagt hatte,

"da13 von einer verntinftigen Zusammenarbeit zwischen Kapital und
Arbeit die Zukunft des deutschen Vollces abhangt" .

Diesel' ftihrende Gewerkschafter, Fritz Tarnow, del' zum Ehrenvor
sitzenden dieses Gremiums berufen wurde, hatte auf dem Leipziger Partei
tag del' SPD 1931 folgende politische Grundstellung bezogen:

"Nun stehen wir ja allerdings am Krankenlager des Kapitalismus,
nicht nul' als Diagnostiker, sondern auch - ja, was will ich da sagen?
- als Arzt, del' heilen solI? . . . Wir sind namllch, wie mil' scheint,
dazu verdam.mt, sowohl Arzt zu sein, del' ernsthaft heilen will und
dennoch das Geftihl aufrechtzuerhalten, dafs wir Erben sind . . ."

Diesel' Einstellung ist Tarnow treu geblieben. War er VOl' 1933 del'
Beftirworter del' Arbeitsgemeinschaftspolitik zwischen Kapital und Arbeit,
so gibt er den deutschen Gewerkschaften von heute auf wirtschaftspoli
tischem Gebiet den Rat, "m.it den Herren del' . Industrie in ein soziales
Gesprach zu kom.m.en". Er beftirwortet die Schaffung von Arbeitgeberver
banden als "notwendiger Tarifkontrahenten" bzw. als "soziale Partner",
obwohl er sehr wohl wei13 , da13 die von ihm. beftirwortete Arbeitsgem.ein
schaftspolitik in den Jahren VOl' 1933 wesentlich dazu beitrug, dem Nazis
mus zum Siege zu verhelfen.

Tarnow ist klug genug, um zu wtssen, dafs \Virtschaft und Politik nicht
vonelnander zu trennen sind. Wenn er also - trotz aller Erfahrungen und
entgegen allen Warnungen (wie es zum Beispiel auf dem Bundestag des
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Hessischen Gewerkschaftsbundes In del' Diskussion geschah) die
Gemeinschaft mit r eak.ttonar-en Wirtschaftlern propagiert, dann geschleht
dies zweifellos auf Grund seiner politischen tJberzeugung, daB die "Zukunft
des deutschen Volkes von einer verntinftigen Zusammenarbeit zwischen
Kapital und Arbeit abhangt." .

. Es ist abel' auch del' sehnlichste Wunsch des austandtschen Monopol
kapitalismus, eine "verntinftige Zusammenarbeit" zwischen den deutschen
Reaktionaren und den Arbeitern herbeizuftihren. Das betrachten sle ala
den Weg, del' zur Rettung der privatkapitalistischen Wlrtschaft ftihrt.
Wenn nun der Kollege Tarnow gerade jetzt, da wir uns mit den politischen
Grundsatzen ftir die deutsche Gewerkschaftsbewegung beschar'ttgen, Vor
schtage unterbreitet, so liegen diese nattirlich auf del' Linie der "verniinf
tigen Zusammenarbeit", das heiBt seiner politischen tJberzeugung, die
darin gipfelt, daB die Rettung des deutschen Volkes von der Rettung der
privatkapitalistischen Wirtschaftsordnung abhangt. Tarnow hat auf der
7 . Interzonenkonferenz Irn Zusammenhang mit den Beratungen tiber die
politischen Grundsatze . f ti r die deutsche Gewerkschaftsbewegung etnen
"Entwurf einer gewerkschaftlichen Prinzlpienerklarung" tiber die Demo
kratie vorgelegt und beantragt, dlese Erklarung als wesentlich in den
Grundsatzen anzuerkennen. . '

Es soIl hler nicht meine Aufgabe sein, mlch mit dem III. Tell dieser
Erklarung auseinanderzusetzeJ].. .Jeder dieser Punkte liefert den Beweis
daftir, daB es da, wo der Kapitalismus herrscht oder "gleichberechtigt" Ist,
keine Demokratte gibt.

Wer zum Beispiel Im Westen Deutschlands lebt und Augen' hat zu sehen
und Ohren zu horen,

weifs , dafs Nazis, Kriegsverbrecher, und Mllitaristen in Staatsleitungen
sitzen. Das ist gegen den Willen des Volkes. Das 1st keine Demokratie;

weiB, daB im Westen Deutschlands die freie Meinungsblldung durch Ver
bote von Zettungen und Zeitschriften, durch Ausschaltung der fortschritt
lichen Krafte am Rundfunk usw. entscheidend behindert wird. Das tst
gegen den Willen des Volkes. Das 1st keine Demokratie;

weiB, dats im Westen Deutschlands, wo die deutsche Reaktion berelts
wieder im Sattel sitzt, die fortschrittlichen' Deutschen "verfolgt und mit
Repressalien b edroh" sind. Das ist gegen den Willen des Volkes. Das 1st
keine Demokratie;

weiB, daB im Westen Deutschlands, wo die Staatsgewalt vom Monopol
kapitalismus ausgeht, die politische und gewerkschaftliche Bewegung
behindert und teilweise unterdrtickt wlrd. Das 1st gegen den Willen des
Volkes. Das ist keine Demokratie;

weiB, daB im Westen Deutschlands die Staatspolizei - gehelm und nicht
gehetrn - den Kampf gegen die klassenbewuBte Arbeiterschaft und den
fortschrittlichen Tell der Wer'k.tattg'en im Interesse der in- und ausian
dischen Monopolisten fiihrt. Das ist gegen den 'Villen des Volkes. Das ist
keine Demokratie.
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"Bekennen wir una zu einer wirklichen Demokratie der Freiheit, der
Mensehlichkeit und des Respekts vor der Mensehenwiirde", so sagt Tarnow,

. so sagen aueh wir, die fortsehrittlichen deutsehen Gewerksehafter. Hiiten
wir uns aber davor, die Fehler zu wiederholen, die 1918/19 gemacht worden
sind. Damals entsehied sieh das deutsche Yolk auch fiir die Demokratie.
Naeh der Weimarer Verfassung sollte "die Staatsgewalt 'vorn Volke a.us
gehen". Das deutsche Yolk stellte in dieser Verfassung vertrauensvoll
Besitzende und Besitzlose (Kapital und Arbeit) vor dem Gesetz gleich urid
endete mit der Hitlerkatastrophe. Damals waren es die Befiirworter der
Arbeitsgemeinschaftspolitik zwischen Unternehmerorganisationen und
Gewerkschaften, die uns empfahlen, diesen Weg zu gehen. Zu diesen Meh::o
heitssozialisten g'eh.dr't.e auch Tarnow, der una heute dieselben Empfeh
lungen gibt. Wollen wir noch einmal denselben Weg gehen?

Sehen wir una die "PrinzipienerkHirung iiber 'die Demokratie", die uns
Tarnow vorschliigt, naher an, so finden wir darin das gleiche, das wir in
der Weimarer Verfassung als fehlerhaft festgestellt haben. 1m drittcn
Absatz seines Entwurfes schUigt er vor, da.B die "Gewerkschaften fiir die
Gew8.h.rung der Sicherung "d er menschlichen Grundrechte und Freiheiten
fiir a 11 e kampfen wollen, die sich der Verpflichtung unterwerfen, die
Rechte und Freiheiten der anderen zu respektieren". Das hei.Bt also, die
Gewerkschaften sollen versprechen, da.B sie rieben dem Kampf fiir die
lFreiheiten und Grundrechte ihrer Mitgliedschaft auch fiir die Rechte und
Freiheiten der deutschen Unternehmer, das ist mit wenig Ausnahmen die
deutsehe Reaktion, sich elnsetzen werden. Tarnow macht zwar eine Ein
schriinkung, die aber - das hat die Praxis erwiesen - unwirksam ist.
Auch nach 1919 hat sich die deutsche Reaktion "verpflichtet, die Rechte
und Freiheiten der anderen zu respektieren". Die anderen waren in diesem
Falle wir, die Arbeiter und Angestellten, die Klein- und Mittelbauern, die
Werktatigen, die Gewerkschaften und die Arbeiterparteien. Und wo sind
wir gelandet?

In dfesern dritten Absatz formuliert Tarnow weiter, da.B die "Sicher
stellung der Menschenrechte nur im Rahmen einer demokratischen Staats
ordnung erreicht werden kann, in der die Staatsgewalt vorn Volke aus
geht". Das ist doch nur eine Ie ere Formel, wenn die Gewerkschaften sich
nlcht dazu durchringen, anderweitig die "Sicherstellung der Menschen
rechte" fiir die Mehrheit des Volkes zu schaffen. Beispielsweise ging in der
Weimarer Verfassung auch "die Staatsgewalt vom Volke aus". Aber di,e
gro.Be Masse des Volkes war von der Staatsgestaltung ausgeschaltet und
wurde ,s ch li e.Blich auf dem Wege von Notverordnungen in die brutalste,
offene, kapitalistische Diktatur hineingefiihrt. Damals haben die Besitzen
den verstanden, den ver-rasaungamarstgen Begriff "Volks" nur auf sich, die
Reaktion, die .Junker, die Konzerngewaltigen, die Militaristen, Nazi
aktivisten und andere Volksverrater zu beziehen. Dagegen wurden die
Vertreter des Volkes als Landesverrater, Hochverrater, als_ Sozialisten und
Kommunisten durch "ordentliche" Richter, die der Reaktion dienten, aus
der "Volksgemeinschaft" ausgeschlossen.

Die Gewerkschaften Im heutigen Deutschland diirfen sich also nicht
erneut festlegen lassen auf eine for mal e Demokratie. Sie miissen
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Kampfer und Verteidiger einer rea len Demokratie sein. Die Gewerk
schaften mussen im Staat die Sicherheit daftir schaffen, daB von den
jenigen, die die Mehrheit des Volkes bilden, auch tatsachltch die Staats
gewalt ausgeht. Als Sicherheit ftir die Gewahrleistung von Recht und
Freiheit aller Werktiitigen mtlssen die Gewerkschaften entscheldende
Forderungen auf wirtschaftlichem Gebiet erheben und verwirklichen. Hier
zu gehoren vor allem:

Uberftihrung der Konzerne und Monopole in den Besitz des Volkes
(Industriereform) ,
Entmachtung der GroBgrundbesitzer und Junker (eine ta.tsachltche
Bodenreform) ,
Schaffung des vollen Mitbestimmungsrechts der Betrfebsrate und
Gewerkschaften (Demokratisierung der Wirtschaft).

Uber das volle MitbE$timm~gsrechtist im Entwurf des Kollegen Tarnow
kein Wort, auch nicht etnmal andeutungsweise, enthalten, obwohl es
keineswegs unbekannt sein kann, daB die Unternehmerorganisationen im •
Westen Deutschlands mit allen Mitteln unter Anwendung ihres alten
Herrenstandpunktes den Gewerkschaften gerade dieses Recht streitig
machen.

Tarnow, der sich von der privatkapitalistischen Ordnung aus oppurtu
ntsttachen (Zweckm8.Bigkeits-) Grunden nicht loslOsen kann, muB vor
sichtig formulieren. Er hat Rticksichten auf den "sozialen Partner" zu
nehmen. In der Konsequenz 1st das dann unzweifelhaft wieder das aIte
Lied: Kapitalismus - Ausbeutung und Unterdruckung der Arbeitenden
- Konjunktur - Krise - Krieg.

Nein, wir wollen nicht noch einmal alles durchmachen, um schlieBlich
auf dem Kriegsschauplatz, der Deutschland heiBt, zu landen. Deshalb
mussen die Gewerkschaften von heute sich dartiber klar setn, dafs eine
rea I e Demokratie nur in einer demokratischen Gesellschaftsordnung
gewahrletstet ist, in der Arbeiter und Bauern und die fortschrittlichen
Telle des Btirgertums eng zusammenarbeiten, wobei der Arbeiterklasse
die Ftihrung zustehen rnufs.

Erst dann werden in Wirklichkeit der gewaltigen Mehrheit des Vol
kes aIle die Freiheiten sichergestellt, die Tarnow in seiner Prlnzipien
erkllirung aufftihrt. Wtirden wir aber nach der Prinzipienerkliirung
Tarnows verfahren, dann wOrden wir als Gewerkschaftler die Erneuerung
der privatkapitalistischen Gesellschaftsordnung grundsiitzlich aner
kennen. Wir wtirden den auf der 4. Interzonenkonferenz der deutschen
Gewerkschaften gefaBten BeschluB "tiber die Neugestaltung der
deutschen Wirtschaft", den Tarnow maBgeblich mitausgearbeitet hat,
ignorieren. Wir wOrden damit beginnen, den deutschen Gewerkschaften
erneut das Grab zu graben.

Das will Tarnow ' wahrscheinllch ebensowenig wie wir. Wer aber die
deutschen Gewerkschaften zu einer wirksamen Interessenvertretung der
Lohn- und Gehaltsempfiinger machen, wer wirklich das d eutsche Volk
aus Not und Elend herausfiihren Will, und wer tatsiichlich Deutschland
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wieder ZUIll gleichl:ierechtigten Mitglied in del' F'amfli e del' Nationen
rnachen will, del' darf nicht seine politische Grundeinstellung von 'e m e r
..verntinftigen ZusaIllIllenarbeit zwiBchen Kapital und Arbeit" ableiten.
Del' deutsche Gewerkschaftler von heute rnufs stark genug sein, UIll mtt
d eIll Alten zu brechen, und del' leitende Gewerkschaftsfunktionar del'
Nachhitlerzeit rrrufs Mut genug haben, die deutschen Gewerkschaften
einen neuen Weg zu ftihren. WeI' zog-ert, diesen neuen Weg zu gehen,
g er-a.t sehr leicht in unangenehIlle Gesellschaft. Auch Taornow befindet
sich bereits mrt seiner PrinzipienerkIarung ideologisch in settaarner Ge
sellschaft. JIll August 1946 erschien eine ..Jnternationale Erklarung del'
Grundrechte". Sie ist gezeichnet von Matthew WofI und David Dubinskl.
Befde . sind leitende Funktioniire in der Amer-ican Federation of Labor
(AFL) . Woll gilt als del' ..Theoretiker" del' AFL. Er istein guter Freund
del' Organisation ..Ritter des KolouIllbus", die von Millionaren ftir den
KaIllpf gegen die Arbeiterbewegung geschaffen worden tst, Woll ist auch
ein alter KaIllpfer gegen die ..rote Gefahr". 1931 war er Vizeprasident
eines KOIllitees zur Betcarnpf'ung- del' roten Gefahr in Amerrka und hatte •
faschiBtische EleIllente UIll sich geschart. Er ist einer ganzen Reihe
deutscher Gewerkschaftsfunktionare durch seinen rtiden antisowjetischen
Feldzug aus den ..Internationalen Freigewerkschaftlichen Nachrichten"
bekannt. In setnem Buch "Arbeit, Jndustrie und Regierung" unterstreicht
er, daB "die groBen arnerfjcantachen UnternehIllerverbande tiber unver
gleichlich groBere effektive Methoden des KaInpfes gegen die organi
sierten Arbeiter verftigen, als die U'nt.er-ne.hrrrer- irgendeines anderen
Landes". Dennoch sagt er in setnem Buch, daB er ..ntcht: das Bestreben
hat, eine neue soziale Ordnung zu schaJ;fen", und verrangf "eine sach
liche ZusaIllIllenarbeit" mrt den aggressiven kapitalistiBchen Monopo
listen. So wie Woll eifrig in seiner H'etrrrat die ..Fortschrittlichen Btirger
Arner-rkaa", eine Organisation, die sich in der Hauptsache ftir die Ver
teidigung des Friedens einsetzt, bekaIllpft, so kaIllpft er durch seine
Beauftragten, die er in Deutschland besitzt, rnrt allen erdenklichen Mit
teln gegen die fortschrittliche Entwicklung in Deutschland. In ernern
Artikel VOIll Juni 1947 fordert er ganz offen zur Spaltung Deutschlands
auf, Iridern er schreibt:

"Das beste Mittel ... ist, sofortige Schritte zur Errichtung eines sou
veriinen deutschen Staates in den heutigen westlichen Zonen zu unter
netvmen." " ... 1st einmal ein.e unabhiingige, demokratische Regierung
in Westdeutschland geschaffen, dann wird es leicht sein, eine ifberein-

" Icunf t zwischen ihr und den Westmiichten zu erreich.en, die beiden Seiten
militiirische Sich61'heit . . . gewiihrt."

Die ..Internationale ErkIarung del' Grundrechte", ausgearbeitet und
gezeichnet von dteaern Woll, st.arnrrrt also aus del' Feder eines dern Mono
potlcaprtaltsrnua ergebenen Gewerkschaftsfunktionars, der seIber ertctar't,
daB er ..nicht das Bestreben hat, eine neue sozfa.le Ordnung zu schaffen".

Die ..PrinzipienerkIarung tiber die Dernolcr-atje" stanunt aus del' Feder
eines Gewerkschaftsfunktioniirs, del' uns als Sozialist bekannt ist. Es tst
eine sertaame Gesellschaft, in die sich Tarnow darnrt begeben hat. Ver
gleichen wir beide Dolcurnente, dann stellen wir fest, daB del' SozialiBt
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Tarnow praktisch nichts anderes vorschlag't als del' dem Monopolkapi
talismus ergebene Antisozialist Woll. Tarnow, del' sich in seiner Prin
ztptenerktarung' darum bemUht hat, die vom Antisozialisten Woll st.am
mende "internationale Erklarung del' Grundrechte" auf die deutschen
Verhaltnisse zuzuschneiden, geht ideologisch mit dem Freund del' Milli
onarsorgantsatton "Ritter des Kolumbus" konform. Wa.hr-erid Woll "nicht
das Bestreben hat, eine neue soziale Ordnung zu schaffen", will Tarnow
"das Eigentum jedes BUrgers gegen willkUrliche Eingriffe schUtzen",
das heust, in Deutschland, wo sich die soziale Ordnung bereits im Ande
rungsprozeB befindet, dahinwirken, daB er mit Woll wteder auf die gleiche
Basis kommt. Was Tarnow una da vorschtag't, ist narnltch nicht mehr

d nicht weniger, a ls dafs den enteigneten Junkern, Kriegsverbrechern
und Naziaktivisten im Osten Deutschlands ihr "Eigentum" zurUckge
geben wird, und daB die Arbeiter im Westen Deutschlands "das Eigen
tum del' BUrger gegen willkUrliche Eingriffe", also Enteignung, "zu
schUtzen" haben.

Eine Pr-Inztptener-klar'ung; die dem Kapitalismus Rettung bringt, hat in
den Grundsatzen del' deutschen Gewerkschaftsbewegung von heute keinen
Platz. Die neue einheitliche deutsche Gewerkschaftsbewegung kann nul'
tUr eine wirkliche Demokratie eintreten, die es ein fUr allemal unmog
Uch macht, daB eine kleine kapitalistische Minderheit die groBe Masse
des Volkes ausbeutet und ins UnglUck stUrzt. Dazu bedarf es del' Sicher
heiten, die im Vorstehenden kurz dargelegt wurden. Wir glauben zuver
sichtlich, dats wir hiermit die Meinung del' deutschen Gewerkschaftler
ohne Ansehen del' Zone ausgesprochen haben.

Auraatz, erschienen in ..Die Arbeit" l ~r. _4, April 19-18

BERNHARD GoRING, 2. Vorsitzender des FDGB del' sow. bes. Zone

Fortschrittllche Demokratie
Die neuen freien Gewerkschaften legten zu Be,ginn ihrer Arbeit ein

Bekenntnis zur Demokratie abo Dies geschah unabhangtg vonetnander in
allen Zonen Deutschlands, wo Gewerkschafter sich zusammenfanden, um
Grundlagen fUr den Neuaufbau ihrer Organisationen zu schaffen und
Gr'undaa.tze fUr die wichtigsten Arbetten del' Gewerkschaften zu formu
Ueren. Es dtirfte somit uber die Auslegung del' demokratischen Grund
rechte in del' Arbeiterbewegung, besonders abel' in del' Gewerkschafts
bewegun,g keine Meinungsverschiedenheiten bestehen. Bedauerlicherweise
1st dieses jedoch del' Fall. Bei del' Ausarbeitung del' gewerkschaftlichen
Grundsatze fUr die Arbeit eines kUnftigen gesamtdeutsche~Gewerk
schaftsbundes zeigte es sich, daB einige fUhrende Gewerkschaftsfunktio
na.re eine abweichende Auffassung vertreten. Die Lnt.er'zorrerilconfer-enz in
Badenweiler und in Pyrmont Ubertrug dem ArbeitsausschuB die Fertig
stellung von Entwtirfen bzw. die Aufstellung von Richtlinien fUr eine
Satzun,g und fUr eine gewerkschaftliche Plattform. Del' AusschuB hatte
seine wichtigsten Arbeiten bereits unmittelbar VOl' del' Dresdener Inter
zonenkonferenz abgescWossen und war in del' Lage, del' Konferenz einen
Eptwurf del' gewerkschaftlichen Or'undstrtze zu unterbreiten. Zu einer
Beratung diesel' Vorlage kam es auf del' 7. Inlerzonentagiing nicht, weil
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dort fiir alIe Teilnehrner tiberraschend der Kollege Fritz Tar now seine
gewerkschaftliche PrinZipienerklarung vorlegte und eine ErkIarung der
Interzonenkonferenz hierzu forderte.

Weder die Dresdener Konferenz noch die 8. Interzonenkoruferenz in
Heidelberg haben diese Prtnztptenerkrarung' diskutiert. Sie wird aber ohne
Zweifel bei den Beratungen des Arbettsausschusses, die sich auch noch
einmal auf die gewerkschaftlichen Grundsatze erstrecken werden, eine
nicht unwesentliche Rolle spielen. Dies urn so mehr, als die Prinzipien
erkfarung' nicht nur in ihrem Wortlaut in der Gewerkschafts- und Tages
presse inzwischen verorrentucht wurde (stehe auch Nr. 4 der .. Arbeit" vom
April 1948, Artikel von Hans Jendretzky ..Gewerkschaften und Demo
kratie"), sondern sie innerhalb der Gewerkschaften zu lebhaften Erorte
rungen und in der Gewerkschaftspresse u. a. auch in der ..Wochen-Tribiine"
des FDGB der sowjetisch besetzten Zone zur Diskussion gesteut worden
ist. Was aus der speziellen gewerkschaftlichen Arbeit der Ge,genwart zu
der von Tarnow vertrebenen Auffassung tiber das Wesen und den Charakter
der Demokatie im einzelnen zu sagen ist, findet in den verschiedenen, diesen
Ausfiihrungen vorangcgangenen Diskussionsartikeln bereits Ausdruck.

Tarnow antwortete auf den ,e:rs t en offenen Brief Walter Maschkes und
erkIart u. a., daB nach seiner Auffassung die Frage der Demokratie auch
Im Rahmen eines gewerkschaftlichen Programms nicht ignoriert oder
ba,gatellisiert werden dtirfe, denn sie sei nicht nur elme der wichtigsten,
sondern schtechthtn die entscheidende Frage tiber die Bestimmung der
Richtung, in der die Arbeiterbewegung marschieren solI.

Auch mir erscheint es sehr notwendig, daB die neuen deutschen Gewerk
schaften eine klare und eindeutige Haltung zur Demokratie emnehmen.
Sie miissen das urn so mehr, als bereits deutlich 'ZU erkennen ist, daB die
lcaprtaltsttschen, und r-ea.kttonaren Krafte auf dem besten Wege sind, Irn
Zeichen der ..Demokratie" der Vormarsch der fortschrittUchen Arbeiter
bewegung auf dem Wege zum Sozialismus aufzuhalten und ihre alten
kapitalistischen Rechte zu verankern.

Die Arbeiterbewe,gung hat in ihrer Geschichte schon wiederholt fiir die
Erkampfung oder Verteidigung der Demokratie Blut vergossen. Wofiir
sie aber begeistert in den Kampf trat, das war nicht eine formale Demo
kratie, sondern eine Demokratie, der die Idee einer neuen, freien und
gerechten Gesellschaftsordnung zugrunde liegt.

Wenn deutsche Gewerkschafter sich deshalb in der Gegenwart ftir eine
• fortschrittliche Demokratie einsetzen, dann erinnern sie stch der Tat

sache, daB der Kapitalismus und die von ihrn getragene Gesellschafts
ordnun.g nicht an ihren eigenen Widersprtiche:n, so ungeheuer sie sein
mogen, zusammensttirzen wird, sondern daB in letzter Instanz die Be
seitigung dieser kapttattsttsehen Wirtschaftsordnung von dem Willen urid
dem Einflu~ der Arbeiterklasse auf die Gesellschaft, d. h. auf den Staat,
abhangt,

Nur weil die Demokratie, die die WerktaUgen meinten, immer eine
andere war als die, welche stch im Klassenstaat auswtrkte, weil das Yolk
unter demokratischer Ordnung eine andere Ordnung verstand und ver-
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steht, als jene im kapitalistischen Staat herrschende Minderheit, die den
Begriff "Freiheit" nach i h rem Helieben auslegt, war es mogttch, breite
Massen der Arbeiterbewegun,g fur die Demokratie tiberhaupt ZIl be
geistern.

Tarnow geht bei seinen PrinzipienerkHi.rungen zur Demokratie vom
Standpunkt des burgerltchen Klassenstaates aus. Daher muB er zu falschen
SchluBfolgerungen gelangen.

Die Arbeiterbewegung kann sich nur fur demokratische Prinzipien ein
setzen, deren Anwendung es ermdgticht, eine radikale Umanderung der
auBeren Lebellilfo:r;m der Merischen durchzusetzen:

Kollege Tarnow welts, daB die Arbeiterbewegung sich im burg;erlichen
Klassenstaat fur die formale Demokratie etnsetzte mit der MaBgabe, aus
ihr in stlindigen Kampfen eine fortschrittlichere Form der Demokratie
zu entwickeln. Die okonomtschen und ideologischen Grundlagen sind in
diesem EntwicklungsprozeB in jedem Lande verschieden. Die fortschritt
liche Arbeiterbewegung bedient sich daher auch verschiedener Methoden
des Kampfes und wenn die VerMltnisse es bedin,gen, des revolutionaren
Kampfes in seiner radikalsten F'or-m.

Elinrntltlg'lcelt muB in der Arbeiterbewegung wie auch in der Gewerk
schaftsbewegung abee dariiber bestehen, daB alle Auseinandersetzungen,
die schlieBlich zu einer echten De!m.okratie fiihren werden, davom auszu
gehen haben, im Endeffekt die Herrschaft des ganzen Volkes zu begriin
den. Die demokratischen Grundrechte und Freiheiten in einern sozialisti
schen staat werden ihre Grenzen finden mussen in der in emem solchen
Staat von der Mehrheit des Volkes festgelegten Ordnung des menschltchen
Zusammenleben.s.

Wenn in emem sozialistischen Lande jedes einzelne Individuum sich die
ethischen Grundla,gen des Sozialismus zu eigen maeht und ftir die mate
riellen Voraussetzungen, die Aufrechterhaltung des Gemeinwesen.s und
der Verbesserung der okonomtschen Grundlagen und ihrer Sicherung sorgt,
wird auch die Freiheit der Personttchkert, Menschllchkeit und der Respekt
vor der Menschenwttrde Gemeingut sein.
Auf'satz, erschienen in der ..TribUne", Wochenzeitung des FDGB, vom 26. 6. 1948

HERMANN SCHLIM:ME, 2. Vorsitzender des FDGB GroB-Berlin

Lehren aus unserer Vergangenheit
Die Gewerkschaften mit ihren Millionenorganisationen sind seit ihrer

Griindung die Tra,ger einer demokr-atfschen Staats- und Wirtschaftsauf
fassung. Wenru es ihnen bereits nach dem ersten Weltkrieg vor allem dar,
auf ankam, in ' der Wirtschaft die gleichberechtigte Mitwirkung in der
Sozialgesetzgebung und in der gewerblichen Rechtapreohnng' durchzu
setzen, so hat diese g;run.dsatzliche Forderung der Gewerkschaften 'nacn
dem zweiten Weltkrieg eine steigende Bedeutung erfahren. Nicht zuletzt
auch aus diesem Grunde ist tiber die Aufgaben der Gewerkschaften in
Deutschland wie in der Welt eine heft~ge Diskussion entstanden. Die deut
schen Gewerkschaften haben sich bemuht, in bis jetzt acht Interzonen
konferenzen tiber ihre Aufgaben, Ziele und Grundsatze eine gemetnsame
Formulierung zu finden. Dazwischen hat Fritz Tar now eine eigene
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Prinzipienerklarung zur Frage der demokratischen Staatsorganisation
verfaBt und sie der Interzonenkonferenz in Dresden unterbreitet. Sie wurde
einem ArbeitsausschuB tiberwiesen, der aus seiner Vorlage und dieser
Prinzipienerklarung von Fritz Tarnow eine gemeinsame Formulierung er
arbeiten solt.

Tarnow fordert u. a. Freiheit der Meinung in Wort und Schrift, Frei
heit der Vereinigung und der- reltgtosen und weltanschaulichen BeUitigung
und geht dabei nicht tiber das hinaus, was bereits in der Weimarcr Ver
fassung festgelegt war. GewiB, die deutsche Arbeiterschaft hat es beson
ders nottg, stch mit dem Problem der Demokratie zu befassen, d erm die
Weimarer Demokratie wurde als die demokratischste der Welt bezeichnet.
Mit dieser Demokratie ist Adolf Hitler zur Macht gelangt, mit all den
graBlichen Folgen, ftir die das deutsche Vol~ so unsagbar leiden rnufs ,

Bereits 1919 forderten die Gewerkschaften als Erganzung zur parla
mentarischen Demokratie die wirtschaftliche Demokratie durch das Mrt
bestimmungsrecht der Arbeiter und ihrer Gewerkschaften in der gesamten
Produktion. Die Gewerkschaften hatten erka=t, daB durch die formale
parlamentarische Demokratie der Kapitalismus und seine Profitwirtschaft
Dicht erschtittert werden kann. Selbst das Betriebsrategese!:z und del'
Reichswirtschaftsrat haben sich nul' als Palliativmittel gegentiber den
monopolisierten Wirtschaftsmachten erwiesen. Die in der Weimarer Ver
fassung versprochenen Bezirkswirtschaftsrate und der Reichsarbeiterrat
wurden nictrt errichtet. Gegen diese gewerkschaftlichen Forderungen
ftihrten die organisierten Unternehmer im Bunde mit der Staatsgewalt
ihren Klassenl{ampf, ste zerator-ten die Gewerkschaft~nund machten so den
We,g frei ftir die groBe weltpolitische Auseinandersetzung zwischen
Faschismus und Sozialismus. Die"Arbeiterklasse war gegentiber den Unter
nehmern infolge ihrer weltanschaulichen Spaltung nicht in der Lage, en t 
scheidend Widerstand zu leisten. Dagegen bildeten die Unternehmer durch
ihre KarteIle, Syndikate und Trusts in ihren offentlich-'rechtlichen Wirt
schaftskamrnern mit Untersttitzung aller btirgerlichen Parteien in den
Parlamenten einen staat im Staate. Diese Macht der Produzenten kaufte
sieh die politischen Parteien, korrumpierte die Presse als die groBe Mei
nungsfabrik, entwickelte den Film bis zu den bekannten Kriegswoehen
schauen, und die Werktati,gen wur-den auf jede Weise ftir den Volker=- und
Massenmord vorbereitet. Das Arbeitervolk bezahlt mit seinem Blut
sehlieBlich drese Art Weimarer Demokratie.

Seit Iarrg'er als einem Mensehenalter kampfen die Geowerkschaften ftir
den Sozialismus und ftir die Beserttgung' des Kapitalismus, aus der Er
kenntnis, daB seit derJahrhundertwende Kriege nur aus Krisen des tlber
flusses entstehen. Der Krieg ist ftir den Kapitalismus die rettende Insti
tution, die automatisch aIle 20 bis 30 Jahre eingeschaltet werden wrlt,
urn die tlberproduktion durch einen riesigen Staatsverbrauch abzufangen.

Kaum war der erste Weltkrieg beendet, gingen Manner und F'ra.ue'n in
Deutschland am 19. Januar 1919 erstmalig gemeinsll.m zur Wahlurne, aIle
Zwanzigjahrigen wurden wahlberechttgt., und trotz der Millionen Opfer
brachten es die Arbeiterparteien in ,D eu tsch la n d auf nur etwa 44 Proz.
der Stimmen. Nie mehr bis 1933 konnte ein solches Ergebnis erzielt
werden. Nur ei mal, im Mai 1928, waren es wieder 42 Proz., die die beiden
Arbeiterparteien getrennter Wahl aufbringen konnten. Der Kapp-
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Putsch hat gezeigt, daB es den politischen Parteien allein nicht mog'Iich
war, die Demokratie erfolgreich zu verteidigen. Die Gew€'rkschaften
waren es, die seinerzeit zahlenmiiBi,g stark genug waren, urn die Demo
kratie gegen aIle reaktronaren Gewalten zu verteidigen. Papen und Hin
denburg kehrten sich nicht an demokratische Prinzipien, sie jagten die
demokratisch gewiihlte PreuBenregierung davon. Das Republikschutz
gesetz wurde nul' gegen links angewendet, obwohl del' Zentrumsminister
Wirth erktarte, "del' Feind steht rechts!" Nach dern Kapp-putsch war
es mit Hilfe diesel' demokratischen Staatsverfa.ssun,g von Weimar mog
lich, den Putsch-Generalen hohe Pensionen zu zahlen, abel' fur die 7 Mil
lionen Arbeitslosen lehnte man del' soztatdemokratfschen Regierupg Her
mann Muller die ' Erhohung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages urn
% Proz. auf 3 % Proz. abo

Mit diesel' "freiesten Demokratie" del' Welt wurden zuerst die Gewerk
schaften und schlieBlich das deutsche Staatswesen zerstOrt. 40 Millionen
Menschen haben im zweiten Weltkrieg ihr Leben geopfert. Angesichts
del' Entwicklung in den Jahren von 1878 bis 1945 ist mit dem Worte
Demokratie in Deutschland ein ungeheurer MiBbrauch getrieben worden.
GewiB soIl die Staatsgewalt vorn Volke aus,gehen und alle Organe des
Staates del' Bestimmung des Volkes unterstellt werden. Das geht abel'
nicht wle mit dem Artikel 48 del' Weimarer Verfassung oder dem Staats
gerichtshof unseligen Angedenkens. Dann mussen wir appelIieren an die
grorste Ma.ssenbewegung des deutschen Volkes, an die Gewerkschaften.
Wir haben den Monopolkapitalismus als eine verbrecherische Wirtschaft
erlebt und soIlten uns bemtihen, die Protluzentenmacht und ihre einseitige
wirtschaftliche und politische Vorherrschaft dadurch zu beseitigen, dafs
wir als gesamtdeutsche Gewerkschaften versuchen, die auf del' Inter
zonenkonferenz in Garmisch gefaBten Beschliisse zu verwirklichen. DaB
ist die gemeinsame Prinzipienerkliirtlllg del' deutschen Gewerkschaften
zur tl'berwindung des Kapitalismus.

Das Problem unserer Zeit ist den gesamtdeutschen Gewerkschaften zur
Losung gestellt. Es geht urn die Verwirklichung des Sozialismus. Wir
sind durch die Erfahrungen zweier Weltkriege aus den theoretisehen Be
trachtungen zum praktischen Handeln gezwungen, weil wir verpflichtet
sind, fur die Einheit Deutschlands und fur den Neuaufbau del' \Virtschaft
und eines sozialistischen Staates gemeinsam zu kiimpfen.
Au rsn tz. ers chienen in der ..TribUne", '\Vochenzeitung des FpG13. vom 19. 6 . l!HS

WALTER MASCHKE

Offener Brief an Fritz Tarnow
22. Miirz 1948

Meln gegenwartiger Aufenthalt In einern Sanatorium brachte es mit
sleh, da.B ich erst kurzlich die von Dir del' Dresdener Interzonen-Konf'e
renz vorgelegte Prinzipienerkliirung gelesen habe, Ob sie bereits in del'
6ffentlichkeit diskutiert worden ist, weiB ich nicht. Ich murs daher die
Gefahr in Kauf nehmen, etwas zu wlederholen, was andere schon gesagt
haben, wenn Ich Dlr hiermit meinen Standpunkt zu Deiner Erkliirung
urid dem Versuch, sie zu elner Plattform fur die .g eaa rnt e deutsche Ge
werkschaftsbewegung zu machen, unterbreite. Abel' bei wichtigen Dingen
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ist es besser, etwas zu wiederholen, als es iiberhaupt unausgesproehen zu
lassen.

Jeder deutsehe Gewerksehaftler in verantwortlieher Position wird das
selbstverstiindliehe Bestreben haben, sein Mogliehstes zu tun, urn im In
teresse der deutsehen Arbetterklasae reeht bald eine einheitliehe deutsehe
Gewerksehaftsbewegung zu erreiehen. Hierbei kann niemand iiber die
von den Besatzungsmaehten den Gewerksehaften eingeraumte Bewegungs
freiheit hinausgehen, daran konnen wir niehts andern. Diese uns gezo
genen Grenzen miissen wir also von vornherein in Betraeht ziehen, wenn
wir in der Praxis etwas erreiehen wollen. Mindestens ebenso wiehtig aber
ist es, bei all unseren Stellungnahmen zu innerdeutsehen Gewerksehafts
angelegenheiten zu vermeiden, allgemeingiiltige Urteile iiber umstrittene,
die ganze Welt angehende Grundfragen zu fallen. Wir kommen sonst sehr
schnell in den nieht angenehmen Ruf, trotz unserer unriihmliehen Ver
gangenheit die iibrige Welt sehulmeistern zu wollen.

Wenn ieh von dieser Grundeinstellung aus Deine Prinzipien-Erklarung
betraehte, so muE ieh zu dem Urteil kommen, daE sie die unserer Beta
tigung gezogenen Grenzen aurser Betraeht laEt und daE sie nieht geeignet
ist, fiir tgLs im internationalen gewerksehaftlichen Lager Sympathien zu
wecken. Est, es nicht eine reiehlieh starke Anmarsung, wenn ein Yolk, daa
nach Ansieht aller Besatzungsmaehte erst zur Demokratie erzogen
werden solI, sich selbst zum Weltsehiedsrichter iiber die Streitfrage:
"Was ist Demokratie" einsetzt? Und in diese Rolle bringst Du die
deutschen Gewerkschaften, wenn sie Deine Erklarung zu ihrer Plattform
machen. Wir deutsehen Gewerksehaftler sollen g'rotsen VOlkern und
Staaten, die von sich der Meinung sind, sieh selbst auf demokratisehe
Weise zu regieren, laut und vernehmncn zurufen: Ihr seid keine Demo
kratie! U'nd das verlangst Du vqn uns mit Deiner Prinzipien-Erkliirung,
wenn sie anseheinend auch nur dw besonderen Merkmale des gewesenen
Na,ziregimes feststellt. Deine Erklarung kann im Ausland fiir una
deutsehe Gewerksehaften eine vei-hangnrsvotte Wirkung auslOsen, denn
die von Dir aufgefiihrten Merkmale einer undemokratisehen Staatsform
konnen der Vermutung Berechtigung geben, daE hier eine ganz be
stimmte politische Abstcht vorliegt. Denn Du hast ganz iibersehen, daE
eine gewerksehaftliche Prinzipien-Erkliirung zu den Grundfragen der
Demokratie doch wohl in erster Linie vorn gewerkschaftlichen Standort
ausgehen miiEte.

Ware es ntcht selbstverstiindlieh, daE eine wirklich gewerksehaftliche
Erklarung an eine Demokratie in erster Linie soziale Mindeatforderungen
zu stellen hat? Wo aber steht in Deiner Formulierung der Satz:

"Wo infolge fehlender sozialer Gesetzgebung oder offentlieher Ein
riehtungen die Arbeiterkhisse nicht gegen die Gefahren der Ausbeu
tung, Krankheiten, Unfalle, Invaliditiit, Arbeitalosigkeit und des
Alters geschiitzt ist, daa tst keine Demokratie!"

MiiEten die Gewerksehaften nicht auch erkta.ren:
"Wo Schwerindustrie und Riistungsbetriebe sich in prtvaten

Handen befinden und damit die Gefahr einer Beeinflussung der Poli
Uk in kl'iegshetzerischer Richtung aus Profitinteresse beateht; da ist
keine Demokratie!"
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Oder: '
"Wo privatkapitalistische Einfliisse auf die Bildung der offent

lichen Meinung (z. B. durch Presse, Rundfunk, FilIn etc.) rnog'Itch
sind, das ist keine Demokratie!"

MiiBte nicht infolge unserer jiingsten Vergangenheit und als Ausdruck
eines fiir aIle deutschen Gewerkschafter Hi.ngst allgemeingiiltigen Grund
satzes von uns die Feststellung getroffen werden:

"Wo die Stellung des Menschen im offentlichen, rechtlichen und
sozialen Leben durch Rassenzugeho:r;-igkeit oder durch Rassenznerk
male bestiznmt wird, da ist keine Demokratie!"

Wenn Du diese fiir eine gewerkschaftliche Prinzipien-ErkUirung In. E.
vordringlichen Feststellungen nicht getroffen hast, so al.l..Bert sich darin
wahrscheinlich die Tatsache, daB Du die Deiner gewerkschaftlichen Be
wegungsfreiheit gezogenen Grenzen wohl gespiirt hast, ohne daB es Dir
zum Bewl.l..Btsein kam.

Ich bin selbstverstandlieh nicht der Meinung, daB Deine Prinzipien
ErkIarung eine fiir die deutschen Gewerksehaften unter den heutigen
Ver'haltrnasen notwendige und zweckdienliehe Plattform werden wiirde,
wenn sie statt der von Dir genahnten 6 Merkznale einer undemokratischen
Staatsform erne naeh allen Himmelsrichtungen erweiterte Liste enthatt.
Ich wollte Dir nur nachweisen, daB wir deutschen Gewerkschaften bei
konsequenter Fortfiihrung der von Dir angewendeten Methode sehr schnell
dahin kommen wiirden, uns mit samtttchen Arbeiter-Organisationen der
Welt zu iiberwerfen. Aber das Gegenteil davon tut uns not! .

Deine Prinzipien-ErkIarung sagt von sieh, daB sie bestiznmt sei, "der
geistigen Verwirrung entgegenzutreten, die vom Fasahismus dureh den
MiBbrauch des Wortes "Demokratie" hervorgerufen wurde und urn das
Veratandnts fiir den Unterschied zwischen demokz-atlachen und nieht
demokratischen Staatsformen zu erleichtern." Wenn man von der un
giinstigen Wirkung nach dem Ausland abzusehen in der Lage ware, konnte
man sie als einen ungliicklich verlaufenen Versuch einer Begriffsklarung
hinnehmen und darnrt die ganze Angelegenheit als erledigt ansehen. Das
geht aber deswegen nicht, weil diese ErkIarung gleichzeitig eine eminent
aktuelle gewerkschaftspolitische Bedeutung in unseren gegenwartigen
deutschen Verhattnrssen hat, die Dir anscheinend ganz entgangen ist. Du
hast mit geschickter, aber leider in falsehe Richtung dirigierter Hand
den Grenzgraben zwischen de deutschen Gewerksehaften der verschie
denen Besatzungszonen vertieft, statt zu helfen, ibn zuzusehiitten.

Auf was es gegenwartig in der deutschen Gewerkschaftsbewegung an
kommt, das kann Dir merkwiirdigerweise die Dir sicher bekannte "Wirt
schafts-Zeitung" sehr gut auseinandersetzen. Lies nur den Artikel "Um
die Gewerkschaftszentrale" in ihrer Ausgabe VOIn 20. Februar d. Js.,
in dern es nach einer Darstellung der angeblich gegensatzlichen Auf
fassung der Gewerkschaften im Westen und Osten Deutschlands iiber ihr
Verlililtnis zum Staat heiBt:

"In ~ngem Zusammenhang damit stehen ideologische Gegensatze.
Sie betreffen die Stellung ZUl Demokratie. Hier gehen die Meinungen
wohl am weitesten auseinander. Der Unterschied in den Auffassungen
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ist so groE, wie der Gegensatz zwischen den einzelnen Besatzungs
machten. Damit droht die gewerkschaftIiche Diskussion in die g roise
politische Auseinandersetzung zu munden, An diesem Punkt sind
die auf Einheit zielenden Beatrebtrng'en llm starksten gefahrdet. Es
wird groEen Geschicks bedtirfen, die Diskussion vom Kampffeld der
Ideologien auf die Grundlage des Meinungsaustausches tiber die
Fragen der praktischen Gewerkschaftsarbeit zu ftihren. Leicht wird
das nicht sein; die Ideologen trachten danach, Form und Inhalt zu
bestimmen!" -

Es ist ein etwas bitteres Geftihl, in einem den Gewerkschaften fern
stehenden Blatt lesen zu mtissen, was die auf Gewerkschaftseinheit hin
zielenden Bestrebungen am starksten gefahrdet, wahrend Du als alter an
gesehener Gewerkschaftsftihrer das anscheinend nicht empfunden hast. Bei
allem anzuerkennenden Interesse an del' theoretischen KIarung der Pro
bleme "Gewerksehaften und Staat" oder "Demokratie" hat.test Du doch
vorher erkennen mtissen, daE mit einer solchen Prinzipien-Erklarung auf
keinen Fall eine Arma.her-ung, sondern nul' die Gefahr einer weiteren Ent
fernung zwischen den verschledenen deutschen Gewerl{schaftsbtinden er
reicht wird. Nun, es ist noeh nicht zu spat, das Zusammengehorigkeits
geftihl der Werktatigen aller "Zonen" ist erfreulicherweise doch so stark,
daE das gemeinsame Interesse sich a18 starker erweist, als die scheinbaren
Ideologischen Gegensatze.

Ieh kann wohl mit Recht annehmen, daE Du inzwischen selhst erkannt
hast, welche Gefahren in dem Weiterbeschreiten des von Dir eingeschla
genen Weges liegen. Deine lange Erfahrung im Gewerkschaftsleben wird
es Dir leicht machen, in der weiteren interzonalen Gewerkschaftsarbeit
dicjenigen Probleme in den Vordergrund zu rticken, bei denen die Wahr
seheinliehkeit einheitlieher Auffassung und infolgedessen praktischer Zu
sammcnarbeit gegeben ist. Ieh personttch habe erfreulicherweise Aussicht,
innerhalb del' nachsten Monate gesundheitIieh wieder so weit zu sein, daB
ieh meine Arbeit wieder voll aufnehmen kann. Dann wiI'd es wohl auch
Gelegenheit geben, daE wlr gemeinsam an del' Zusammenftihrung del'
deutsehen Gewerkschaften arbeiten, auch wenn wir dabei gelegentlich die
Klingen miteinander kreuzen mussene ) .

Ersehienen in der "TribUne", V,'oehenzeitung dies FDGB. YOm 17. 4. 1948

Tarnows Verteidigung - eine Antwort an Walter lVlaschke
Deinen "Offenen Brief" an mich in Nr. 16 del' "Tribtine" habe ich

mittirlich mit groBer Aufrner-kaarnjcett gelesen. Du wendest Dich gegen
melnen "Entwurf einer gewerkschaftlichen .P r i n z i p i cn erk l iir u n g zur Frage
der demotcratiechen Staatsorqarueation" mit Argumenten, die zum Teil
voIlkommen danebengehen. DaE in dem Entwurf ntchts gesagt ist tiber
die Entprivatisierung der Schwerindu:strie oder tiber den Schutz der AI'-

.) Originalbrief mit folgender FuBnote:
P. S. Infolge der hier nur unzureichend vorhandenen techntsenen Hilfsmittel ist

dieser Brief mit erheblieher Verapu t ung zur Post geko:nmen. Ieh habe ihn gleich
zeitig unserer \Vochenzeitung "TribUne" zum Abdruck Ubermittelt.
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beitskraft. tiber Kranken- und Invalidenftirsorge und vieles andere. das
liegt d och einfach d aran, due er sich nul' auf denjenigen Teilabschnitt
eines gew er k s ch aftlich en Programms bezreht, del' durch den Titel klar
abgegrenzt ist. Die gewerkschaftliche Stellung zur Wirtschaft, zur Sozial
pottttk, zum Arbeitsrecht u . a . muB in anderen Abschnitten behandelt
werd en .

Erstaunt bin ich tiber Deine Meinung, daB wir tiberhaupt von einer
demokrat ischen PrinzipienerkUirung absehen mtiBten. well das von Aus
Iander'n a ls " eine reichlich starke AnmaBung" angesehen werden konnte,
wo d och das deutsche Yolk "nach Ansicht aUer Besatzungsmachte erst
zur D emokratie erzogen werden soU". Bescheidenheit in allen Ehren,
abel' man d arf sie nicht so ubert.retben, daB die Tugend zum Laster wird.
F tir uns a ls deutsche Gewerkschaften erkenne ich nicht nur das Recht.
sondern die Verpflichtung an, als eine der starksten Krafte bei der Er
ziehung d es deutschen Volkes zur Demokratie mitzuwirken. Wie abel'
solIten w ir diese Erziehungsarbeit teisten konnen. wenn wir selbst nicht
in del' L age oder nicht berechtigt waren, Grundsatze tiber das Wesen der
D emokratie zu haben oder zu B.uBern? Wenn etwa die Besataungsmachte
die M einung haben soUten, daB die demokratische Erziehung des
deu tschen Volkes ausschlieBlich ihre Angelegenheit sei und die Gewerk
schaften hochstens nach den Anweisungen der Besatzungsmachte und
nach deren Prinzipien dabei mitwirken durrten, dann wtirde ich vor
s chta g en, daB wir eine solche Zumutung entschieden zuruckwetsen
mtiBten. Von d en Besataung'srnacht.en, mit denen ich bisher zu tun gehabt
habe,. ist diese Zumutung tibrigens auch nie gestellt worden.

Auch D eine Besorgnisse. daB die Gewerkschaften anderer Lander auf
den G edanken kommen konnten, wir wollten uns mit einer eigenen Prin
ztptenerktaru n g "zum Weltschiedsrichter tiber die Streitfrage: Was 1st
D emok r a Ue? " a ur w er r en , sind unbegriindet. Soweit meine, sehr reichen,
Erfahrungen in der internationalen Gewerkschaftsbewegung reichen,
wtirden wir mit den von mil' formulierten Grundsatzen zur Demokratie
a uch nicht nur nicht allein stehen, sondern hat.ten wohl aIle Gewerkschaften,
die frtiher im r.q.B. v ereinigt waren, an unserer Seite. Ich weta, daB
es in anderen L a"ndern Gewerkschaften neuen Stiles gibt, die sich zu
anderen Grundsat zen bekennen, aber ich bin der Meinung, daB es den
Gewerkschaften ei n es j eden Landes allein zukommt, ihre Grundsatze
aufzustellen. S el bs t d ie russischen Gewerkschaften, an die auch Du wohl
in erster L ln ie denkst, haben j a vor kurzem gelegentlich der Diskussion
tiber den MarschaU-P lan die offentliche Erklarung a b g eg eb en , daB die
Gew er k s cha ften in j ed em L ande das selbstverstandliche Recht der Selbst
bes timmung haben . E ine in t e r nation a le Gewerkschaftsbewegung konnte
ja auch nul' auf del' Gru ndlage einer a llgem ein en voUstandigen Prinzipien
losig k e it bestehen, wenn die Gewerkschaften jedes Landes our dann
Prinzipien haben d tirften, wenn sie g enau tibereinstimmen mit denen
j edes a nderen L a n d es.

Ent s che id en d ftir Deine a blehnen d e Haltung zu m einem Entwurf sind
abel' a uch w ohl gar nicht d iese B esorgnisse, sondern die von ·D ir gesehene
Gef'a.h r-, daB die v on u n s a llen a nges t rebt e Vereinigung zu einer gemein
s amen G ew e r k s chaft s b ew eg u ng tiber das ganze R eich erschwert oder
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gar unmogltch gernacht werden konnte; wenn wir den Versuch machen
wollten, uns auf gemeinsame Grundsatze in der Frage der Demokratie
zu verstandigen. 1st dem wirklich so, wie stenst Du Dir dann tiberhaupt
eine einheitliche deutsche Gewerkschaftsbewegung vor, wenn in ihr tiber
die wichtigsten Grundsatze der Arbeiterbewegung die Meinungen ·so weit
auseinanderklaffen, daB eine Verstandigung ganz ausgeschlossen er
sCheinen muI3?

Du sprichst von meinem Entwurf als "einem unglticklich verlaufenen
Versuch der BegriffskIarung", aber ich Buche vergeblich nach einer
irgendwie plausiblen Beg'rundung' dieses Urteils oder auch nur einem
~ersuch dazu. 1ch habe Punkt ftir Punkt eine ganze Reihe von Einrich
tungen urid MaI3nahmen aufgezahlt, die nach meiner Meinung in einem
Staat, der sich demokratisch nennen kann, gesichert sein mussen, und
ebenso punktweise, was als antidemokratisch anzusehen ist. Wenn Du
der Meinung bist, .daI3 ich damit in die 1rre gegangen bin, rntifste es Dir
doch leicht sein, mir nachzuweisen, was in meiner Begriffsbestinunung
faIsch ist. Welche von den Einrichtungen eines demokratischen Staates,
die ich genannt habe, sind entbehrlich oder achadltch ? Welche, die ich
als antidemokratisch gekennzeichnet habe, sind nach Deiner Meinung
auch in einem demokratischen Staat unentbehrlich?

1ch wurde Verstandnis daftir haben, wenn man gegen meinen Entwurf
einwenden wollte, daB er ausschlieI3lich banale Selbstversmndlichkeiten
enthielte. Leider haben aber nicht nur die 12 Jahre Geistesverwirrung
Irn Dritten Reich ihre Spuren hinterlassen, auch unabhangtg' davon macht
sich in manchen Larider-n im staatspolitischen Denken eine Entwick
lung bemerkbar - auch Deutschland ist davon nicht unbertihrt ge
blieben -, die es notwendig macht, Begriffe, die frtiher allgemein ver
stand~ich waren und einheitlich ausgelegt wurden, genau zu definieren.
Wie gerade mit dem Begriff "Demokratie" Schindluder getrieben werden
kann, hat uns ja Goebbels oft genug vordemonstriert, wenner den Nazi
staat als die "vollkommendste Demokratie" verherrlichte.

Nun schlagst. Du mir vor, auf die Austragung der"";-;scheinbaren ideo
logischen Gegensatze" doch lieber zu verzichten, urn "diejenigen Probleme
in den Vordergrund zu rtieken, bei denen die Wahrscheinlichkeit einheit
Ucher Auffassung und infolgedessen praktischer Zusammenarbeit gegeben
1st." Wenn es sich wirklieh nur urn "scheinbare" ideologische Gegensatze
handelt, dann brauchen wir doch die Hoffnung auf eine Verstandigung
noch nicht aufgeben. Mit Vergntigen wtirde ich auch Deinem Rat folgen,
wenn es sieh nur urrr theoretische Haarspaltereien tiber- Fragen von unter
geordneter Bedeutung handelte. Doch weigere ich mich ganz entschieden,
anzuerkennen, daI3 die Frage der Demokratie, auch im Rahmen eines ge
werksehaftliehen Programmes, ingnoriert oder bagatellisiert werden dtirfte.
Sie ist nicht nur eine der wiehtigsten, sondern schlechthin die entschei
dende Frage ftir die Bestimmung der Riehtung, in der die Arbeiterbewe
gung marschieren soIl.

Was ich in meinem Entwurf als Kennzeichen eines demokratischen
Staates anftihre, das entsprieht, wie Du nicht bestreiten wirst, der allge
meinen Auffassung in der demokratisch-sozialistischen Arbeiterbewegung,
in der wir beide aufgewaehsen sind. Die demokratisehen Forderungen
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haben wir auch schon an die kapitalistische Gesellschaft gerichtet und
vieles davon auch durchgesetzt. Abel' ist uns friiher auch nul' im entfern
testen jemals del' Gedanke gekommen, die staatsbiirgerlichen Rechte und
Freiheiten, die wir uns in del' kapitalistischen Gesellschaft er'kampf't
haben, konnten vom sozialistischen staat nicht getragen werden?

Tatsachlich haben wir nun abel' Staatsumwalzungen erlebt, bei denen
die sozialistische Flagge gezeigt urrd die demokratischen Grundrechte und
Freiheiten iiber Bord geworfen wurden. Sollte es etwa unvermeidlich sein,
daB die Demokratie aufgegeben werden muB, wenn del' Sozialismus er
reicht und gehalten werden soIl? Und wenn dern so sein sollte, drangt; sich
dann nicht sogleich die weitere Frage auf, ob del' Sozialismus noch ein
Ideal ist, wenn er bezahlt werden muB mit Unfreiheit und Versklavung?
Ich bin del' Meinung, daB unsere ~ntwort lauten miiBte: Sozialismus unrl
Dmnokratie sind unteilbar und miissen es bleiben!" Sozialismus ohne
die demokratischen Sicherungen durch die Rechte und Freiheiten del'
Staatsbiirger ist ebensowenig Sozialismus wie "Demokratie" - welche
schmiickenden Beiworte man ihr auch anharig'en mag - keine Demokratie
1st, wenn dlese Rechte und Freiheiten darin fehlen.

Wie sich das Schicksal del' Demokratie gestalten wird, davon hlingt
auch das Schicksal des Sozlalismus abo Die alte g'la.ubtge Vorstellung, daB
es nach dem Zusammenbruch des Kapltalismus nul' eine Alternative g'abe,
narnltch die sozlalistische Gesellschaftsordnung, ist durch die Erfahrungen
del' letzten Jahre und Jahrzehnte leider widerlegt worden. Wo die kapita
Itsttsche Wirtschaft zusammenbrach, sind neue Systeme entstanden, die
auch nicht dte geringste Ahnlichkeit mit unseren sozialistischen Idealen
hatten. Del' Nazistaat ist eines diesel' Beispiele, abel' nicht das einzige.
Wenn tatsachlich durch Naturgesetze del' okonomisch-geschichtlichen Ent
wicklung ein Erbtrager des Kapitalismus vorausbestimmt ware, dann
hatten vielleicht diejenigen recht, die auf die "Revolution der Manager'
hinweisen, die unvermeidlich sei, wenn das kapitalistische System nicht
mehr funktionieren kann und den Kapitalisten die okonomische Macht aus
den Harrden gleitet. Die "Manager" als neue herrschende KIasse, die
Schicht del' oberen Funktionare del' Staatsorganisation, del' wirtschaft
lichen und GroBunternebmungsleitungen, zwar nicht private Eigentiimer
del' Produktionsmittel, abel' mit del' Verfiigungsgewalt iiber sie, mit allen
Privilegien del' friiheren OberkIasse ausgestattet, mit einer politischen
und okonomischen Machtfiille in einer Hand wie nie zuvor, einer Macht
tiille, mit del' sie sich jeder Kontrolle durch die beherrschte Klasse leicht
entziehen kann und dadurch die absolute Herrschaft erlangt, die von del'
kapitalistischen Klassenherrschaft niemals voll erreicht werden konnte.

Ich glaube nicht an die "Naturnotwendigkeit" einer solchen Entwick
lung, abel' man miiBte Tatsachen leugnen, wenn man lhre Moglich]{;eit
bestreiten wollte. Vielleicht ist sie sogar wahrscheinlich, wenn den dahin
tendierenden Kraften nicht eine Bremse angelegt wird und wenn nicht
Gegenkrlifte entfaltet werden, die rechtzeitig dafiir sorgen, daB den
"Managern" die Ba.ume nicht in den Himmel wachsen.

Das eben ist die historische AUfgabe del' Demokratie in del' Gegenwart,
in del' es aus dem Zusammenbruch del' kapitalistischen Wirtschaft heraus
nach neuen Formen dr-angt, Niemals ist die Demokratie fiir das Schicksal
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des Volkes wichtiger gewesen als heute. Als die Nazis Ihr'en Sprung an die '
Macht vorbereiteten, haben sie zunachat aUe ihre Dernag'og'eriktmate gegen
die Demokratie gerichtet, haben die "formale Demokratie" verspottet und
in den Augen del' Bevotlcer-ung' diffamiert und heruntergerLssen. Als die
"formale Demokratie" gentigend g eschwacht war, hatten sie gewonnenes
Spiel. Deswegen mtlssen wir sehr auf del' Hut und heflhortg' sein, wenn
die alte Melodie tiber die Bedeutungslosigkeit del' "formalen Demokratie"
mit etwas verarider-tem Text und a.us anderen Kehlen aufs neue an unser
Ohr dringt. _

Auch wenn Du Dich inzwischen von unserer frtiher gemeinsamen Aus
legung und Beurteilung del' Demokratie entfernt haben soUtest, hoffe ich,
Dir wenigstens begreiflich gemacht zu haben, warum ich eine prttztse
demokratische Prinzipienerklarung fUr unsere Gewerkschaftsbewegung als
unez-Iatsltch ansehe.
Mit kleirien KUrzungen erschienen in der "TribUne", Wocrenaettung des FDGB,

Nr. 22, vom 29. 5. 1948

ERNST KROGER, Bundesvorstandsmitglied des FDGB del' sowj. bes.
Zone und Teilnehmer an den Interzonenkonferenzen'

Gibt es eine "neue herrschende Klasse"?
Tarnow lobt nattirEch nicht offen die kapitaIistische Gesellschaft, er

wagt abel' auch nicht, sie anzugreifen. Dartiber tauscht auch nicht hin
weg, daa er haufig das Wort "Sozialismus" gebraucht. Es lohnt sich.,
Tarnow's "Antwort an Maschke" zu priifen, urn festzustellen, in welchem
Zusammenhange Tarnow darin von Sozialismus redet. Wir finden da:

"Tatsachlich haben wir nun abel' Staatsumwalzungen erlebt, bel
denen die sozialistische Fla,gge gezeigt und die demokratischen
Grundrechte und Freiheiten tiber Bord geworfen wurden. SoUte
es etwa unverrnetdttch sein, daa die Demokratle aufgegeben
werden solI? Und wenn dem so se1n soUte, drangt sich dann
nicht sogleich die weitere Frage auf, ob del' Sozialismus noch
ein Ideal ist, wenn er bezahlt werden rnuts mit Unfreiheit und
Versklavung? Ich bin del' Meinung, daa unsere Antwort lauten
murstc: Sozialisrnus und Dernokz-atfe sind unteilbar und miissen
es bleiben."

Sozialismus und l' e a Ie Dernokr-atre sind unteilbar. Jedoch eine for
male biirgerliche Demokratie und Sozialismus haben nichts miteinander
zu tun. Tarnow als Verteidiger del' formalen btirgerlichen Demokratle ist
mit "Staatsurnwalzungen, bei denen die sozialistische Flagge gezeigt
wurde", nicht einverstanden, weil dabei "die (formal-) dernokratlschen
Grundrechte und Freiheiten tiber Bord geworfen" und statt dessen die
realen demokratischen Rechte und Freiheiten in AWendung gebracht
wurden,

Lassen wir die Ratselsprache beiseite. Tarnow ist ein alter Gegner del'
_S ow j et union . Er meint mit den "Staatsumwalzungen, bei denen die sozi
anstfsche Flagge gezeigt wurde", die Sowjetunion und nattirlich auch die
oeteuropatschen Staaten, die mit del' Tarnowsche.a Theorle tiber die Demo
kratie gebrochen haben. Die in diesen Staaten getibte Demokratie beliebt
Tarnow deshalb als "Unfreiheit und Versklavung" zu bezeichnen. Wah-
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rend Tarnow also tiber den Sozialismus del' Sowjetunion und die EntwicR
lung zum Sozialismus in den osteuropaischen Staaten die unwahre Be
hauptung aufstellt, da13 dort Unfreiheit und Versklavung statt Demokra
tie herrschen, trifft er sich auf halbem Wege mit den reaktlonaren und
imperialistischen Kraften, ftir die del' Sozialismus dle groBte Gefahr ist,
und die, urn ihre Existenz r,ingend, mit allen Mitteln dagegen karnpren,
selbst mit Krieg.

In dem "Antwortbrief an Maschke" unternimmt Tarnow den inter-·
cssanten Versuch, seine Theorie, del' Marxismus sei tiberlebt, zu fundamen
tieren.

Er sagt:
"Die alte gtaubtge Vorstcllung, daB es nach Clem Zusammenbruch
des Kapitalismus nul' eine Alternative ,gab, narnltch die sozta.
listische Gesellschaftsordnung, ist durch die Erfahrungen del'
letzten Jahre und Jahrzehnte leider widerlegt worden."

Als Beweis ftir diese Behauptung sagt er roigendea:
"Wo die kapitalistische Wirtschaft zusammenbrach, sind neue
Systeme entstanden, die auch nicht die geriugste AhnIichkeit mit
unseren sozialistischen Idealen hatten. Del' Nazistaat ist eines
diesel' Betsptele abel' nicht das einzigste."

Hat Tarnow recht, wenn er feststeUt, da13 1933 in Deutschland die kapi
talistische Wirtschaft zusammenbrach und del' Nazistaat ein neues 
nicht kapitalistisches System. - war?

Del' Kapialismus in Deutschland war in del' Krise, die 1929 begann, in
g'rorser Bedr-angnis. Ware die Arbeiterklasse ,geeint gewesen, ha.tt.e sic den
Zusammenbruch del' kapitalistischen Wirtschaft herbeifiihren und ver
hindern kormen, dafs die Bourgeoisie einen Ausweg in del' offenen, brutalen
Diktatur ihres reaktionarsten urid imperialistischstcn Teiles fand. Del'
Nazistaat war also kein neues Syste:m, das den Kapitalismus abloste,
sondern die offene Diktatur des agressivsten Telles del' kapitalistischen '
Klasse in Deutschland, del' Vertreter des Finanzkapitals.

Tarnow's Beweisftihrung ist also falsch. Er mufs desb.alb auch zu vol!
kommen falsehen SchluBfolgerungen kommen. Del' Nazistaat kann seiner
Impertaltsttschen Natur nach nattirlich keine "AhnIichkeit mit unseren
sozialistischen Idealen" gehabt haben. Die ganze Tarnowsche Theorie
bricht mit diesel' falsehen Beweisftihrung zusammen.

Jendritzky hat In seinem hier abgedruckten Artikel darauf hin,gewiesen,
dafs Tarnow sich in einer seltsamen Gesellschaft mit dem Antisozialisten
und Freund einer Millionarsorganisation, dem amerikanischen Gewerk
schaftsfiihrer Woll, befindet. Es mag eine nlcht uninteressante Feststel
lung sein, wenn wtr Tarnow in seiner "Antwort an Maschke" mi t einem
btirgerlichen Philosophieprofessor, James Burnham, Itebaugeln sehen. Die
sel' Burnham war Iangere Zeit ein Anhanger- Trotzkis und schrieb im
.Ia.hr'e 1941 ein Buch: "Die Revolution del' Direktoren". In einem Ar
tikel, del' sich mit diesem Buch beschaftigt, stellt del' bekannte Wirt
schaftswissenschaftler Jiirgen Kuczynski fest, daB diese Lehre "eine
direkte und auBerst gefahrIiche Hilfe ftir aIle realcttonaren, profaschlstl
schen oder faschistischen Bewegungen darsteIlt."
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In seiner "Antwort an Maschke" schreibt Tarnow weiter:
"Wenn tatsachlich durch Naturgesetze del' okonomisch-geschicht
lichen Entwicklung ein Erbtrager des Kapitalismus vorausbe
stirnrnt w are, dann hatten vielleicht diejenigen recht, die auf die
,Revolution del' Manager' hinweisen, die unvermeidlich sei, wenn
das kapitalistische System nicht rnehr- funktionieren kann, und
den Kapitalisten die okonorntsche Macht aus den Handen gleitet."

Hier stiitzt sich also Tarnow auf diesen merkwiirdigen Theoretiker
Burnham. Das achwacrrt er Im nachsten Absatz dadurch ab, daB er sagt:

"Ich glaube nicht an die ,Naturnotwendigkeit' einer solchen Ent
wicklun,g ..

urn dann schlie£Hich doch zu bekraftlgen, ' d aB er zumindest die Gesell
schaft Burnharns als Verbiindeten sucht, denn er vollendet den Satz:

"abel' man miiBte Tatsachen leugnen, wenn man ihre Mog'Itcn.kedt,
bestreiten wollte. Vielleicht ist sie sogar wahrscheinlich .

Tarnow sagt, er glaube nicht an die "Naturnotwendigkeit" einer solcnen
Entwicklung. Er sagt abel' nicht, daB er die Burnharnsche Lehre del'
Direktorenwirtschaft ablehnt. Ganz im Gegenteil, er entwickelt - gestiitzt
auf die Theorie des reaktionaren Professors -- folgende ej,gene Gedanken:

"Die ,Manager' als neue herrschende Klasse, die Schicht del' obe
ren Funktionare del' Staatsorganisationen, del' wirtschaftlichen
und GroBunterneilunensleitungen, zwar nicht private Eigentiimer
del' Produktionsmittel, abel' mit del' Verfiigungsgewalt iiber sie,
mit allen Privilegien del' friiheren Oberklasse ausgestattet, mit
einer potttrschen- und okonomischen Machtfiille in ihrer Hand,
wie nie zuvor, einer Machtfiille, mit del' sie sich jeder Kontrolle
durch die beherrschte Klasse leicht entziehen kann und dadurch
die absolute Herrschaft erlangt, die von del' kapitalistischen
Klassenherrschaft nrernats voll erreicht werden konnte."

Wohlgmuerkt, das sind Gedanken, die Tarnow in setnez- "Antwort an
Maschke" schriftlicf niedertegte, Bleibt vorerst zu kIaren: wen meint
Tarnow mit "Manager"? Zur Klarstellung sei festgehalten, dafs "Mana
ger", korrekt ins Deutsche iibertragen, dasselbe ist, was wir Direktor
oder- Betriebsleiter nennen. Tarnow laBt keinen Zweife'l dariiber, daB er
die Betriebsdirektoren odez- Betriebsleiter meant, die iiberall da in Funk
tion getreten sind, wo "das kapitalistische System nicht mehr funktio
nieren kann und den Kapitalisten die Macht aus den Handen gleitet." 'Urrd
wenn ich rnrch nicht ganz ta.usche, meint Tarnow insbesondere die fiih
renden Funktionare in Staat und Wirtschaft in del' Sowjetunion; denn
wahrendeiner Diskussion mit Jugendlichen auBerte sich Tarnow in
meinem Beisein g erade in bezug auf die Sowjetunion in derselben Weise.

Da nun in dem Brief an Maschke diese Ausfiihrungen gemacht werden
und sich die Diskussioll weder- urn die Sowjet.union noch urn ein ander-es
Land, sondern einzig und aHein urn die Frage Derno.kratfo in Deutsch
land dreht, und da wir deutsche Werktatige bisher leidel' nul' im Osten
Deutschlands in del' von T'az'rro'w b eschriebenen Situation leben, ist alles,
was iiber die "Manager" gesagt ist, auf die leitenden Personlichkeiten
und insbesondere die Arbeiterfunktionare unter diesen in del' sowjetisch
besetzten Zone gemiinzt.
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Nehmen wir nun die von Tarnow als fest:.stehende Tat:.sache htngeworrene
Behauptung:

"Die Manager sind eine rieue herrschende Klasse ...."
Wir haben festgestellt, da[~ Tarnow hiermit auf die leitenden Arbeiter

runkttonare in offentlichen Diensten, in Betrieben und in Organisationen
hinzielt, da er diese als "neue herrschende Klasse" bezeichnet. Abgesehen
davon, daB der "Sozialist" Tarnow offenbar den mar-xtsttschen Begriff
del' Klasse nicht zu kennen scheint, rgnorter-t er', dafs diese Funktionare
aus del' Arbeiterbewegung kommen. Tarnow mag den Glauben an <lie
Kraft del' Arbeiterklasse verloren haben. Wir aber vertrauen auf diese
Kraft. Gegen den Willen der Arbeiterschaft konnen sich solche Funktio
nare, die etwa die Inter-essen del' Werktatigen mit FtiBen treten wtirden,
oder die ihre Herkunft vergessen wollten, nicht in leitenden Funktionen
halten. Wenn Tarnow es wollte, wtirde er fststellen konnen, daB die in
Ieitenden Funktionen befindlichen Funktionare in demokratischer Weise
auf ihre Posten gestellt wurden und nicht nul' del' Kontrollei del' demo
kratischen Organisationen, soridern auch del' der werktatigen BevOlke
rung unterliegen. Und wenn Tarnow es weitel' wollte, wtirde er fest
stellen, daB die Kontrolle dr-r Bevolker-urig' besonders gefordert und ge
fordert wnrde durch die Einftihrung einer besondercn Volkskontrolle, die
sich bis in die hochsten Institutionen unsercr offentlichen Verwaltungen
erstrcckt. Tarnow unterzieht sich diesel' Mtihe nicht.

*
Del' Antwortbrief Tarnows an Maschke - in seiner Gesamtheit be-

trachtet - ist ein eindeutiges Bekenntnis Tarnows zur formal-btirgerlich
kapitalistischen Demokratie. Indem er den in maBgeblich bestrmmende
Funktionen des Staates und del' Wirtschaft aufgertickten Arbeiterfunktio
ria.ren den Kampf ansa,gt, erklatt er seine feste Absicht, die fortschritt
liche Entwicklung zu "bremsen". Damit hat sich T'a'rnow nicht nul' auaer
halb del' sozialistischen Arbeiterbewegung gestellt, sondern auch seine
Bereitwilligkeit zum Kampf gegen die Entwicklung zum Sozialismus
offen dokumentiert.

Die von Tarnow auf del' 7. Interzonenkonferenz geforderte Einbeziehung
diesel' "Prinzipienerklarung" in die "Grundsatze ftir diel deutschen Ge
werkschaften" ist damit die Forderung an die deutschen Gewerkschaften,
die for m a I e Demokratie als bindend anzuerkennen. Mit dieser Forde
rung verbindet Tarnow die zwangsHiufig daran gebundene Ausrichtung
del' deutschen Gewerkschaften auf" Einstellung des Kampfes gegen dte
Unterdrticker, die kapitalistische Klasse, und die Einordnung del' Gewerk_
schaften in die Reihen del' Verteidiger del' kapitalistischen Gesellschafts
ordnung.

Die Anerkennung del' "Prinzipienerklarung tiber die Demokratie" durch
die deutschen Gewerkschaften wurde das Gegenteil von dern bedeuten, was
die Mehrheit del' neun Millionen deutschen Gewerkschafter anstrebt. Die
deutschen Gewerkschafter und mit ihnen alle deutschen Arbeiter und An
gestellten wollen endlich frei und unabha.ngfg- vom Kapitalismus sein. Sie
wollen vorwar-ts und nicht zurtick in ein System, das ihnen das alte Los,
Unterdrtickun,g und Ausbeutung, beschert. Die deutschen Wer'Icta.ttg'en
und insbesondere die deutschen Gewerkschafter wollen keineswegs durch
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die Verlnittlung der Gewerkschaften an den Kapitallsmus gebunden und
schttersttch BUrger eines Kolonialstaates des arn.erikanischen Monopol
kapitalisrn.us werden.

Deshalb werden die fortschrittl1ch denkenden Gewerkschafter die
"PrinzipienerkHirung" Tarnows ablehrien. Stattdessen werden sle - und
nach K enntnisnahrn.e von den Bekenntnissen Tarnows ohne Zweifel gegen
seinen Willen und ohne ihn - darurn. tingen, dafs die d eutschen Gewerk
schaften grundsatzlich Kampf- und VerteidigungsinstrUlnente e in e r realen
Dern.okratie sind, einer Dern.okratie, in welcher die Mehrheit des Volkes 
die Arbeiter, Ang estellten und Bauern - bestirn.mt, und nicht eine Minder
heit, die Kapitaliste.n.

AUSZllg a us e i n e rn .x u t sa t z. e rce h i e n e n in . ,D ic .A I'beit" , J. "' I' , 8. A tt g' tt ~t ]!H8

THEODOR KOTZUR, 1. Vorsitzender del' Industriegewerkschaft Eis enbahn

Offenheit und Klarheit
In seiner "Prinzipienerklarung" sagt KoIlege Tarnow: "Die Sicher

stellung der Menschenrechte kann nur irn. Rahrn.en einer dern.okratischen
Staatsordnung erreicht werden, in del' die Staatsgewalt vorn. Volke a.us
geht und aIle Organe des Staates der Bestirn.rn.ung und Kontrolle del'
Volh:es unterstellt sind."

Wenn rn.an's so liest, rn.ag's ganz vernUnftig scheinen. Doch wie will
Tarnow den Gewerkschaftsrn.itgliedern klarrn.achen, daa die Wieder
erstarkung del' Arbeitgeberverbande einen staatspolitisehen Zustand
sehaffen wird, del' zu einer Kontrolle aller Organe des Staates dureh das
Yolk fUhrt? Woran ist denn die Weirn.arer Republik zerbroehen? Erinnern
wir uns. Arn. 15. Novern.ber 1918 -;- inrn.itten des Sieges der A rbeiter Uber
einen reaktionaren Staat - wurde zwischen den Spitzenverblinden der
Arbeitgeber und Arbeitnehtner eine Arbeitsgern.eiILSehaft abgesehlossen .
die den Frieden zwischen Kapital und Arbeit bringen sollte. Das Gegen
teU wurde Irides erreieht. Die Kapitalisten wurden stark, die Arbeiter g e 
schwacht, Die Reaktion setzte sieh in den Sattel und regierte. Die A rbeit
geber finanzierten die fasehistiseheh Organisationen, die dann den Frieden
del' Welt st6rten und das deutsehe Yolk in den Abgrund fUhrten. MUsse n
wir naeh dern Rezept von Tarnow diesen verhang'ntsvotten Weg noch ein 
rn.al gehen? Nein, wir sind der Auffassung, daa UILSer neuer d ern.okra
tiseher Staat die sozialistisehe Grundlage haben murs, die von der deut
sehen Arbeiter- urid Gewerksehaftsbewegung seit einern. Jahrhundert e r 
karn.pft wurde urid deshatb fUr die Reaktion keinen Raurn. rn.ehr bieten darf.

Die Auraahtung von seehs Merkrn.alen in del' "Prinziplenerkliirung", wie
eine Dern.okratie nieht besehaffen aetn darf, bringt fUr unsere Gewerk
sehaftspraxis aueh nieht einen neuen Gedanken. Es handelt sieh ledigliell
urn. eine Zusarn.rn.enbaIlung von Worten und Begriffen, die keinen anderen
Schlua zulassen, als daa hter die Spraehe gebraueht wird, urn. die wahren
Gedanken zu verbergen. Was wir in unserer sturrn.bewegten Gegenwart
brauehen, ist Offenheit und Klarheit Uber unser Endziel und Uber den
Weg zu diesern. ZieI. Das Vertr:;tuen unserer Gewerksehaftsrn.itglieder
grUndet sieh auf die Ltberzeugung, daa die GewerksehaftsfUhrung unab-
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\
Uissig bemUht ist, die kapitalistische Gesellschaftsordnungendgiiltig zu
beseitigen, um Frieden, Freiheit und Brot tUr aIle sicherzustellen .

WALTER GRUNEWALD, 1. Vorsitzender del' Industriegewerkschaft
Handel und Transport

Keme Ausbeuterdemokratie,
"Wie sich das Schicksal der Demokratie gestalten wird, davon hangt;

auch das Schicksal des Sozialismus ab", schreibt KoIlege Tarnow in
seiner Erwiderung: an den Kollegen Maschke. MIt dieser FeststeIlung
schIagt er selbst seine ganze iibrlge fadenscheinige Argumentation zu
sammen.

Erinnern wir uns nur, daB mit dem Typ der Weimarer Demokratie
auch das Schicksal des Sozialismus in Deutschland besiegelt war. Mit
dem Typ der heutigen Bizonen-Demokratie wurde u. a. die Sozialisierung
des Ruhrbergbaues hintertrleben. Selbstver-stiindlich befiirworten die
Feinde der Demokratie, die Immer Identisch mit den Gegnern einer sozia
listischen Entwicklung sind, in ,E r m a n g e lu n g eines Besseren im Augen
blick eine solche Dernolcra'tte, wiihrend die Sozialisten diese Art von
Demokratie ablehnen, weil .sie nicht Totengraber des Sozialismus und
damit der Demokratie sein woIlen. Daher lehnen wir eine Urrterriehrner
demokratie ab, eine Demokratie, In der viel von Freiheit der Personlich
keit gesprochen wird, wo aber die materieIle Sicherheit des einzelnen nul'
filr die Ausbeuter besteht, wiihrend die arbeitenden Menschen in standtger
Sorge um ihr tiigliches Brot den potttrschen Machtanspriichen des wut
schnf't ltch Starkeren rettungslos ausgeliefert sind. Wenn wir daher eine
gewerltschaftliche Prinzipienerklarung brauchen, dann muts in dieser Er
kla.rung zum Ausdruck kommen, da.B wir als Gewerkschaften so lange,
so . intensiv und so aktiv fiir die Rechte und Interessen der arbeitenden
Menschen eintreten werden, bis diese materieIle Sicherheit erreicht ist.
Das wird aber nur dort erreicht werden konnen, wo g rofse soziale Ver
anderungen durch die Macht der Arbeiterklasse herbeigefiihrt worden
sind. Diese Krafte zu entwickeln und zusammenzufiihren, das ist mit
eine Aufgabe del' deutschen Gewerkschaften, da.s., ist der Angelpunkt der
Demokratie, die wir haben wollen, das ist die Freiheit, fiir die wir
k arnpf'en, die Freiheit des arbeitenden Menschen. Wenn das erreicht ist,

• dann ist die Demokratie gesichert. Solange wir uns aber noch auf dem
Wege dahin befinden, werden wir den Feinden der Demokratie niemals
das demokratische Recht zugestehen, die Demokratie umzubringen, so
wie es in der Weimarer Republik der Fall war.

Kollege Tarnow meint sogar, dafs mit der Machtiibernahme der Nazis
im Jahre 1933 das kapitalistische Wirtschaftssystem in Deutschland
zusammenbrach. NeIn, Im . Gegenteil, KoIlege Tarnow, der Nazlstaat
brachte die hochst;e Konzentration des kapitalistischen Wirtschaftssystcms
in Deutschland. Es ist grundfalsch, wenn Du behauptest, der Nazistaat
hiitte den Kapitalismus abg'elost, Nein, der Nazistaat war ein Kind des
Kapitalismus, der hochsten Form des Kapitalismus - des Imperialismus.
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FRANZ JAHN, 1. Vorsitzender del' Industriegewerkschaft Bau

Rechte und Freiheiten iiir wen"
Unserer Meinung nach tst die Voraussetzung ftir die Schaffung einer

einheitlichen deutschen Gewerl{schaftsbewegung die, daB sich die deut
schen Gewerkschaften tiber ihre Aufgabenstellung in Deutschland klar
werden. Wir sollten uns dartiber beraten, wie wir unser ktinftiges Leben
in Deutschland wirklich demokratisieren kom::ien und nicht Prinzipien
erkUirungen aufstellen, die am Ende Anspruch auf Allgemeingiiltigkeit
sogar noch ilber die Grenzen Deutschlands hinaus erheben. DaB del'
Kollege Tarnow letzteres beabsichtigt, geht wohl ohne weiteres daraus
hervor, daB er in seiner Erwiderung auf den offenen Brief des Kollegen
Maschke sagt, er sei sich in setnen formulierten Grundsatzen zur Demo
kratie einig mit den Gewerkschaften, die frilher im IGB vereinigt waren.
Nun wollen wir durcha.us die Verdienste del' deutschen Arbetterboweg'ung'
UlU die internationale Arbeiterbewegung nicht verkleinern; abel' Verdienste
haben, heiBt am Ende in erster Linie einmal Verpflichtungen haben, und
daB wir dtescn Verpflichtungen, die ge;rade wir ala deutsche Arbeiter.
bewegung, insbesondere die Gewerkschaften, del' Irrt.er-ria.tloria.Ieri Arbeiter
bewegung gegenilber haben, nicht nachgekommen sind, nun, darilber
dilrfte es wohl nach alledem, was nach 1914 bzw. 1933 geschah, kaum
noch eine Diskussion geben.

Das, urn was es dem Kollegen Tarnow in seiner Prinzipienerklarung
geht, ist das: Es geht ihm urn Rechte und Freiheiten. Wir fragen aner.,
dings in diesem Zusammenhang unmittelbar: Rechte und Freiheiten fill'
wen? Die Wirtschaftsdemokratie kann nicht das Resultat eines ha.rmo
nischen Zusammenwirkens zwischen Kapital und Arbeit sein. Darilber
sind sich aIle Gewerkschafter im allgemeinen einig; sie kann, wie Kollege
Jackel auf dem Breslauer GewerkschaftskongreB sagte, nul' das Resultat
einer gesteigerten politischen und intellektuellen Macht del' Arbeiter
klasse sein.

Wenn nun del' Kollege Tarnow in seiner Antwort g'egentrber-. dem Kol
legen Maschke behauptet, da.B del' frilher allgemein verstandliche Begriff
..Demokratie" heute verschieden ausgelegt wilrde und darum definiert
werden mutst.e, so sind wir .d er Meinung, daB die Entwicklung"der mensch
lichen Gesellschaft eine dialektische ist, und selbst ..allgemeinverstandliche
Begrlff'e" pflegen dialektischen Gesetzen zu unterliegen. Und wenn del'
Kollege Tarnow in del' schon ztt.tert.en Antwort dann sich in einem mehr
oder weniger versteckten Angriff auf die Sowjetunion g'ef'a.llt; und be
hauptet, daB da eine Staatsumwalzung VOl' sich gegangen ware, die zwar
sozialistische Flagge gezeigt, dabei abel' die Demokratie aufgegeben habe,
urn zum Sozialismus zu kommen und in demselben Atemzug den Begriff
von del' ..Revolution del' Manager" sowohl auf die Ergebnisse del' sozia
listischen Revolution in RuBland als auch auf die wirtschaftspolitischen
MaBnahmen des monopol-kapitalistischen Naziregimes anwendet, lcarin
man nul' noch sagen: Hier scheint mehr ala eine Begriffsverwirrung urn
das Wort Demokratie vorzuliegen. Hier scheinen die einfachsten Begriffe
del' NationalOkonomie erst noch einer Klarung zu bedilrfen. Funktions
trager in del' Wirtschaft - ein graBliches Wort -; die Frage ist dabci
nul': FUnktionstrager fill' wen? Wir meinen, es ist bier ein riesengroBer
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Fortschrittliche Demokratie

Unterschled zwischen den tFunktionstragern, die im monopol-kapitallsti
schen Nazistaat vorhanden waren, und den Funktionstragern in del'
sozialistischen Wirtschaft del' Sowjetunion. - Oder will del' Kollege
Tarnow z. B. die Funktionstrager in den Genossenschaften, in den Bau
htitten und anderen von den Gewerkschaften getragenen Unternehmen
auch unter den Begriff "Manager" einreihen?

RUDOLF RICHTER, 1. Vorsitzender del' Industriegewerkschaft Nahrung
und GenuB

Kollege Tarnow versucht nachzuwetaen, daB in del' SU sowie in den
Lauder'n del' Volksdemokratie keine "wirkliche" Demokratie besteht. Dazu
muB gesagt werden, daB wir uns hier als die Schulmeister aufspielen
gegen jene fortschrittlichen Krafte in del' Welt, die durch ungeheure Opfer
an Gut und Blut den Hitlerfaschismus beseitigt und den deutschen Ar
beltern die Mog'Iichjcett zur Schaffung von neuen freien Gewerkschaften
gegeben haben. Wre kann Kollege Tarnow nach den zwalf Jahren des
Hitlerterrors die formale Demokratie, die den Nazis die Mog'Ifchk.ert bot,
diese Demokratie zu beseitigen, heute wiederum zum Inbegriff einer "fort
schrittlichen" Entwicklung machen? Welche Fehlkonstruktionen ergeben
sich aus diesel' falschen Theorie? Dies wtirde bedeuten, Kollege Tarnow,
daB wir in del' Ostzone wedel' eine demokratische Bodenreform, noch die
Entmachtung del' Naziaktivisten, Monopolisten und Kriegsverbrecher hat
ten durchftihren kannen, ganz zu schweigen von den tibrigen fortschritt
lichen MaBnahmen del' Schul- und Justizreform usw.

Deine PrinzipienerkIarung, Kollege Tarnow, bedeutet, daB wir in die
Lage weltfremder Traumer geraten, daB wir die gegenwart.tgen dringenden
Aufgaben urn eine demokratische Wirtschaft in ganz Deutschland nicht
durchftihren kannen, wei! dem die "Gesetze del' formalen btirgerllchen
Demokratie" entgegenstehen.

Wir- kommen mit einer solchen Theorie in Wirklichkeit zu einer Erstar
'run g del' Begriffsbestimmung Demokratie. Ebenso wie alles andere den
Gesetzen del' Entwicklung unterworfen Ist, ist dies doch auch bei unseren
Kampfmitteln und Met.hodcn del' Fall. Deine Begriffsbestimmung der
btirgerlichen formalen Demokratie g'ehor-t zu jenen Ideen und Theorien,
die sich tiberlebt haben und in Wirklichkeit den Interessen del' absterben
den Krafte dienen. Die Rolle diesel' Krafte abel' hemmen eine fortschritt
liche Entwicklung. Kollege Tarnow erkHirt in seiner Antwort an Walter
Maschke u. a. folgendes:

"Wir haben Staatsumwalzungen erlebt, bei denen die Bozialistische
Flagge gezeigt und die demokratischen Grundrechte und Freiheiten
tiber Bord geworfen wurden."

Wenn Kollege Tarnow dabei auf die SU anspielt, so muB ich die FI'age
stellen: Welche demokratischen Grundrechte und Freiheiten wurden bei
del' Machteroberung del' Arbeiter und Bauern im zaristischen RuBland
tiber Bord geworfen? Eine Anwendung ' j en e r Demokratie, wie sie Kollege
Tarnow fUr die einheitliche deutsche Gewerkschaftsbewegung heute wiede
rum vorachtagt, hatte die Krafte del' Konterrevolution in RuBland gest.ar-kt
und den Sieg del' Arbeiter in eine Niederlage verwandelt.
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Wir sind nicht del' Meinung, daB die demokratische Erziehung des deut
schen Volkes eine Angelegenheit nul' del' Besatzungsmachte sein kann.
Abel' wtr sind del' AUffassung, daB wir durch eine fortschrittliche kampfe
rische Demokratie auch in den Gewerkschaften gegen unsere Klassen
gegner jene Krafte entwickeln mUssen, mit denen wir die besten Tradt
tionen auch del' deutschen Gewerkschaften aus del' Zeit des Kapp-Putsches
und del' groBen Kampfe in .d en neunziger Jahren in Verbindung rrut den
neuen Aufgaben urn ein einheitliches demokratisches Deutschland ver
binden.

{

PAUL LAHNE, 1. Vorsitzender del' lndustriegewerkschaft Bergbau

Die Meinung der dcutschen Bergarbefter
Unser heutiges Leid und Elend sind del' Fluch von Halbheiten und Un

zuliinglichkeiten unserer deutschen Gewerkschaftsbewegung in. den ver
gangenen Jahrzehnten. Das erkennen auch die 700000 gewerkschaftlich
organisierten Bergarbeiter del' vier Besatzungszonen Deutschlands. lhr
heiBestes Bestreben ist es darum, diese Krafte zu einer Organisation zu
sammenzuschweiBen, welche dann fahig ist, in del' Bergbauwirtschaft in
Deutsch nd jene geschichtlichen Aufgaben zu el'fUllen, die zur Sicherung
von Frieden, Demokratie und Fortschritt unbedingt notwendig sind, urn
damit unserem Leben wieder Richtung undoZie1 zu gebco und unaerem
Vplke einen besseren Lebensstandard zu garantieren.

Diese Erkenntnisse mUssen die Grund1age fUr ern gewerkschaftliches
P'rog'r'arnrn bilden; dabei konntim auch keine untiberbrtickbaren Gegen
satze entstehen, da auf den verschiedenen lnterzonenkonferenzen del' Ge
werkschaftsbtinde - insbesondere auf del' 4. lnterzonenkonferenz in Gar
misch-Partenkirchen - die F'Ia.ttf'or'rn del' Gewerkschaftsarbeitentwickelt
wurde. .

auch
del'
am.

Wir Bergbauarbeiter Deutschlands haben eln sehr gutes und
demokratisches gewerkschaftliches Programm, d. h . uberfUhrung
Bergwerksbetriebe und Bodenschatze a.us den Klauen del' Verbr-echer
Volk in die Hande des Vo1kes - und dies so schnell wie m6glich.

Dfe Einheit del' Gewerkschaften starkt die reale Demokratie, gibt del'
Mehrheit des Volkes die Mo,glichkeit, demokl'atische gesetzliche Hand
lungen durchzuftihren, die es etn fUr allemal verhindern, zum Nutzen des
Ge1dsackes Elend tiber die Volkel',zu brrng'en.

Jawohl, diese praktische Ztraa.rrrrnerra.rbedt; wird uns a.ls Gewerkschaften
befahigen, aIle Schwierigkeiten, die auf Grund del' unt.erscbtedltohen Ent
wick1ung in den einzelnen Zonen entstehen Icorrnt.ert, zu tiberwinden und
unsere Aufgabe als Erzieher zum demokratischen BewuP..tsein zu erfiillen.

Bei aller Notwendigkeit, die theoretischen Fragen zu kliiren, dtirfen
wir nicht vcrtccnnen, daP.. es doch entscheidend ist, alles zu tun, durch
praktische Arbeit eine Armaher-urig' del' Gewerkschaften del' einzelnen
Zonen zu erreichen. WeI' arrder-s handelt, lahmt die Kraft del' deutschen
\Verktatigen und handelt datnit bewuP..t oder unbeW1l13t Irn Sinne des
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Monopolkapitals, das nun schon das zwetternal in Deutschland abgewirt
s ch aft e t hat, und gibt ihm die M6,glichkeit, seine Machtpositionen wieder
aufzurichten.

PAUL P E S CHK E, 1. Vorsitzender der Industriegewerkschaft Metall

Anfange soaiallstlscher Gestaltung
Durch die wirt s ch aftlich e Entmachtung des Monopolkapitals in der

Ostzone und die U berfiihrung okonom.ischer Macht in den entscheidenden
Sektoren der Wirtsch aft in die Hande der WerkUi.tigen und ihrer Ver
waltungsorgane er s t wird eine Basis g eschaffen, auf der sich Demokratie
wirklich entwickeln kann. · Nunm.ehr sind die Werktatigen in einem Tell
Deutschlands zum ersten Male im.stande, durch ihre Organisationen auch
politische Macht a usz utt ben. Hier ist das okonom.ische . und dam.it das
politische Ubergewich t der kapitalistischen Klasse aufgehoben. Aber auch
nur das Ubergewich t. Den Ka,!2italisten ist noch eine Chance verblieben:
im Wettbewerb m it den volkseigenen ~eben sich ihren Antell an der
Demokratie zu erarb ei t en. Zu der politischen Gleichheit der Arbeiter in
der Weimarer Z eit erhieltJen sie jetzt auch okonomische Demokratie.
Gewtfs, das gefall t den betroffenen Monopolkapitalisten nicht. I h r e
"demokratischen Spielregeln" schienen Ihnen besser. Aber es gefallt den
deutschen Arbeitern Im Osten. Sie entwickeln jetzt in em.siger Aufbau
arbeit, im Besitze e tnes entseheidenden Telles der Produktion eine neue
dernokratische Wirtsch aft. Die Resultate sind sicherer Aufstieg nus dern
Chaos des Hitlersch en Erbes. Es sind reale, greifbare Tatsachen, die hier
geschaffen werden. D ie Praxis 1st bekanntl1ch der Priifstein der Theorie.
Die Tarnowsche Theorie hIelt in WeiInar die Priifung dureh die Praxis
nicht aus. S o ll en die deutsehen Gewerksehaften dieser unwirkllehen
Theorie noch einmal folgen?

Wir befinden uns in d en ersten Anfangen sozialistischer Gestaltung von
Wirtschaft und Gesellsch aft . Das 1st ein FrozeB, in dem Neues entsteht,
in welchem wir uns v on niem.and Brem.sen anle,gen lassen wollen. Auch
nicht durch kiingend e Prinzipienerkliirungen. Es ist das SehIcksal aller,
die in ihrer Jugend M aienblii t e sozialist1schen Idealen nachhingen, deren
einstiges proletar1sches K lassenbewuBtsein dureh die imperialistische Urn.
welt in ein kieinbiirgerlich es verwandelt wurde, als sie den KompaB des
w1ssenschaftllchen Sozia llsmus verloren, daB sie sieh Irn Nebel irrealer,
abstrakter gesellsehaftllch e r Konstruktionen verirren. Sie wirkten und
wirken 1m.m.er riickschrittllch als Bremser des Fortschritts. Die Arbeiter
klasse wird nach der unfiihigen bankrotten Klasse der Kapitalisten nicht
nur der Trager der Wirtschaft, sondern auch der DemokratIe. Die Demo
k r a tie n1m.mt nicht n ur neu e Formen an, sie bekommt auch einen neuen
Inhalt . Es ist nicht mehr die Demokz-atta des Gegeneinander sondern des
F ii r e inand er - beim Aufbau des gen1einsamen Lebens unter Lsollerung der
F einde der Demokratie. I hr neuer Inhalt 1st Masseninitiative und Mit
t>e:sti~un,g der Arbeit er in Wirtschaft und Verwaltung <lurch praktische
~tarbel~. Die alten kapitallstischen Prinzipien taugen nicht mehr. Neue
r'mg'en .Slch durch . Theorie und Praxis stimmen iiberein und er g tmz en
s ich. D ie Aufgabe des FDGB 1st es nicht, diesem Aufstieg Brem.sen an-
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setzen zu lassen, sondern den von unten ernporcirang'enden Kdiften zu
helfen, sich durchzusetzen. l:m ko:m:munlstischen lVlanifest lehrten uns
unsere beiden Alt:meister:

"Der erste Schritt in der Arbeiterrevolution ist die Erhebung des
Proletariats zur herrschenden Klasse, die Eroberung der De:mokratie."

Die Arbeiterklasse der Ostzone :macht gerade die ersten Scliritte bei
dieser Aufgabe. Sie will nicht zuriick, sondern vorwar-ts. Auch die Ge
werkschafts:mitglieder i:m Westen haben offenbar wenig Lust, sich die
Bre:mse Tarnowscher Prinzipien tiber Dernokr-atfe anlegen zu lassen. Der
aktive Ka:mpf unserer Kollegen u:m das Mitbesti:m:mungsrecht gegen Nazi
aktivisten und Kriegsverbrecher in der Wirtschaft zeugj, davon.

WALTER MASCHKE

Demokratie und Sozialismus unteilbar!
Als ich in unserer Wochenzeitung "TribUne" vo:m 29. Mai 1948 las, da.B

Deine Antwort auf :meinen "Offenen Brief" nur auszugsweise veroffent
l1cht wtirde, war ich von dieser Tatsache unangeneh:m bertihrt. Es hatte
narnltch die Absicht bestanden, Deine Antwort trotz ihrer Lange un
gektirzt abzudrucken. Bei eine:m Vergleich der abgedruckten Ausztige
:mit Deine:m vollstandigen Artikel i:m Gewerkschaftsblatt der britischen
Zone ("Der Bund" vo:m 8: Mai d. J.) konnte ich dann zu :meiner Be
ruhtgung feststelIen, daB nicht Ausztige, sondern :mehr als dreiviertel -
und zwar aIle ftir unsere Auseinandersetzungen bedeutungsvollen
Deiner Ausfiihrungen wiedergegeben sind. Ais ich auch noch die Vor
be:merkung der Redaktion des "Bund" zu Deine:m Artikel gelesen hatte,
- sie bedauert, aus Rau:mgriinden :meinen an Dich gerichteten "Offenen
Brief" nicht abdrucken zu konnen; die Leser konnten aber aus der Antwort
Tarnows zie:mlich klar die wesentlichen Argu:mente Maschkes ersehen -,
da nah:m ich aIle gegen die "Tribtine"-Redaktion in Gedanken bereits er
hobenen Vorwiirfe schnell zurtick. Denn diese Gewerkschaftszeitung der
Ostzone hat ja durch ihr tatsachliches Verhalten gezeigt, daB sie auf dte
objektive Unterrichtung ihrer Leser zu:m Zweck der Bildung einer eigenen
Meinung in einer wichtigen gewerkschaftspolitischen Angelegenheit
groBtes Gewicht legt. Was I das Bruderorgan aus de:m de:mokratischen
Westen Ieider nicht rnog'Itch :machen konnte!

Nach dieser Ieider notwendig gewordenen Vorbe:merkung will ich nun zu
Deiner Antwort Stellun,g neh:men. Bei all ihrer Ausfiihrlichkeit bringt sie
eines nicht, na:mlich die Beantwortung der Frage: Waru:m :muBtest Du die
schon erreichte Ein:mtitigkeit aller deutachen Gewerkschaften tiber "Grund
satze und Aufgaben" einer ktinftigenl gesa:mtd'eutschen Gewerkschaftsbewe
gung atoren, waru:m reicht Dir die vo:m interzonalen ArbeitsausschuB vor.,
geschlagene GrundsatzerkIiirung nicht aus? Du hast ganz recht, da..B ftir
:meine Ablehnun,g Deiner sogenannJten Prinzipienerklarung entscheidend ist,
daJ3 ste :meines Erachtens "die von uns allen angestrebte Vereinigung zu einer
gemeinsamen Gewerkschaftsbewegung fiber das ganze Reich" erschwert,
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oder gar unmogttch machen konnte. Darf ich Dir hierbei ins BewuBtsein
ruren, daB auI3er diesem ja nur nebenher urid in sehr vorsichtiger For
mulierung abgegebenem Bekenntnis zur gesamtdeutschen Gewerkschafts
bewegung sich in Deinem ,f ilnf S~hreibmaschinenseiten langem Artikel
nicht die geringste AuI3erung befindet dariiber, wodurch Du die deutsche
Gewerkschaftseinheit erreichen willst. 1ch gehe in der vorliegenden
Streitfrage von meinem auf Erkenntnis der Notwendigkeiten und auf
"Oberzeugung beruhendem Willen zu dieser Gewerkschaftseinheit aus.
Darum will ich trennende Fragen in der Behandlung zurilckgestellt wissen
und das uns alle Einende in den Vordergrund rilcken. Auf diese Weise
haben wir in Deutschland die friiheren Gewerkschaftsrichtungen tiber
wunden und ebenso wird es uns mit den Zonenrichtungen gelingen. Alle
filhrenden Gewerkschaftler m ti sse n allerdings die Einigung w 0 I len.
darauf kommt es an!

Ist bei Dir der Wille zur Gewerkschaftseinheit stark genug? Oder siehst
Du etwa die Schwierigkeiten als unilberwindlich an und nimmst die Auf
spaltung Deutschlands und gleichzeitig der deutschen Gewerkschafts
bewegung in eine westliche und eine ostliche HaJfte schon als vollzogene
Tatsache hin?

Nach Deiner Antwort ist bei mir das schon durch Deine Prinzipien
erkUirung hervorgerufene Empfinden noch erheblich verntarkt; worden,
daB narnltch die von Dir formulierten Grundsatze zur Demokratie eine
Stellungnahme zu dieser die Welt in zwei Lager teilende Streitfrage in
sich bergen, daB Du eine feste Position bezogen hast. Meine Bedenken,
daB die von Dir aufgefilhrten Merkmale einer antiderrlOkratischen Staats
form vermuten lassen Icormt.en, daB Du mit Ihnen eine bestimmte politische
Absicht verfolgst, namlich ilber"die Lander, die Deinen Grundsatzen nicht
entsprechen, das Urteil fallst, daB ihre Staatsform im schar-raten Gegen
satz zur Demokratie steht, werden von Dir setbst bestattgt, und bekraftigt!

Du stellst fest, daB Deine Grundsatze wohl von allen Gewerkschaften,
die f:rilher im 1GB vereinigt waren, geteilt werden und filgst hinzu, daB
es in anderen Laridern Gewerkschaften gibt, die sich zu anderen Grund
satzen bekennen und erwahnat dabei die russischen Gewerkschaften. Nun
sage mir bitte den Grund, warum wir deutschen Gewerkschaften denen in
RuBland und in anderen Larider-n erkIaren sollen, eure Staatsform steht
in acb.a.rf'at.ern Gegensatz zur Demokratie! Was hat eine solche an das
Ausland gerichtete herausfordernde Sprache noch mit den Vorarbeiten
filr die Schaffung der deutschen Gewerkschaftseinheit zu tun, denn
schlieBlich ist tloch Deine Erklarung einer interzonalen Konferenz vor
gelegt worden, die den deutschen GewerkschaftskongreB vorbereiten
sollte!

1st es ?un aber nicht ein sehr merkwurdiger Zufall, daB etwa zur
selben ZeIt, als Deine Prinzipienerklaruno- entstand von Vertretern der
amerikanischen Militarregierung in bezu; auf den ~esamtdeutschen Ge
werkschaftskongreB festgestellt wurde, daB ihre Zustimmung zu seinem
Stattfinden. an verschiedene Voraussetzungen gebunden sei, Z. B. milsse
vorerst z"':lS<:~len den Mitgliedern des Kontrollrats tibereinstimmung vor
handen sem uber die Bedeutung des Wortes Demokratie. DaB eine solche
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ubereinstimmung nicht sehr bald erreicht werden wird, war den be
teiligten Herren sicher bewu13t. Es wird Ihnen aber wahrscheinlich lieber
sein, nicht in die Zwangslage zu kommen, ihre Zustimmung zur Ein
berufung eines gesamtdeutschen Gewerkschaftskongresses zu verweigern.
Wird kein Antrag auf Einberufung gestellt, so braucht er nicht abgelehnt
zu werden. Werden die deutschen Gewerkschaftsbiinde nicht fertig mit
den Vorarbeiten fiir den Gewerkschaftskongre13, so konnen ste auch keinen
Antrag auf Genehmigung der Einberufung stellen. MUssen Definierungen
des Begriffes Demokratie diskutiert werden, - es ist ntcht unbekannt,
da13 eine Einigung dariiber nicht leicht zu erreichen tat, - so bleibt un
geniigend Zeit zur Erledigung praktfschez- Arbeit. Bei geniigendem Ein
fiihlungsvermogen kann dem Wunsch einer Besatzungsmacht entsprochen
werden, auch ohne daB diese eine besondere Anweisung zu erlassen not
wendig hat.

Ein unbestreitbarer innerer Zusammenhang ist spiirbar zwischen
Deinem Verzicht auf eine Forderung des Zusammenarbeitens der deut
schen Gewerkschaften, das zum Zusammenschlu13 fiihren soll und karm,
und der dafiir hervorgerufenell1J Diskussion tiber die Grundrechte aller. Es
ist das Vet-ha.Itrits von Sozialismul:! zu Demokratie, das man zur Debatte
gestellt sieht, wenn man arch dazu entschlie13t, Dir zu folgen und die
entfachte Diskussion nicht nur als einen zweifellos sehr geschickten
Schachzug ansieht, der die deutschen Gewerkschaften an der Loaung' vor
dringlicher Aufgaben hindern oder wenigstens behindern konnte.

Aber was Du zu diesem Thema sagst, ist doch eigentlieh nur dadureh
von Bedeutung, daB es aufsehluBreiche Einblieke in die von Dir zur-uck
gelegte innere Entwieklung zulliBt. Wohl beriihrst Du wiehtige und inter
essante Probleme der gesellsehaftliehen Entwicklung, aber auch mer ver
misse ieh bei Dir dasselbe wie bei der gewerkschaftspolitisehen Ausein
andersetzung: Die Bekundung des festen Willens, alles zu tun, urn das
fur r'Ichttg' Erkannte wirklieh zu erreiehen!

Du konstatierst, daB-dort, wo die sozialistisehe Flagge gezeigt wurde,
die demokratisehen Grundrechte und Freiheiten tiber Bord geworfen
wurden. D'.! fragst: Sollte es etwa unvermeidlieh sein, daB die Demokratie
aufgegeben werden rnufs, wenn der Sozialismus erreicht und gehalten
werden soll? Und Du sagst weiter, da13 sieh Dir die Frage aurdrtmgt,
"ob der Sozialismus noeh ein Ideal ist, wenn er bezahlt werden mu13 mit
Unfreiheit und Versklavung". Gestatte mir bitte ein personliehes offenes
Wort: Es rtihrt mich als Gewerksehaftler und Sozialisten im Innersten
auf, zu sehen, wie ein alter Kollege und Genosse seiner Enttausehung
tiber die Formen Ausdruck gibt, die die sozialistisehe Gestaltung ange
nommen hat, wie er infolge dieser Enttausehung zu Skepsis und Resig
nation gelangt ist. Diese Ausruhr-ungen geben bestimmt Deine wahren
personuchen Empfindungen wieder. Ieh teile sie nieht, kann mir aber vor
stellen, wie Du zu Ihnen gekommen bist. Enttausehung wird nicht nur
dureh Tatsaehen hervorgerufen, sondern entsteht haunger- wohl infolge
tibertriebener Erwartungen urid falseher Vorstellungen tiber die voraus
siehtliche Entwicklung urid manehmal aueh, weil man sich tiberhaupt
keine BUder von der geforderten und 'e r s t r e b t en ktinftigen Ordnung der
Dinge gemacht hat.

44



W enn D u nun nach solchen AUBeru~g~n .der Entmutigung, d el'. n?-hezu
"11' P r e is g a b e Deiner friiheren s oziahst isch en Ideale doch Sozlahsmus

vodl~nmokratie aIs unteilbar bezeich nest , so kann ich das G efiihI nicht
unt rd~iicken daB dieses indirekte B ekenntnis zum Sozialismus - wie a u ch
~::.ae zur deu~chen Gewerkschaftein heit - vo~ D ir ~ur noch ~ie eine
F ahn e betrachtet wird, die ~an h alt gcwoh nhertsgemars an bestrmmten
Festtagen zum Fenster heraushan g t . Es gehor t ~alt zum Spr~chgebrauch,

denn soost warest Du s toner d azu gekommen, die doch nahehegende und
a u ch bei Dir v orhandene Erkenntnis a u sz u s p r e ch en : Sind Sozialismus und
Demokratie unteilba r , so tst Sozialismus ohne Demokratie kein SozialiB
mufs, a b el'

80 ist a uch e ine D eJDokratle ohne Sozialismus kcine D emokr-atte t

Das abel' sagst Du nicht, Du stellst die personlichen Grundrechte aller,
ihre p e r s on li chen Freiheiten iiber die diese evtl. einengenden gesellschaft
lich en Notw endigkeiten, die del' Sicherung del' materiellen Existenz atler
dienen. Du vertritts t ja die Ansicht, daB die kapitalistische Klassenherr
schaft niemals eine solche 'M a ch t f ii ll e besessen, eine solche absolute
H errschaft a usg e iib t habe, wie die neue herrschende Klasse, die Schicht
del' ober en Funktionare in Staat und Wirtschaft, auch wenn sie nicht
private Eigentiimer del' Produktionsmittel sind, in den Larider-n, in denen
den K apitalisten die okonomische Macht genommen ist. Du bringst den
von einem amerikanischen Modephilosophen gepragten und zum politi
schen S chlagwort erhobenen Begriff "Revolution del' M anager" in Ver
bindung m it dern sozialistischen Aufbau in den L arider-n, denen Du be
scheinig en wilIst, d afs sie keine demokratische Staatsform besitzen.

D ie friiher iib lich e Verunglimpfung del' politischen und gewerkschaft
li ch en A r b ei t erfiihrer - Du gehor-st noch-rzu Ihnen! - durch den Begriff
"Bonzenherrschaft" erhiilt eine modernlsierte Pragung, wenn man jetzt
von del' " Herr s ch a f t del' Manager" spricht und damit gleichzeitig zu sagen
versucht, was die Unternehmer, die Kapitalisten doch im Vergleich mit
den " Manag ern", namltch den leitenden Funktionaren del' Arbeiter
bewegun g , die nun in Staat und Wirtschaft verantwortlich tatig sind, doch
fill' brave und harmlose Kerle gewesen sind.

Mit d ern Hinweis darauf, daB Demokratie notwendig sei, urn Macht
mlBbrauch von St~ats- und Wirtschaftsfunktionaren in der demokra
tiBierten oder' sozialisierten Wlrtschaft zu verhindern, begriindest Du zum
SchluB D eine Ansicht, daB eine praztse demokratische Prlnzipien
erkliirung fii r unsere Gewerkschaftsbewegung unerliiBlich sei. Du wirst
mtr a bel' zustirrunen mussen, daB wichtiger als eine noch so praaise For
multer-ung d ie praktische Anwendung demokratischer Prinzipien iSt!
Wir k onnen mit einem 'g ew iss en Gefiihl del' Beruhigung - ohne dadurch
selbstzufrieden zu werden - auf die uns rnog'Ilche zielbewuBte und un
geherrunte gewerkschaftliche Arbeit hinweisen, die die besten Vorbeu
gungsm a Bnahmen gegen die evtl. Gefahr einer sich neu bilderiden Despotie
in Verwaltung oder- Wirtschaft treffen kann. Das in del' sowjetischen
Besatzun,gszone gesicherte und in del' Praxis durchgefiihrte Mitbestim
mungsrecht del' Gewerkschaften und del' Betrtebsra.te in del' Wirtschaft,
der Verwaltung und in den Betrieben wiI'd mit del' Hilfe einiger Hundert-
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tausend aktiver Gewerksehaftler tataachlich ausgeiibt. Das von den
Gewerksehaften stark beeinfltillte offentliehe Schul; und Bildungswesen,
die Entwieklung des Arbeiterstudiums, die mit uns durehgefiihrte Neu
gestaltung der Lehrerbildung und nlcht zuletzt das kraftig entwiekelte
gewerksehaftlj.ehe Unterriehts- und Bildungswesen sind Faktoren, die
wirksamer sind, als das ausgekliigeltste demokratisehe Programm. Dureh
sinnvolles und tatkrarttges gewerksehaftliehes Handeln wird bei uns die
Masse des werktattgen Volkes berahigt, ihre Reehte und Interessen auf
allen Gebieten selbst wahrzunehmen, damit also in der Praxis demokra
tischen Aufbau zu leisten. Waren wir schon weiter voran gekommen in
der Zusammenfassung aller gewerkschartttchen Krafte in Deutschland,
dann wurde stch dieser dem politischen und sozialen Fortschritt dienende
Prozefs schon erheblich ausgebreitet haben. Also, immer wieder kommt
man zu der Erkenntnis, dafs den deutschen Gewerkschaften nichts dring
lieher nottut, als ein engeres Zusammenarbeiten, als die Zusammen
fiihrung aller ihrer Kr'af'te. Da.B die Schaffung der einheitlichen deutschen
Gewerkschaftsbewegung das Gebot der Stunde ist! Wird diese Erke'nntnis
in dim deutschen Gewerksehaften allgemein, dann wiirde ein gerahrttches
Manover, das geeignet war, die deutsehen Gewerkschaften von dem Ihnen
durch die geschichtlichen und wirtsehaftlichen Tatsachen vorbezeichneten
Weg abzudrangen, in eine Bewegung umgewandelt setn, die uns der Ein
gliederung in die g rofse Familie der internationalen Arbeiterschaft einen
grorsen Schritt naher bringt.
Yeroffentlicht als An t wort au f d en V e r te id ig'u ng'sb rief von Fritz Tarnow in der

,,'lTibUne ". '\"'ochenz~i tutlg des r"DG B. vorn 5. G. 1948
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WALTER MASCHKE

NACHWORT

Die Auseinandersetzung zwischen Tarnow und mir Ist keine private
Angelegenheit, ste Ist nicht beendet, wenn auch hier eiu AbschluB vor
genommen werdien muBte. DaB sie notwendig war und zweifellos auch
weiter,gefiihrt werden wird, dariiber gibt es bei der Mehrzahl der aktiven
deutschen Gewerkschafter keine Meinungsverschiedenheiten. Leider be-

o stehen aber sehr verschiedene Auffassungen tiber das "Wie" dieses geistt
gen Ringens. MuBte ich schon vorher bedauernd feststellen, daB die
Gewerkschaftszeitung fiir die britische Besatzungszone "aus Raummangel"
nicht in der Lage war, meine Stellungnahme zu Tarnows Prinzipien
erkUirun,g abzudrucken, so ergab sich inzwischen, daB alle Gewerkschafts
blatter der westlichen Zonen in merkwiirdiger tibereinstimmung nur Tar
nows AuBerungen brachten. Sie entschuldigten slch bei ihren Lesem nicht
einmal mit Raummangel. Und so ist es nicht verwunderlich, wennein im
Westen Deutschlands lebender, in der gesamten deutschen Gewerkschafts
bewegung angesehener Kollege, mir am SchiuB eines Briefes schreiben
muB:

,;Obrlgens, willst Du mir nicht Deinen Artikel gegen Tarnows Prin~

zipien-ErkUirung schicken? Tarnows Erwiderung habe ich gelesen,
aber Deine Aus!uhrungen sind hier nicht bekannt.«

Diese Feststellung trifft Richard S e ide I, zur Zeit Dozent an der
Akademie der Arbeit in Frankfurt am Main tiber Gewerkschaftswesen
und Gewerkschaftsgeschichte, bekannter Autor gewerkschaftspolitischer
Schriften und Mitarbeiter fast aller deutschen Gewerkschaftsblatter.Welche
Moglichkeiten zur eigenen Urteilsbildung wird dann wohl das ein!ache
Gewerkschaftsmitglied in den westlichen Zonen Deutschlands haben?

Sind es dort anscheinend die fiihrenden Gewerkschafter, die - es sel
dahingestellt, ob aus eigenem Antrieb oder durch "Hohere Gewalt" ver
anlaBt - einen frelen und offenen Melnungsaustausch nicht zulassen,
so liegt es bei uns, in der sowjetischen Besatzungszone, direkt umgekehrt.
Die nachstehend wiedergegebene Zuschrift eines Gewerkschafts;funktionars
aus Dresden spricht ftir sich; sie lautet:

Zum Briefwechsel Maschke-Tarnow in Nr. 22 der "Tribiine" vom
29. 5. 1948. .

Mit Zorn und mit Bedauern lesen wir Gewerkschafter und Mitgl1eder
der soztaltsttschen Parteien den Brief Tarnows. MuB man dies eer
ofjentlichen f

Wir lesen aus den Oedankengangen Tarnows, was man "Angst vor
der eigenen Courage" nennt.
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BewuBtes Irreftihren del' weltanschaulich schwankenden Kollegen
und weiter Tendenzen, die sich zeigen, wenn die Frage gestellt wird:
"Was kommt nach dem Sozialismus?" "Die Epoche des Individualis
mus." "Zeitalter del' Direktoren" oder "Manager" wie es bei Tar
now heiBt.

Wir Gewerkschafter konnen es nicht fassen, daB es nach den
Erkenntnlssen del' letzteIi 20 Jahre noch "PrinzipienerkHi.rungen"
solcher Art gibt.

Unsere Antwort auf die Frage "muB man dies veroffentlichen?" ist die
Herausgabe diesel' Broschtire, urn immer weiteren Kreisen in del' deut
schen Gewerkschaftswelt die Erarbeitung eines eignen Standpunktes zu
ermogtichen. Wir sind nicht del' Auffassung des -D r esdner Kollegen,
daB del' Masse unserer aktiven Gewerkschafter nul' eine sorgsam aus
gew1i.hlte und zubereitete Kost vorgesetzt werden darf, besonders dann
nicht, wenn es sich urn Lebensfragen del' Bewegung und des ganzen
Volkes handelt. Warum sollten wir z. B. alten F'unkttona.ren des frtiheren
deutschen Holzarbeiterverbandes die Mogltchkett vorenthalten, an den
eigenen Ausftihrungen Tamows zu erkennen, daB er, ihr ehemaliger, in
del' ganzen Arbeiterbewegung angesehener Iangjahrtger Verbandsvorsitzen
der, eine vollstandtge innere Umkehr vollzogen hat, daB er aus F'ur'cht;
VOl' einer Herrschaft "der oberen Funktionare" (del' "Manager" - wle
Tarnow sie nennt) das sozialistische Ideal aufzugeben bereit ist und dabei
gleichzeitig in del' Praxis, im Umgang mit den Massen del' Gewerk
schaftsmitglieder zeigt, daB ihm - oder, es sei emeut gefragt, sind es
"Hohere Machte" - die Rolle des "Managers" nlcht fremd Ist. Kann
man ftir die Handhabung diesel' Auseinandersetzung tiber die deutsche
Gewerkschaftseinheit tiber Demokratie und Sozialismus in den Gewerk
schaften del' westlichen Zonen Deutschlands nach vorliegenden und hler
aufgezeigten Tatsachen -eln anderes Urtel1 fallen, als: diese Meinungs.
bildung wurde "gemanagt<c!

Noch eine andere Stimme, die durch Tamows Preisgabe des sozialisti
schen Ideals munter geworden ist, sei hier erwahnt, Die "Westdeutsche
Wirtschafts-Korrespondenz" (20. Mai 1948) hat Tamows Stichwort 
Gefahr absoluter Herrschalft del' ,,,Funktionare" - gem und eifrig auf
gegriffen. Sie referiert tiber die hier wiedergegebene Auseinandersetzung
zwischen deutschen Gewerkschaftem und sagt dann:

Die Herrschaft des politischen Funktionars tiber die Wirtschaft ist
im Sowjetsystem bereits zur vollen Ausbildung gelangt. Dadurch
erst ist ein wahrer Klassenstaat geschaffen worden; del' Marxismus
hat sich selbst so ad aburdum gefiihrt. Die gleiche Entwicklung in _
Europa Ist ftir die Freunde del' Freiheit, die Anhanger wahrer Demo
kratie, nul' zu verhindern, wenn mit dem Sozialismus, auch in seinen
zunachst weniger gefahr'ltch erscheinenden Formen, gebrochen wird.
Denn nach dem Gesetz, wornit er angetreten, drangt er zur letzten
Reife und Vollendung, was nul' urn den Preis del' Freiheit mogltch ist.

Tm tibrigen abel' sollte man nicht nul' das Dogma vom klassenlosen
Staat, del' den kapitalistischen ablost, als durch die Tatsachen wider
legt fallen lassen, sondern auch den ebenso veralteten Begriff "Kapi-
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talismus". Wir sind heute auf der Suche nach neuen Formen fur
eine Wirtschaft, die am besten als "soziale Marktwirtschaft" zu kenn-
zeichnen ware. /

Diese Stimme aus dem Lager des privaten Unternehmertums zeigt die
Richtung an, in der praktische PoUtik getrieben wird, wahrend an
scheinend nur "eine KUi.rung der Begriffe" beabsichtigt ist. Diese an der
freien Wirtschaft und der fon:nalen Demokratie interessierten Kreise
versuchen demnach, den von Tarnow eingeschlagenen Weg radikal zu
Ende zu gehen; es solI nicht einmal mehr ein platonisches Bekenntnis
zum Sozialismus geben, und die Kapitalisten sollen nicht rnehr "Kapita
listen" genannt werden.

Leider hat die Presse der westdeutschen Gewerkschaften auBer der
AuBerung Tarnow!! selbst keine Bertrage zu der hler verotrent.ltchten Dis
kussion gebracht. Es bleibt offen, ob dieses Schweigen als Zustimmung
oder als Ablehnung zu dem von Tarnow gefiihrten Feldzug gegen die
sozialistische Demokratie gewertet werden muB. Inzwischen ist durch die
Londoner Beschliisse und die separate Wahrungsreform fiir Westdeutsch
land der entscheidende Schritt zur ZerreiBung Deutschlands getan worden.
Die Zusammenarbeit aller deutschen Gewerkschaften wird nun drin,gender
und wichtiger als je zuvor. Breite Massen der Gewerkschaftsmitglieder
werden das nicht nur begreiren. sondern auch mit Nachdruck verlangen,
wenn sle die Folgen von Spaltung und Separatismus zu spiiren bekommen.
Ob unser Kollege Tarnow aus der Erkenntnis; daB sein Vorgehen und
seine Argumentation den sozial und politisch reaktionaren Kraften in
Deutschland und in der Welt dienen, noch die notwendigen SchluBfolge
rungen zu ziehen in der La,ge ist, mufs dahingestellt bleiben. Als durch
aus begriindet abeT kann wohl unsere Hoffnung angesehen werden, daB
in den weitesten Kreisen der deutschen Gewerkschafter sich die trber,
zeugung durchsetzt: Wir mUssen zusammenarbeiten und diirfen uns nicht
auseinanderreden.
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ANHANG

Grundsatze und Aufgaben zur Vereinigung der deutschen
Gewerkschaften

Einmiitige Vorschlage des interzonalen gewerkschaftlichen Arbeits
ausschusses an die 7. Interzonen-Konferenz der deutschen Ge
werkschaften.

Die Gewerkschaften v'ertreten die wirtschaftllchen, sozialen und kultu
rellen Interessen der Lohn- und Oehaltsempranger in der Wirtschaft. Im
Staat und in der Gesellschaft.

Sie sind der freiwlllige ZusammenschluB der Lohn- und Gehaltsemp
ranger zum gemeinsamen Kampf urn die Verbesserung ihrer Lebenslage
und zur Sicherung und Erweiterung ihres demokratischen Einflusses Im
neuen Deutschland.

Mitglieder korinen alle Lohn- und Gehaltaempfang'er ohne Riicksicht aut
Geschlecht, Rasse, Partei, Glaubensbekenntnis, Staatsangehorigkeit und
Vorbildung sein.

Die Gewerkschaften bekennen sich zur parteipolitischen und religiOsen
Neutraltta.t. Es wird deshalb den Mitgliedern die gegenseitige Achtung
ihrer parteipolitischen und religiOsen trberzeugung zur Pfllcht gemacht.

Von den politischen Parteien erwarten die Gewerkschaften die politische
und gesetzgeberische Forderung ihrer Interessen und Forderungen, wo
durch jede Partei das Verhaltnfs zwischen sich und den Gewerkschaften
selbst bestinunt.

Die Gewerkschaften sind antltaschistisch und antimilitaristisch. Sie
treten fUr VolKerfrieden, Volkerfreiheit und Volkerverstandigung ein und
erstreben die internationale Vereinlgung aller Gewerkschaften.

Die innere Einheit der Gewerkschaften beruht auf dem demokratischen
Mitbestimmungsrecht der Mitglleder. Sie wird durch die demokratische
Wahl aller Gewer'kechaf'tsqrg'ane von unten bis oben gesichert.

Die Gewerkschaften sollen aut der Grundlage von Industrie- bzw. Wlrt
schaftsgruppen aufgebaut sein.

1. Die Sicherung des Friedens und der demokratischen Entwicklung in
Deutschland erjordert :

a) restlose Sauberung deI<Betriebsleit~envon nazistischen Elementen,
b) AuflOsung bzw, Uberfiihrung der Konzerne sowle kartell-monopo

listischer oder monopolahnltcher Betriebe in Gemeineigentum; trber
fiihrung der Betriebe von offentlicher Bedeutung, wie Gas, Wasser,
Elektrizitat usw., in die Haride der Stadt-, Gemeinde- oder Landes-
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verwaltungen, soweit sie sich nicht schon in offentlicher Hand
befinden;

c) tiberfuhrung der Grundstoffindustrien sowie del' Eisen und Stahl
erzeugenden Industrie in Gemeineigentum.

2. Neuordnung der vVirtschaft

Die wirtschaftlichen und sozialen Verh1i.1tnisse in Deutschland mUssen
neu geordnet werden. Dazu gehort :

a) Wiederherstellung der wirtschaftlichen und politischen Einheit
Deutschlands,

b) Aufbau eines Systems geplanter und gelenkter Wtrtachart. tiber
fUhrung der fur die Lenkung del' Gesamtwirtschaft wichtigen
SchlUsselindustrien, Kredit- und Veratcherungstnstttute ih. Gemein
etgentum.

c) Errichtung eines zentralen deutschen Amtes fur Wirtschaftsplanung
und -lenkung und Aufbau eines Systems von Organen der wirt
schaftlichen Selbstverwaltung. In diesen Organen sowie bei der
Kontrolle des zentralen Amtes mussen die Gewerkschaften in voller
Gleichberechtigung vertreten sein;

d) die Erhohung der Industrieproduktion Deutschlands fUr den fried
lichen B'edarf, zur Verbesserung der Versorgung des deutschen
Volkes und zur Erfullung der Wiedergutmachungsanspruche. Die
Demontage von Industrieanlagen, die hierzu dienen konnen, muB
eingestellt werden;

e) Aufstellung und Durchruhrung eines Export- und Importplanes so
wie die Eingliederung Deutschlands in die Weltwirtschaft mit dem
Ziele, die wirtschaftliche Selbstandigkeit Deutschlands wiederherzu
stellen. GroBere Auslandskredite fur Rohstoffe und Lebensmittel
sind auf absehbare Zeit notwendig.

f) DurchfUhrung einer Bodenreform in Verbindung mit der Auf
stellung eines einheitlichen Landwirtschaftsplanes zur restlosen Be
bauung und besseren Ausnutzung ·der landwirtschaftlichen Nutz
flachen, Die Mitwirkung von Selbstverwaltungsorganen der Land
wtrtschart unter angemessener Beteiligung del' Gewerkschaften 1st
dabei sicherzustellen. Die Erfassung der fur die Volkaernahrung
notwendigen Agrarprodukte muB nacheinem einheitlichen Ab
lieferungsplan mit einer durchgreifenden Kontrolle der Durch
fuhrung gewahrletstet werden.

g) Die Durchfiihrung einer einheitlichen Wahrungs- und Finanzreform
fur ganz Deutschland nach erfolgter wirtschaftlicher Einheit. Mit
der Reform muB ein gerechter Lastenausgleich unter besonderer
Berucksichtigung der wirtschaftlich Schwachen sowie eine tief
greifende progressive Vermogensabgabe verbunden werden. Sach
werte und Geldvermogen sind dabei gleichzustellen.

3. Die niich.sten Mal3nahmen

Ais nachste MaBnahmen sind deshalb notwendig:
a) Es ist darur zu sorgen, daB solche Waren produziert werden, die

vordringlich fur den Aufbau der Wirtschaft, fur die Versorgung der
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Landwrrtschart und fUr die Versorgung der Bevdlker-ung notwendig
sind.

b) Urn die Gesundung der deutschen Wirtschaft zu errnogltchen, sind
aIle technischen und arbeitsorganisatorischen Mafsnahmen fUr eine
Produktionssteigerung zu treffen.
Als notwendige Voraussetzung fUr die Erhaltung und Steigerung
der Produktionsleistung ist die Sicherung einer ausreichenden Er
nahrung unter Kontrolle der Gewerkschaften unerlaaltch.

c) trber die unter Treuhandverwaltung stehenden Betriebe ist be
schleunigt zu entscheiden. Soweit ste der Enteignung verfaIlen, sind 
sie in gemeinwirtschaftlicher Art zu betreiben.

d) In allen Betrieben ist sicherzustellen, daB die Betrtebsrate in Ge
meinschaft mit den Gewerkschaften bei der Festlegung der Pro
duktionsaufgaben, bei Verhandlungen mit den Selbstverwaltungs
organen, wie bei der Regelung der Arbeitsbedingungen das volle
Mitbestimmungsrecht haben. :

e) In den Wirtschafts- und Selbstverwaltungsorganen haben Gewerk
schaftsvertreter in voller Gleichberechtigung, mitzuwirken.

4. Arbeitsrecht und 8ozialpoZitik

Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen erfordert die demokratische
Gestaltung des Arbeitsrechts. Nachdem der Nafionalsozialismus das
Tarifwesen zerschlagen hat, ist es die Aufgabe der Gewerkschaften,
den Arbeitsvertrag, das Tarifvertragsrecht und das Arbeitsrecht auf
tolgender Grundlage zu sichern:

a) freies Koalitionsrecht fUr alle Lobo- und Gehaltsempfanger,
b) volles Mitbestimmungsrecht der Gewerkschaften und Betriebsrate

bei den Produktionsaufgaben,
c) Vertretung der Interessen aller Lobo- und Gehaltsempfanger durch

AbschluB von Taritvertragen. '
d) Die Festlegung der Lobobedingungen soIl von'<dem Grundsatz aus

gehen: FUr gleiche Tatigkeit und gleiche Leistungen besteht An
spruch auf gleichen Lobo. Das gleiche gilt auch fur Frauen und
Jugendliche.

e) Es ist fUr ganz Deutschland ein einheitliches, ftir aIle Lobo- und
Gehaltsempflinger geltendes Arbeitsrecht zu schatten, das. in einem
deutschen Arbeitsgesetzbuch zusammenzufassen Ist. Zur Ent
schetdung aller aus dem Arbeitsverhaltnis entstehenden Streitfalle
zwischen Unternehmern und Arbeitern bzw. Angestellten sind die
Arbeitsgerichte zustandig. Sie sollen auch tiber einzelne Anspriiche
aus der Sozialversicherung entscheiden. Die Arbeitsgerichte sollen
keine Beziehungen zu den Organen der staatlichen Justiz haben. Sie .
sind als selbstandige Gerichte in ihrer Dienstaufsicht den Arbeits
und Sozialbehorden zu unterstellen.

f) Jedem Lobo- und Gehaltsempfanger soIl unter BerUcksichtigung
seiner Oesamtbeschafttgungsdauer in jedem Jahr ein angemessener
Urlaub unter Fortzahluhg des Verdienstes gewahrt werden.

- g) Zur Hilfe der Werkfattgen bei Krankheit, Unfall, Alter, Invaliditat
und unverschuldeter Arbeitslosigkeit treten die Gewerkschaften fUr
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die Schaffung einer einheitlichen Verstcherungagesetzgebung' iD
Selbst"erwaltung auf demokratischer Grundlage ein,

5. Schulung

Die Gewerkschaften konnen ihre Aufgaben nur erfiiIlen, wenn ste den
Mitgliedern und F'unkttonaren das geistige Riistzeug vermitteln, das ste
befahigt, die wirtschaftliche und gesellschaftliche Eatwicklung richtig
zu beurteilen.
Die Gewerkschaften erziehen ihre Mitglieder zur Solidaritat und zu
d em Bewu13tsein des Kampfes fiir die Demokratie in Wirtschaft und
Gesellschaft und fordern ihre kulturelle und fachliche Fortbildung.
Sie fiihlen sich verpfiichtet, unter Beriicksichtigung der Lehren aus der
Vergangenheit, Manner und Frauen heranzubilden, die fiihig sind, zur
Losung der Probleme des neuen demokratischen DeutscWands verant
wortliche Funktionen auch in der Wirtschaft und im Staat zu iiber
nehmen.

Schlul3

Der aktive Einsatz der deutschen Gewerkschaften wird nur dann einen
bleibenden Erfolg bringen, wenn gleichzeitig die werktattge Jugend und
die w erktattgen Frauen fiir den Gedanken eiDer fortschrittlichen, karnp
ferischen Demokratie gewonnen und mit zum Trager des neuen demokra
tischen Deutschlands werden, und wenn alle Ideologien, die gegen die
Interessen des werktatigen Volkes gerichtet sind, ohne Riicksicht bekampft
werden."
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