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Erklarung der Redaktion 

Die Mehrheit der Redaktionskonferenz der Zeitschrift Sozi
alistische Politik hat das Redaktionskollektiv,bisher ver
treten durch Hella und Frank Stern,Bernd Langfermann und 
Gudrun Wossilo,abgewahlt und eine neue Kommissarische Redak
tion bestimmt.Gegen das bisherige Redaktionskollektiv haben 
wir eine einstweilige Verfugung auf Herausgabe des technischen 
Apparats der SOPO und auf Untersagung 11.Il das Redaktionskollek
tiv,weiterhin als Herausgeber der SOPO und in ihrem Namen zu 
sprechen,eingereicht,welcher vom Gericht endgultig nicht statt
gegeben wurde.Zu dem BeschluB,vor ein burgerliches Gericht zu 
gehen,um die Kontinuitat der Zeitschrift Sozialistische Poli
tik zu sichern,sind wir durch das Verhalten des Redaktionskol
lektivs - Grundung einer GmbH mit dem Redaktionskollektiv als 
alleinigem Gesellschafter (s.u.) - gezwungen worden. 
In den letzten Jahren sind mehrere Zeitschriften,die von nicht 
revisionistischen Gruppen gegrundet und aufgebaut wurden,in 
die Hande von revisionistischen und sektiererischen Gruppen ge
fallen.Erinnert sei an "Kurbiskern", "Extradienst", "Argument" 
- heute alle SEW/DKP - und an die RPK - heute KPD/AO.Die dabei 
verwandten Methoden gleichen einander: Berufung auf burgerli
ches Recht;z.T.in Verbidnung mit politis chen Putschaktionen. 
Von einer Auseinandersetzung um die Ausarbeitung einer revolu
tionaren Etappenbestimmung fur den gegenwartigen Stand der 
Klassenkampfe kann in dies en Blattern keine Rede mehr sein.Ein 
ahnliches Sch~sal der SOPO wurde bedeuten,daB die Publikations
moglichkeiten fur nichtrevisionistische Gruppen nochmals erheb
lich eingeengt wtirden.Die Mehrheit der Redaktionskonferenz halt 
es daher fur richtig,die aufgezwungenen Auseinandersetzungen 
mit allen verfugbaren Mitteln durchzustehen. 

Zur Information der Genospen geben wir im folgenden erstens 
einen Uberblick uber die ~reignisse und Auseinandersetzungen in 
der SOPO,und zweitens eine Skizzierung der Arbeits- und Publi
kationsvorhaben der Mehrheitsfraktion fur dieses Jahr. 
Die in der SOPO-Redaktionskonferenz seit Ende letzten J ahres 
stattfindenden Auseinandersetzungen um die Bestimmung des In
halts und der politischen Linie der Zeitschrift,ihr Verhalt-
nis zu den Parteiaufbauorganisationen in Westberlin und zu den 
im P~oletariat arbe~tenden und an der Hochschule tatigen stu
dentlS?hen G~ppen In Westdeutschland ist durch die Usurpation 
de!: ZeltscJ;rlft durch das Redaktionskollektiv auf dem Wege der 
Grundung elner GmbH "Verlag und Vertrieb Sozialistische Politik" 
abgebrochen worden.Mit diesem Schritt versucht das Redaktions
kollekt~v,sic~ das.allei~ige Eige~tumsrecht und die Verf.ugungs
gewalt uber dle Zeltschrlft auf burgerlich-rechtlichem Wege 
zuzusc1;lar:zen ,um auf d~ese W~ise.die "planmaBig vollzogene Instru
mentallslerung der Zeltschrlft lm Vorfeld der kommunistischen 



Partei" (sprich SEW/DKP) zu sichern.Das Redaktionskollektiv 
erklarte gleichzeitig die Zusammenarbelt mlt de:, Redaktlons
konferenz welche bisher den Inhalt der Zeltschrlft nahezu 100-
prozentig'bestimmte,fiir beendet,behielt sich allerdings.voZ 
weiterhin solchen Gruppen aus der Redaktlonskonferenz dle u
sammenarbeit anzubieten,welche bereit sind, auf seine Linie 
einzugehen,auf eine Linie~welche yom Redaktion~koll~kti~ im 
Sinne der oben zitierten AuBerung festgelegt wlrd.Dle Llnlen
bestimmung erfolgt auf der Grundlage einer liquidatorischen 
Stellung zur gesamten Studentenrevolte und den ihr folgenden 
Organisationsversuchen.Eine nichtrevisionistische Linie der 
Zeitschrift,welche in den politis chen Auseinandersetzungen seit 
Ende des letzten Jahres mehrheitlich von der Redaktionskonferenz 
angestrebt wurde,und welche schon vorher den politis chen Inhalt 
der Zeitschrift bestimmte.erscheint dem Redaktionskollektiv als 
nichts anderes,denn ein "ideologisches Abfallprodukt der Intel
lektuellenbewegung",als "prinzipienloser Eklektizismus der bis
herigen Ausgaben",mit dem jetzt "SchluB gemacht" werden mlisse, 
da es nicht "Aufgabe einer Zei tschrift wie der SOPO" sei "Tum
melplatz sektiererischer Aktivitaten zu werden" 

In solch forscher Redeweise seine eigene Genese und die der Zeit
schrift negierend,kann es dem Redaktionskollektiv nur noch darum 
gehen,sich und der Zeitschrift "unumwunden die proletarische An
scliauungsweise anzueignen",welche es in den nach seiner Meinung 
"im Proletariat verankerten kommunistis'chen Organisationen SEW 
und DKP" entdeckt hat. (Samtliche Zitate aus der Stellungnahme 
des Redaktionskollektivs zur gegenwartigen Situation und Ent
wicklung der SOPO) Durchaus folgerichtig veroffentlichte das Re
daktionskollektiv,nachdem ,es sich durch Antl'ag auf Eintragung 
ins Handelsregister hinter dem Rlicken der Redaktionskonferenz 
sein alleiniges Verfligungsrecht liber die Zeitschrift "rechtlich 
abzusichern" versucht hatte,zu den Westberliner'Wahlen einen Auf
ruf mit SOPO-Kopf zur Wahl der SEW,in dem aIle diejenigen,die 
nicht auf dieser Linie liegen,als "sich sozialistisch gerierende 
Kapitulanten" bezeichnet werden. 

Das dezidierte politische Auftreten des Redaktionskollektivs ent
spricht keineswegs seinem bisherigen Verhalten innerhalb der Re
daktionskonferenz.Bis vor kurzem hat sich namlich das Redaktions
k?llektiv vollends unbeteiligt gezeigt an der Bestimmung des poli
tlschen Inhalts der Zeitschrift; es zeichnete sich innerhalb der 
Diskussion.der S?FO-Redaktionskonferenz vielmehr durch die Unfahig
kelt aus,elnen elgenen polltlschen Standpunkt zu formulieren. 
Da das hedaktionskollektiv versucht,die Linie der Zeitschrift 
statt durch Teilnahme an der inhaltlichen Diskussion der Aufsatze 
und der.Planung.der Zeitschrif~ auf dem blirgerlichen llechtswege 
zu bestlmmen,blleb uns In der lat nichts anderes librig als auf dem 
glelch~n ~ege dlese l!surpation zu' verhindern.Die Strategie des 
Re~aktlonskollektlvs,ln den letzten Wochen statt in abstrakter 
Welse auf PO~ltlsche Diskussionen liber die Bestimmung der ~inie 
der Zeltsch:'lft ~u.pochen -.diese wurde iibrigens gefiihrt -,wah
rend es gl~lchzeltl~ ?hne Wlssen der Redaktionskonferenz die Ein
tragung selnes allelnlgen Eigentumsrechts an der Zeitschrift bei 
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dem vorbereitete und durchfuhrte im nach-
hinein als anderes denn als gegenuber 
Genossen,welche an der Moglichkeit einer . Einigung 
uber die Bestimmung der L,eitschrift fes-chielten,betrachtet wer-
den. 

Der 
aus war 

geschah naturlich nicht 
der Grundlage scharfer 

Auseinandersetzungen in der in welchen es 
vor allem urn die Frage des Verhaltnisses von 
als Intellektuellenbewegung und ihren Organisationsversuchen 
Proletariat zur Klassenkampfbewe.gung des Proletariats selbst 

Uneinigkeit zwischen den verschiedenen in der Redaktions= 
vertretenen Gruppen bestand uber die Frage,ob die heu

tigen Nachfolgeorganisationen der Studentenrevolte Teile der 
Klassenkampfbewegung sind oder nicht Scharfer: Konnen diese Or-
ganisationsversuche in zukunftigen eine initiieren-
de oder weitertreibende Funktion haben,oder sie sogar die 

sie sie zuruck?Dabei traf sich die 
Institut mit dem Redaktions-

liquidator is chen zur Stu-
der sie - das grundliche Studium des " 

fur wichtjger - schlieBlich Buch nicht tejlgenommen hatte 

Einigkeit bestand demgegeniiber innerhalb der Redaktionskonfererlz 
in folgenden ~lnkten: 
1.Der mehr oder weniger sektiererische Charakter der studenti
schen Parteiaufbauorganisationen hat unter anderem eine 

Theoriedefizit insofern,als es bisher 
Doktrin in volle mit der Wirk-

des 
2.Der politische 
nisationen ist 
begrundet sich 
der Linken aus 
Die 

an der 
sektiererischen 
zuwirken den 

,d.h.die Situation des Kapitals 
auf in der BRD genau zu be-

der Marx'schen des Kapitalver-
historischen und 

der Organisationen 

einzelner Intellektue 
und dogmatisch 

der 

theoretischen 
und dem Ent
diese Weise 

des 



Da liber die vorhergenannten strittigen E~nsehatzungen ke~ne 
Einigung erzielt 1tlerden konnte,andererselts aber allen dle 
Weiterflihrung der Zeitsehrift im:Sinne de~ oben genannte~ Auf
gaben notwendig ersehien legte dle Redaktlonskon~er~nz elnen. 
Konsensus hinsiehtlieh der Veroffentliehungspraxls In Form elnes 

"Minderhei tenvotums' fest ,dem sieh aIle Gruppen, ausgenommen das 
Redaktionskollektiv,ansehlossen.In diesem Konsensus war die Mog
liehkeit des Abdrueks von Aufsatzen der DKP/SEW-Position und die 
Auseinandersetzung mit dieser theoretisehen und politi:Sehen .t:osi_ 
tion innerhalb der Zeitsehrift eingesehlossen,einer Auseinander
setzung,zu der sieh bisher die DKP/SEW nieht bereit gefunden hat. 

lIlir geheh im Gegensatz zum Redaktionskollektiv nieht davon aus 
daB die DKP/SEW heute im Proletariat verankert ist und die pro
letarisehe Klassenkampfbewegung reprasentiert.Ihre Taktik,Wahl
kampfe als Seh1tlerpunkte der politisehen Aktivitat zu sehen;die 
naeh 1tlie vor geringe Verankerung aktiver Arbeiterkader in den Be
trieben;die EinfluBlosigkeit von Betriebskadern innerhalb der Par
tei;das in der Regel opportunistisehe Verhalten gegenliber dem Ge-
1tlerksehaftsapparat: all diese Merkmale der gegenwartigen DKP/SEW 
1tliderlegen die Behauptung,diese Partei sei im Proletariat ver
ankert.Was das Verhaltnis von Theorie und Strategiebestimmung an
geht,so hat die DKP/SEW gegenliber den studentisehen Parteiaufbau
organisationen allerdings einen Vorsprung.Wahrend diese ihre Stra
tegiebestimmung z.T.ohne jede Analyse der gegen1tlartigen Entwiek
lungsphase des Kapitals und der Klassenkampfe unbesehen den Klas
sikern und dar Vergangenheit der Arbeiterbewegung entnehmen,z.T. 
aus einer auBerst bruehstlickhaften Analyse,kann die DKP/SEW auf 
eine scheinbar, konsistente Theorie des gegen1tlartigen Kapitalis-
mus,die Theorie des staatsmonopolistisehen Kapitalismus,verwei

sen und behaupten, ihre poli tisehe Strategie und Taktik basiere 
auf dem wissenschaftlichen Sozialismus.Doeh diese Theorie ist da
durch gekennzeichnet,daB sie die Marx'sche Form der Analyse der 
ka'pitalistisehen Gesellschaft auf weite Strecken beiseite gescho
ben hat.Statt die gegenwartige Enwticklungsphase des Kapitals und 
der Klassenkampfe aus den Bewegungsgesetzen und inneren Wider
sprliehen der kapitalistischen Produktions1tleise unter den beson
deren Bedingungen der Nachkriegsphase abzulei ten, geht die "Theo
rie vom staat,smonopolistisehen Kapitalismusvon den empirischen 
Erscheinungsformen des Verhaltnisses von Staatsgewalt zu GroB
konz~rnen aus und. lei tet dara~s ganz ,neue Quali taten des Kapi tal
verhaltnlsses SOWle der polltlsehen Strategle ab,wobei sie sich 
selbst bei dieser Ableitung haufig noeh in Widerspruehe verwiekelt. 
Dem \nts~richt eine weitgehe?de Unfahigkeit zur Prognose liber 
dle Entwlcklu~g der Klassenkampfe,welche einer Analyse der Situ
~tlon des ~a~ltals a~f Welt~arktebene und seiner zukunftigen men
aenzen bedur~te.Sle.lst unfahlg,Inhalt und Bewegungsrichtung 
des.Wl~erspruchs Z1tllSe~e~ Lohnarbelt und Kapital zu bestimmen, 
da.mlt lSt Sle auch unfahlg,Inhalt und Intensitat der spontanen 
Kampfe des Proletariats einzuschatzen. Entsprechend besteht die 
politische Praxis der ~ommunistisehen Parteien Westeuropas darin, 
den spontanen Klassenkampfen hlnterherzuhinken oder sie zu be
hindern. 
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Wir konnen nicht davon ausgehen,daE in einer Zeitschrift,de-
ren selbsternannte Eigentlimer sich unumwunden den DKP/SEW
Standpunkt zu eigen gemacht hab~n,e~ne Ausein~ders~tz~ng mi~ 
Theorie und politischer Strategle dleser Partelen mogllch seln 
wird.Da diese Auseinandersetzung ~ Zusammenhang der Klassen
analyse flir Konsolidierungs- und ereinheitlichungsprozesse in
nerhalb der aus der Studenrevolte hervorgegangenen linken Bewe
gung und flir ihre Befahigung,in der Zukunft wirklich eine Funk
tion innerhalb der Klassenkampfe des ~roletariats zu haben,po
litisch notwendig ist,haben wir aUf.dem uns yom Redaktionskol
lektiv aufgezwungenen blirgerlichen Rechtsweg versucht die Konti
nuitat der Zeitschrift zu erhalten.Dabei hat sich die "Bischoff
Gruppe" geweigert,uns im "'echtsstrBit zu unterstlitzen,da ihr 
eine Zusammenarbeit mit dem Redaktionskollektiv durchaus mog
lich schien.Sie verhielt sich offen oppoptunistisch und ver
suchte,sich vor jeder Entscheidung zu drlicken,bevor nicht ent
schieden ist,wer die Zeitschrift erhalt. 
Unabhangig yom Ausgang des Rechtsstreites hat die Mehrheitsfrak
tion der Redaktionskonferenz inzwischen die Herausgabe einer 
Nachfolgezeitschrift der SOPO beschlossen,die unter dem 'ritel 
'Probleme des Klassenkampfs' ab Oktober dieses Jahres erschei-
nen wlrd.Die Herausgabe der Zeitschrift wird in Zusammenarbeit 
mit der 'Buchhandlung und VerlagPOLITLADEN GmbH' in Erlangen 
erfolgen.AuEer dem vorliegenden Heft zur Sozialstaatsproble
matik werden bis zum erscheinen der ersten Nummer der 'Proble-
me des Klassenkampfs' im Oktober noch zwei Sonderhefte heraus
gegeben;eins mit dem letzten Teil des Aufsatzes von Heilmann/Ra
behl: "Die Legende von der 'Bolschewisierung' der KPD" (zusammen 
mit den in Heft 9 und 10 c1er SOPO veroffentlichten ersten beiden 
Teilen),sowie eins mit einem langeren Aufsatz liber Indien.Bei dem 
dritten Teil des Aufsatzes von Heilmann/Rabehl,dem Aufsatz liber 
Indien und dem Aufsatz liber Probleme des Widerstandes gegen ka
pitalistische Stadteplanung,handelt e~ sich um Arbeiten,die noch 
vor den Auseinandersetzungen urn diV SOPO der Redaktionskonferenz 
vorlagen bzw.geplant und flir eine eroffentlichung vorgesehep 
waren.Wir veroffentlichen diese Arbeiten deshalb zusammen mit den 
schon in der alten SOPO erschienenen vergriffenen Aufsatzen,um die 
Kontinuitat der neuen Zeitschrift PROBLEME DES KLASSENKAMPFES 
mit der alten SOPO aufrechtzuerhalten. 

Bei der Planung der Nachfolgezeitschrift der sapo: PROBLEME DES 
KLASSENKAMPFES,sind wir von folgenden Uberlegungen ausgegangen 
Will die Zeitschrift zu einer Bestimmung der gegenwartigen Phase 
der Klassenkampfe bei tragen, will sie also daran arbei ten, die all-, 
gemeine Analyse des Kapitalverwertungsprozesses bei Marx als In
st~ament zur Bestimmung der konkreten Wirklic~keit des Kapitalis
mus benutzen,so kann dies nicht unabhangig von politischen Aus
e1nandersetzungen erfolgen,welche gegenwartig in der ERD und West
berlin,um die Bestil!lmung der richtigen politischen Strategie 
stattflnden.Wesentllcher Inhalt muE dabei der Versuch zur Be_ 
stimmung der Bewegungsrichtung der spontanen Klassenkampfe im Zu
s~mmenhang de~ B~wegungen des Kapitals und der ~olitik der gegen
wartlg noch elnzlgen Massenorganisationen des Proletariats der 
Gewrkschaften seine 

5 



Fur ein 
sen worden: 

sind folgende Schwerpunkte beschlos-

1.Kritik der Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus. 
2 der Gewerkschaften,Taktik kommunistischer und 

Betriebsarbeit,Auseinandersetzung mit der 
stimmung der Rolle der Gewerkschaften bei den P8.11teiaufbauor-
ganisationen. 

3 Gegenwartige Phase des BRD-Kapitals OJirtschaftskrise?) .Spon
tanes KlassenbewuBtsein des Proletariats unter den allgemei
nen Bedingungen des hochentwickelten Kapitalismus und den be
sonderen Bedin~lngen der Entwicklung des Kapitalismus in der 
BRD. 

4.Aufarbeitung der Studentenbewegung. 
Theoretische und empirische Analyse der Ubergahgsgesellschaften. 

des Kapitals auf Weltmarktebene Imperialismus und 

Die Punkte 4.-6".sollen vor allem im nachsten Jahr Arbeitsschwer
punkte bilden.) 

Es ist anzustreben daB die Nachfolgezeitschrift der SOPO: PROBLE-
ME DES ,kollektiver Organisator marxistischer For-
schungsarbeiten wird indem sie Arbeitsaufgaben formuliert 
ritaten der theoretischen Arbeit diskutiert und in diesem 
menhang Arbeiten initiiert.Dies solI in Zusammenarbeit mit 
im Proletariat und an der Hochschule arbeitenden Zirkeln der 
BRD und Westberlins erfolgen. 

Ein Schwerpunktheft zur "Theorie des staatsmonopolistischen Ka
II und eines zur Gewerkschaftsfrage sind in Arbeit.Zu 

beiden Heften sollen Arbeitskonferenzen im Juni und im 
Juli dieses Jahres stattfinden. 

1m Zusammenhang mit den politi schen Diskussi onen auf diesen Ar
beitskonferenzen muB noch eine grundliche Klarung tiEr Aufgaben 
und politische Funktion der Nachfolgezeitschrift der SOPO erfol
gen deren Ergebnisse als Editorial des im Oktober dieses Jahres 
erscheinenden ersten Heftes der Zei tschrift PROBLEIVIE DES KI~ASSEN
KAJl1PFS vorliegen werden. 

Westberlin 

Elmar Altvater,Gerhard Armanski 
Klaus Busch Helga Fassbinder 

Hildebrandt,Jurgen 
Christel NeusuB Susanne 

,Holger Rohrbach 
Unger,Dieter 



aus Diskussionen zur Vorbereitung einiger Aufsiitze entstanden, 
sogenannte sozialstaatliche Eingriffe des biirgerlichen Staata, in dar BRD un

SOZIALISTISCHEN POLITI K erscheinen sallen. Bei 
Sozialgesetzgebung, Bildungspolitik -, 

Untersuchung konjunktur- und wirtschaftspolitischar Eingriffe des Staates, ergab 
No,twem:!ialkeit. die Bestimmung des Verhiiltnisses von Kapitalverwertungs-

Staat sich vor allem €line Auseinandersetzung mit den re-
visionistischen Theorien zu dieser Frags erwies. Es handelt sich im folgenden also zu· 
niichst um eine Zusemmenfassung verschiedener Spielarten der revisionistischen Staatsauffassung, 

Charakterisierung und urn die Entwicklung ihrer Tendenzen. Weiter wer-
entwickelt, allem an Verselbstiindig'mg der Sphare der Einkommens-

distribution der Produktionssphare Darstellung der Durchsetzung einer spezifischen 
sozialstaatlichen Funktion, wie sis Marx Beispiel der Fabrikgesetzgebung gegeben hat. Erst auf 

Basis dieser Voriiberlegungen der unternommen werden, die konkreten Erschei-
"".,f,,,'me',, der sozial- wirtschaftspolitischen Staatstiitigkeit in empirischen Untersuchungen 

auf den KapitalverwertungsprozeB und seine widerspriichliche Entwicklung zu beziehen. An den 
Diskussionen waren den Verfassern u.a. Elmar Altvater, Bernhard Blanke, Kristina Blunck, 
Ulrich Huttenlocher und Alex Schubert beteiligt, ohne daB in allen Fragen Obereinstimmung er
reicht wurde. In den Zusammenhang dieser Diskussion gehort auch die von Elmar Altvater verfalS-

Konjunkturanalyse 5/70; er war zudem an der Ausarbeitung des I. Teils direkt betei-

Um MiBverstiindnissen vorzubeugen, bemerken wir noch folgendes: der vorliegende Aufsatz befelSt 
sich mit den revisionistischen her i e vom Sozialstaat, gibt also keineswegs €line Rea I a n a
I s e des heutigen Sozialstaats - dies wird in dar Untersuchung einzelner Bereiche geschehen. 
Daher wird auch nur am RandEl behandelt, w i e sich die SOlialstaatsillusion entwickelt, wie sie 
notwendig in den materiel len Verhaltnissen ihrer historischen Entwicklung begrlindet ist; im 

erscheint die Geschichte der also abgelost von der Geschichte des Kapitals. Als ar· 
star Schritt der Kritik und Vorstufe zur Untersuchung erschien uns jedoch die Auseinandersetzung 
mit der Verselbstiindigung des Staates bzw. der Einkommensverteilung in der revisionistischen 
Theorie unerliiBlich. 

und kapitalistischer Gesellschaft war in 
Ausei nandersetwng 

Revolutioniire und 
Einschatzung 

Widerspriichen Gesellschaft mehr we-
war ist die Voraussetzung fur aile revisionistische 

Strategie behauptet zunachst, daB sie den Kapitalismus 
eben auf dem Wege gesetzlicher Reformen auf dar Basis 

Obernahme der Staatsmacht durch die 
klasse (auf diese Begriffe aus der Klassenbewegung der Arbeiter verzichten die revisionistischen 
Theoretiker erst allmiihlich; sis sprechen dann z.B. nicht mehr von der Arbeiterklasse, sondern lion 

Kraften")' Aber Entscheidung fiir eine kontinuierliche "Revolution 
oben" (1) (auch hier ist die revolutionare Sproche <lIs Phrase beibehaltenl hat in dar bisherigen Ga-

"Der Sozialstaat. 
DES MARXISMUS, 

J g. - Nr. 1, Aug. 1969, S. 39. 
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schichte der Arbeiterbewegung noch immer damit geendet, den Sozialismus als politisches Ziel ganz 
ausdrucklich aufzugeben. "Wer sich daher fur den gesetzlichen Reformweg 11 n s tat t und im 
G e 9 ens a t z zur Eroberung der politischen Macht und zur Umwalzung der Gesellschaft aus
spricht, wahlt tatsachlich nicht einen ruhigeren, sicheren, langsameren Weg zum 9 lei hen 
Ziel, sondern auch €lin and ere s Ziel, namlich start der Herbeifuhrung einer neuen Gesellschafts
ordnung bloB unwesentliche Veranderungen in der alten." (2) 

Eine Strategie, die den burgerlichen Staat zum Subjekt gesellschaftlicher erhebt, kann 
nur dann als erfolgversprechend eingeschiitzt werden, wenn der Staat als ein "geheiligtes GefiiB" 
verstanden wird, in das man ie nach der historischen Situation einen kapitalistischen oder so
zialistischen Inhalt einfi.illen kann, und wenn der Staat die Formen produziert, in der die Gesell
schaft die Reproduktion ihres Lebens vollzieht. Oemgegenuber sagt Marx, daB die "Zusammenfas
sung der burgerlichen Gesellschaft in der Form des Staate5" (3) erfolge, daB die "bestehende Ge
sellschaft ... als G run d I age des bestehenden Staates" (4) aufzufassen sei, daB also der biirger
liche Staat das Resultat der entwickelten warenproduzierenden, also der kapitalistischen Gesell
schaft und ihrer auf dieser Form der Produktion beruhenden Widerspruche sei, und daher auch eine 
durch diese Widerspruche gepragte Institution (5). Die Revision dieser Staatsauffassung in den revi-

2 Rosa Luxemburg: SOZIALREFORM ODER REVOLUTION, in: dies.: POLITISCHE SCHRIF-
TEN, Frankfurt 1966, Bd. I, S. 114. Vgl. dort insgesamt II. 3: Die Eroberung def politischen 
Macht. 

3 Marx: GRUNDRISSE, Berlin (DDR) 1953, S. 29. Vgl. auch: DEUTSCHE IDEOLOGIE, in: 
Marx-Engels: WERKE (MEW) Berlin-DOR, Bd. 3, S. 62: "Oa der Staat die Form ist, in wel
cher die Individuen einer herrschenden Klasse ihre gemeinsamen Interessen geltend machen 
und die ganze biirgerliche Gesellschaft eine Epoche in sich zusammenfaBt, so folg!, daB aile 
gemeinsamen Institutionen, die durch den Staat vermittelt werden, eine politische Form ef
halten. Daher die Illusion, ais ob das Gesetz auf dem Willen, und zwar auf dem von seiner re
alen Basis losgerissenen, dem f rei e n Willen, berohe." - Aile Zitate aus den Arbeiten von 
Marx und Engels werden nach der Ausgabe der MEW zitiert, soweit sie darin erschienen sind. 
Bei Zitaten aus dem KAPITAL wird vor dem Schriigstrich jeweils die Seitenzahl def braunen 
Volksausgabe (Berlin 1947, u.o.) angegeben; Stellen aus dem ersten Band des KAPITAL wer
den mit den bloB in def Volksausgabe aufgenommenen Hervorhebungen von Marx' Hand zi
tiert, die den Sinn oft deutlicher werden lassen. 

4 Marx: "Kritik des Gothaer Programms", MEW Bd. 19. S. 28. Vgl. auch: Marx: "Zur Kritik 
def Hegelschen Rechtsphilosophie, Kritik des Hegelschen Staatsrechts", MEW Bd. 1, S. 304 f, 
306: "._. was ist der I n h a It ... des politischen Zweckes, was ist def Zweck dieses Zwek
kes? ... We!che Macht tibt der politische Staat tiber das Privateigentum ... aus? DaB er es is 0-

i e r t von der Familie und der Sozietat, daB er es zu seiner a b s t r a k ten V e r s e I b-
s t ii n diu n g Welches ist also die Macht des politischen Staates tiber das Privatei-

e i g n e a c h t des P r i vat e i g e n tum s, sein zur Existenz ",,'u,a'~H'C> 
Was b!eibt dem politischen Staat 1m zu diesem Wesen Die I 

daB er bestimmt, wo er bestimmt wird." , U n v era u B e r I j c 
v a e i g e n tum s ist in einem die • V e r ii u Bel i c h k e it' d era II gem e i n e n 
Will ens f rei h e i tun d Sit lie h k e i t. Das ist hier nicht mehr, insofem 
'ich meinen Willen darin liegt'. Mein 

Marx 
seiner Se.!bs:tfurldllg;k 

weise die 
eingeschriink ten u<anuu"!l'" 

des Privateigenttimers, des v~~;,-~,,".,._ 
5 DaB die Widersprtiche der des Staates se!bst sich m"ucT,,;mag"u, 
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stellt Marx schon sehr friih am der der staatlichen Biirokratie dar, 
"Kritische Randglossen zu dem eines PreuBen", MEW Rd. I, S. 401 f. "Den Wid e r-
s p r u c h zwischen def Bestimmung und dem Willen del" Administration einerseits, 
und ihren Mitteln wie ihrem Vermogen andrerseits, der Staat nicht aufheben, ohne sich 
selbst aufzuheben. denn er b e r u h t auf diesem Widerspruch. Er beruht auf dem Wider
spruch zwischen dem 0 f fen t! i c hen und dem P r i vat I e ben, auf dem Widerspruch 
zwischen den a I I gem e i n e n I n t ere sse n und den Son d e r i n t ere sse n. Die 
Adm i n i s t rat ion muB sich daher auf eine for mel! e und neg a t i v e 
beschriinken, denn wo das biirgerJiche Leben und seine Arbeit beginnt, eben da hat 



sionistischen Theorien implizierte folgerichtig ouch die Ablehnung der Auffassung, daB die Aufh& 
0ung der kapitalistischen Produktionsweise nicht durch den Staatsapparat, sondern allein der 
revolutionaren Arbeiterklasse selbst vollzogen werden Kanne (6). 

Die Bestimmung des biirgerlichen Staates als Produkt der entwickelten warenproduzierenden, der 
kapitalistischen Gesellschaft und die daraus folgende Bestimmung der Strategie der Arbeiterbewe· 
gung macht es notwendig, die Kritik des Revisionismus nicht als isolierte Kritik der Auffassung von 
den politischen Institutionen zu betreiben. Auf dieser Ebene jedoch bewegte sich mit Vorliebe die 
bisher politisch relevant gewordene Auseinandersetzung mit revisionistischen Staatstheorien seitens 
der Linken in der BRD und West·Berlin, die Parlamentarismuskritik. In der Diskussion tiber die Be
teiligung an den Bundestagswahlen, in der sich der SDS vor allem mit der politischen Funktion €li· 
ner sozialistischen Partei im biirgerlichen Parlament unter monopolkapitalistischen Bedingungen 
auseimmderzusetzen hatte, wurde die Kritik des biirgerlichen Parlamentarismus von Marx, Engels, 
Pannekoek und anderen rezipiert; zusammen mit Agnolis TRANSFORMATION DER DEMOKRA· 
TIE (Berlin·West 1967) dients die so entwickelte Auffas5ung als Begr(indung dafi.ir, daB das Paris· 
men! nicht zur 'Tribune des Klassenkampfes' tauge, und schon gar nicht ein Instrument lur Ein· 
fiihrung des Sozialismus sei, wie in der DKP noch angenommen (7). In der gegenwartigen Unsicher· 

Macht aufgehort. Ja, gegeniiber den Konsequenzen, welche aus def unsozialen Natur dieses 
bilrgerlichen Lebens, dieses Privateigentums, dieses Handels, dieser Industrie, dieser wechsel· 
seitigen Pliinderung der vefschiedenen bilrgerlichen Kreise diesen 
gq~':IlU!)er is! die 0 h n mac h t clas N a u r g e set z def Denn 
n'''!'''''H ... de r bur g e r lie hen G e sell s c h aft, ist das Naturfundament, worauf 
der mod ern e Staat ruht ... Wollte def moderne Staat die 0 h n mac h t seiner Admini· 
stration aufheben, so muBte er das jetzige P r i vat! e ben aufheben. Wollte er das Privat· 
leben aufheben, so mUBte er sich sdbs! aufheben, denn er existiert n u r im Gegensatz zu 
demselben." Dagegen he ute z.B. in der Theorie des staatsmonopolistischenKapitalismus:"Es 
wurde darauf hingewiesen, daB sich die Monopole vermittels des Staates eines Instrumentes be· 
dienen mussen, das unter Umsbinden gegen sie ausgenutzt werden kann." In: BDRGERLICHE 
OKONOMIE 1M MODERNEN KAPITALISMUS, hrsg. Herbert MeiBner, Berlin (DDR) 1967, 
s. 422. Die Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus auch wenn sie an den 
Widerspriichen der kapitalistischen Gesellschaft verbal weiter daB sich diese Wider· 
spriiche auch im Staatsapparat und seinen politischen 
und dieser daher auch kein einheitliches Instrument sein kann, 
halb von jeder Klasse in ihrem Interesse benutzbar ist. 

6 Lenin: STAAT UND REVOLUfION. Die Lehre des Marxismus vom Staat und die Aufgabe 

7 

des Proletariats in der Revolution. (Geschrieben Aug./Sept. 1917) In: ders.: AUSGEWAHL
TE WERKE, Berlin (DDR) 1961, Bd. 2, S. 315·420. (Vgl. aber die unten Ein· 

Marx selbst hat zum erstenmal in der Kritik der Hegelschen 
also am Hegelschen Staatsmystizismus, in welch em der Staat als Inkarna

Vernunft erschien, herausgestellt, daB nUT das Proletariat a!s Widerspruch zur bilr· 
Gesellschaft Subjek t del' Aufhebung ihrer sein konne. Dazu Karl 

"Karl Marx tiber Staat, und Recht", in: MARX, BEGRDNDER DER 
STAATS· UND DER ARBEITERKLASSE, Berlin (DDR) 1968, S. 35 ff. 

',"CLUL.f""W:'Ui)!II!e hat Marx erkannt, "daB def W,npr<rlrllrn 

Wirklichkeit daB die 
51) 

er<nriirj-,p del' 

rar!arr,enl:an:;mt!Sd'~baitte2, 

Zusammenhang auch die Tradition 
Erscheinungsformen, sowie deren 

Sie dabei Analogien zwi· 
Ul:;cruana und Osterreich wahrend del' 

Jahre (Otto Bauer, Karl Renner, Hilferding, Eduard Bernstein, Karl 
u.a.; These vom 'organisierten Kapitalismus' als neuer und potentiell krisenfreier 
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3W"u:,mU>J~HWI. in aber immer wieder 
Zusammenhang def Theorien ebenso wie der Zusammenhang 

def Kritik an So kommt es auch, daB es schwer ist, roeser 
theoretische Ansatze fUr eine wirklich materialistische Kapitalismus·· 
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macht werden, sprechen? 
lassen. dazu auch unten 

des Kapitalismus", in: 
7 . 

1 



rechtfertigt und ihnen dam it noch den Schein del' Notwendigkeit anheftet. 1 Das bedeutet 
zweierlei: E r sen s kann politische Agitation in der Arbeiterklasse nicht ohne Beriicksichtigung 
€liner langen reformistischen Tradition stattfinden. Fur die Agitation der Studenten an der Univer· 
sitat ist die der reform istischen Vorstellu ngen womogl ich noch wichtiger, da ihre Situation en
ger als die der Lohnabhangigen an den Staat gebunden ist. Diese Auseinandersetzung kann nur gefiihrt 
werden, wenn die Zusammenhange zwischen den okonomischen Verhiiltnissen und den politischen 
Formen, zwischen okonomischem und politi.chem Kampf jeweils im einzelnen aufgezeigt werden. 
Z wei ten 5 muB daraus die SchluBfolgerung gezogen werden, daIS Revisionismus und falsches Be
wuBtsein endgiiltig nicht bloB theoretisch destruiert werden konnen, sondern hierzu soziale Kamp
fe und Klassenkiimpfe notwendig sind" 

II. Zur 110m Sozialstaat 

1. Die SOllveriinitat Staates bei der Verteilung des Sozialprodllkts 

Eines ist den meisten revisionistischen mit den politologischen sowie vie len nationalokonomischen 
Theorien gemeinsam: 5ie gehen davon aus, daB der Staat im Kapitalismus die Moglichkeit zu umfas
sender und bewuBter Regulierung iikonomischer, gesellschaftlicher und politischer Prozesse hat. 
Dabei ist da. eigentliche Terrain, auf dem der Staat als 'Sozialstaat' sich als selbstandig gegenuber 
der kapitalistischen Produktion erweisen 5011, die Sphare der 'Verteilung des Sozialprodukts'. Hier 
5011 er seine Hebel zur Verbesserung oder gar schrittweisen der kapitalistischen Ge
sellschaft in Richtung auf den Sozialismus ansetzen konnen. Eine solche Vorstellung schlieBt also 
die Annahme €lin, "daB die Distribution als selbstandige, unabhangige Sphiire neben der Produk
tion haust"( 12). Die Produktion und die sie beherrschenden Gesetze sollen also der 'Verteilung' 
(13) keine grundsiitzlich nicht manipulierbaren Schrank en selzen. Eine derartige Auffassung laBt 
sich in den revisionistischen ebenso wie in zahlreichen burgerlichen (vor all em politologischen) 
Theorien ausmachen, wie an einigen Beispielen gezeigt werden 5011. 

11 bezeichnete Problem. 
12 
13 Bereits der Begriff def 'Verteilung' bzw. 'Distribution' ist in der nm-"prJl(-nl'n 
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von vornherein auf die Ebene des N ettosozialprodukts bzw. des be
schrankt; die der Verteilung auf anderer Ebene, z.K auf der der Produktions

-, ist so bereits eriedigL Vgl. dazu Teil m. - Es 
in diesem Zusammenhang regelmaBig der Hinweis, daB der vom Staat verteilte Teil des 

Sozialprodukts immer weiter anwachse. Dazu zunachst einige Angaben: der vom Staat in Ge-
stalt von Steuern und Beitragen zur Sozialversicherung Teil des Bruttosozial-
produkts betrug 1913 11,8 % (8,9 + 2,9 %),192923,1 % + 5,6 %),196334,4 % 
+ 9,3 %), Deutsches Reich bzw. und West-Berlin (nach: K. Elsholz: 

der , KLEINE ZUR SOZIALPOLITIK UND ZUM 
Heft 10, Miinchen oj. (1963), S. 36. Abgesehen davon, daB in 

den letzten Jahrzehnten deutliche des Wachs turns des Staatshaushalts 
in seinem Anteil am BSP zu beobachten ist, 
Tatsache, daB vor dem staatlichen und :Sozia.la[lgacbeneimmg 

im direkten Gegeniiber der Klassen erfolgt, 
gen, den dahinter stehenden latenten oder offenen 
zur Sozialversicherung (1963 9,3 %) kann schon auf den ersten von dner a".tiw',pn 

Umverteilung kaum werden, da es sich hier urn nichts anderes, als urn dne staat· 
lich garantierte V e r s c her u n handeIt, und niemand auf die Idee kame, etwa eine Pri-
vatversicherung als Eingriff in die zu betrachten_ Es handelt sich 
be; def Sozialversicherung bloB urn eine Umverteilung der 

sowohl die sofon ausgezahlten wie die erst nach 
Rente Summen zum Wert def Arbeitskraft. Da zu diesem 

(z.B. die Kosten fUr Volksschulen), so ist auch der ent-
>Ld"U!U'C~ll nUl.~iW':U ietzten Endes ein Teil des vom vor-

ge"ct,ossellen variablen Kapita!s, def nicht als individueller Lohn zirkuliert. sehr 
der Staatsausgaben fallt so unter die des variablen Kapila!. bzw., 

ungefahr gesprochen, der Lohnquote. Ebenso miiBte man Teil des gesamtgesellschaftli-



So unterscheidet z.B. der von der Linken in der ,BRD in den letzten Jahren gern zitierte Otto 
Kirchheimer (1930) zwischen der "Direktionssphiire" und der "Verteilungssphiire", wobei die Di· 
rektionssphiire "der Eigengesetzlichkeit der kapitalistischen Wirtschaftsordnung" unterliegt, wiih· 
rend die Verteilungssphiire "dem freien Spiel der politischen Kriifte vorbehalten ist" (14). Der au· 
tonom durch staatliche Manipulationen regulierbaren Verteilungssphiire wird eine "Direktionssphii
re" gegenUbergestellt, die fUr Kirchheimer identisch ist mit der kapitalistischen Produktion. Bei 
Paul Sering, an dessen Schrift JENSEITS DES KAPITALISMUS (1946) sich eine ganze Generation 
von Linksgewerkschaftlern und Linkssozialdemokraten in der BRD geschult hat, tritt die Loslo
sung der Distribution von der Produktion deutlich zutage: es werde "immer sichtbarer, daB die tat
siichliche Einkommensverteilung nicht durch unveriinderliche okonomische Gesetze entschieden 
wird, sondern durch den politischen Kampf um den EinfluB auf die Wirtschaftspolitik der Regie
rung geiindert werden kann" (15). Wie es fur den von Lenin gegeiBelten 0 k 0 nom ism u 5 ty
pisch ist, okonomische Prozesse als letztlich die politische Sphiire determinierend anzusehen, so er
scheint die kontriire Spielart des Revisionismus als "P 0 lit i z ism us", der die politischen Mog
lichkeiten des Staates gegenUber den okonomischen Gesetzen v era b sol uti e r t, indem er die 
lDtalitiit der kapitalistischen Gesellschaft siiuberlich in Sphiiren trennt, unter denen die politische 
hervorragt als diejenige, in der wesentliche gesellschaftliche Veriinderungen moglich seien, ohne 
daB an 'der okonomischen Sphiire etwas Wesentliches geiindert wiirde. Dies versucht man gerade 
am Beispiel sozialpolitischer MaBnahmen des kapitalistischen Staates zu zeigen; so etwa Bernstein, 
nach dessenAuffassung sich "der klassischeBegriff des Kapitalismus gewohnlichaufdrei get r e n n -
t e Gebiete (bezieht): die Produktionsform, die Verteilungsform und die gesetzlichen Beziehungen, 
Nur die erste sei in der vorangegangenen Zeit nicht wesentlich veriindert worden; die beiden ande
ren seien groBen Veriinderungen unterworfen gewesen" (16). 

Diese absolute Trennung der beiden Sphiiren, in der die Verselbstiindigung des Staatsapparates un
vermittelt zur Autonomie des Staats gegenuber der kapitalistischen Produktionsform fuhrt, kommt 
aucf1 in der Theorie yom 'politischen Lohn' zum Ausdruck, wie sie von Rudolf Hilferding (1927) 
formuliert worden ist. Danach wird der Lohn nicht mehr durch okonomische Gesetze, sondern 

chen Mehrwerts einzelnen Sparten des Staatshaushalts zuordnen konnen, wo er teils bloB auf 
bestimmte Kapitalzweige umverteilt wird (Subventionen, Steuervergtinstigungen), teils zur 
ideologischen, militiirischen usw. Sicherung des Kapitalverhiiltnisses ausgegeben wird. Die 
Vorstellung von der Umverteilung wiirde sich sehr reduzieren. Dies als Hinweis auf ~ine der 
Aufgaben der Realanalyse des Sozial- und Interventionsstaates. 

14 O. Kirchheimer: "Weimar und was dann? .. (1930) In: ders.: POLITIK UND VERF ASSUNG, 
Frankfurt 1964, S. 42 f. Schon Tugan-Baranowski erschien die Verteilung als reines Macht
problem, wahrend er die Produktion durch okonomische und technische Gesetze bestimmt 
sah (vgl. E. Preiser in: HANDWORTERBUCH DER SOZIALWISSENSCHAFTEN, Stichwort: 
Distributionstheorie, (Band VIII), S. 623. 

15 Sering: jENSEITS DES KAPITALISMUS. Ein Beitrag zur sozialistischen Neuorientierung. 
NUrnberg 19461, 19483, S. 59. Eine Auflage von mehreren tausend Exemplaren wurde von 
der IG-Metall aufgekauft; Fritz Vilmar (ROSTUNG UND ABRCSTUNG, Frankfurt/Main 
1965) z.B_ stUtzt sich stark auf Sering. Rudi Dutschke zitierte gern aus Sering, vorzugsweise 
allerdings aus den Aufsatzen der dreiBiger Jahre. 

16 Peter Gay: DAS DILEMMA DES DEMOKRATISCHEN SOZIALIS~1US, ;>.;iirnberg 1954, re
feriert hier das Konzept einer Rede Bernsteins aus dem jahre 1925, S. 270 (keine Hervorhe
bung im Orig-inal) Vgl. schon Marx' Kritik an john Stuart Mill, KAPITAL Bd. 3, S. 884 f. 
DemgemaB schon Rosa Luxemburgs Kritik an Bernstein in "Sozialreform oder Revolution" 
a.a.O. S_ '105: "Bernstein formuliert auch wiederholt seinen Sozialismus als das Bestreben 
nach einer 'gerechten', 'gerechteren', ja einer 'noch gerechteren' Verteilung ... Die Sozialde
mokratie will die sozialistische Verteilung durch die Beseitigung der kapitalistischen Produk
tionsweise herbeifiihren, wahrend das Bernsteinsche Verfahren ein direkt umgekehrtes ist; 
er wiII die kapitalistische Verteilung bekampfen und hofft auf diesem Wege allmahlich die 
sozialistische Produktionsweise herbeizufUhren." 

AUSFUHRLICHER PROSPEKT tiBER UNSERE REPRINTS 
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durch die Starke der pariamentarischen Vertretung der Arbeiterklasse, von der Starke ihrer Orga
nisation und den-sozialen Machtverhiiltnissen auBerhalb des Pari aments bestimmt (17). Die Regu
lierbarkeit des 6konomischen Antagonismus im 'Generalkarteli' findet ihre Entsprechung in der po
litischen Regulierung der Masseneinkommen, nun aber unabhangig von den 6konomischen Geset· 
zen. Ganz in diese Tradition revisionistischer Verklarungsversuche geh6rt denn auch die These von 
Claus Offe (1969) .. das Individualeinkommen unterliege heutzutage "politischen Regulationen" 
und lasse sich nicht mehr aus der kapitalistischen Produktionsweise, sondern aus den soziologisch· 
politischen Konstellationen der verschiedenen Bev61kerungsgruppen erklaren (18). 

Die Verteilung erscheint also nicht mehr als notwendiges Moment des Produktions- und Zirkula
tionsprozesses des Kapitals, sondern als Feld fUr politisch bestimmte Staatsakte.ln welchePortio
nen die produzierte Warenfiille, der "Kuchen des Sozialprodukts" (Erhard) vom Staat verteilt wird, 
das ist abhangig von der Intensitat und Vehemenz, in der die verschiedenen sozialen Gruppen ihre 
'Interessen' gegenuber dem Staat vertreten, von der Kampfstarke der Arbeiterklasse, vom Stand des 
politischen BewuBtseins der 'Burger', von der Sorge des Staates ums 'Systemgleichgewicht', davon. 
ob der politische WiliensbildungsprozeB demokratisch oder autoritar erfolgt, von der Effizienz der 
Verwaltung, vom Sieg der einen oder anderen Partei bei den Wahlen, vom Grad der politischen Be
teiligung usw. (19), also von politisch·gesellschaftlichen Vemaltnissen, die, da von 6konomischen 

17 PROTOKOLL DES SPD-PARTEITAGES IN KIEL 1927, S. 170. Hilferding,derinderWei
marer Republik zum Revisionismus iiberwechselt, ging schon im Finanzkapital, wo er unter 
weitgehender Absehung vom ProduktionsprozeB primar die Zirkulationssphare behandelt, 
davon aus, daB der EntwicklungsprozeB der kapitalistischen Produktion auf die Bildung eines 
Generalkartells hinauslaufe, und damit auf die Beseitigung der Anarchie der Produktion. Fiir 
die sozialistische Revolution galt es dann vor allem noch, die Ungleichheiten in der Vertei
lung zu beseitigen. Er schrankte damals ein, eine so1che Entwicklung sei zwar okonomisch 
moglich, jedoch nicht politisch und sozial. (Vgl. FIXANZKAPITAL, 1910, Neudruck Frank
furt/Main 1968, S. 322 und 403). Auf der Basis dieser Vorstellungen entwickelte er in der 
Weimarer Republik seine Theorie vom 'organisierten Kapitalismus' und im Zusammenhang 
damit seine Vorstellung vom 'politischen Lohn'. Zur Kritik dieser Theorie: !II. Kriwizki: "Die 
Lohntheorie der deutschen Sozialdemokratie", in: UNTER DEM BANNER DES MARXIS
MUS, III (1928/29, S. 381 ff), neu abgedruckt in: GEGEN DEN STROM, a.a.O. S. 75 ff; 
vgl. auch W. Gottschaich: STRUKTURVERANDERUNGEN DER GESELLSCHAFT UND 
POLITISCHES H:ANDELN IN DER LEHRE VON RUDOLF HILFERDING, Berlin-West 
1962. 

18 Vgl. Claus Offe: "Politische Herrschaft und Klassenstrukturen. Zur Analyse spatkapitalisti
scher Gesellschaftssysteme", in: Kress/Senghaas: POLITIKWISSENSCHAFT. Frankfurt/Main 
1969, S. 176 f. Habermas spricht (in: Habermas/Friedeburg/Oehler/Weltz: STUDENT UND 
POLITIK, Xeuwied 1961) von tiefen Eingriffen des Staates ins "System der Giiterherstel
lung und -verteilung" (S. 22), muB dann aber doch zugestehen, daB "weiterhin die private 
Verfiigung iiber Produktionsmittel Grundlage ... des Wirtschaftsprozesses sei" (S. 23), und 
halt sich bei seiner Sozialstaatstheprie vor aHem an die Explikation der Souveranitiit der 
Staatsgewalt als verteilenuer gegeniiber dem kapitalistischen ProduktionsprozeB, was vor al
lem bei seinen Thesen iiber die Determinanten politischen Handelns der Staatsgewalt sicht
bar wi rd. (Vgl. unten II, 4.: Sozialstaat und pluralistische Demokratie.) 

19 Dies ist ein kurzer Uberblick iiber die ~Iomente, die in den Sozialstaatstheorien von Hilfer
ding, Sering, Offe, Habermas, Hennis u.a. entscheidend sind fiir den Verteilungsschliissel, 
nach dem das Sozialprodukt auf die verschiedenen 'sozialen Gruppen' aufgeteilt wird, und 
fiir die Inhalte der \'erteilungstatigkeit des Staates (Sozialkonsum/Soziaiinvestitionen/Rii
stung). Was den Begriff des Sozialstaats angeht, so sei hier noch folgendes angemerkt: Der 
Unterschied zwischen solchen Staatstheorien, die den "gegenwartigen kapitalistischen Staat 
schon als Sozialstaat bezeichnen (Habermas, Offe) , und solehen, die davon ausgehen, daB 
durch langsame Zuriickdrangung der Macht der Monopole, durch Mitbestimmung und demo
kratische Krlifte im Parlament, der Sozialstaat allmahlich Boden gewinnen konne, liegt vor 
aHem darir., daB die letzteren von einem unmittelbaren EinfluB der Monopole auf den Staat 
ausgehen, ihn als Instrument der Monopole betrachten, wahrend die ersteren davon ausgehen, 
daB es heutzutage "problematisch" sei, "die Abhangigkeit der politischen Aktionen von den 
okonomlschen Interessen" zu untersteHen. (Habermas: THEORIF; UXD PRAXIS, Xeuwiedl 
Berlin 1963, S. 200. Ebenda S. 163 ausdriicklich vom "Stadium des organisierten Kapitalis
mus", wo der "Bereich des Warem-erkehrs" bereits weitgehend '·politisch vermittelt" werde.) 
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Okonomen ubernommen, 
UHdUU"!!~'g zu betrachten zu behandeln, Sozialismus 

sich drehend darzustellen." Die eigentliche 
nattirlich lm 'Kapital' enthalten. 
Vgl. dazu Habermas: STUDENT ... , a.a.O. S. 42 und 50, U~'i\'CH.m'" 
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IN DOKUMENTEN, III, Munchen 1965, 41-56. 
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staatlichen MaBnahmen als bloB politische, als von den politischen Machtverhiiltnissen und nicht 
von den okonomischen GesetzmiiBigkeiten der Reproduktion der kapitalistischen Gesellschaft ab
hiingig aufgefaBt werden. 

Die nationalokonomischen Theorien haben demgegenuber im ganzen eine realistischere Vorstel
lung von diesen okonomischen GesetzmiiBigkeiten und daher den Schranken der Staatstiitigkeit. 
Das kommt schon in Ger terminologischen Unterscheidung der "primiiren", "spontanen" von der 
"sekundiiren", "politischen" Verteilung zum Ausdruck. Vielfach (und das gilt besonders fur die 
konservativen Varianten) werden daher die in den "Erfordernissen eines gesunden Wirtschaftsab
laufs" liegenden Schranken der staatlichen Redistribution deutlicher gesehen (regelmiiBig z.B. in 
den sachverstiindigen Warnungen vor einer "uberschiiumenden Sozialpolitik" und der Empfehlung, 
die beste Sozialpolitik liege in einer guten Wirtschaftspolitik). Doch ist auch hier der wirkliche Zu
sammenhang von Produktion und Distribution nicht erfaBt, und es kann auch nicht anders sein. 
Yom biirgerlichen Standpunkt aus kann die Distribution der Produkte bzw. der Einkommen nicht 
als bloBes Moment des Kapitalkreislaufs und der in ihm entlialtenen Distribution der Produktions
agentieri begriffen werden, weil mit dem Begriff des kreislaufenden und sich verwertenden Kapi
tals zugleich die Produktionssphiire als Ort der Produktion von Mehrwert begriffen wiir.Auf die 
Differenzen in der Einschiitzung der staatlichen Umverteilung, wie sie z.B. im Rahmen der Distri
butionstheorie zum Ausdruck kommen, werden wir noch genauer eingehen (vgl. unten Teil III). 

Auch wenn in den revisionistischen Theorien im AnschluB an Marx noch von 'kapitalistischer' Or
ganisation der Produktion gesprochen wird, wie Dei Habermas und Offe zum Beispiel - von den 
vorfaschistischen Vertretern des Revisionismus ganz zu schweigen; sie konnten noch unschuldig 
mit dem Begriff 'Kapitalismus' operieren - entgeht ihnen gerade das Spezifikum kapitalistischer 
Produktionsweise: daB die Basis der okonomischen Reproduktion der Gesellschaft der Kreislauf 
des Kapitals ist und die Sphiire der Verteilung der Einkommen lediglich ein Moment im Kapital
kreislauf darstellt. So ist der 'politische Lohn' yom Standpunkt des Kapitals aus betrachtet eben 
variables Kapital, das vorgeschossen werden muB und mit seiner GroBe die Profitrate beeinfluBt. 
Schon vein diesem - noch genauer auszufuhrenden - Aspekt her erweist sich die Betrachtung der 
kapitalistischen Form der Produktion und der verteilenden Tiitigkeit des Staates als voneinander 
geloster Momente der kapitalistischen Gesellschaft als unrichtig. 

2. Unfiihigkeit, den ProduktionsprozeB in seinem Doppelcharakter zu begreifen 

Selbstverstiindlich tritt die Oberschiitzung staatlicher Eingriffsmoglichkeiten in den Verteilungsme
chanismu5, wie bereits angedeutet, in jeweils modifizierten Formen in den verschiedenenTheorien 
auf. Sie reichen von der volligen Aussparung der Produktionssphiire bis zu ihrer beschriinkten Be
rucksichtigung, niimlich im Rahmen der innerhalb der burgerlichen Wissenschaften vorgegebenen 
Arbeitsteilung. Die neueren Sozialstaatstheorien, die nicht mehr an einer politischen Praxis der Ar
beiterbewegung orientiert (und insofern nicht mehr im eigentlichen Sinn revisionistisch) sind, be
greifen sich vorwiegend als politisch-soziologische Theorien und iiberlassen die Analyse der 'Wirt
schaft' der okonomischen Theorie, aus der sie dann auch die Siitze ubernehmen, die am ehesten in 
ihr Konzept hineinpassen: Habermas stutzt sich auf Joan Robinson zur 'Widerlegung' der Marx-
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"Gefalligkeitsstaat", Staat als "ungeheure Ausgleichskasse" etc. denunzieren. Vgl. dazu: 
Ernst Forsthoff: "Begriff und Wesen des sozialen Rechtsstaats", Veroffentlichungen der Ver
einigung der Staatsrechtslehrer, Heft 12, Berlin-West 1954, S. ~ ff; Werner Weber: SPAN
NUNGEN UNO KRAFTE 1M WESTDEUTSCHEN VERFASSUNGSSYSTEM, Stuttgart 1951. 
Wenn im folgenden wiederholt auf die Analogien in der Analyse der entwickelten kapitalisti
schen Gesellschaft zwischen Revisionisten und biirgerlich-reaktionaren Wissenschaftlern hin
gewiesen wird, so deshalb, urn zu zeigen, daB eben kein dritter Weg zwischen marxistischer 
und biirgerlicher Gesellschaftsanalyse moglich ist, sondern daB revisionistische Theorien not
wend;:; auf biirgerliche hinauslaufen. Man kann nicht einfach, wie Habermas z.B. dies immer 
wieder tut, auf der Basis der 'wissenschaftlichen' Ergebnisse von Forsthoff bis Hennis eine 
vollig andere gesellschaftskritische Konsequenz herleiten. Dies bleibt dann in der Tat (mora
lisierende) Kritik. 



Werttheorie (23), Offe auf Shonfield (24) und aile insgesamt auf die Keynesianischen Spiel
arten innerhalb burgerlichen Okonomie. Sis begreifen daher nicht mehr, daIS bereits in der Ar
beitsteilung der einzelwissenschaftlichen Theoriebildung die Verabsolutierung einzelner Segmente 

impliziert ist und daIS auch die Zusammenfassung 
von Aussagen iiber die einzelnen Segmente keinen Begriff des Ganzen ergeben kann. Eines ist je

Revisionismus seit Bernstein gemeinsam, daB der ProduktionsprozeB selbst dort, wo 
explizit Beri.icksichtigung findet, nicht als widerspruchliche Einheit von Arbeits- und Verwertungs-

begriffen werden kann, sondern als bloBer ArbeitsprozeB erscheint, der sich allein durch 
besonderen juristischen und organisatorischen Formen noch als kapitalistischer ausweist. 

kritisiert an Bernstein lU Recht, er verstehe "unter Kapitalist nicht eine 
Kategorie sondern des Eigentumsrechts, nicht eine wirtschaftliche, sondern eine 
steuerpolitische Einheit. 0.' Indem Bernstein den Begriff Kapitalist aus den Produktionsverhaltnis-

in die Eigentumsverhiiltnisse iibertragt ... iibertragt er auch die F rage des Sozialisrnus aus dem 
Gebiet der Produktion auf das Gebiet der Vermogensverhiiltnisse, aus dem Verhiiltnis von Kapital 
und Arbeit das Verhiiltnis von reich und arm." (25) Hier wird deutlich, wie die Reduktion dar 

die Frage der 'gerechten Verteilung' bei Bernstein, die wiederum die Basis 
seiner reformistischen Strategie ist - dar Staat als Subjekt der gesellschaftlichen Umwandlung -

bloB soziologisch-juristischen Bestimmung des Kapitalverhiiltnisses entspringt. Diese aber ist 
moglich, wenn der ProduktionsprozeB nicht in seinem Doppelcharakter begriffen wird, son

darn ais bloBer ArbeitsprozeB, dam die kapitalistischen Bestimmungen nur als zufiillige anhaften, 
die daher bei gutem Willen des Kapitalisten und unter entsprechendem Druck der Arbeiterklasse 
innerhalb des Kapitalismus beseitigt werden konnen. 

Jeder Begriff davon geht verloren, daIS der ProduktionsprozelS als VerwertungsprozelS des Kapitals 
bestimmten GesetzmaBigkeiten unterliegt, die sich hinter dem Rlicken der Individuen durchsetzen 
und den einzelnen Kapitalisten zu ihrem Vollzugsorgan machen. Zwar wird das Wort 'kapitalisti
sche Produktion' im Munds gefuhrt, wobei man im Sinne von Marx zu sprechen glaubt, doch der 
s p e z i is e Charakter des kapitalistischen Produktionsprozesses wird dabei unterschlagen. 
Jeder ProduktionsprozeB ist ArbeitsprozeB, unabhiingig von den Produktionsverhiiltnissen; es wird 
in ihm niitzliche Arbeit geleistet, deran Zweck die Herstellung von Gebrauchsgutern ist. "1m A r
be its p r z e B bewirkt also die Tatigkeit des Menschen durch das Arbeitsmittel sine von vorn
herein bezweckte Veranderung des Arbeitsgegenstandes. Der ProzeB erlischt im Pro d uk. Sein 
Produkt ist ein G e bra u c h s we r t, sin durch Formveranderungen menschlichen Bedurfnissen 
angeeigneter Naturstoff." (26 a) Demgegeniiber ist der VerwertungsprozeB dadurch gekennzeich
net, daB sr nicht die Gebrauchswerte urn ihrer selbst willen, sondern als Trager von Tauschwert 
herstellt. Del' Kapitalist "will nicht nur einen G e b rue h s w e r t produzieren, sondern eine 
War e , nicht nur Gebrauchswert, sondern Wert, und nicht nul' We r t, sondern M e h r we r t ." 
(26 b) Der kapitalistische ProduktionsprozeB findst nur statt, wenn zum einen in ihm mehr Wert 
erzeugt wird, als del' Kapitalist beirn Ankauf von Produktionsmitteln und Arbeitskraft in ihn hin
eingesteckt hat, und wenn zum anderen die erzeugten Produkte als Waren auf dem Markt verkauft 
werden konnen, ihrs Umwandlung in Geldform zu gelingen verspricht. 

23 

erscheint. Schon beliebige 
erkennen, daB man die spezifische Problematik der Form 
libersieht, wie sie sich darstellt im def Ware 
wert, und dementsprechend der der Arbeit und des Produktionsprozesses. 

24 A. Shonfield: MODERN CAPITALISM. The Changing Balance of Public and Private Power. 
Royal Institute of International Affairs. London 1965. Deutsche Ausgabe: GEPLAl\:TER 
KAPITALlSMUS - WIRTSCHAFTSPOLITIK IN WESTEUROPA Ul\:D USA. Mit einem Vor
wort von Karl Schiller. KOln usw. 1968. 

25 SOZIALREFORM ... , a.a.O. S. 93 f. 
26a Marx: Bd. 1, S. 189-195. 
26b Marx: KAPIT AL Ed. 1, S. 194-20 I 
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Samtliche Methoden und Organisationsformen der Ausbeutung, die in der Geschichte des Kapita
lismus praktiziert worden sind, zusammen mit den Krisen und dem mit ihnen verbundenen Elend 
der Gesamtbevolkerung, entspringen dem Zwang, unter dem jeder einzelne Kapitalist steht, ssin Ka
pital verwerten zu mussen als Bedingung seiner Existenz. Der gesamte ProduktionsprozeB ist 110m 
Verwertungszwang des Einzelkapitals gepragt, von der hierarchischen Organisation des Betriebes 
liber die technische Gestaltung der Maschinen und die Gestaltung der Fabrikriiume bis hin zu den 
Antreibermethoden aller Art, die die fur den Kapitalisten allergiinstigste, d.h. bestmogliche Aus
nutzung und AuffUilung aller Poren des Arbeitstages, der gekauften Arbeitszeit des Arbeiters er
moglichen sollen. Die Arbeitskraft muB, daruber wacht der Kapitalist, in dam gewohnlichen Durch o 

schnittsmaB der Anstrengung, mit dem gesellschaftlich ublichen G r a dan In ten sit at ver
ausgabt werden." (26 c) 

Die besonderen juristischen und organisatorischen Formen des kapitalistischen Produktionsprozes
ses sind nichts anderes als der not wen dig e Ausdruck fur den Doppelcharakter des Produktions
prozesses im Kapitalismus als Arbeits- und VerwertungsprozeB. Von den Rellisionisten dagegen 
werden sie nahezu du rchgehend als bloB z u f ii I i 9 e Akzidenzien angesehen. Dies zeigt sich vor 
allem an der Bestimmung der Rolle des Kapitalisten gegenuber dem Arbeiter. Diesels Verhiiltnis 
wird in der revisionistischen Theorie nicht aus dem bkonomischen Verhaltnis zwischen Kapital 
und Arbeit, also aus ihrer Beziehung innerhalb des Verwertungsprozesses des Kapitals, im unmit
telbaren ProduktionsprozeB, erklart. Es wird nicht mehr gesehen, daB der einzelne Kapitalist und 
der einzelne Lohnarbeiter iikonomische Charaktermasken des Kapitalverhaltnisses sind. In dieser 
Blindheit haben auch die Ideologien von Wirtschaftsdemokratie und Mitbestimmung ihre Wurzeln. 
So heiBt es bei Fritz Naphtali (1929) (26 d): "1m Betrieb stehen Unternehmer oder uberhaupt Lei
ter des Betriebes und Arbeiter einander gegeniiber; hier bedeutet die der unternehme
rischen Despotie das Mitbestimmungsrecht fur die Arbeiter, die nicht mehr als rechtlose Objekte 
behandelt werden sollen." Die Despotie des Kapitalisten entspringt demnach bloB seiner Willkiir 
und ist auf der organisatorischen Ebene - Schaffung von Mitbestimmungsgremien innerhalb des 
kapitalistischen Betriebes - zu beseitigen. Der Sozialismus wird zur ethischen Forderung, dar Ka
pitalismus zu einer Frage der Unternehmermoral. (Zur genaueren Kritik dieser Auffassung vgl. den 
Abschnitt uber die Fabrikgesetzgebung in diesem Aufsatz.l 

Eine andere Variante der Negation des Doppelcharakters des kapitalistischen Produktionsprozesses 
finden wir in Paul Serings Theorie von der Produktionshierarchie. Dar kapitalistische Betrieb er
scheint ihm als rationale Organisation, in der die "P rod u k t ion sin tel I i 9 e n z" (Techni
ker, Marktexperten) "u n e r m jj d I i c h f ii r wei t ere n For t 5 C h r itt u n d fur die 
S c h a f fun 9 k 0 0 per a t i v e r For men t e c h n i s c her u n d w i r t s c h aft I i
c her 0 r 9 ani sat ion" arbeitet und in der die Manager "in erster Linie Menschen" sind, "die 
die Fiihigkeit erworben und erwiesen haben, Entscheidungen uber das inganghalten siner kompli
zierten Organisation zu treffen und durchzusetzen." " ... de rei n zig e Pun k t, W 0 die 
alte Einheit der Un ernehmerfunktion erhalten b eibt, wo d e 
Leitung dar Produktion ta sachl ch 110m persiinlichen Profitin
tee sse des E i 9 e n tum e r s a b han 9 t, i s t die S pit zed e r P y 11 mid e - dis 
monopolistische und finanzielle Oligarchie. Und diese Oligarchie verwiichst, wie wir gesehen ha o 

ben, zunehmend mit den Organen der staatlichen Wirtschaftspolitik." (27) 

Es wird hier also vom Doppelcharakter des (kapitalistischen) Produktionsprozesses als Arbeits
u n d VerwertungsprozeB abgesehen. 1m kapitalistischen Betrieb ist aber der Leiter der Produktion 
immer auch Mehrwerterpresser. (28) Damit ist die Unterwerfung der lebendigenunter die tote Ar
beit, die Mehrwertauspressung und die Okonomie (d.h. Sparsamkeit) des Kapitals, die darin be
steht, daB sie "bei aller Knauserei durchaus verschwenderisch mit dem Menschenmaterial umgeht", 
(29) aus der Organisation der Produktion im kapitalistischen Betrieb lIerschwunden. Dieser wird als 

26c Marx': KAPIT AL Bd. 1, S. 204-210. 
26d Fritz :-.raphtali: WIRTSCHAFTSDEMOKRATIE, 1928, Neudruck mit einem Vorwort von 

Ludwig Rosenberg und einer Einfiihrung von Otto Brenner, Frankfurt/Main 1966, S. 23. 

27 Sering: JE!,;SEITS ... , a.a.O. S. 47-49. 
28 dazu besonders Marx: KAPITAL Bd. 1, S. 346-48/350-520 
29 Bd. Ill, S. 107-197. 
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eine technisch-rationale Anstalt aufgefaBt; kapitalistisch ist nur noch die oberste organisatorische 
Spitze. Zur Einfiihrung des Sozialismu5 bedarf es dann nur der Auswechslung des Personals 
an der Spitze, der Zuriickdrangung des Einflusses der kapitalistischen Oligarchie auf die Wirtschafts· 

durch eine starke sozial-demokratische Regierung und allmiihliche Absetzung der Spit-
zen und ihr Ersatz durch Planungsfachleute. Die gegenwiirtig lion der DKP im AnschluB an die 
Theorie 110m staatsmonopolistischen Kapitalismus vertretene Strategie zur friedlichen Oberfi.ih
rung des Kapitalismus in den Sozialismus beruht auf ebensolchen Vorstellungen. Von zwei Seiten 
soli die des Monopolkapitals eingeschrankt werden: durch Mitbestimmung im Betrieb 
und durch Entfaltung eines demokratischen Programms der Wirtschaftspolitik im Kampf 

Monopole. geht um die allmiihliche Obernahme des "Apparates zur Lenkung und Leitung 
der seine "Unterordnung unter die Interessen des Volkes" 

"Zwischen der Herrschaft des staatsmonopolistischen Kapitalismus und der Errichtung der Dik
tatur des Proletariats fUr den zum Sozialismus liegt die Etappe dar Erkiimpfung, Errich" 
tung und Entfaltung der gegen den staatsmonopolistischen Kapitalismus gerichteten 
tie ... " (30) 

Voraussetzung dar Sozialpolitik 

Die Annahme von der Autonomie staatlicher Verteilungspolitik gegenuber den Verwertungsgeset
zen kapitalistischer Produktion kann auf eine Voraussetzung nicht lIerzichten: die 'Wirtschaft' 
weitgehend k sen f e i funktionieren, die okonomieche Reproduktion der Gesellschaft 
in kontinuierlichem Wac h sum ablaufen. Ohne diese Voraussetzung ist die Annahme von 
Autonomie der Verteilungspolitik unhaltbar. Denn aile Kategorien del" 'Verteilung' (immer: 
Einkommenl und damit auch der an ihnen ansetzenden Politik sind - wie fijr den 'pol itischen 
echon angedeutet wurde - zugleich und vor allem Kategorien des Kapitalkreislaufs und werden 
folglich auch durch jede Stockung des Kapitalkreislaufs beeinflul5t. Arbeitslosigkeit und ein 
nierendes oder gar sinkendes Sozialprodukt machen schlieBlich jede Verteilungspolitik unter sozial
staatlichen Gesichtspunkten illusorisch. Folgerichtig gehen auch aile sozialpolitischen Plane und 
Prognosen der Bundesregierungen von einem mehr odeI' weniger kontinuierlichen Zuwachs des 
zialproduktes au,. (31) Die Voraussetzung del' Krisenfreiheit mug allerdings begrundet 
und in den Begriindungen unterscheiden sich die Sozialstaatstheorien. 

Fur Bernstein eben so wie fur die Theorien des 'organisierten Kapitalismus' in den 20er Jahren (32) 
waren es Kapitalkonzentration und Ausbildung des Finanzkapitals, die die Krisen zum Verschwin
den bringen ,ollten; sie sollten - im Gegensatz zum 'Konkurrenzkapitalismus' und 
des Markte.' - dem Kapital unter Hilfestellung des demokratischen Staate5, die Planung 
duktion ermoglichen. Die revisionistischen Theorien nach der Weltwirtschaftskrise 
Erklarungsmodelle entwickeln. Denn durch die Weltwirtschaftskrise war die Annahme der 
freiheit als Folge €liner ungesteuerten der Gezetze kapitalistischer Akkumulation 
ad absurbum gefiihrt worden. Seit dieser Zeit gehen beinahe aile biirgerlichen und revisionistischen 
Theoretiker - von den Wohlfahrtsstaatstheorien ilber den Neoliberalismus bis zu den und 
linkskeynesianischen Ablegern in dar heutigen Sozialdemokratie und in den Gewerkschaften - da-

30 IMPERIALISMUS HEUTE, Berlin 19685, S. 239 und 727, hier besonders 
"Die demokratische Alternative gegen den 

auch Kritik dam: DKP-Rabehl: 
31 

wird, daB Sozialversicherungssystem, vor 
sichts einer Massenarbeitslosigkeit total 

32 dazu die Kritik im Aufsatzs'ion Eugen 
a~.p"L"'J'W;U>, in: 

UND IHRE Frankfurt/Main 
groppe DKP/Rabehl: DIE DKP ... , a.a.O. S. 97 ff. 



von aus, daB durch staatliche Eingriffe die okonomische Basis gefestigt tiber die 
Staat sieh als Sozialstaat dann zu erheben vermag. Es ist heute nicht mehr moglich, 
mischer Unschuld dos Verschwinden der Krisen den naturwi.ichsigen Mechanismen kapitalistischer 

sen managements 
lIentionen des Staates sind 

Staates in derSphiire 
senllermeidu ngsstrategien'. 

Das sich an der 
Lohn' implizierte Annahme, der werden, wird 

rRl,,,,,,hp'n Vorstellungen Moglichkeit der Regulierung der 
kommenspolitik', 'konzertierter zugrundegelegt. 
als Ausdruck staatlicher Autonomie rei u n 9 s ph a 
akonomisches Manipulierungsinstrument dienen, um die rut ion 

setzt also der Sphare der Verteilung an, um hier 
einzugreifen, daB okonomische Krisen 'entscharff werden. Die Voraussetzung 

gulierungstatigkeit des Staates von der Verteilungssphare aus ist demnach, daB die ,,,,,m"''''''rI''''''' 
,tn,nn,mii" in dieser Sphare doch so weit geht, daB sich die hier vorgenommenen Eingriffe 

nicht auf den ProduktionsprozeB auswirkten (33). Somit erweist die Trennung lion 
und Verteilung unter diesem Gesichtspunkt nicht mehr totale, sondern als e ins i i 9 e: Es 
wird zwar angenommen, daB die Verteilungs pit k von GesetzmiiBigkeiten und 

Kapitalverwertungsprozesses unabhangig sei. Aber es wird zugleich angenommen, daB dar 
AkkumulationsprozeB - jetzt neutral mit der Phrase 110m 'stetigen Wirtschaftswachstum' 
sehr wohl durch Verteilungspolitik als Krisenvermeidungspolitik beeinfluBt werden kanne. Damit 
werden gleichzeitig die relative Autonomie des Staates in der Verteilungssphare und demit in dar 
Verteilungspolitik und zugleich seine Moglichkeit zur "Krisenvermeidungsstrategie" (34) begrun
det; des eine wird zur Voraussetzung des anderen und beides laBt sich durch dos gleiche Subjekt ge
wiihrleisten. Dar AkkumulationsprozeB und seine Eigengesetzlichkeit ist somit erst recht als Pro
blem beseitigt bzw. obsolet, insbesondere da in den vergangenen 20 Jahren in BRD scheinbar 
die Wirksamkeit staatlicher Politik und die Richtigkeit der auf diesen Annahmen beruhenden Theo
rien erwiesen worden ist. 

diese Weise werden die Widerspruche zwischen kapitalistischer Produktion und OULk"!."Cl' 

weitgehend elirniniert. Am deutlichsten wird dies in den linkskevnesianischen bzw. gewerkschaft
lichen Vorstellungen von der Moglichkeit des erfolgreichen 'Krisenmanagements' durch Lohnstei
gerungen, de diese ja als Kaufkraftsteigerungen die effektive Nachfrage ankurbeln sollen. 

schon 1928 Fritz Tarnow: "In diesem Zusammenhang handelt as sich um des Soziale, 
sondern um die volkswirtschaftliche Notwendigkeit, einen starkeren Gebrauch an Konsumgutern 
zu erzwingen, um den Weg zu vergro~ertem Verbrauch und vergroBerter Produktion freizulegen." 

33 Hier liegt eines der Probleme, tiber die in den Diskussionen keine voBe 
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erreichen konnten. Welche praktische Bedeutung hat die lllusion von der Autonomie 
stributionssphare bzw. vom politischen Lohn heute, z.B. in der antizyklischen 

lnwieweit wird hier nicht die Abhangigkeit der von def rH>UUUCUIO 

in ihr de facto anerkannt? Haben etwa Okonomen (auch inner-
halb der einen grol:\eren 
mus ai, die Politologen revisionistischen Erbes? Realismus? VgL daw 
auch unten Teil III. 

nur urn 
rung handeln kann, 



im Gefolge dieser bequemen Tradition des bloBen Appells an den Staat und an die 'Ver· 
der Kapitalistenklasse Vorbereitullg der Arbeiterklasse auf revolutioniire Praxis 

empfiehlt die IG Metall 1967 dem Staat, den Arbeitern mit "Investitionskrediten die An· 
schaffung eines PKW zu erleichtern und so gleichzeitig die Automobilindustrie anzukurbeln"; zu· 
gleich beklagte sie die mangelnde Moral der Unternehmer, die aus lauter Boswilligkeit und g8' 
gen ibm bessere Einsicht, dell, doeh erst dar Massenkonsum den Absatz ihrer Waren gewahrleiste, So· 
zialausgaben und Liihne in der Krise kUfzen (36). Tarnow sah immerhin noch des hier bestehende 
Problem, wenn sr schreibt: "Dar e i n z e I n e Unternehmer kann zwar nach wie vor so rechnen, 
daB er von einer Herabsetwng der Lbhne nichts anderes als Vorteil hat. Fur die Untemehmer im 

a zen aber kbnnte diese Manipulation nicht mehr vorgenommen werden, ohne die Kapitals· 
Profitinteressen des Unternehmertums selbst schwer zu verletzen." (37) Daher pi<idiert er fur 

die Verteilung der Gesamtkaufkraft in einem richtigen Verhiiltnis zwischen Konsumtion und Akku· 
mulation, die die Basis eines prosperierenden I<apitalismus darstellen solie, in dem die Gesamtin· 
teressen des I<apitals und der Arbeiterklasse harmonisch zu~amlT1enfallen. Ais Garant solcher Har· 
monie kann naturlich nur der Staat fungieren. Aber zu solchen Vorstellungen schreibt bereits 

"Mit Ausnahme seiner eigenen Arbeiter, erscheint jedem Kapitalisten gegenuber die Gesamt· 
masse aller andren Arbeiter nieht als Arbeiter, sondern als Konsumenten .... Er wunsch! sich na· 
turlich die Arbeiter der and r e n Kapitalisten als mbglichst gro~e I<onsumenten s e i n e r Ware. 
Aber da, Verhiiltnis e des Kapitalisten zu s e i n e n Arbeitern ist des V e r h a I t n i sue r· 
h au p t von K a ita I un dAr b e it, das wesentliche Verhaltnis." (38) Die Praxis der 
staatlichen Krisenmanipulation im Jahre 1967 hat gezeigt, daIS es auch dem 'Sozialstaaf geboten 

dieses "wesentliche Verhiiltnis" zu beriicksichtigen: er kurzte die Sozialieistungen und mufSte 
zulassen, daB die Lahne stagnierten und zum sogar gesenkt wurden. 

35 Fritz Tarnow: WARUM ARM Berlin 1928, S. 7 und 49. Vgl. zm Kritik auch neben 
Lohntheorie ... ", UtHER DEMBANNER ... , a.a.O.): Erika Konig: YOM RE· 
ZUM-DEMOKRATlSCHEN SOZIALlSMUS, Berlin-DDR 1964, S. 158ff. 

36 METALL, Nr. 16, 1967, und: WEISSBUCH IG METALL, 1968. In der Zeitschrift 
TALL ist auch nachzulesen, wie Brenner 1967 und 1968 die Theorie von der Regulierung der 
Krise durch Erhohung der Masseneinkommen vertritt. 

37 Tarnow: WARUM ARM SEIN ? S. 53. 
38 Marx: GRUND RISSE, S. 322. S. 323: ... Das selbst betrachtet die 

N a c h f rag e d u r c h den rei e r - i.e. das des Salars, worauf diese Nach-
beruht - nicht als Gewinn, sondern als Verlust. D.h. da, i m mae r h a I t

n s z wi s c hen K a pi I un dAr b e i t macht sich 
d e r die K 0 n k u r r e n z d e K a ihre 
Selbstandigkeit voneinander, die daw zu den Arbeitern 
des totalen tibrigen n i c h t a I Arb e it ern Hinc tiber die richtige 
Proportion wird." Und im 2. Band des KAPITAL (S. 414/409 : "Will man 
aber (Krisen entstehen aus Mangel an 

dadurch geben, daB man 
und dem werde mithin 

so ist bemerken, daB die 
"o[he,,·it,>, werden dmeh eine worin der Arbeitsiohn al!gemein 

Anteil an dem ftir Konsumtion bestimmten Teil jahrlichen Pro-
mUBte - von dem Gesichtspunkt jener Ritter vom gesunden 

Menschenverstand - umgekehrt die Krise entfernen. Es schein! also, daB die 
Produktion vom oder bosen Willen unabhangige Bedingungen em· 

relative der Arbeiterklasse nm momentan zulassen, und 
immer nur Sturmvogel einer Krise." Vgl. auch M. Kriwizki (LOHNTHEORIE ... , 
der daB die Theorie Lohn auf der Annahme beruht, der Kapitalist 

r~l'nSl)al'llT",e'l1 vornehmen, und diese dem Arbeiter zuschan-
des variablen oder des 

wird jenes 
auf dem der ZusammenstoB der zwei Klassen stattfindeL. Es is! die 

Analyse von den Produktionsverhaltnissen weg zur Technik, die als 
des sozialen stehend betrachtet wird." (S. 97 f) 



DaB das Kapital nur a I s e i n z e I n e s existiert, der Staat als Vertretung der gesamten Kapitali
stenklasse demnach ein Interesse des G e sam t k a pit a I s nur insoweit vertreten kann, als es 
auch das Interesse der Kapitale als Einzelkapitale - zumindest aberihrermiichtigeren Fraktion -
ist, wird dabei unterschlagen. Das im Kapitalverhiiltnis gesetzte widerspriichliche Interesse jedes 
Einzelkapitalisten an groBter Konsumtionskrah aller Arbeiter mit Ausnahme der von ihm ange
wendeten und an moglichst niedrigem Lohn seiner eigenen Arbeiter, kann auch der Staat nicht iiber
springen. Das kommt auch darin zum Ausdruck, daB die 'spontane' Verteilung zwischen Lohn und 
Profit gar nicht yom Staat geregelt wird, sondern in d ire k t e r Konfrontation der 'Tarifpartner'. 
(Seine Tiitigkeit beschriinkt sich. knapp zusammengefaBt, auf die Umverteilung innerhalb der Lohn
einkommen ('Sozialleistungen', Ausbildungskosten der Arbeitskraft) und auf eine gewisse Umver
teilung des Profits zwischen verschiedenen Kapitalgruppen (Subventionen, Investitionsanreize 
usw.) Vgl. auch oben Anm. 13.) Die Annahme von der gegenseitigen Ergiinzung der krisenmanipu
lierenden und der sozial-politischen Funktion des Staates liiBt sich also nicht halten. Es bleibt eine 
Unmoglichkeit fiir den Staat im Kapitalismus, die krisenfreie okonomische Reproduktion der Herr
schaftsverhiiltnisse, d.h. des Kapitalverhiiltnisses, auch nur zu versuchen und 9 lei c h z e i t i 9 die 
politische Aufhebung dieses Verhiiltnisses zu betreiben. Eine Milderung dieses allgemeinen Wider
spruchs wird nur insofern versucht, als zur Reproduktion des Kapitalverhiiltnisses auch ein be
stimmtes Minimum an sozialer "Stabilitiit" als Voraussetzung fiir den reibungslosen Ablauf des 
Kapitalverwertungsprozesses jeweils gesichert sein muB. Diesem Zweck dient die So z i a I pol i
t i k a I s B e f r i e dun 9 s pol i t i k; sie bleibt auch dabei Moment der Sicherung der stetigen 
Reproduktion des Kapitalverhiiltnisses, stellt also das gerade Gegenteil von politischer Autonomie 
des Staates dar, wie noch ausfiihrlicher zu zeigen sein wird. 

Die biirgerliche Wissenschaft ist auch in dieser, aber auch nur in dieser Hinsicht weniger iIIusioniir 
als die revisionistischen Gewerkschaftstheoretiker seit der Weimarer Republik. Die sozialstaatli
chen Aufgaben sind demnach der primiiren Aufgabe der Wachstums- und Wohlstandssicherung un
terzuordnen. Dabei wird auch durchaus der Konflikt zwischen diesen beiden Staatsfunktionen ge
sehen, aber die Obereinstimmung wird dann doch wieder mit der Behauptung hergestellt, daB die 
beste Sozialpolitik eine gute Wirtschaftspolitik sei, die durch Sicherung des Wachstums erst dem 
Staat die Mittel zur sozialen Verteilertiitigkeit zur Verfiigung stelle und zudem 'Erwerbslosigkeit' 
verhindere. In diesem Sinne geht z.B. die im Auf trag der"Bundesregierung (von zumeist den dama
ligen Regierungsparteien nahestehenden Professoren) ausgearbeitete SOZIALENQUETE (1966) da
von aus,'daB im Hinblick auf die Aufgabe der Sozialpolitik, niimlich die Erfiillung des Sicherungs
und Versorgungsbediirfnisses der Bevolkerung, im ganzen eine Identitiit mit den Zielen der Wirt
schahspolitik bestehe. (39) Eine Wirtschaftspolitik, welcher die Sozialpolitik nicht durch Ausga
benerhohungen zur unrechten Zeit (und die Zeit ist schlieBlich immer unrecht (40) ) in die Quere 
kommt, soli danach in der Lage sein, wirtschaftliches Wachstum und 'Vollbeschiiftigung' (41) zu 

39 Vgl. SOZIALENQUETE, a.a.O. S. 140 f. 
40 Vgl. ebda., S. 153 f, wonach in der Hochkonjunktur Erhohungen der Sozialleistungen infla

tionar wirken, in der Krise dagegen zwar okonomisch moglich und vielleicht auch sinnvoll 
seien (hier die gleiche Illusion wie bei den Gewerkschaften), aber aufgrund politischer Tat
bestande nicht zu empfehlen, da solche MaBnahmen spater schwer riickgangig zu machen 
seien, ohne die Gefahr sozialen Unfriedens' heraufzubeschworen. 

41 Immer wieder ware es notwendig, die die Wirklichkeit oft ganz offensichtlich verhiillenden 
Begriffe der biirgerlichen Wissenschaft zu umgehen oder wenigstens durch Anfiihrungszei
chen zu kennzeichnen. So ist nach der herrschenden Auffassung in der 'V 0 II b esc h a f
t i gun g' eine amtliche Arbeitslosenquote von 'bloB' 3 bis 5 % eingeschlossen. Die Zahlen 
der amtlichen Statistik zur 'E r w e r b s los i g k e it' sind ihrerseits verhiillend (beson
ders in der 'Rezession' oder 'Talsohle'), denn sie erfassen nicht die infolge Arbeitslosigkeit 
vorzeitig 'verrenteten' Arbeiter (besonders Arbeiterinnen), heimgereiste 'Gastarbeiter' usw.; 
hinter diesen Zahlen versteckt sich also eine viel groBere in d u s t r i ell eRe s e r v e a r
m e e, wie der kapitalistischen Wirklichkeit adaquate Begriff lautet. Mit dieser Bemerkung 
soli erneut darauf hingewiesen werden, daB man sich innerhalb der biirgerlichen Wissen
schaft standig zwischen Attrappen bewegt, die aber Yom Standpunkt der kapitalistischen Ge
seilschaft und ihrer Wissenschaft notwendig die einzige Wirklichkeit sind und das Handeln 
der Kapitalagenten und der Staatsfunktionare tatsachlich bestimmen. Vgl. dazu auch Teil 
III. 
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garantieren. "Sozialpolitik im Ganzen ist ihrer-Natur nach langerfristig orientiert und ist rational 
nur durchfiihrbar, wenn es der Wirtschaftspolitik gelingt, ubermaBige Konjunkturschwankungen zu 
verhindern". (42) Daraus ergibt sich dann die Notwendigkeit der Ausrichtung und Unterordnung 
der Sozialpolitik unter die wirtschaftspolitischen MaBnahmen, soweit dies ohne Gefiihrdung des 
"sozialen Friedens" moglich sei. Die Erhaltung des "sozialen Friedens" ist somit ein Bestimmungs· 
faktor fur die un t ere G r en z e der Sozialleistungen (neben der Erhaltung der "Arbeits· und 
Leistungsfiihigkeit, Berufserziehung und Mobilitiit"). "Preisstabilitiit" und "Investitionsbereitschaft 
der Unternehmer" definieren die 0 b ere G r e n z e (43). Dies ist der Spielraum, in dem sich nach 
der Einschiitzung der Verfasser der SOZIALENQUETE die redistributiven sozialpolitischen MaB· 
nahmen des Staates bewegen durfen. 

4. Sozialstaat und pluralistische Demokratie 

Die theoretische Trennung der okonomischen Bedingungen von Produktion und Distribution hat 
politische Konsequenzen. Historisch ist naturlich die Theorie Konsequenz revisionistischer Praxis, 
nicht -ohne diese we iter zu bestatigen: der Versuch der Sozialdemokratie zur wissenschaftlichen Be
griindung ibrer nicht-revolutionaren Politik, ihrer Zusammenarbeit mit Kapital und biirgerlichem 
Staat, fiihrte zu immer erneuten Anlaufen, einen gegeniiber Marx' Zeiten grundsiitzlich verander
ten Kapitalismus und vor all em ein qualitativ verandertes Verhaltnis zwischen kapitalistischem Pro
duktionsprozeB und Staat nachzuweisen. Dieser Nachweis sollte dazu dienen, die tatsiichlich ver
folgte politische Strategie der Zusammenarbeit der Klassen im biirgerlichen Staat zu legitimieren. 
Dabei bilden die Souveranitiit des Staates bei der Verteilung des Sozialprodukts und das Ver
schwinden der kapitalistischen Krisen, sei es als Ergebnis naturwiichsiger Prozesse der kapitalisti
schen Entwicklung, sei es als Foige staatlichen Krisenmanagements, fur die revisionistischen Staats
theorien wesentliche Voraussetzung einer allmahlichen Oberfiihrung des Kapitalismus in den So
zialismus, des biirgerlichen Staates in einen sozialen und demokratischen Rechtsstaat. Nachdem die 
sozialdemokratischen Theoretikervon Bernstein bis Habermas den Sozialstaat auf den festen Grund 
einer dauerhaft wachsenden 'Giiterfiille' gestellt haben, stehen der Verwirklichung einer demokra
tischen Gesellschaft auch keine uniiberwindlichen Hindernisse mehr entgegen: "Der Konflikt der 
Klassen verliert in dieser Perspektive seine revolutioniire Gestalt; eine for t 5 C h rei ten d e D e
m 0 k rat i 5 i e run 9 d erG e s e I I 5 C h aft ist auch inn e r h a I b d e r k a pit a lis t i . 
5 C hen G e 5 ells c h aft 5 0 r d nun 9 nicht von vornherein ausgeschlossen." (44) 

Bernstein wollte eine nicht-revolutioniire Strategie fur die A,rbeiterklasse fomulieren: Sozialrefor
men statt Revolution. Die Behauptung, ein revolutioniirer Kampf der Arbeiterklasse habe sich 
historisch eriibrigt, iiber den Staat lasse sich der Sozialismus schon durch die Arbeiterparteien und 
unter kraftiger Mitwirkung der Gewerkschaften einfiihren, fehrte zur Herausarbeitung der Vorstel
lung, der Staat stehe den Bedingungen der kapitalistischen Produktion unabhangig gegenuber. Da 
der Staat im weiteren Verlauf der Entwicklung (Weimarer Republik) seine Eingriffe in die Gesell
schaft vor all em auf dem Verteilungssektor entwickelt (wachsender Anteil des Sozialprodukts, der 
vom Staat verteilt wird) (45), und zwar vermittelt iiber die parlamentarischen Auseinandersetzun
gen, kommt es dazu, daB die staatliche Verteilungstiitigkeit als die Sphiire der Unabhiingigkeit der 
Staatsgewalt gegeniiber der Kapitalakkumulation aufgefaBt wird. Das ist der Ursprung der Theorie 

42 SOZIALENQUETE, a.a.O. S. 153. 
43 Ebda., S. 144. Auf die hier im ganzen richtig angedeuteten Grenzen der Sozialpolitik wird 

weiter unten noch naher eingegangen. Allerdings kann der Staat, siehe gegenwartig USA, auf 
die untere Grenze weitaus weniger Rticksicht nehmen. Sie gilt nur fUr Prosperitatsphasen des 
Kapitals. Vgl. auch S. 145. Es heiSt dort weiter: " ... die Investitionsbereitschaft der Unter
nehmer ist sowohl im Interesse des Wachstums der Gesamtversorgung als auch im Interesse 
der Vollbeschaftigung erforderlich" ... "Das Exportvolumen kann im Interesse der dauern
den internationalen Leistungsfahigkeit der Wirtschaft nicht gektirzt werden" ... "E in e Au s
weitung; des Sozialbudgets konkurriert also in erster Linie 
mit e i n e r S t e i g e run g d err e a len L 0 h n e ink 0 m men. " (Hervorhebung : 
:\1./N.) 

44 J. Habermas: THEORIE UND PRAXIS, l'\euwied-Berlin 1963, S. 196 f (Hervorhebungen v. 
Verfasser). 

45 Vgl. oben Anm. 13. 
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vom politischen Lohn bei Hilferding und der entsprechenden Auffassungen bei Kirchheimer, Sering 
und anderen sozialdemokratischen Theoretikern. 

Nach Hilferding werden die politischen Stiirkeverhiiltnisse der Klassen im demokratischen 
durch die Wahlen dauernd gemessen. Diese Kriifte werden unmittelbar tiber das Parlament 
Bildung des Staatswillens umgesetzt, dar in der Demokratie Resultat des Willens der Staatsburger 
sei. So ergebe sich eine "Anschmiegsamkeit der Staatsmacht an die wechselnden Stiirkeverhiiltnis· 
se", aus dar sich folgerichtig ein Steigen des bestimmenden Einflusses der Arbeiterpartei ergeben 
musse - der Anteil der Arbeiterschaft an der Gesamtbeviilkerung wachst (46). Dem mUSSEl sin An· 
steigen des Lohnes nachfolgen, da der Lohn politisch und nicht okonomisch bestimmt seL "Die 
Arbeiterschaft betrachtet nu nmehr den Staat als das pol itische I nstru men! zum Aufbau des So-
zialismus." (47) Wahlen und Parlament sollen als Mittel fur die friedliche der 
von Lohnarbeit und Kapital dienen. 

Als die SPD im Jahre 1949 dem Grundgesetz fur die BRD im Parlamentarischen Rat zustimmte, 
war sis von dar Vorstellung bestimmt, der provisorische Charakter des neuen Staatswesens, die 
fenheit dar Verfassung in Richtung auf Sozialisierung der groBen Industria (Art. 15), 
Stellung der Regierungspartei und des Kanzlers nach dem Grundgesetz, die Kompetenzen des Bun· 
desgesetzgebers und die grundgesetzlich fixierte Sozialstaatsklausel samtlich Siehe· 
rungen im Bereich s a a t lie her Machtausubung - genugten, um die Umwandlung zu die
ser Zeit bereits restaurierten kapitalistischen Gesellschaft in sine sozialistische zu ermoglichen. 

Mit parlamentarischer Mehrheit - die SPD rechnete damals fest mit einem Wahlsieg -
sie, durch die Obernahme der Staatsmacht ihre gesellschaftlichen und politischen Vorstellungen zu 
realisieren. Revolutionare Massenaktionen und Kampfe der Arbeiterschaft waren in diesem Kon· 
zept nicht vorgesehen, wie die ambillalente bis ablehnende Haltung der SPD in den Verfassungs· 
verhandlungen zum politischen Streikrecht, wie auch das Fahlen jeglicher Absicherung plebiszita· 
rer Aktionen in der Verfassung selbst deutlich machen. 

Aber auch die Inhalte ihrer politischen Vorstellungen handeln weniger lion der Arbeiterklasse als 
historischem Subjekt gesellschaftlicher Prozesse als vielmehr vom Staat. Dar Gegensatz zwischen 
CDU/CSU und SPD hinsichtlich des Verhaltnisses von Staat und Gesellschaft kulminierte darin, 
die CDU/CSU dem Staat nur eine subsidiare, nachtriigl ich korrigierende Rolle gegenuber der ge' 
sellschaftlichen und iikonomischen Entwicklung zusprach, Sozialpolitik also als problernlos sich 
ergebendes Abfallprodukt eines auf kapitalistischer Basis sich ungehemmt entfaltenden iikonomi· 
schen Wachstums sah, wahrend demgegenUber die SPD die staatliche Verantwortlichkeit gegenuber 
den gesellschaftlichen und iikonomischen Prozessen, die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit 
durch Eingriffe des Staates in die Okonomie, durch Planung und Sozialisierung auf dem Gesetzes· 
wege hervorhob. Angelpunkt der politischen Konzeption der SPD fur das Deutschland nach dem 
Faschismus war der So Z i a I eSt a at; gesellschaftliciles Ziel, "daB man den Menschen heraus· 
nimmt aus der groBen Objektsituation" (Carlo Schmid) historischer Akteur als Partei 
im Parlament und Schumacher als Bundeskanzler mit Richtlinienkompetenz, Einflihrung des 
zialismus also durch sine "gewisse Revolution oben" (48). 

Die Aufgabe des Sozialismus als Ziel im Godesberger Programm und das praktische Einschwenken 
auf die sozialpolitischen Vorstellungen dar CDU sait der Gro~en Koalition is! nichts anderes 
als die Entfaltung dessen, was in der politischen Konzeption der SPD unmittelbar nach 
sammenbruch des Faschismus schon enthalten war: diese Konzeption wiederum ist wesentlich 
Erneuerung des revisionistischen Traditionsbestandes der Weimarer Republik. 

46 R. Hilferding: "Probleme der Zeit", in: DlE GESELLSCHAFT, 1. Jg. 1924, 1, S. 13. 
47 "Realistischer Pazifismus", in: DIE GESELLSCHAFT, l. 1924, Bd. 2, S. 11. 

daw auch: W Gottschalch: DER GESELLSCHAFT 
POLITISCHES HAl':OELl\ I]\; DER LEHRE VO~ RUDOLF HILFERDlNG, Berlin· 

West 1962, S. 198·218; 
48 H.·H. Hartwich: SOZIALSTAATSPOSTULAT Ul\:D GE· 

QVO, Berlin 1969, (bisher ais !llanuskript vorliegend), 
S. 1·66. 
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Immerhin wird in der revisionistischen Theorie nach dem Kriege noch ein weiterer Schritt vollzo
gen, der die immanente Logik ihrer Ansiitze vor dem Faschismus voll entwickelt - dies aber eben 
aufgrund besonderer historischer Entwicklungen: dem Zuriicktreteln der SPD als erkliirter Vertre
tung der Arbeiterklasse, ihre Neugeburt als Volkspartei. 1m Zuge dieser Entwicklung wird nun 
nicht mehr allein der Staat als unabhiingig yom KapitalverwertungsprozeB aufgefaBt, sondern die 
Gesellschaft selbst als eine in eine Vielzahl von Interessengegensiitzen sich auseinandersetzende, als 
pluralistische Gesellschaft verstanden_ 

Der Logik einer Theorie folgend, der der antagonistische Konflikt zwischen Kapital und Arbeit le
diglich als Konflikt urn die Verteilung knapper Mittel erscheint, verschwindet fiir den modernen 
Revisionismus der Klassengegensatz iiberhaupt: mit abnehmender Knappheit aufgrund eines wach
senden Sozialprodukts wird der Klassengegensatz zur pluralistischen Auseinandersetzung um einen 
immer groBer werdenden Kuchen: "Die industriell-fortgeschrittenen Gesellschaften haben, auf 
einem hohen und immer erhohten Stand der Produktivkriifte, eine Expansion des gesellschaftli
chen Reichtums erreicht, angesichts derer die Erwiigung nicht unrealistisch ist, daB ein fortbestehen
der, wenn nicht vervielfiiltigterPluralismus der Interessen die antagonistischeSchiirfe konkurrierender 
Bediirfnisse im MaBe der absehbaren Moglichkeit ihrer Befriedigung verlieren kann_" Eine 'Gesell
schaft im OberfluB' eriibrigt "einen von knappen Mitteln diktierten Ausgleich_" (49) Die Klassen
theorie hat sich damit zur Pluralismustheorie gewandelt_ Der yom Revisionismus in der Weimarer 
Republik verbal noch aufrechterhaltene 'Kampf der Klassen' ist zum Ausgleich der pluralistischen 
Interessen iiber konkurrierende Verbiinde und Volksparteien geworden_ (50) Ging die Sozialde
mokratie der Weimarer Republik noch davon aus, daB die fiir die politische Willensbildung rei evan
ten gesellschaftlichen Interessen nach wie vor durch den Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit 
sich konstituieren, dieser Gegensatz aufgrund von Entwicklungen der Okonomie im Abnehmen be
griffen sei und demzufolge auch der Staatsapparat, insbesondere das, Parlament, zum Instrument 
einer allmiihlichen Einfiihrung des Sozialismus tauge, so vollzieht der Revisionismus nach dem 2. 
Weltkrieg einen weiteren Schritt fort von der Marxschen Theorie_ Der politische Willensbildungs
und EntscheidungsprozeB ist danach das Ergebnis von Interessenauseinandersetzungen pluralisti
scher gesellschaftlicher Gruppen. Wenn die Sozialstaatstheorie die Souveriinitiit des krisenregulie
renden und verteilenden Staates gegeniiber der (kapitalistischen) Produktionssphiire behauptet, so 
kennt sie eine entsprechende Souveriinitiit nicht gegeniiber den gesellschaftlichen Gruppen. 1m Ge
genteil: der Staat wird in dieser Theorie als ausfiihrendes oder bloB vermittelndes Instrument ge
sellschaftlicher Interessen und Interessengruppen begriffen, die demzufolge auch die Inhalte staat-

49 J. Habermas: STRUKTURWANDEL DER OFFENTLICHKEIT, Neuwied 1962, S. 254 f. 
Parallel en ergeben sich hier zu folgendem Erhard-Wort: "Es ist sehr vie I leichter, jedem ein
zelnen aus einem groBer werdenden Kuchen ein groBeres Stiick zu gewahren, als einen Ge
winn aus der Auseinandersetzung urn die Verteilung ei.les kleinen Kuchens_ziehen zu wol
len." in: Erhard: WOHLSTAND FOR ALLE, Diisseldorf 1957, S_ 10. Rabehl hat darauf 
hingewiesen, daB in der "Soziologie des Staates" "nicht Klassenkampfe diese monopolisti
sche Gesellschaft bestimmen, sondem daB der demokratische Kampf der 'Unterprivilegier
ten' urn staatliche Anerkennung und Unterstiitzung diese Epoche tragt." (FU-Projektgruppe-
Rabehl: DIE DKP ___ , a_a.O_ S_ 93)_ Diese politische Vorstellung beruht eben auf der Reduk-
tion der kapitalistischen Widerspriiche aufs Verteilun.gsproblem. Unterprivilegierte sind die 
sozialen Gruppen, denen Yom Staat kein geniigend groBer Happen in den Mund geschoben 
wird_ Ihre Unterprivilegierung endet mit der VergroBerung des Happens_ Foigerichtig Offe: 
"Generell bemiBt sich der rep res s i v e, d.h. Herrschaftsverhiiltnisse befestigende Charak
ter eines politisches Systems daran, ob __ . a) __ . b) die verschiedenen Kategorien der mitein
einander in Widerspruch stehenden gesellschaftlichen I n t ere sse n, Bediirfnisse und An
spriiche in gleicher oder nur in verzerrter, spezifisch gewichtiger Weise die C han c e pol i
tis c her Be r ii c k sic h t i gun g g e n i e Ben _" (A.a.O. S.162). Hier haben sich die 
unterprivilegierten Gruppen zu unterprivilegierten Bediirfnissen verfeinert. 

50 E. FraenkeI: "Strukturanalyse der modemen Demokratie", in: AUS POLITIK UND ZEIT· 
GESClflCHT!" Beilage zur Wochenzeitung: DAS PARLAMENT, 6.12.69, S. 23: "Der Plu
ralismus ist die Staatstheorie des Reformismus. Er lehnt implicite die These ab,daB der An
tagonismus zwischen Kapital und Arbeit, dessen Existenz er nicht in Zweifel zieht, mit ge
schichtlicher Notwendigkeit dazu fiihren muB, daB er in der klassenlosen Gesellschaft 'auf· 
gehoben'wird." Vgl. auch: ders.: DEUTSCHLAND UND DIE WESTLICHEN DEMOKRA
TIEN, Stuttgart 1964, sowie unten TeillV. 
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licher Politik bestimmen konnen. Eine solche Auffassung, die den Staat einerseits als a b han gig 
\fon den gesellschaftiichen Interessengruppen (zunachst mit Vorrang von Lohnarbeit und Kapital), 
andererseits aber als sou v era n gegenuber dem 'wirtschaftlichen Proze~' begreift, fiihrt notwen
dig auch zu einer Auseinanderrei~ung des Zusammsnhangs zwischen dam ProduktionsprozeB und 
dar Konstituierung gesellschaftlicher Interessengegensiitze. Wo dar Staat real oder zumindest der 
Moglichkeit nach als Subjekt der Verteilung des 'Sozialprodukts' und der Regulierung des Wirt
schaftsprozesses begriffen wird, wo ihm die Gesetze der Verteilung und Regulierung nicht als Ge, 
setze des Kapitalverwertungsprozesses prinzipiell vorgegeben sind, muB auch der Zusammenhang 
zwischen den bloB noch als 'gesellschaftlich' erscheinenden Interessengegensatzen und der kapita
listischen Produktionsweise abgestritten werden. Kann namlich der Staat die Verteilung des 'g85ell
schaftlichen Reichtums' andern, ohne das Kapitalverhaltnis aufzuheben, so konnen auch ge5ell
schaftliche Interessenwiderspruche baim Kampf um die Verteilung nicht mehr als blo~e Resultate 
des Kapitalverhaltnisses begriffen werden. Die Sphare der Gesellscheft verselbstandigt sich zum 
Kampfplatz von Interessen, dessen Borse der Staat ist (51). 

Bedarf der Staat lediglich "positiv einer Anweisung, wie Gerechtigkeit im sozialstaatlichen Eingriff 
zu verwirklichen ist", so konnen es nicht prinzipiell die Gesetze der Kapitalverwertung sein, die 
diese positive Anweisung im gegenwartigen Zustand der kapitalistischen Gesellschaften und Staa
ten verhindern, sondern hier mussen Hindernisse am Werk sein, die sich auf siner von der materiel
len Reproduktion 105gel05ten gesellschaftlichen Ebene konstituieren. So wird fur den zeitqenossi
schen Revisionismus die Frage nacho dem demokratischen und sozialen Rechtsstaat zur Fra
ge nach seinem demokratischen Potential, zur Frage nach der "politischen Mundigkeit des 
Volkes" (52), zur Frage noch den demokratischen und friedliebenden Kriiften, deren Stellung 
im ProduktionsprozeB man nur noch durch des Beiwortchen "antimonopolitisch" 2U definie
ren versucht. Mit dar Erweitarung des demokratischen Potentials, mit dem Entstehen poli
tisch en BewuBtseins mussen sich automatisch auch die Handlungsspielraume der Staatsge
walt in Richtung auf die Realisierung sozialer Gerechtigkeit erweitern. Ein kontinuierlicher Ober
gang in eine GeselischaH, die die Regulierung ihres Lebens selbst in die Hand nimmt, ist also 
in dem MalSe moglich, in dem sin wachsendes demokratisches Potential auf den Staatsapparat ein
dringt und ihn als Instrument der Herstellung einer gerechten und vernunftigen Sozialordnung be
nutzt. Dann de der Staat zum "Trager dar Sozialordnung avanciert" (53) ist, hangt as vom BewulSt
sein derer, die ihn benutzen ab, welche Sozialordnung er realisiert. Mit dieser Begriindung unter
suchten Soziologen des Frankfurter Instituts fur Sozialforschung gegen Ende der 50ar Jahre die 
Studenten: sie sind fur diese Theorie als d e m 0 k rat i s c h e s (!) Potential deshalb besonders 
relevant, weil sie spater die leitenden Positionen in "den graBen Apparaten dar Industrie" und die 
hoheren Beamten stellen (54), Das politische und gesellschaftliche Be w u B t s e i n der Manager 
und hohen Staatsbeamten ist danach €lin wesentlicher Bestimmungsgrund fur Vernunft oder Un, 
vernunft des 'okonomischen und politischen Prozesses' und dar Formen und Inhalte der Badurf
nisbefriedigung. Die gesellschaftlichen Widerspruche reduzieren sich letztlich auf des BewulStsein 
dar Individuen, auf den guten oder bosen Willen der Kapitalisten bzw. ihrer Manager, auf des reek, 
tionare oder fortschrittliche Bewu~tsein der Staatsbeamten, auf die Frage zum Beispiel, aus wei, 
chen gesellschaftlichen Schichten sich die Elite regeneriert, womit man bereits bei Dahrendorf an

ist (55). 

P_ "Der Faschismus", in: ZEITSCHRIFT FOR SOZIALlSi\IUS, Nr. 24/25, 26/ 
27 ( S. 775_ 

52 Habermas_ .. : STUDENT ... , a,a_O. S. 35 und 45_ 
53 Ebda., S. 35. 
54 Ebda., S, 52 f. 
55 In dieser lauf! auch die kritische von 
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Pross UND AKTIONARE IN und 
(WANDLUNGEN DER DEUTSCHEN ELITE, Munchen 1965) vorliegt. Vgl. 

auch die Theorie vom staatsmonopolistischen Kapitalismus (sowie die entsprechenden zahl, 
reichen zeitgeschichtlichen Untersuchungen in der DDR-Geschichtswissenschaft), die aus 
per son ell en Identitaten zwischen der faschistischen und der bundesrepublikanischen 
Oberschich t den besonders reak tionaren und aggressiven Charakter der Monopole und des 
Staates in der BRD nachzuweisen versucht. Das wichtigste Argument fUr die These, daB der 
Bonner Staat ein Staat der Monopole sei, is! nach dieser Auffassung die personelle Identihit 
in der okonomischen und politischen Fiihrungsschicht. 



Die Frage nach Vernunft oder Unvernunft der Organisation der Produktion und der gesellschaftli· 
chen Bediirfnisbefriedigung wird, ebenso wie die Frage nach der Vernunft politischer Entscheidun· 
gen,zur Frage des Inhalts in den Kiipfen (und vor allem den Kiipfen dar Eliten). Demokratie wird 
zur Frage nach der iedologischen und politischen Orientierung dar herrschenden Eliten: Demokra· 
tietheorie verkiimmert zur Elitetheorie. Mag auch die historischa Herleitung des gegenwartigen Ge· 
sellschaftszustandes und der gegenwartigen Formen der politischen Willensbildung in differenzier· 
teren soziologischen Kategorien erfolgen, so endet die Analyse doch dabei, sich von einer personel· 
len Neubesetzung des Herrschaftsapparates durch Individuen kritischen BewuBtseins den Beginn 
des' Abbaus von Herrschaft' zu versprechen. 

Eine illusionslose, nicht mehr am Begriff gesellschaftlicher Emanzipation orientierte Konsequenz 
der Habermasschen Sozialstaatstheorie ist Offes Konstruktion des Wohlfahrts- und Interventions· 
staates, die den Klassengegensatz als bewegende Kraft der gesellschaftlichen Entwicklung ausschal· 
tet und die Kritik der politischen Okonomie ausdriicklich als theoretischen Ansatz zur Aufschliis· 
selung der Bewegungsformen und Gesetze dar monopolkapitalistischen Gesellschaft ablehnt. "Un· 
ter den Bedingungen des wohlfahrtsstaatlich regulierten Kapitalismus (ist) die Herrschaft von 
Menschen iiber Menschen weithin abgeliist worden durch die Dominanz weniger gesellschaftlicher 
Fun k t ion s b ere i c h e gegeniiber den anderen. Der Bruch, der in den friiheren Phasen der 
kapitalistischen Entwicklung z wi s c hen den groBen Positionsgruppen" (gemeint sind Klassen) 
"verlief, verlagert sich gleichsam in die Individuen hinein" (56). 

Gleichsam illusionsloser ist Offes Konstruktion deshalb,weil fiir sie die Barrieren, die den "Aktions· 
spielraum des politisch-administrativen Zentrums" (57) umgrenzen, und die die Staatsgewalt auf 
gesellschaftlich·irrationales Handeln festlegen, nahezu uniiberwindbar erscheinen. Der in sich fest· 
gefahrene und erstarrte ProzeB, die Formen, in denen politische Willensbildung stattfindet, die ge· 
sellschaftlichen Mechanismen der Bediirfnisartikulation und die Selbstdefinition der Staatsgewalt 
als Garant des Systemgleichgewichts hindern ein praktisches, d.h. verniinftiges Tlitigwerden der 
Staatsgewalt. Die Barrieren, die zu iiberwinden sind, liegen in den erstarrten Formen, in denen die 
Gesellschaft ihre Bediirfnisse formuliert. 

Andern sich diese Formen, so allerdings auch die Handlungen der Staatsgewalt. Der Weg zur Ande· 
rung ist eine Revolution der individuellen Bediirfnisse, denn nur eine solche ermiiglicht eine Ande· 
rung der Gestalten und Organisationsformen, die bisher den ProzeB politi scher Willensbildung be· 
stimmen. Dies wenigstens ware die Konsequenz aus Offes Ansatz. Sie wird allerdings zu Recht 
nicht formuliert. Denn woher sollte auch den Individuen ein AniaB dazu gegeben sein, ihr BewuBt· 
sein und ihre Bediirfnisse zu revolutionieren, wenn der Staat bei seiner "Krisenvermeidungsstrate
gie" Erfolg hat und scharfe gesellschaftliche Widerspriiche von vornherein mit der Aussicht auf 
'Erfolg' ausgeschaltet werden kiinnen? (Offes Terminologie bringt seine theoretischen Ausgangs
punkte auf den Begriff). 

Auch fiir Offe gilt ebenso wie fiir Habermas: Zu einer grundslitzlichen Anderung der Inhalte und 
Formen der Verteilungstatigkeit der Staatsgewalt -'die einem Verniinftigwerden der gesamten Pro· 
zesse der gesellschaftlichen Reproduktion gleichgesetzt wird - ist keine grundlegende Umwalzung 
der Produktionsverhaltnisse niitig, sondern allein Anderungen im ProzeB politi scher Willensbildung, 
Abbau der 'Herrschaftsmechanismen', die ihn gegenwartig determinieren. Dazu gehiiren nach Offe 
vor allem die Prozesse, die politische Willensbildung innerhalb der Parteien bestimmen (Zwang 
zum Ausgleich von partial en Gruppeninteressen) (58) sowie das "pluralistische" Verbandssystem. 
Denn dieses bewirkt, daB nur Partialinteressen an den Staat herangetragen werden, da nur diese 
organisierbar und konfliktfahig seien. Nur sie kiinnen den Staat, dessen Funktion die Erhaltung 
des Systemsgleichgewichts durch Konfliktvermeidungsstrategie iSt, zum Handeln bewegen. Sie be· 
stimmen, in welcher Form und zu welchem Zweck das Sozialprodukt yom Staat verteilt wird. 
Auftrage zum Bau von Schulen und Krankenhausern und zur Entwicklung des iiffentlichen Ver· 
kehrssystems werden danach also deshalb yom Staat nicht in geniigendem MaBe vergeben, weil sie 
nur allgemein-gesellschaftlichen Bediirfnissen entsprechen, die durch organisierbare und konflikt· 
fahige Partialinteressen nicht formuliert werden. (59) Es ist die Organisation der Gesellschaft in 

56 Claus Offe: "POLITISCHE HERRSCHAFT...", a.a.O. S. 178. 
57 Ebda., S. 186. 58 Ebda., S. 165 f. 59 Ebda., S. 168. 
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61 
62 

Verb,mcisSI/stI8m und dessen spezifische Einwirkunq auf die staatliche Willens-
Staatsgewalt mit Ziel allgemeiner Be-

so treffen sich hier schlie~lich, trotz aller Vorbehalte gegen 
den rechten Sozialstaatstheoretikern. Del' konservative So

genommen (60), del' sich heutzutage WI' 

aus, daB gerade weil er haute wesentlich verwaltet, 
den 'Zufiilligkeiten' demokratischer Willensbildung befreien musse, um 

Sinne siner I I set i 9 befriedigenJen Versorgung del' 
konnen. In seinem Staatszweck, del' Wohlstandssicherung und Ver

Legitimation; dazu sei sine Organisation seines institutionsllen 
Forderungen' hin erforderlich. Um also demokratisch im Sinne sei

zu musse sr sich von allen Formen vorstaatlicher Willensbildung 
der ErfUilung seiner demokratischen Aufgaben nicht durch gesellschaftliche 

gestort zu werden. Dabei spielen die von Erhard empfohlenen 
sine zunehmende Rolle, wenn auch unter wechselnden Namen: 

"institutionalisierten Augen und Ohren", die den Staat gegenuber 
seine allgemeinen Aufgaben zu erinnern haben. Politologen 

Aufgabe finden. Der Umgestaltung des Staatsapparates in Richtung 
poiitischer Willensbildung entspreche die Notwendigkeit, des 

zu machen, deutlicher ausgedrlickt: "Die Reife siner Gesellschaft entspricht 
Manipulierbarkeit". von del' wissenschaftl ichen Forschu ng her, die 

gibt es fur diese Manipulierbarkeit weder faktische normative 
Ideologe del' sog. Formierten Gesellschaft) (61) Formierte und 

dar Regierungserklarung E'rhard im Jahre 965 zusam· 
Itn,r;t~r"c Sozialstaat und Manipulation der versorgten 'Burger' sind die beiden Seiten der 
Medaille. 

also folgenderma~en zusammengefalSt werden: Will der Staat demokra
Wunschen dar 'Staatsburger' entgegenkommen, fur ihr Wahl sorgen, 

organisatorischen Ebene 'effektivieren', mulS sich zum 
transformieren. der gesellschaftliche Illteressenpluralismus, also die Ebene 
Interessenformulierung', den Staat bei einer effektiven Organisation dar Vertei-

bei der Schwergewichtsverlagerung von 'Sozialkonsum auf Sozialinvestitio
usw. notwendig WI' weiteren Sicherung des wirtschaftlichen Wachs

korporativistisch zu organisieren. Eine Foigerung, 
eine rational I-jandelnde Staatsgewalt gezogen 

dieser Analyse nicht auch aufgeklarte Staatsmanner, denen 
durch Liquidierung des den bestimmenden und beschran-

w erweitern und die ihr aufgeklartes Ohr einer die beraten-
siner besseren Gesellschaft also zur Beriicksich-

"Wohnung, Gesundheit, biirgerlicher Rechtsord-
gegenwartige Organisation der Bedlirfnisformulierung in 

<iVieder Vertretung von 

einer modernen Regierungslehre", in: POLITI-
( s. 422-441. 

o.J. (1969) S. 51. 
Unternehmerpublikationen und in der Regierungserklarung 

63 VgI.J. Habermas: "Wissenschaf't und Politik", in: OFFENE 86,1964, S. 413-423. 
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hafter Aufkliirung' durch die wissenschaftlichen Eliten. Der technokratische Bildungsiikonom 
und -planer Widmayer stutzt sich folgerichtig auf Habermas und Offe, wenn er wissenschaftliche 
Beratung der Politik und Zuruckdriingung des Einflusses der Verbiinde und der durch Wahlen 
korrumpierten Parteien auf den Staat als Heilmittel aller Schiiden dieser Gesellschaft anemp
fiehlt (64). 

Fur die rechten Sozialstaatstheoretiker liegt das Problem klar auf der Hand. Sozialstaat heiBt Vor
sorge im Doppelsinn cl.er Sicherung des Lebens und der Entmundigung der Versorgten. Wachsender 
Wohlstand liiBt sich nur auf der Basis einer zunehmenden Manipulation der Versorgten sichern. 
So ist es konsequent, daB die konservative Sozialstaatsauffassung ihr Modell des Verteilerstaats an 
die Organisationsprinzipien des kapitalistischen I ndustriebetriebs anlehnt. Ais 'Gesamtunternehmer' 
im hochorganisierten kapitalistischen 'Gesamtbetrieb' ist er auf Effektivitiit hin orientiert, wo
bei sich das AusmaB seiner Wirksamkeit "nach dem Grade seiner organisatorisch-instrumentalen 
Adaption an die neue Lage" bestimmt (65). Fur den Industriebetrieb gilt in der burgerlichen Wis
senschaft und naturlich bei den Kapitalisten, daB das Bedurfnis der Burger als Konsumenten nach 
wachsender,Warenmasse bei freier Konsumwahl die Diktatur des Kapitalisten tiber die Lohnabhiin
gigen im Betrieb zur Voraussetzung hat. Die Bedurfnisse der Produzenten nach verbesserten Ar
beitsbedingungen lassen sich nur insoweit berucksichtigen, als sie der Wirtschaftlichkeit des Be
triebes keinen Abbruch tun: "Wenn der Mensch sich in die Produktionsstiitten eingliedert, unter
stellt er sich damit zwangsliiufig den dort herrschenden Gesetzen der Wirtschaftlichkeit. Wirt
schaft· ist nicht Selbstzweck und der Mensch ist nicht etwa Mittel zum ZlMlck. Sinn der Wirtschaft 
ist die Befriedigung der materiellen Bedurfnisse des Menschen, damit er auf diese Weise frei wird 
fur seine hiiheren geistigen und sittlichen Ziele. Das ist aber nur miiglich, wenn der Mensch sich in 
den ProduktionsprozeB eingliedert, wobei er sich den Betriebszielen unterordnen muB und inso
fern Mittel zum Zweck wird. Das ist gewiB ein innerer Widerspruch, der aber in der Natur der Sache 
liegt." (66) 1m Jargon der wissenschaftlichen Apologeten des Kapitals besteht ein unaufliislicher 
Widerspruch zwischen den Bedurfnissen des Lohnarbeiters als konsumierendem und geistig-sittli
chem Wesen und seinem Bedurfnis nach Aufhebung seiner Existenz im Betrieb als bloBes 'Mittel 
zum Zweck'. Grundsiitzlich stehen sich diese Bedurfnisse entgegen, was Mitbestimmung im Indu
striebetrieb auch nur soweit zuliiBt, als sie "die Beziehungen zwischen dem mensch lichen Lei
stungsfaktor und der Unternehmung so gestaltet, daB die Ziele der Unternehmung in miiglichst 
vollkommener Weise erreicht werden .... Der einzelne Arbeiter und Angestellte 5011 den Eindruck 
gewinnen, daB er nicht bloBes Objekt, sondern daB er irgendwie an der Gestaltung seines eigenen 

64 H.P. Widmayer: "Aspekte einer aktiven Sozialpolitik. Zur politischen Okonomie der Sozial
investitionen", Vortrag vor der Gesellschaft fiir Wirtschafts- und Socialwissenschaften, Ver
ein fiir Socialpolitik (Manuskript 1969). 

65 Hennis: a.a.O. S. 429; vgl. S. 427: "Wenn es erlaubt ist, in der Regierungslehre so etwas wie 
eine Betriebswirtschaftslehre des modernen Staates zu sehen, so erweckt unser Fach (die po
litische Wissenschaft) den Eindruck einer Betriebswirtschaftslehre, deren einziges Thema die 
Mitbestimmung ist." Das Ganze wurde zum erstenmal werbewirksam in der Ideologie von der 
formierten Gesellschaft (Voegelin usw.) formuliert, worauf auch einige kritische Linke her
eingefallen sind. 

66 Karl Hax: PERSONALPOLITIK UND MITBESTII\ll\IUNG, Koln-Opladen 1969, S. 16. Vgl. 
dazu Marx: KAPITAL I, S. 374/377: HEs ist sehr charakteristisch, daB die begeisterten Apo
loge ten des Fabriksystems nichts Argres gegen jede allgemeine Organisation der gesellschaft
lichen Arbeit zu sagen wissen, als daB sie die ganze Gesellschaft in eine Fabrik verwandeln 
wiirde." Die friihbiirgerlichen Okonomen waren nicht so kiihn, yom Lohnarbeiter totale Un
terwerfung in der Arbeitszeit zu fordern, damit er fUr "seine hoheren geistigen und sittlichen 
Zie1e" frei werde; sie verteilten vielmehr diesen "inner en Widerspruch" weise auf verschiede
ne Klassen. So pries H.F. von Storch (1815) die Vorziige der kapitalistischen Gesellschaft: 
"Der Fortschritt des gesellschaftlichen Reichtums erzeugt jene niitzliche Klasse der Gesell
schaft ... welche die langweiligsten, gemeinsten und ekelhaftesten Beschaftigungen ausiibt, in 
einem Wort alles, was das Leben Unangenehmes und Knechtendes hat, auf ihre Schultern 
nimmt und ebendadurch den andren Klassen die Zeit, die Heiterkeit des Geistes und die kon
ventionelle Charakterwiirde verschafft ... " (Zitiert nach l\larx: KAPITAL Bd. I, S. 682 f/ 
677.) 
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betrieblichen Schicksals mitwirken kann." (67) Allerdings setzen die Kapitalisten diesen forschen 
Empfehlungen ihrer wissenschaftlichen Apologeten, Mitbestimmung als Manipulationsinstrument 
zur Effektivitatssteigerung zu benutzen (von denen sich die Versuche der Gewerkschaften, dem 
Kapital die Mitbestimmung schmackhaft zu machen, heute kaum noch unterscheidenl. nach wie 
vor ihr Argument vori der effektivitatsmindernden Wirkung der Mitbestimmung entgegen. Die Dik· 
tatur im Industriebetrieb scheint ihnen ein zuverlassigeres Mittel zur Auspressung des Mehrwerts als 
die Manipulation (68). 

Um was es hier aber geht: der entscheidende Widerspruch besteht danach nicht zwischen Kapital 
und Lohnarbeit, sondern zwischen dem Biirger als Konsumenten und als Arbeitnehmer. Seine 
Freiheit und gute Versorgung als Konsument erfordert seine Versklavung als Produzent. Produk· 
tion und Konsumtion stehen sich danach in der Person jed e s e i n z e I n e n Arbeiters - fiir 
den Kapitalisten besteht das Problem natiirlich nicht - als unversohnliche Widerspriiche gegen· 
iiber. Auch die Sozialstaatstheorie, sei sie nun revisionistisch oder konservativ, kommt am Ende 
dazu, die Widerspriiche, an denen die rationale Organisation der Gesellschaft scheitert, 'gewisser· 
maBen' in die Individuen selbst hineinzuverlagern. 'Linke' Sozialstaatstheoretiker beschreiben den 
Interessenwiderspruch im Individuum als Ergebnis historischer Prozesse und als vermittelt iiber 
die Ebene gesellschaftlicher Interessenformulierung. Rechte Sozialstaatstheoretiker begreifen ihn 
als Naturkonstante. Daraus ergibt sich der Unterschied in der politischen Strategie. Massenhafte 
Aufklarung, verabfolgt von einer aufgeklarten Elite, oder Manipulation. In beiden Fallen sind die 
Massen Objekte der Behandlung durch die Eliten. 

Daraus ergibt sich dann auch die Verschiedenheit des politischen Ziels. 1st fiir den Konservativen 
der autoritare Staat eine unumgangliche Notwendigkeit, so fiir den Revisionisten (69) ein histo· 
risch entstandenes und damit auch veriinderbares Institut. DaB aber auch fur die Revisionisten ge· 
sellschaftliche Veranderungen nur als 'Revolution von oben' infrage kommen, wobei ihr Postulat
Abschaffung von Herrschaft - leere Formel bleibt, das laBt sich daraus herleiten, w i e sie die 
historischen Bedingungen, unter denen sich das gegenwartige politische BewuBtsein der 'Staats· 
biirger' gebildet hat, darstellen, und wie sie den ProzeB der okonomischen Reproduktion der Ge· 
sellschaft fassen. Da der kapitalistische Wohlfahrtsstaat in Zukunft keine Krisen mehr zulassen 
wird, da er okonomische Krisen manipulieren kann, wird es fiir die Lohnabhangigen in Zukunft 
nicht mehr moglich sein, aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen zum BewuBtsein der Widerspriiche 
der Gesellschaft zu kommen. "Das Verhaltnis der Leistungsempfanger zum Staat ist ... nicht poli· 
tische Beteiligung, sondern eine allgemeine Forderungshaltung, die Versorgung erwartet, aber 
nicht eigentlich Entscheidungen durchsetzen will." (70) Wie sollen also die Individuen von selbst 
zu einer Anderung ihres BewuBtseins kommen, wenn der Staat ihnen die Versorgung gewahrt, wenn 
sich also am gegebenen Zustand nichts andert, bzw. der gegebene Zustand sich sogar noch verbes· 
sert, indem quantitative Steigerung der staatlichen Versorgungsleistungen in Aussicht steht, wenn 
der Kapitalismus seine Krisen durch seinen Staat regulieren kann, wenn sich also die kapitalisti· 
schen Widerspriiche abstumpfen? "Was wir auf diesem Wege erhalten, ist eine Begriindung des so· 
zialistischen Programms durch 'reine Erkenntnis', das heiBt, einfach gesagt, eine idealistische Be· 
griindung, wahrend die objektive Notwendigkeit durch den Gang der materiellen Entwicklung da· 

67 Dazu als Beleg das allbekannte und nach wie vor schlagende Zitat "Demokratisierung der 
Wirtschaft ist so unsinnig wie die Demokratisierung von Schulen. Kasernen und Zuchthau· 
sern" aus dem INDUSTRIEKURIER imJahre 1965. 

68 Hax. a.a.O. S. 24 und S. 16. 
69 Wenn wir in diesem Aufsatz au~h neuere Autoren aus der BRD unter dem Begriff des Revi· 

sionismus zusammenfassen. so liegt hier ein Problem. das hier wenigstens angedeutet werden 
soli. namlich die Frage nach dem Zusammenhang einer von ihren eigenen Organisation en auf 
den Staat orientierten Arbeiterbewegung mit den d a z u g e h 6 rig e n Theoretikern. Wah· 
rend dieser Zusammenhang z.B. bei Hilferding und Tarnow auf der Hand liegt, ist er bei Ha· 
bermas und Offe nicht ohne weiteres ersichtlich; bei anderen Frankfurter Soziologen im Um
kreis einiger Gewerkschaftszentralen ist er allerdings unbestreitbar. Andrerseits ist zu klaren. 
inwieweit es richtig ist, bei der gegenwartigen Rolle der Gewerkschaften und der SPD noch 
von Reformismus zu sprechen. auf den sich eine gegeniiber dem revolutionaren Marxismus 
revisionistische Theorie beziehen wiirde. 

70 Habermas: STUDENT ...• a.a.O. s. 32. 
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hinfiillt" (71). Die Einflihrung des Sozialismus aber durch "reine Erli.enntnis", durch 
der Massen ist bei Habermas folgerichtig eine Sache der aufgeklarten EI iten (72). 

Da zudem bei den zeitgenossischen Revisionisten der ProduktionsprozeB au. der gesellschaftlichen 
Analyse entweder vol lend. herausfiillt, oder aber als Ort der Ausbeutung, der Produktion Mehr· 
wert (z.B. durch die 'wertschaffende Potenz der Wissenschaft') in ForHall gekommen ist, 
sich da. BewulHsein der Individuen nur an der Verteilungssphiire orientieren. Politisches Bewul5t· 
sein bezieht sich in dieser Begrifflichke;t allem auf den Staat, auf die Politik; seine Kritik als 
'kritisches BewuBtsein' beschrankt sich auf die Normen der Verteilung von 'Einkommen' und 
benschancen': gerecht ungerecht, ausreichend oder unzureichend. 

Eine wissenschaftliche Methode, die baim Staat als Untersuchungsobjekt angetzt, aus seinen Er· 
scheinungsformen seine Souveranitat gegeniiber dem ProduktionsprozeB ableitet, ihn zum Trager 
der Sozialordnung werden liiBt, und dann auch die gesellschaftlichen Konflikte nicht mehr durch 
die besondere Weise der gesellschaftlichen Produktion konstituiert sieht, lost schlieBlich den ge' 
samten gesellschaftlichen Prozel5 in verschiedene Sphiiren auf und kommt dabei zu dem Ergebnis, 
ouch das Individuum selbst in verschiedene Spharen aufzuteilen. Dies zeigt sich in dar zeitgenossi· 
schen revisionistischen Theorie am Begriff des politischen BewuBtseins, der allain auf das Verhii!t
nis des 'Staatsbiirgers' zum Staat bezogen wird. Auf dieser Basis kann dann auch schnell 110m un· 
politischen BewuBtsein des deutschen Proletariats gesprochen werden, nachdem dieses sich nicht 
wie ein Mann in den Kampf gegen die Notstandsgesetze - eine hochpolitische Angelegenheit -
fiihren lieB, um den 'demokratischen Staat' zu verteidigen. Kampfe zwischen Lohnarbeit und Ka· 
pital im Betrieb werden dann als 'bloB 6konomisch' und an falschen Konsumbediirfnissen orien· 
tiert abgetan. Des Verhaltnis von Lohnarbeit und Kapital kommt dann uberhaupt nicht mehr als 
Erfahrungsbasis fur die Ausbildung politischen Bewul5tseins in Frags. Die Klagen iiber dus mangeln· 
de politische BewulStsein des Proletariats machen as den Klagendsn leicht zu vergessen, daB sis 
selbst as sind, die an dar Legitimierungsideologie des kapitalistischen Staates eifrig mitarbeiten. 

Die Geschichte der 'Industriegesellschaft' erscheint ihnen vor allem als Geschichte des Kapitals und 
seines Staates, nicht aber als Geschichte der Arbeiterklasse, ihrer Kampfe und Niederlagen (73). 
Sie zeigen diese Geschichte in der burgerlichen Verkehrung, wo die tote Gber die lebendige Arbeit 
herrscht, und in dieser Verkehrung ist ihr BewuBtsein befangen. Die Arbeiterklasse erscheint schon 
immer als bloBes Objekt der Entwicklung. Mit der praktischen und theoretischen Liquidierung des 
revolutionaren Kampfes des Proletariats durch die sozialdemokratischen Organisationen werden 
die tatsiichlichen Kiimpfe des Proletariats aus dem Geschichtsbewul5tsein verdrangt (74). Wenn die
se intellektuellen Kritiker heute beklagen, daB der Sozialstaat aufgrund der 'Passivitiit des Proleta· 
riats' sich zum autoritiiren Staat zu entwickeln drohe, so sollten sie nicht vergessen, daB die Arbei· 
terschaft spiitestens seit der Novemberrevolution von der SPD (und seit ihrer Legalisierung zu
nehmend auch von siner Partei, die sich selbst als kommunistische verstehtl auf den bi.irgerlichen 

71 SOZIALREFORM ... , a.a.O. 
72 Hier ist auf die schon von Rosa Luxemburg gel'el!l!Lellll 

nichtrevolutionaren gegen den Kapitalismus 
sagt, am Beispiel daB der nichtrevolutionare 
namlich der Beibehaltung der alten Gesellschaftsordnung einigen Verbesserungen 
wobei man sagen muB, daB diese innere Logik von Habermas sehr flott in die auBere 
nung umgesetzt worden is!. 

73 Vgl. dagegen z.B. die ILLUSTRIERTE GESCHlCHTE DER DEUTSCHEN REVOLUTION 
(Berlin 1929, Naehdruck Frankfurt/Main 1968), in der haufig die eigene Erinnerung der 
Kampfenden zu Wort kommt. 

74 FU·Projektgruppe DKP/Rabehl: DIE DKP ... , a.a.a. S. 154: "Da er (der Reformismus) den 
monopolkapitalistisehen Staat als Garantie der des Sozial.ismus in die Gesellschaft 
verstand, fixierte er die Arbeiter an die demokratische d.h. er sie in der 
Phase der Krise zur Passivitat." In dieser ganzen Sehrift wird nieht deutlich, 
warum der an ihren Foigen riehtig kritisierten positiven den Staat in der Ge· 
sehichte der Sozialdemokratie eine Fixierung auf Staat aI, 
tisches Heilmittel So schreibt Rabehl auf Seite 106: "Die 
re TheOl'ie wird zur 
und monopolkapitalistischen 
striellen Abteilungen, den Stagnations· und dem ProzeB der 
dung der Klassen ... diese latenten oder offen en Gegensatze und Widerspruche aber die 
Aktionen der Klasse zum Ausbrueh bringt oder verstarkl. D a s ve rIa n g t den and a u~ 
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Staat als den Hauptadressaten ihrer Forderungen gelenkt worden ist, daB ihre Selbsttatigkeit von 
der SPD und der Gewerkschaftsbiirokratie, oft in Zusammenarbeit mit der Bourgeoisie, immer 
wieder unterdriickt worden ist, und nicht zuletzt: daB solches BewuBtsein der Arbeiterschaft 
(trafe die Beschreibung wirklich zu) auch das Resultat dieser historischen Erfahrung u n d ihrer 
theoretischen Bestatigung durch die Arbeit der sozialdemokratischen Theoretiker seit Bernstein 
ist. Sie fiihlen sich von der Arbeiterklasse verlassen und weben doch eifrig an der Legitimierung 
und Ideologie des biirgerlichen Staates. Die Ideologie vom Sozialstaat und die Unterdriickung der 
Arbeiterklasse als handelndes Subjekt der Geschichte durch ihre Organisationen hangen in der Ge· 
schichte der Arbeiterbewegung eng miteinander zusammen. 

Indem der 'Wohlstand fiir aile' zur Legitimationsbasis der Staatsgewalt und ihrer Institutionen 
wird, erscheint er als etwas, iiber das die Staatsgewalt im Verein mit der ekonomisch herrschenden 
Klasse, der 'Wirtschaft', verfiigen kann, das den Massen zu gewahren ist und das umgekehrt die Mas
sen von der Staatsgewalt erwarten und fordern. Die Massen erscheinen hier als fordernde, mit 
Rechtsanspriichen ausgestattete Objekte staatlicher Daseinsvorsorge, der Staat als gewahrendes Sub
jekt - die 'Giiter' fallen sozusagen vom Himmel. Doch eine Gesellschaftstheorie, die wissenschaft
lich vorgeht, muB davon ausgehen, daB die Masse der Produkte, bevor sie verteilt werden kann, von 
denen, an die sie lund zwar nur zum Teil) verteilt wird, von den Massen insgesamt produziert wor
den sind. Die Massen sind also nicht erst als Behandelte, allenfalls Fordernde in die Theorie einzu
fiihren, sondern bereits als unter bestimmter Form der Produktion arbeitende und produzierende, 
und das heiBt, konkret: vom Kapital angewendete Subjekte, also, oder vielmehr, Objekte des Sub
jekts Kapital. Und der Staat kann nicht erst als 'Verteiler' -, 'Wohlfahrts' - und 'Sozialstaat' un
tersucht werden, sondern seine Funktionen miissen unter dem Gesichtspunkt betrachtet werden, 
daB die Waren, bevor sie verteilt werden, zunachst einmal produziert werden miissen, daB also der 
Staat gerade auch als 'Sozialstaat' fUr den ReproduktionsprozeB des Kapitals aufgrund seiner wi
derspriichlichen geschichtlichen Entwicklung in bestimmten historischen Entwicklungsstufen je
weils besondere Funktionen iibernimmt. Eine marxistische Analyse muB daher die 'Verteilung 
des Volkseinkommens' als in den Produktions- und ZirkulationsprozeB des Kapitals eingeschlosse
nes Moment betrachten und die Funktionen des Staates von da aus zu begreifen suchen. 

III. Einkommensverteilung und Kapitalkreislauf 

Wir haben gesehen, daB die Verselbstandigung der Verteilung der Einkommen als eigenstiindige 
Sphare neben der Produktion, d.h. neben der in dieser vorausgesetzten Verteilung der Produktions
mittel, eine entscheidende theoretische Annahme ist, die in den revisionistischen Staatsauffassun
gen gemacht werden muB, um grundlegende Eingriffsmeglichkeiten des Staates in die Verteilung 
der Einkommen begriinden zu kennen. Die Vorstellung vom 'Kuchen des Sozialprodukts' (75), 

ern den An g r iff auf die e i n z e I n ens t a a t I i c hen 0 r g a n e, die die 
Aufgabe der Lenkung von gesellschaftlichen Teilbereichen 
h abe n (Ausbildung, Erziehung, Gesundheitswesen, Justiz, Polizei, Armee etc.), urn die 
Funktion des Staates zu entlarven und zu verhindern, daB er sich als konterrevolutionares 
Machtmittel konsolidiert." (S. 106; Hervorhebung: MIN) Wenn die Widerspruchsebene auf 
der Ebene der kapitalistischen Produktion zu orten ist, d.h. in bezug auf die Beteiligten: auf 
der Ebene des Widerspruchs zwischen Lohnarbeit und Kapital, wird nicht einsichtig, warum 
die Betroffenen vor aHem gegen den kapitalistischen Staat und nicht gegen das Kapital selbst 
ihre Aktionsstrategie entfalten sollen. Diese negative Fixierung auf den Staat (statt auf das 
Kapital und erst dadurch vermittelt auf den Staat, der ihm zu helfen ve r sue h t) tragt die 
Gefahr in sich, den richtigen Gegner aus dem Auge zu verlieren. Das zeigt sich z.B. daran, daB 
die Illusion einer grundsatzlichen Veranderung entsteht, sobald die staatliche Gewaltaus
iibung oberfHi.chlich gemildert wird (Amnestie, Verminderung von Polizei- und Justizterror; 
iiberhaupt die Illusionen iiber die SPD-Regierung). Das zeigt sich auch in den rein politischen 
OrganisationsvorsteHungen, die von dieser Staatsvorstellung bestimmt sind und die Notwen
digkeit einer Fundierung in 'okonomischen' Klassenkampfen hochstens verbal zugestehen. 
Vgl. dazu auch Teil V. 

75 Es handelt sich bei der Kuchenvorstellung urn eine auBerst beliebte und populare Betrach
tungsweise, der sich auch die 'GroBen' der biirgerlichen Okonomie gern hingaben. So z.B. 
Keynes: DIE WIRTSCHAFTLICHEN FOLGEN DES F'RIEDENSVERTRAGES, Miinchen 
und Leipzig 1921, S. 14: ..... Einerseits begniigten sich die arbeitenden Klassen aus UngewiB-
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der nach dem Ergebnis der Kampfe der Interessenten stiickweise und losgelost von den Produktions
bedingungen verteilt wird, setzt voraus, daB das Kapital, nachdem es die Waren produziert hat, 
diese der Gesellschaft 'zur freien Verfiigung' iiberlaBt, daB es in interesselosem Wohlgefallen dem 
Kampf der Interessenten um die Kuchenstucke zuschaut und sich dam it zufrieden gibt, was ihm 
seine eigenen Interessenvertreter, also die Kapitalistenverbande (BDI, BdA, DIHT usw_) erkamp
fen. Danach besteht keine okonomische, sondern nur eine politische Verbindung zwischen der 
kapitalistischen Produktion als Produktion von Waren und Kapital einerseits und der Verteilung 
der daraus'entspringenden' Einkommen andererseits. 

,_ Primarverteilung und staatliche Umverteilung 

So einfach allerdings machen es sich die biirgerlichen okonomischen Verteilungstheorien doch nicht. 
Nach ihnen ist der Zusammenhang zwischen Verteilung und Umverteilung durchaus okonomisch 
bestimmt und nicht nur durch politische GesetzmaBigkeiten geregelt. Die staatliche Umverteilungs
politik erscheint dabei als s e k u n dar e Korrektur der p rim a r sich ergebenden Verteilung 
aufgrund von 'Faktorentlohnungen'. Die nachtragliche Korrektur der primaren Verteilung kann 
nicht mehr willkiirlich oder nach den politischen Gesetzen des Machtausgleichs, sondern nur auf 
der Basis der primar erfolgten Verteilung durchgefiihrt werden. Die Macht konne, wie Preiser 
schreibt (76), innerhalb der Primarverteilung nur noch als Bestandteil des 'Datenkranzes' des oko
nomischen Systems einwirken, da in den die Verteilung bestimmenden okonomischen Gese~ 
der EinfluB der Macht enthalten sei. Diese Bedeutung der okonomischen Gesetze bei der Vertel
lung der Einkommen erscheint in dezidierter Form in den Kreislauftheorien der Verteilung, in de
nen "die Lohnzahlungen und die Gewinne ... die einkommensmaBige Grundlage der Konsum- und 
Investitionsausgaben (bilden), die wiederum die Erlose darstellen, aus denen in der nachsten Run
de die Lohne gezahlt werden und die Gewinne entstehen." (77) Damit wird die Verteilung tat
sachlich als ein Moment in den allgemeinen Kreislaufzusammenhang der Reproduktion gestellt; 
sie verliert also ihren Charakter als selbstandiger und politisch zu manipulierender Vorgang. (78) 

heit oder Machtlosigkeit mit einer Lage, in der sie nur ein ganz kleines Stiick des Kuchens ihr 
eigen nennen konnten, den sie, die Natur und die Kapitalisten zusammen herstellten (!) 
... Auf der anderen Seite durfte die Kapitalistenklasse den besten Teil des Kuchens ihr eigen 
nennen ... " Und auch heute, in der "modernen Industriegesellschaft", werden von einem 
Yolk von Konditoren Kuchen gebacken: "Dieses Volkseinkommen ist die tatsachliche Wert
schopfung der westdeutschen Volkswirtschaft. Das ist der 'groBe Kuchen', die Summe, die fiir 
Arbeits- und Kapitaleinkommen, fiir Grundrenten und Staatsausgaben zur Verfiigung steht. 
- Jeder versucht von diesem Kuchen ein moglichst groBes Stiick zu ergattern ... " (Kurt 
Walter und Arnold Leistico: ANATOMIE DER WIRTSCHAFT - EINE EINFUHRUXG IX 
DIE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE, Reinbeck bei Hamburg 1969, S. 42. An diesem Buch 
ist bemerkenswert, daB es (1) im dritten Fernsehprogramm gesendet worden, also doch im
merhin breitgetreten worden ist, (2) von dem 'fortschrittlichen' Dr. Gerhard Szcesny heraus
gegeben wurde, (3) von dem Leiter der Kammergemeinschaft Offentlichkeitsarbeit der nord
rhein-westfalischen Industrie- und Handelskammern und dem wissenschaftlichen Berater des 
Generals fiir das Erziehungs- und Bildungswesen im Heer geschrieben worden ist und (4) im 
'linken' Rowohlt-Verlag seinen Verbreiter fand). Urn diese Kuchenvorstellung auf die dritte 
Welt zu iibertragen, miiBte man zu Grimms Marchen greifen: "Knusper knusperknauschen, 
wer knuspert an meim Hauschen? " - "Der Wind, der Wind - das Imperialistengesind'!" 

76 Erich Preiser: "Distribution: (I) Theorie", in: HANDWORTERBUCH DER SOZIALWISSE:\
SCHAFTEN, Band 2, S. 624. Damit wird von Preiser die Auffassung zu bezeichnen versucht, 
daB 'Macht' zwar eine politische und soziale Kategorie aber auch okonomisch relevant sei, 
da ja die okonomischen Kategorien und 'reinen' Gesetze die politische und soziale l\Iacht 
notwendig auch reflektierten. Auf diese formale Weise wird auszudriicken versucht, daB 
Macht eine 'okonomische Potenz' ist. Vgl. Karl Marx: DAS KAPITAL, Bd. I, S. 791/799. 

77 Wilhelm Krelle: VERTEILUNGSTHEORIE, Tiibingen 1962, S. 110. 
78 Es wird hier darauf verzichtet, die verschiedenen Verteilungstypen (personelle, funktionelle, 

sektorale Verteilung) zu diskutieren (wenn einfach von 'Verteilung' die Rede ist, ist stets 
'Verteilung von Einkommen' zu verstehen). Vgl. dazu Erich Preiser, a.a.O .• und Leo Kowal
ski: EINKOMMENSVERWENDUNG, EINKOMMENSVERTEILUNG UND VER.\IOGE:\S
VERTEILUNG, Tiibingen 1967, wo die neueren Ansatze der biirgerlichen Okonomie referiert 
werden. 1m vorliegenden Aufsatz geht es nieht urn Verteilung an sich, sondern urn den Zu
sammenhang von Verteilung und KapitalverwertungsprozeB. 
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Oder anders ausgedriickt: Politische UmverteilungsmaBnahmen haben mit bestimmten angebbaren 
Gegenwirkungen zu rechnen. Dies driickt sich wiederum politisch als Zielkonflikt aus, da nun die 
okonomischen Gegenwirkungen die Verwirklichung anderer politischer Ziele gefahrden. 

Ein solcher 'Zielkonflikt' zwischen Wachstum und Verteilung stellt sich folgendermaBen dar: Man 
kann "von einer Untergrenze der Kapitalverzinsung (ausgehen), bis zu der Investition und Be
schaftigung gerade noch erh"lten bleiben, bei deren Oberschreiten jedoch der marktwirtschaftliche 
WachstumsprozeB nicht mehr funktioniert. Diese Untergrenze der Kapitalverzinsung ist gleichzei
tig die Obergrenze fur den Reallohn. Wird die Obergrenze der Kapitalverzinsung, die mit der Unter
grenze des Reallohns identisch ist, uberschritten, 50 wird eine 'soziale Revolution' ausgelost, und 
das rnarktwirtschaftliche Wirtschaftssystem bricht zusammen." (79) In solchen politischen Ziel
konflikten drucken sich an der Oberflache die zugrundeliegenden okonomischen Widerspruche 
zwischen Lohnarbeit und Kapital aus, die nun allerdings als die bewegenden Momente dieser Kon
flikte von der burgerlichen Okonomie nicht begriffen werden. So zeigt sich auf der einen Seite ein 
typischer Unterschied zwischen okonomischer und politischer Einschiitzung staatlicher Einkom
mensumverteilung. Wahrend die revisionistischen und politologischen Theoretiker eine sehr groBe 
staatliche Manipulationsfiihigkeit annehmen, sind die nationalokonomischen Theorien grundsiitz
lich sehr viel skeptischer. Auf der anderen Seite bleiben aber auch die okonomischen Verteilungs
theorien im Anschein staatlicher Manipulierungsfiihigkeiten verhaftet. Sie sind deshalb auch ledig
lich in der Lage, mogliche Zielkonflikte zu beschreiben und Methoden anzugeben, wie bei wider
spruchlichen Zielen optima Ie Verwirklichungskomplexe in der 'rational en' Wirtschaftspolitik zu 
gestalten seien. Information uber solche Konflikte und Erkenntnis der Zusammenhange zwischen 
widerspruchlichen Zielen erscheinen der burgerlichen Okonomie als Methoden, mit Konflikten 
fertigzuwerden. Voraus5etzung fur eine solche idealistische Annahme bleibt naturlich, genau wie in 
den revisionistischen und politologischen Theorien, ein Staat, der sich als ubergreifendes Subjekt 
okonomischen Bezugssystem konstituiert und wirklich nur der immer weiter verbesserten Infor
mati on en (gerade uber Konfliktsituationen) und Manipulationsinstrumente bedarf, um der Anfor
derung an eine rationale Wirtschaftspolitik gerecht werden zu konnen: "Rationale Politik muB 
zielbewuBt und sachgerecht sein." (80) 

Aus der Beobachtung okonomischer GesetzmiiBigkeiten ergibt sich folglich der Realismus okono
mischer Verteilungstheorien in bezug auf politische Umverteilungsmoglichkeiten. Krelle kommt 
in seiner "Verteilungstheorie" zu dem desillusionierenden Ergebnis, daB kurzfristige Umvertei
lungsmaBnahmen innerhalb einer "Marktwirtschaft" aufgrund langfristiger Gegenwirkungen "kor
rigiert" werden (81). Auch im Gegensatz zu gewerkschaftlichen Gesundpredigern der kapitalisti
schen Vermogensverteilung mit Placebos wie der 'Vermogensbildung in Arbeitnehmerhand' kommt 
die burgerliche Okonomie zu dem konkreten Ergebnis, daB eine Umverteilung durch Vermogens
bildung gar nicht moglich ist. Wie Fohl und Hennies da"s Blatt auch drehen und wenden: als Ergeb
nis ihrer Abhandlung finden sie wieder das, was bisher durch aile Gutachten bestiitigt worden ist: 
daB eine "echte Umverteilung" des Vermogens nicht zu erreichen ist. (82) Entweder sinken als 
Foige von UmverteilungsmaBnahrnen Einkommen, Beschaftigung unE! Wachstumsrate, oder es fin
det Kapitalflucht statt, oder es erfolgt nur eine Umverteilung zwischen "staatlichem Sektor" und 
"Privatwirtschaft", nicht aber zwischen Kapital und Arbeit, wenn versucht wird, die Vermogens
und Einkommensverteilung zugunsten der Lohnarbeit zu verandern. Kurz gesagt: "Wer hat, dem 
wird gegeben!" (83) 1m AkkumulationsprozeB des Kapitals, und daran kann die burgerliche Okono-

79 Georg H. KUster: UNTERSUCHUNGEN ZUR EINKOMMENSVERTEILUNG 1M WIRT-
SCHAFTSWACHSTUM, Berlin 1969, S. 15. Hierbei beruft sich KUster auf Wilhelm Krelle: 
"Bestimmungsgriinde der Einkommensverteilung in der modernen Wirtschaft", in: W.G. Hoff
mann (Hrsg.): EINKOMMENSBILDUNG UND EINKOMMENSVERTEILUNG, Berlin 1957. 

80 H. Giersch: ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSPOLITIK, Grundlagen, Wiesbaden 1960, S. 23. 
81 "Oberblicken wir das Ergebnis (der Verteilungstheorie - Verf.) als Ganzes, so zeigt sich 

eine ganz unerwartete Stabilitat eines marktwirtschaftlichen Systems. Fast aile Anderungen 
kurzfristiger Art rufen langfristige Gegenwirkungen hervor, die sie wieder rUckgangig ma
chen ... " (Wilhelm Krelle: VERTEILUNGSTHEORIE ... a.a.O., S. 257). 

82 Carl F5hl und Manfred Hennies: VERMOGENSBILDUNG IN ARBEITNEHMERHAND, 
Pfullingen 1966. 

83 Carl F5hl: KREISLAUFANALYTISCHE UNTERSUCHUNGEN DER VERMOGENSBIL
DUNG IN DER BUNDESREPUBLIK UND DER BEEINFLUSSBARKEIT IHRER VERTEI-
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mie nicht vorbei, polarisiert sich auf der einen Seite der gesellschaftlich produzierte Reichtum als 
privater in Kapitalform und auf der anderen Seite die Armut des Lohnarbeiters, der auch in der 
'modernen Industriegesellschaft' immer noch nicht mehr auf den Markt zu tragen hat als seine 
Arbeitskraft. Wer hat, dem wird gegeben und wer nichts hat, der muB arbeiten, um zu leben, mit 
der Folge, daB denen, die haben, noch mehr gegeben wird. 

Der Realismus allerdings, der in einem solchen Ergebnis liegt, ist nichts anderes als der Realismus 
des 'gesunden Menschenverstandes', der auch ohne Riickgriff auf okonomische Zusammenhiinge 
einfach festzustellen in der Lage ist, daB denen, die haben, und nicht denen, die nicht haben, ge
geben wird. Daher hort der Realismus der okonomischen Theorien sofort auf, wenn sie in Empfeh
lungen fur die staatliche Politik ausmiinden. Denn wird nicht gerade Vermogensbildung von dem 
okonomischen 'Sachverstand' seit Jahren empfohlen (84)? Dies kann man doch schlieBlich nur, 
wenn man mit der Moglichkeit einer solchen Umverteilung rechnet. Die Konsequenz aus den oka
nomischen Kreislaufbetrachtungen, daB Umverteilung im Kapitalismus liingerfristig oder gar dauer
haft eine pure Illusion ist, und die El'kenntnis, daB der im Kapitalismus auf immer erweiterter 
Stufenleiter wiederhergestellte Klassengegensatz zwischen Lohnarbeit und Kapital den fiir die sto
rungsfreie Erneuerung des Kapitals absolut notwendigen Klassenfrieden gefiihrdet, geraten in Wi
derspruch zueinander. Auf zwei Weisen kann sich der biirgerliche Wissenschaftler nun aus der Affare 
ziehen: Erstens kann er sich aus dem EntscheidungsprozeB auf staatlicher Ebene zuriickziehen 
und dem politischen Dezisionismus das PIlld Gberlassen, und zweitens kann er Umverteilung von 
Einkommen und Vermogen vorschlagen, wenn sie "behutsam" (das heiBt im Klartext: im Ganzen 
wirkungslos) vorgehe, und zwar mit dem Ziel, die Lohnarbeiter iiber ihre wirkliche Lage hinwegzu
tiiuschen. (85) 

LUNG, TUbingen 1964, S. 40. Es handelt sich bei dieser Aussage urn nichts anderes als eine 
Verballhornung des Akkumulationsgesetzes. Karl Marx: DAS KAPITAL, Band I, S. 680 f/ 
674 f: "Aber aile Methoden zur Produktion des Mehrwerts sind zugleich Methoden der Akku
mulation und jede Ausdehnung der Akkumulation wird umgekehrt Mittel zur Entwicklung 
jener Methoden. Es folgt daher, daB im MaBe wie Kapital akkumuliert, die Lage des Arbei
ters, wei c h e s i m mer s e i n e Z a h I u n g, hoch oder niedrig, sich verschlechtern 
muB ... Es beelingt eine der A k k u m u I a t ion von K a pit a I entsprechende A k k u
rn u I a t ion von E len d. Die Akkumulation von Reichtum auf dem einen Pol ist also 
zugleich Akkumulation von Elend, Arbeitsqual, Sklaverei, Unwissenheit, Brutalisierung und 
moralischer Degradation auf dem Gegenpol, d.h. auf Seite der Klasse, die i h rei g e n e s 
Pro d u k t a I s K a pit a I pro d u z i e r t." 

84 V gl. dazu als Beispiel fiir viele die gesammeiten Stellungnahmen der biirgerlichen Wissenschaft 
in: Georg Leber: VERMOGENSBILDUNG IN ARBEITNEHMERHAND, Wissenschaftliche 
Beitrage, Dokumentation, Frankfurt/Main 1965, die aile auf das hinauslaufen, was Georg 
Leber im Vorwort von ihnen erwartet: "Schritte zur Veranderung einer ungerechten und 
iiberholten Einkommensstruktur auch auf dem sicheren Boden wissenschaftlicher Erkennt
nisse (unternehmen zu konnen}". 

85 Die beiden Autoren, die im HANDWORTERBUCH SOZIALWISSENSCHAFTEN die beiden 
Teile des Artikels zur Distribution geschrieben haben, namlich Erich Preiser und Gerhard 
Weisser, polarisieren sich auf den beiden Vorgehensweisen. nach denen sich biirgerliche Wis
senschaftler aus der Affare ziehen: Erich Preiser stellt die Konsequenz in einem Aufsatz 
gleich dreimal klar: "Wenn wir das Problem (der Vermogensbildung - VerL) iiberhaupt dis
kutieren wollen, so miissen wir also annehmen, beide Parteien (die 'Tarifpartner' - Verf.) 
seien guten Willens, wobei fiir die Unternehmer zwar eine GewinneinbuBe, nicht aber eine 
Existenzgefahrdung herauskommen dUrfte ... " Und: "Die Aussichten der Investivlohnpolitik 
(bzw. der Vermogenspolitik) sind umso besser (!},je behutsamer sie vorgeht." Erich Preiser: 
"Theoretische Grundlagen der Vermogenspolitik", abgedruckt in Georg Leber, a.a.O , S. 34, 
38, 41. Wie sieht aber 'Behutsamkeit' praktisch aus? Gerhard Weisser: "Distribution: (II) 
Politik" (in: HdSW, Bd. 2, S. 645) hat eine Antwort: " ... Aber die verteilungspolitischen 
Korrekturen stehen zum Teil in Spannung mit der Kompatibilitatsregel. Extreme MaBe diirf· 
ten zu grvB sein. als daB dabei die Marktwirtschaft funktionsfahig bliebe. Wer sich urn der 
optimalen Autonomie der Wirtschaftsteilnehmer willen fiir eine grundsatzlich mark twirtschaft
!iche Ordnung entscheidet, muB also irgendwelche Grenzen fiir die Verteilungskorrekturen 
anerkennen. Selbstverstandlich kann an dieser Stelle nicht versucht werden, diese Grenze 
generell oder fiir die gegenwartige Situation in der Bundesrepublik Deutschland zu bestim
men. Die Wissenschaft diirfte auch in diesem Bereich nicht dahin kommen konnen, daB der 
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Zielkonflikt enthGllt sich auf diese Weise als Widerspruch der Gesellschaft, der sich im 
Realismus okonomischer Verteilungstheorien u n d in dar Notwendigkeit der 
Umverteilung gleichermaBen darsti'll It. DIeser auf theoretischer gesellschaft-
liche Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital wird allerdings als bloBe Verhfillungs· 
absichten nicht auf den Begrlff sondem seine Verhiillung In der kapitalistischer 
Warenzirkulation selbst Der kapitalistische ProduktionsprozeB ist Warenproduktion, d. 
h. es werden Waren fur die Zirkulation produziert. In der Zirkulation kann man es der einzelnen 

nicht ansehen, aus ,welchen Wertbestandteilen sie sich zusammensetzt; und dos heiBt: wel
chen Verteilungsnotwendigkeiten der durch den Verkauf dar Waren realisierte Wert unterliegt. 

stammt aber das Geld, gegen das die Ware ausgetauscht und in der Warenpreis reali-
siart wird? Ein Teil dieses Gelde. stammt au. den Handen der Arbeiter, die ihren Lohn im Aus-
tausch gegen Waren verausgaben. Hier, in dar Zirkulation sind die Arbeiter Konsumenten, 
mit Geld ausgestattet sind, um deren Kaufkraft die Warenverkiiufer, die Unternehmer, konkurie-

Dar Lohn erscheint bloB als nachfragewirksames Einkommen, da. gegen Waren ausgetauscht 
wird, denen man ihre Herkunft aus kapitali.tischer Produktion und damit ihre Wertzusammel1-
setzung, niimlic;h daB in Ihnen variables Kapital (fur den Arbeiter sich darstellend als Lohnl, Mehr· 
wert und konstantes Kapital enthalten ist, nicht ansieht. In dieser Sphare sind die IIlusionen 
den Verteilungsmoglichkeiten begriindet; im Rahmen solcher Illusionen gibt es die Moglichkeit, 
der als Folge von UmverteilungsmaBnahmen sich ergebenden Kaufkraftumverteilung und 
negativen Auswirkungen staatlichen gegenzusteuern. 

Diesen aus dem Zirkulationszusammenhang begriindeten I Ius ion e n steht auf dar anderen S9i
te durch die Hereinnahme der Produktionssphiire in die okonomische Analyse von Verteilungsvor
giingen die rea lis tis c h e E ins i c h t in die engen Grenzen staatlicher UmverteilungsmaB
nahmen entgegen. So kommt aufgrund dieses iikonomischen Zusammenhangs lion Produktion und 
Zirkulation der oben bezeichnete Widerspruch zustande. Seine Losung kann nur in der genauen 
Analyse der doppelten Funktion jene, Wertteil, liegen, derfur den Kapitalisten variables K a p a 
fur den Arbeiter E ink 0 m men (Lohn) ist. (86) Wenn wir dies vereinfacht als 'Doppelcharakter 
des Lohns' ausdrucken, so konnen wir sagen: Der Widerspruch zWischen Lohnarbeit und Kapital 
ist schon in der Kategorie des Lohns enthalten und daher schon in der Verteilungstheorie impli
ziert, wenn sis die einzelnen Einkommenskategorien (Lohn, Gewinn, Rentel diskutiert, also schon 
bevor sie sich dem V e r h ii It n i S lion Lohnen und Gewinnen zuwendet. In den okonomischen 
Verteilungstheorien kehren also die beiden Seiten burgerlicher Kapitalismusanalyse wieder: einer
seits wird die kapitalistische Produktion von Waren als einfache Produktion \/on Giitern aufgefaBt, 
die wesentlich den natiirlichen 8edingungen des industriellen Arbeitsprozesses unterliegt unci keine 
gesellschaftlichen Widerspruche einschlieBt ('moderne I ndustriegesellschaft'); andrerseits beruht 

politischen Praxis das 
auch in der "'-'Ljl~jL..L" 

das Feld dem Politiker, 
'Marktwirtschaft' sicherlich erhalten bleibt. 
DaB das Zie! der die Eefriedung der Lohnarbeiter is!, wird von 
zahllosen "unserer Ordnung" unverhiillt vgl. z.E. 
Georg Leber, nach dem sie die Aufgabe hat, "Freiheit und Elemente 
unserer demokratischen zu sichern ... ~~ (Leber~ "'Die 
DIE ZEIT, 2.10.1964, in ders., VERMtiGENSBILDUNG IN 
HAND, Dokumentation 2, Frankfurt/Main 1965, S. 
bei E. Altvater: "Gewerkschaften und 
Nr. 12/13, 1968, S. 61 ff, und 

, in: DER CDU-STAAT, 
86 Karl Marx: DAS KAPITAL, Ed. 
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ihre Theorie wesentlich auf der Zirkulation der Waren und Geldeinkommen ('Guter- und Geldstro
me'); dadurch erhiilt sie einen Eindruck von den Ruckwirkungen der Widerspruche innerhalb der 
Produktionssphiire, wie sie sich in den Zirkulationsbewegungen manifestieren. Nur in dieser ver
kehrten Form ist sie fiihig, richtige Voraussagen uber die Schranken vcn UmverteilungsmaBnah
men auf der Ebene von Einkommen zu machen. Soli die burgerliche Wissern:chaft aber ... clwor 

stiindige Empfehlungen erteilen, so wird sie sich auf Behutsamkeit oder auf politlor.he Dezisionis
mus zuruckziehen mussen. Der Widerspruch in den okonomischen Verteilungstheorien ist in der 
kapitalistischen Wirklichkeit selbst verankert. 

Der Schliissel zur Aufd~kung der Verteilungsverhiiltnisse auf der Ebene der 'Einkommen' liegt in 
der Analyse der historisch gesellschaftlichen Bestimmtheit der Verteilungsverhiiltnisse auf der Ebe
ne der Produktion, also in der Analyse des Kapitalverhaltnisses, (87) wo die Produktionsmittel als 
Kapital der 'freien', namlich von Produktionsmitteln freien Lohnarbeit gegenubertreten. Wir mus
sen also der Frage nachgehen: Wie sieht der Zusammenhang beider Verteilungsverhaltnisse a\Js? 
Inwiefern ist das eine bloB ein Moment des anderen? Hier kann diese Frage nur in Umrissen beant
wortet werden; in ihrer ausfuhrlichen Gestalt ware sie Kern der Analyse des Kapitals und der von 
ihm proouzierten Fetische sowie der ihnen entsprechenden BewuBtseinsformen in der okonomi
schen Theorre. 

2. Netto- und Bruttosozialprodukt: Volkseinkommen und Kapitalerhaltung 

In der bur 9 e r I i c hen The 0 r i e stellt die Summe derverschiedenen Einkommensarten ('Ein
kommen aus unselbstiindiger Arbeit'; 'Einkommen aus Unternehmertiitigkeit und Vermogen') 
das 'Volkseinkommen' dar. (88) Danach entspricht das Volkseinkommen der Gesamtheit der Ko
!it"" fur dio droi Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital, die im Verlauf eines Jahres von 
den Unt~rnehmen aufgewendet worden sind. Daher wird auch das Volkseinkommen dem Netto
sozialprodukt zu Faktorkosten gleichgesetzt. Was fur die Unternehmer Kosten sind, stellt sich dem
nach in gleicher Hohe fur die 'Besitzer der Produktionsfaktoren' als Einkommensstrom dar. (89) 
Der geleisteten Arbeit entspringt der Arbeitslohn, dem zur Verfugung gestellten Boden die Grund
rente (Pacht und z.T. Mieten) und dem Kapital der Profit. Gegenstand der funktionellen Vertei
lungstheorie ist demzufolge auch "die Verteilung des Volkseinkommens auf die volkswirtschaftli
chen Produktionsfaktoren Arbeit, Boden, Kapital, denen die Einkommensarten Lohn, Grundrente 
und Profit entsprechend ihrem produktiven Beitrag und ihrer wirtschaftlichen Macht zuflieBen." 
(90) Monsieur Ie Capital und Madame la Terre (911 treten also in den burgerlichen Theorien im
mer noch, ungeachtet aller Modernisierungsversuche, in schoner Eintracht mit 'der' Arbeit als die 
Schopfer des 'Reichtums der Nation' auf. Was als Volkseinkommen in der Hand der Besitzer die
ser 'Faktoren' geziihlt wird, erscheint in den Unternehmen als ',olkswirtschaftliche Wertschopfung. 
Oem Volkseinkommen als der Summe aller Wertschopfung entspricht das Nettosozialprodukt (zu 
Faktorkosten) als der Summe von Konsumtion und Nettoinvestitionen. 

87 Vgl. im II. Band des KAPITAL insbes. S. 443 ff/437 ff. 
88 Von der durch die spezifischen Formen staatlicher Verteilertatigkeit infolge der Erhebung 

indirekter Steu~.,9.er::Zahlung von Subventionen bedingten statistischen Unterschei
dung von Nettosozialprodukt zu Marktpreisen und Volkseinkommen wird hier abgesehen, 
da dies fUr den Gang der Argumentation nicht von Bedeutung ist. 

89 "Das Entgelt fUr die in Unternehmungen erbrachten Faktorleistungen stellt fUr die Empfan
ger ('Faktorhaushalte') Einkommen dar." A. Paulsen: VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE, Bd. 
III, Berlin 1965, S. 9. 

90 Dr. Gablers WIRTSCHAFTSLEXIKON, Taschenbuchausgabe, Band 6, Frankfurt/Main 1969, 
Spalte 2955. 

91 "1m Kapital - Profit oder noch besser Kapital - Zins, Boden - Grundrente, Arbeit - Arbeits
lohn, in dieser okonomischen Trinitat als dem Zusammenhang der Bestandteile des Werts 
und des Reicbtums uberhaupt mit seinen Quellen ist die Mystifikation der kapitalistischen 
Produktionsweise, die Verdinglichung der gesellschaftlichen Verhaltnisse, das unmittelbare 
Zusammenwachsen der stofflichen Produktionsverhaltnisse mit ihrer geschichtlich-sozialen 
Bestimmtheit vollendet: die verzauberte, verkehrte und auf den Kopf gestellte Welt, wo Mon
sieur Ie Capital und Madame la Terre als soziale Charaktere, und zugleich unmittelbar als 
bloSe Dinge ihren Spuk treiben," Karl Marx: DAS KAPITAL, Bd. III, S. 884/838. 
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Bis hierher haben wir es nur mit den Definitionen der burgerlichen Okonomie zu tun. In ihnen 
werden die Einkommen, da sie allesamt 'Leistungen' der dfei 'Produktionsfaktoren' entspringen, 
gleichgesetzt. Bei naherem Hin:;ehen entdecken wir allerdings in dieser Gleichsetzung einen Zirkel
schluB. Dieser Zirkelschl'uB resultiert aus der doppelten Betrachtung der Einkommen, namlich 
ii~nj"m:! \iM ihrem '~ezieher' her, und zum zweiten von ihrem 'SchopfungsprozeB' her. Aile Ein
kommen werd~n ja in den Produktionsstatten der Volkswirtschaft geschopft. Sie sind demnach 
in erster Ir:stanz bloBe Einkommen. Erst danach werden sie auf verschiedene 'Beziehergruppen' 
verteilt: Arbeiter - Lohn; Kapitalisten - Gewinn. Dies ist zuniichst die offensichtliche Tatsache in 
der kapitalistischen Wirtsch-ft (von der Bodenrente wollen wir hier absehen). Was wird aber dar
aus gefolgert? Das Kapital ist produktiv, weil es ein Einkommen erhalt und es erhalt ein Einkom
men, weil es produktiv ist. Aile weitere Begriindung wird lediglich 'zur Vervollkommnung dieser 
Tautologie, sei es mit Hilfe der Grenzproduktivitatstheorie der Verteilung oder irgendeiner ande
ren theoretischen Variante. (92) Es bietet sich daher als Vorgehensweise die Betrachtung dieses 
Zirkels nach seinen beiden Seiten hin an; nach der Seite der 'Wertschopfung' und nach der Seite 
des 'Bezugs von Einkommen'. 

Wenden wir uns zunachst der Seite der Wertschopfung zu, d.h. der Frage, in welchen Formen die 
Begrundung der Annahme von der Produktivitiit des Kapitals liegt. Das Grundproblem besteht 
darin, daB die zu verteilenden Werte produziert werden miissen, bevor sie uberhaupt irgendwelchen 
'Faktoren' als Einkommen zugerechnet werden konnen; daher muB auch die Analyse der Vertei
lung beim ProduktionsprozeB beginnen. Dieser ProduktionsprozeB ist in seiner kapitalistischen 
Form von doppeltem Charakter, d.h. zugleich Arbeits- vorl VerwertungsprozeB. Die erzeugten 
Produkte sind fur den kapitalistischen Leiter des Produktionsprozesses nur insoweit allerdings 
von Bedeutung, a!s sie als Gebrauchswerte auch Trager von Wert sind, d.t:. lluf dem Markt ~E;!n 
Geld ausgetauscht werden konnen. Als zusiitzliche Bestimmung muB nun aber noch hinzutreten, 
daB der Kapitalist das von ihm fur den ProduktionsprozeB vorgeschossene Kapital und einen Ober
schuB daruber hinaus zuriickerhalt. Da dieser OberschuB nicht aus dem Warenaustausch stammen 
kann - der OberschuB, den der Verkaufer erhalt, ist ein Abzug beim Kaufer; und da jeder sowohl 
als Kaufer als auch als Verkaufer auf tritt, saldieren sich Oberschusse und Abzuge zu null -, muB er 
im ProduktionsprozeB selbst produziert worden sein. Die Frage ist nun, auf welche Weise. Pil! Ant
wort der burgerlichen Okonomie ist eindeutig: durch die produktiven Beitrage der Produktions
faktoren Arbeit, Kapital und Boden. Sie stutzt sich dabei auf die Tatsache, die bei oberflachlichster 
Betrachtung irgendeines Betriebes zutagetritt: daB Grund und Boden, Maschinen, Arbeiter zur 
Produktion von Waren kombiniert sind. Die naturlichen Notwendigkeiten des Arbeitsprozesses, 
daB Arbeit nur in Kombination mit Produktionsmitteln, bei historisch gegebenem technischem 
Entwicklungsstand, produzieren kann, w~rden in die Theorie umgemunzt, daB infolgedessen den 
beteiligten Faktoren 'Einkommen' zuflieBen muB. Dabei wird von der burgerlichen Okonomie 
nicht beachtet, daB durch diese Art der Faktorenkombination zwar Produkte entstehen, aber 
noch lange nicht ein kapitalistischer ProduktionsprozeB, dessen Ergebnis in War e n, und - wenn 
der Verkauf der Waren gelingt - in Gel d besteht. Zum zweiten fallt bei dieser Betrachtungswei
se unter den Tisch, daB Maschinen und Rohstoffe sich nicht von selbst in neue Produkte verwan
deln - und dies ist ja der Sinn des Produktionsprozesses -, sondern als unnutze Dinge liegenblei
ben, werden sie nicht von der lebendigen Arbeit in Bewegung gesetzt und verwandelt. Demgegen
uber hat die Betriebswirtschaftslehre, die sich intensiv mit dem ProduktionsprozeB selbst befaBt, 
imrnerhin einen wenn auch verschwommenen Begriff vom Doppelcharakter des Produktionspro
zesses, wenn sie zwischen Betrieb und Unternehmung, zwischen Produktivitat (im technischen 
Sinne) und Rentabilitat (im Sinne der Verwertung des eingesetzten Kapitals) unterscheidet. Dies 
alles fallt aber aus der Produktionsfaktorentheorie heraus (oder wird noch um einige Grade un
scharfer reflektiert, wenn namlich bei der Untersuchung 'optimaler Faktorkombinationen' deren 
technisches Verhaltnis wie auch deren Preisrelation auf der gleichen Ebene behandelt werden). 

Betrachten wir zuerst den vom Kapitalisten vorgeschossenen Kapitalteil. Er wird verausgabt zum 
Kauf von Produktionsmitteln (Maschinen, Rohstoffe usw.) und zum Kauf der Ware Arbeitskraft 
auf dem Arbeitsmarkt. Wie aile Waren wird auch der Wert der Ware Arbeitskraft (im Durchschnitt, 
uber einen Zyklus hinweg, jedenfalls) vom Arbeiter realisiert, also vom Kapitalisten bezahlt wer-

92 Vgl. zur Darstellung dieser Theorien Erich Preiser: "Distribution: (I) Theorie", a.a.O. 
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den miissen. Der Arbeiter "r e a lis i e r t i h r e n Tau s e h w e r t und v era u B e r t i h r e n 
G e bra u e h s w e r t". (93) Dieser Gebrauehswert der Arbeitskraft, die Arbeit selbst, aber gehort 
nun nieht mehr dem Arbeiter, sondern dem Kapitalisten, der ihn gekauft hat; folglieh gehort dem 
Kapitalisten aueh das Ergebnis der Anwendung des Gebrauehswerts der Arbeitskraft des Arbeiters. 
Aufgrund der Tatsache, daB z.B. "ein halber Arbeitstag notig, um ihn wahrend 24 Stunden am le
ben zu erhalten", ist die Bedingung eriullt, die Mehrwertproduktion uberhaupt erst moglieh macht: 
"Der W e r t der Arbeitskraft und ihre V e r w e r tun 9 im ArbeitsprozeB sind also zwei ver
schiedne GraBen. Diese We r t d iff ere n z hatte der Kapitalist im Auge, als er die Arbeitskraft 
kaufte. Ihre niitzliehe Eigensehaft, Garn oder Stiefel zu machen, war nur eine conditio sine qua 
non, weil Arbeit in niitzlicher Form verausgabt werden muB, um Wert zu bilden. Was aber ent
schied, war der s p e z i f i s e h e G e bra u e h s w e r t die 5 e r War e, Quelle von Wert zu 
sein und von mehr Wert als sie selbst hat..." (94) Nun eriolgt zwar die Wertbildung bei der Kombi
nation von Produktionsmitteln mit der Arbeit, aber die "verschiednen Faktoren des Arbeitspro
zesses nehmen verschiednen Anteil an der Bildung des Pro d uk ten w e r t s." (95) Wah rend 
der Wert der Produktionsmittel im ArbeitsprozeB lediglieh erhalten wird dureh die bloBe Obertra
gung des Werts auf den Wert des gerade produzierten Produkts,"bildet jedes Moment ihrer (der 
Arbeitskraft - Veri.) Bewegung z usa t z lie hen We r t, N e u we r t." (96) Es ist alsonieht 
so, daB in der Arbeit zuerst der Wert der Produktionsmittel ubertragen, und dann erst der Neuwert 
gebildet wird, sondern dies geschieht zugleieh, vermoge des Doppeleharakters der Arbeit als kon
kreter, nutzlieher und abstrakter, wertbildender. Denn soli die Arbeit ihre wertbildende Kraft wirk
lieh entfahen konnen, dann muB sie zugleieh konkret, als Verausgabung konkreter Qualifikationen 
des Arbeiters und unter konkreter Verwendung der Produktionsmittel verrielltet werden. So wird 
notwendig im WertbiidungsprozeB dureh den dabei erfolgenden Gebraueh der Produktionsmittel 
deren Wert auf das Produkt ubertragen. "Der Arbeiter k ann n e u eAr b e i t n i e h t z use t
zen, also nieht neuen Wert schaffen, 0 h n e a I t eWe r t e z u e r h a I ten, denn er muB die 
Arbeit immer in bestimmter niitzlicher Form zusetzen, und er kann sie nieht in nutzlieher Form 
zusetzen, ohne Produkte zu Produktionsmitteln eines neuen Produkts zu machen, und dadurch 
ihren Wert auf das neue Produkt zu ubertragen. Es ist also eine Nat u r gab e der sieh betatigen
den Arbeitskraft, der lebendigen Arbeit, W e r t z u e r h a I ten, i n d ems i eWe r t z u
set z t ... " (97) 

Der Kapitalist muB Kapital sowohl fur den Ankauf der Arbeitskraft als aueh der Produktionsmit
tel vorschieBen. Der Teil des vorgeschossenen Kapitals, dessen Wert lediglich iibertragen, nieht 
aber grOl!enmaBig verandert wird, wird von Marx k 0 n s tan t e 5 K a pit a I (c) genannt; im 
Gegensatz zu dem fur Arbeitskraft verauslagten Kapital, das seinen Wert im ProduktionsprozeB 
sehr wahl verandert und v a ria b I e s K a pit a I (v) genannt wird. Wahrend der Kapitalist al
so c+v fur den ProduktionsprozeB vorschieBt, kommt am Ende Ware heraus, deren Gesamtwert 
groBer als e+v ist, niimlieh e+v+m, wobei m den im VerwertungsprozeB yom Arbeiter produzierten 
M e h r w e r t vorstellt. Die im ProduktionsprozeB geschaffenen Werte, und von dieser Problem
stellung sind wir ausgegangen. sind Produkt der lebendigen Arbeit. Die 'produktive Funktion' des 
Kapitals besteht lediglieh darin, Arbeitskraft und Produktionsmittel anzukaufen, um beide im 
ArbeitsprozeB zu kombinieren. damit Werte und vor all em Mehrwert, also ein OberschuB uber den 
KapitalvorschuB, produziert werde. 

Wenn in der Produktionsfaktorentheorie dem toten Kapital und der lebendigen Arbeit gleieherma
Ben produktive Kraft zugesproehen wird, so eben auch deshalb, weil in der Tat der von allen Pro
duktionsmitteln enthloBte Arbeiter darauf angewiesen ist, daB der Kapitalist seine Ware Arbeits
kraft kauft und sie mit dem toten Kapital, den Produktionsmitteln kombiniert, will er uberhaupt 
produktiv tiitig werden. Auf Grund der antagonistischen Verteilungsverhaltnisse - dem Kapitali-

93 Karl Marx: DAS KAPITAL, Bd. 1. S_ 202/208. 
94 Ebenda_ 
95 Karl Marx: DAS KAPITAL, Bd. I, S. 207/214. 
96 Karl Marx: DAS KAPITAL, Bd. I, S. 216/223. 
97 Karl Marx: DAS KAPITAL, Bd. I, S. 215/221. 
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sten gehoren die Produktionsmittel, dem Arbeiter seine Arbeitskraft - (98) entsteht der Schein, 
als sei die Arbeit eine produktive Kraft neben anderen: neben Boden und Kapital. Zwar karm der 
Kapitalist keine Waren produzieren ohne den Arbeiter, aber auch de, Arbeiter ist zu produktiller 
Tiitigkeit unfiihig, stellt ihn der Kapitali.t nieht an seine Produktionsmittel. es ist auch deut
lieh geworden, daB der in Produktionsmitteln angelegte Kapitalwert durehaus nieht wertbildend 
ist, mndern nur im ArbeitsprozeB als Wert auf da. Produkt iibertragen wird. "Eine Masehine, die 
nicht im ArbeitsprozeB dient, ist nutzlos. AuBerdem verfallt 5ie der zerstCirenden Gewalt des na
tiirlichen Stoffwechsels. Das Eisen verro.tet, das Holz verfault .... Die lebendige Arbeit muB diese 
Dings ergreifen, sie von den TotEm erwecken, sie au. nur mCiglichen in wirkliche und wirkende Ge
brauchswerte verwandeln. Vom Feuer der Arbeit beleekt, als Leiber derselben angeeignet, zu ihren 
begriffs- und berufsmiii3igen Funktionen im ProzeB begeistert, werden sie zwar auch lIerzehrt, aber 
zweckvoll, als Bildungselemente neuer Gebrauchswerte, neuer Produkte ... " (99)"Diese NatlJrkraft 
der Arbeit erseheint als S e I b s t e r hit u n 9 s k r 11 f t e s K a pit a I s, dem sie einllerleibt 
ist, ganz wie i h reg e s e I I s c h aft lie hen Produktillkriifte als s e i n e Eigensehaften, und 
wie die bestiindige Aneignung der Mehrarbeit dureh den Kapitalisten als bestiindige S e I b s tile 
we r tun 9 des K a pit a I s. Aile Kriifte der Arbeit projektieren sich als Krafte des Kapitals ... " 
(100) 

Indem das Geheimnis der Wert- und Mehrwertbildung aufgedockt wird zugleich auch gezeigt, 
warum sich dies notwendig verkehrt dar,tellt, niimlich als 'produktiver Beitrag des Faktors Kapital' 
zum WertsehiipfungsprozeB. Die Bestandteile des jeweiligen Neuwerts - d.h. des I'roduktenwerts 
(c+v+m) abziiglieh des bloB iibertragenen Wertteils c - erseheinen demnach im biirgerlichen 8e
wuBtsein als Beitrage der 'Faktoren' und werden in unbewuBter Verhiillung als 'Volks'einkommen 
(101) bezeiehnet. DaB die WertsehCipfung alleiniges Resultst der Arbeit ist, entgeht diesem Klassen
bewu Btsei n, das eben nicht allein aufgrund 'okonomiseher Interessen' ,ieh konstituiert, sondern 
dmeh die Besondere Form der Produktion selbs!. 

Nachdem wir also den oben bezeichneten Zirkelsehlui3 lion der 'Wertschopfungsseite' her betrach
tet haben, wollen wir ihn jetzt von der 'Einkommenseite' her untersuchen. Wenn namlich die Na
turkraft der Arbeit im ProduktionsprozeB als Selbsterhaltungskraft des Kapitals erseheint (und 
diesem zudem die Fahigkeit zur 'Einkommenssehopfung' zuge.prochen wirdl, so wird zu ana!ysie
ren sein, wie die Gratisgabe der lebendigen Arbeit auf der Ebena der Einkommen erscheint und 
die Erfahrung ,oleher Erscheinungen von der biirgerliehen Okonomie verallgemeinert und 'wissen
sehaftlieh' systematisiert wird. 

Dar Kapitalist zeiehnet sieh gegenuber dem Arbeiter dadurch aus, daB er uber die Produktionsmit
tel verfiigt, mit denen allein der Arbeiter unter den gegenwiirtigen teehnologischen Bedingungen zu 
produzieren vermag. Sie sind innerhalb des Gesamtkapitals (102) also ein wicntiger Aktillposten, 

98 

Handen einer MinorWit von HU,uVlUUt:U. 

Charakter und die ganze 
DAS KAPITAL, HI, S. 935/886. 

99 Karl Marx: DAS KAPITAL, Ed. I, S. 191/198. 
100 Karl Marx: DAS KAPITAL, Bd. I, S. 637 f/633 f. 
101 Um der Illusion v+m sei der marxistische Audruck fUr die biirgerliche 

ric 'Volkseinkommen', hingewiesen, daB die Statistik und Theorie 
als Einkommen zahlt, was natiirlichen oder Person zuflieBt. In v+m 
ist jedoch nur der neu Jahreswert bezeichnet, def statistisch schon dadurch auf-
geblaht werden kann, die Lohn- und Gewinneinkommen werden und diesen die 
Beamteneinkommen hinzugefiigt werden, obwohl der Anteil Staates aus v+m stammt_ Zu 
dies em Problemkrcis, def so schwierige Komplexe wie das Verhaltnis von und 
unproduktiver Arbeit enthalt, ware eine Arbeit notwendig. An 
daher lediglich darauf verwiesen, daB es ist, einfach 'Volkseinkornmen' 
v+m zu setzen. 

102 Das schlieBt auch den fUr den Ankauf der Arbeitskraft vera us-
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dessen kontinuierliche Erhaltung und Ausdehnung fur den Kapitalisten Fur 
Produktionsmittel gilt genau wie fur die anderen Teile des konstanten Kapitals (Rohstoffe, 
stoffe USW.), daB ihr Wert im ArbeitsprozeB lediglich iibertragen wird, daB sie zwar ganz in 
ArbeitsprozeB eingehen (der Arbeiter arbeitet immer mit der ganzen Maschine), aber nur zum 
in den VerwertungsprozeB eingehen, niimlieh nur mit dem Teil, der anteilig ArbeitsprozeB ver· 
schlissen wird durch den Gebrauch des Produktionsmittels. Dieser Teil wird nun aus Grunden 
Kapitaierhaltung in Gestalt der Abschreibungen zuerst einmal in Abzug gebracht. 

Vom Nettosozialprodukt bzw. dem groBengleich gesetzten Volkseinkommen unterscheidet sich -
innerhalb der burgerliehen Kategorienbildung - das Bruttosozialpfodukt in entscheiden· 
den Punkt. Es schlieBt auch die Summe der Abschreibungen ein, die den Wert des Verschlemes 
der dauerhaften Olinger £lIs eine Produktiol'1speriode, d.h. ein gebrauchtenl Produktionsmittel 
wiihrend eines Jahre. ausdrlicken. Die Abschreibungen sind daher ouch gleich der Summe aller Er· 
satzinvestitionen in einem Jahr, die dazu diensn, das fixe Kapital, die kapitalistische Gestalt der 
dauerhaften Produktionsmittel, zu erhalten. Wiihrend also das Nettosozialprodukt nur den wiihrend 
eines Jahres neu geschaffenen Wert umsehreibt, schlieBt das Bruttosozialprodukt aueh d Ie 'Kosten' 
ein, die im Verlauf des Jahre. zur Erneuerung des im ProduktionsprozeB verbrauchten Anlagekapi· 
tals entstehen. Anders ausgedruckt: Das Nettosozialprodukt, da. schlieBlich als Volkseinkommsn 
verteilt wird, enthiilt nicht die Aufwendungen zur Emeuerung des verbrauchten fixen Kapitalteils. 
1m biirgerlichen Begriff der jiihrlichen Wertsch6pfung als Resultst der 'Leistung der drei Faktoren' 
ist der Wert der abgenutzten und ersetzten Produktionsmittel nicht enthalten, obwohl 
dieser Wert produziert werden mutt Und jeder Kapitalist, der Produktionsmittel produziert, weig 
erstens gar nieht, ob dieSel fur den Kapitalersatz oder fur die Kapitalakkumulation verwendet wer· 
den, und zweitens wurde er die Produktion sehr bald einstellsn, wenn dabei nicht <lueh Werts 'ge· 
schaffen' wiirdeno Wiihrend als Schopfer des Nettosozialprodukts und des Volkseinkommens die 
drei Produktionsfaktoren erscheinen, wird die Erzeugung des Ersatzes dar verbrauchten Produk· 
tionsmittel aber als quasienaturbedingte Begleiterscheinung des Produktionsprozesses vorausgesetzt. 
Die Gratisgabe der Arbeit, 'Wert zu erhalten, indem sie Wert zusetzt', wird in der biirgerliehen 
Theorie reflektiert, indem diese Gratisgabe tatsiichlich nicht im Volkseinkommen, im 
produkt aufgefiihrt wird. 

Seinen Ausdruck findet dies in den Definitionen des Kapitals, der Investitionen und des Einkom· 
mens innerhalb der biirgeriichen Okonomie. Von A.C. Pigou, dessen Bedeutung als siner der Viiter 
der Wohlfahrtsokonomie auch heute noch unbestritten ist, wird da. Kapital einem See verglichsn, 
"in den sine mannigfaltige Vielzahl von Dingen, die die Friichte von Ersparnis sind, kontinuierlich 
hineingeworfen werden. Wenn diese Dinge einmal in den See gelangt sind, uberleben sie dort fur 
versehiedene Perioden, gam: entsprechend ihrer jeweil, verschiedenen Natur und dem jewsiligen 
Schicksel, da, sie erleiden." (103) Aber alles, was in den See hineinflieiSt, verla!!t ihn aueh wieder. 
Um nun den 'Wasserspiegel' zu halten, miissen folglich die Zufliisse zum Kapitalsee sine bestimmte 
GroBe haben. Sie miissen mindestens so groB sein, wis die Abfli.isse, wie der Verbrauch von Kapital. 
Was aber ist Kapitalverbrauch? Pigou rechnet daw nur gewohnliche der Maschie 
nen und Fabrikgebaude im ProzeB ihres Funktioniersns unterliegen." 

vorzuschieBenden 
p'."''''>l:lltT Bedeutung und 

und des zirkulierenden 
scheidung von und 
die Katf'D'Oripn keine solche praktische taue 

des Mehrwerts. 

nicht auf. Sic konnen es auch nicht, da sic 
Ka'pnallsn:scnlen Produktion aussprechen, namlich die Produktion 

103 A.C. THE ECONOMICS OF WELFARE, London 1932, repro 1960, S. 43 (Oberset e 

d. 
104 Pigou, a.a.O.; S. 46: "Maintenance of capital intact in our sense is thus equivalent 

to maintenance in an sense save that provision must not be made destru· 
ction by 'act of God or the enemies. So etwas schrieb im Jahre als Kao 
pitaldestruktion im Verlauf der staufand. Aber wahro 
scheinlich war Wirtschaftskrise ein vom lie ben Gott und dem Proletariat in unheiliger 
Allianz angezettelter 'Notstand'. 
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V:lftellung 
Reproduktion des in ausgelegten Kapit!!l; 

aiso zumindest mit ungescnmalerter Substanz aus jeder ProduktionSfuno 

da. was dariiber hinausgaht, kann "Wohlfahrtssteigenmg" 
"Das Soziaieinkommen Sozialprodukt) ist definitionsgemiiR Nettoaus-

Wirtschaft. Aber 'netto' zwei unvermeidliche Die eine ist daB 
nkltiol1sfiihig bleibt_ Die lweite ist die, daB 'Kapital' Endprodukten unterschie-

den werden daB Konsumtion von Produkten 1m Verlauf eines Jahres 
mit Konsumtion innerhaib des Produktionsprozesses verwecl1selt werden kann. 

tinn<t.".,.,iiR ist dann Sozialeinkommen MaE des AusstoBes des gesamten NettoausstoEes 
letzten Verwendung irgendeiner anderen grol!eren oder kleineren 
Begriffen der gegenwartigen Wehlfahrt auch seiche Teile bewerten, die einen Netto

zuwachs Kapital des Landes repriisantieren ... " (108) das Nettoergebnis der Jai1resarbeit 
dient der Wohlfahrt. Da jedoch auch die verbrauchten Produktionsmitte! produziert werden mus
sen, wird auf diese Weise eine Zweiteilung der Jahressrbeit einer konkreten Gesellschaft vorgenom-
men. . Teil Arbeit, der daw verwel"',oet wird, dils verbrauchte Kapital w ersetzen, steigert 
die nicht. Der andere Teil der Jahresarbeit cler Konsumtionsmittel und Netto!n-
vestitionsmittel herstellt, dient gerade diesem Z\l\leck. Das Kapital kann nach diesar Kategorienbil

verlangen, erst siomal seinen Anspruch auf Ewigkeit befriOOigt zu bekommen, seinen 
ewig wie dis Natur (eus der daher Pigou Samuelson ihre Anaiogien beziehenl 

nur lU auch zu sain. Die Erhaltung def Arb e i jOOoch figuriert berllits Ul'ltl!f 

Konsumtion in der Kategorie des 'Soziaieinkommens'. 

So erweist sich die Unterscheidung zwischen Brutto- Nettosozialprodukt nicht nur als eine 
statistisch-technische, sondern als dis Form, in der die der Arbeit, im Proze!! 
der Neuwertbildung den der Produktionsmittel auf Produkt zu sma!-

Natureigenschaft Kapitals zuriickgespiegelt wird. Gleichzeitig bOOingt diese Unterschei-
Verteilung des Nsttosozialprodukts zuerst einmal die """n-""'m"IT'Un,,, 
in iOOem 

ihm erscheinen muS, 
RE, Bd. I, K61n 1967, S. "Was wiirde man von einem Statistiker halten, 
das BevOlkerungswachstum ohne dabei die Todesfalle in zu stellen? 

nicht allzu Denn zahhe er nur die Geburten zusammen,ohne Sterbefalle 
abzll7;~hen, kame er zu iibertriebenen Vorstellungen, was die Nettozunahme der Bevolkenmg 
betrifft. Dasselbe aber auch von und Bauinvestitionen. Auch ihre Nettover-

aus -tod (I) (in diesem Faile Absdtre:;bung) 
108 Income - Reflections on Professor 

Article", Part I, in: ECONOMICA, N.S., Vol. XV, S. 13. Kuznets gilt ciner 
fiihrenden Einkommenstheoretiker der biirgerlichen (Obenetzung d. 
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die KOI'1~U,"enten 
sumieren, groBer die besser die 

BeschiHtigung una fo!glich das Ge5amt!ll!'1kG;r:;r:~i1 ~ 50 lautat 
nun nur au. dem t t 0 sozialprodukt, dem konsumiert 

den kann, dann gewinnt plQtdich die GroBe der Ersatzinvestitionen zur Wiederherstellun9 
br!!uchten dauerhaften Produktionsmittel hochste Bedeutung. 
Konsum bei gegebener Konsumneigung auch von der GroBe der Abschreibungen abo H ••• E. ist 
wichtig, die GroBe des Abzugs zu betonen, \10m Einkommen einer Gesallschaft gemacht 
den muB, die bereits einen graBen Kapitalstock besitzt, bevor wir Nettoeinkommen 
das gewohnlich fur die Konsumtion \lerfugbar ist. Denn wenn wir dies ubersahen, konnten wir den 
schweren Druck auf die Konsumneigung unterschatzen, der aueh un!e!' Bedingungen \lorhanden 
ist, unter denen das Publikum einen senr groBen Teil seines Nettoeinkommens zu konsumieren 
reit ist." (1101 Und Keynes beklagt daher (ebenda, S. lOO) die Erfahrungen del' 
sa, in del' slen die Tandenz jedes Einzelkapitalisten zum Aufschub lion Erneuerungsinllestitionen 
!lIs krisenverscharfandes Moment fijI' das Gesamtkapital auswirken muBte. Nieht nur, !n
vestitionsmultiplikator mangels Masse geringer wurde, auch die Tatsache, die Abschreibungsbe
triige '10m fungierenden Kapital in Gestalt Ge!dkapital his wr Erneuerung del' Produktions-
mittel zuriickgehalten wirkte als krisenverscharfendes 
de Effektivnachfrage und heben sie erst in dern 

wird. der diesbezugliche Effekt 
dadurch, daB es ratsam erscheint, 

abgenutzt 
ernst nach Keynes die 
dem sie hohere, vorsichtige Abschreibungsbetriige zur 

Abschreibungen ohne Ersatzinvestitionen '''''''''''''''''n 
die steigen sind schlieBlich 

1m Preis erstattet haben will), ohne neue Einkommen infolge Investitionstiitigkeit 
wurden. Je hOher nun diese Abschreibungen, desto niedriger auch die 

Verfugung stehenden' Einkommen. So fiihrt cler Zwang zur jedes 
Verschiirfung Krise des G e a m kapitals. 

der Verteilungstheoretiker nicht begreifen wenn sr sich auf bezieh!, 
wird nun 'loll sichtbar. Seine Verteilungstheorie hangt cler 
bungs- und Investiticnsverhalten der Kapitalisten immer wieder der Tatsachen' ge-
zogen. Verteilung wird tangiert, wenn Kapitalverwertung es erforde,t. Die 

109 Vgl. dazu auch Erich Schneider: EINFOHRUNG IN DIE WIRTSCHAFTSTHEORIE, 
1958, vor aHem Band I: THEORIE DES WIRTSCHAFTSKREISLAUFS. 

110 THE GENERAL THEORY OF EMPLOYMENT' INTEREST AND 
1964, S. 104. 
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Verfiigung gestellten Kuchens' hangt davon ab, inwieweit die Voraussetzungen der Kapitalverwer
tunggewahrleistet sind.lnsofern iibersehen aile Verteilungstheorien, die davon ausgehen, daB durch 
eine gleichmaBigere Verteilung der Einkommen die Konsumneigung steige (aus groBeren Einkom
men wird ja prozentual mehr gespart als aus kleineren Einkommen) und daher auch die effektive 
Nachfrage zunehme; gerade das Moment der Kapitalverwertung_ Nicht die effektive Nachfrage ist 
entscheidend, sondern die Kapitalverwertung ausgedriickt in der GroBe der Profitrate auf das vor
geschossene Kapital. Und daher konstatiert Keynes zu Recht das Absinken der effektiven Nachfra
ge als Konsequenz der "finanziellen Klugheit" der Kapitalisten; sie miissen sich eben klug, d.h. als 
Charaktermasken des Kapitals verhalten, gleichgiiltig, was aus der effektiven Nachfrage und der Ver
teilung wird. 

Dies geht auch aus den betriebswirtschaftlichen, also den einzelkapitalistischen Abschreibungsre
geln hervor, die yom 'ehrbaren Kaufmann' gerade die sich gesamtkapitalistisch so verheerend aus
wirkende "finanzielle Klugheit" verlangen. "Oberstes Prinzip bei der Bewertung in der Bilanz ist der 
Gr'undcatz kaufmannischer Vorsicht. Er 5011 verhindern, daB der Gewinn zu hoch ausgewiesen und 
durch AUsSChiittung des Gewinns die betriebliche Substanz vermindert wird ... " (112) Daher wird das 
Niederstwertprinzlp "ufgestellt, das besagt, daB von zwei moglichen Wertansatzen - dem Tageswert 
und dem Anschaffungswer-t - stets der niedrigere verwendet werden muB. Vor allem gilt es also, 
die betril!bliche Substanz, das Kapll.,l, zu erhalten. Solange keine tatsiichlichen Verluste gemacht 
werden und ein .Mindestkonsumtionsstandard der Kapitalistenklasse gehalten werden kann, sind 
vorsichtige, d.h. iiberhohte Aufwendungen zur Kapitalerhaltung und als 'Residuum'ausgewiesene 
Gewinne zwar nicht in der Statistik, wohl aber fiir den Einzelkapitalisten verschiedene Summanden 
einer gleichbleibenden Summe. Ob die .Gewinne ausgewiesen oder gleioh als Riicklagen oder Riick
stellungen verbucht werden, ist wirklich nur eine Frage der jeweiligen "finanZieilenKlughelt". Ab
schreibungen rich ten sich auch nach der Preisentwicklung der Produktionsmittel. Steigen die Wie
derbeschaffungskosten, so miissen die Abschreibungen hoher, sinken sie, so konnen sie niedriger 
als die Anschaffungskosten sein, wenn eine tatsiichliche Wiederbeschaffung mit Hilfe der durch Ab
schreibungen amortisierten Geldbetrage moglich sein soli (112). Und in der amtlichen Statistik 
wird diesem Prinzip Rechnung getragen, indem bei der Berechnung des Nettosozialprodukts die 
"zu Wiederbeschaffungspreisen bewerteten Abschreibungen" yom Bruttosozialprodukt abgezogen 
werden (113). So wird yom Einzelkapitalisten in seiner Kalkulation bereits die Unterscheidung zwi
schen Kapitalerhaltung und Wertschopfung, zwischen Kapitalersatz und Verteilung vollzogen, oh
ne daB damit irgendeine Bosheit beabsichtigt ware. Er verhalt sich lediglich als Kapital ist, "finan
ziell klug". Und als Kapitalist kiimmert ihn die Verteilung der Einkommen a I s Erg e b n i s sei
nes Handelns nicht.-wohl aber a I s V 0 r au sse t z u n 9 seiner Dispositionen zur Kapitalverwer
tung. 

Kapitalverwertung driickt sich nun aus in quantitativer Steigerung des vorgeschossenen Kapitals. 
Der Kapitalist will den Wert, den er in Geldform verauslagt hat, vergroBert zuriickerhalten, und 
nur wenn dies der Fall ist, wird er den ProduktionsprozeB aufrechterhalten. Die Hohe des Lohnes 
ist fiir den Kapitalisten entscheidend. Denn davon wird die Hohe des von ihm fur den Ankauf der 
Arbeitskraft vorzuschieBenden variablen Kapitalteils bestimmt. Die 'Produktionskosten' steigen 
mit steigenden Lohnkosten, und folglich sinkt bei sonst gleichbleibenden Umstiinden die Profitra
teo Weil also die Verteilung der Einkommen fiir den E i n z e I kapitalisten als Voraussetzung sei
ner Kapitalverwertung hochst relevant ist, kann iiberhaupt erst der schon diskutierte Widerspruch 
von Umverteilung und Wirtschaftswachstum auftauchen. In diesem SchluB, der sich in der biirger
lichen Okonomie zum Zielkonflikt kristallisiert, ist allerdings als vermittelndes Glied die Annahme 
impliziert, daB der Profit dazu da sei, um akkumuliert zu werden. Denn wie konnte ein Wider
spruch zwischen Umverteilung der Eink~mmen und Wirtschaftswachstum formuliert werden, wenn 
nicht unter der Bedingung, daB das Wachstum gerade aus den Profiten getragen wiirde? Diese An
nahme begriindet sich aus dem kapitalistischen Produktionsverhaltnis selbst. Das Kapital als unun
terscheidbare Qualitat kann sich nur in quantitativer Hinsicht verandern, durch Wachst,um. Aile 

112 Giinter Wohe: ALLGEMEINE BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE, Berlin und Frankfurt 
1962,S. 3'89 

112 Giinter Wohe, a_a.a., S. 403. 
113 STAT~STISCHES JAHRESBUCH fUr die Bundesrepublik Deutschland 1969, Vorbemerkung 

zu den Statistiken der volkswirtschaftiichen Gesamtrechnung, S. 485. 

44 



Zwange der Konkurrenz driingen dem Kapitalisten als Charaktermaske Kapitals die Notwen· 
digkeit auf, diesem Imperativ gerecht zu werden: "Akkumuliere! Ds. ist Moses und die Propheten." 
Akkumulation aber geht tiber die bloBe Kapitalernaltung hinaus; sie wird aus dem Wertprodukt, das 

dem bzw. 
Nettosozialprodukt, als 

der bi.irgerlichen Okonomie als 
Waehstum formulierte Widerspruch ist also nieht. andere. als unbegriffener Reflex 

Akkumulationsprozesses selbst. die sogenannte Verteilung ergibt sich daraus 
die Konsequenz, daB Zwang Kapitalerhaltung, der als jeder Verteilung 
immer VOnlusgegangener Abzug Abschreibungen W lIerteilenden dafstellt, sondern 

der Akkumulationszwang die Vorstellung lion der €liner Sphiire, 
der ein Kuchen zu lIerteilen ist, geradezu liicherlich macht. Wenn also Abzug der Abschreibun· 

uberhaupt schon jeder Verteilung vorausgeht, wenn die Verteilung des nam· 
lieh des Lohns und des Profits, nicht nach Gesatzen der verselbstiindigten Verteilungssphiire, 
dern nach dqn Gesetzen der Akkumulation des Kapitals lIollzogen wird - was bleibt dann 
stellungen uber eine rniigliche Umverteilung uberhaupt noch ubrig? 

sogenannte Sozialstaat hat demnach gar nieht 'zur Verfiigung', was er z s c h n 
sen umllerteilen kiinnte. Seine Miigliehkeiten und MaBnahmen bewegen slch - dies ist bereits 8U5· 

gefiihrt worden, bediirfte aber sehr konkreter - in der Sphiire der Umllerteilung inn f· 

h I b der Klassen. Nur in den Fiillen, wo die Reproduktion dar Arbeitskraft wirklich nicht 
gesichert ist, wenn das MaB des Lohns den Akkumulationsgesetzen allein iiberlassen bleibt, wird der 
Staat, aus Grunden der Erhaltung der Arbeitskraft als Basis kapitalistjscher Ausbeutung, eine 
Umllerteilung zwischen lohnarbeit und Kapital erzwingen kiinnen. (Vgl. dazu Teil IV). Das 
zip, dalf die Gesetze der Verteilung die Gesetze der Akkumulation und Zirkulation des Kapitals 
sind, wird dadurch nieht beruhrt. Wir sind damit aus der Konsequenz der Sache an dem Punkt an-
gelang!, wo die Untersuchung der lIerteilenden Macht des in die Analyse dar erweiter· 
ten Reproduktion des Kapitals mundet. 1m lIorliegenden dar Kritik der Illusionen 
der Sozialstaats· und Verteilungstheorien, mussen wir an diesem Punkt abbrechen. 

Der iIIusorische Charakter dar revisionistischen Sozialstaatstheorien wird also erst durch die Zu· 
ruckfiihrung der VerteHungsverhiiltnisse in der Einkommensebene auf die Verteilung in der kapita
listischen Produktion wirklich klar. Es wird damit auch klar, daIS die revisionistische Staatstheorie 
direkt aus jenen lIerkehrten Forman abgeleitet is!, die der kapitalistische ProduktionsprozeB selbst 

BewuBtsein der Kapitalagenten und der darauf beruhenden okonomischen Wissenschaft er· 
zeugt. Sowohl die biirgerlichen wie die revisionistischen Auffa~sungen sind nicht einfach Verhiillun· 
gen oder Ideologien im landliiufigen Sinn, sondern notwendige Produkte der Erscheinungsformen 
des Kapitaillerhiiltnisses. Dieses we sen Ii c h e Grundllerhiiltnis, das die gesellschaftliche Po· 
d k ion (in ihrer kapitalistischen Form) bestimmt, e r s c h e i n t eben nicht als solches, son· 
dern gam: lIerkehrt in der Sphare Z k u at i 0 von dar die Verteilung Einkommen 

Moment ist. Hier ist der Ursprung bi.irgerlichen Freiheitsillusionen, angefangen von der Frei· 
heit des Indilliduums als 'Einkommenbezieher' hin Fiihigkeit 'neuen 
Wirtschaftspolitik' zur 'Globalsteuafung der Wirtschaft' zur 'UmlJerteilung durch Vermiigens· 
politik'. 

Das Ziel Veranderung 
Gesellschaft ist auch heute 

Gesellschaft, una mit diesem 
griindet. Wie sehr dieser Staat 
steht und neue Funktionen 

Wi rtschaft' 



Diese Kritik kann dazu beitragen, die Beschranktheit jenes 'staatlichen Handelns', das auf der 
Grundlage jener notwendigen IIlusionen einzig moglich ist und das die revisionistischen Hoffnun
gen und Versprechungen nicht erflillen kann, nicht einfach bloB zu ·konstatieren, sondern zu be
greifen und daraus praktische Folgerungen zu ziehen, die auf eine wirkliche, nicht scheinbare Ver
anderung hinzielen. 

IV. Die Notwendigkeit von Staatseingriffen zur Erhaltung 
der kapitalistischen Gesellschaft 

1. Die Durchsetzung der Arbeiterschutzgesetzgebung nach Marx 

Wir haben gesehen, daB die revisionistischen Theorien eines gemeinsam haben: sie begreifen den 
Staat in seinen verschiedenen Funktionen, insbesondere aber der Sozialpolitik, als "selbstiindiges 
Wesen", losgelost yom ProduktionsprozeB als kapitalistischem VerwertungsprozeB. Dagegen ist 
nach der marxistischen Auffassung die "G run d I age des bestehenden S t a a t s" "die be
stehende Gesellschaft", (114) ist aus dieser und ihrem widerspruchlichem Grundverhaltnis ihre "Zu
sammenfassung ... in der Form des Staates" (115) zu entwickeln, und zwar jeweils in ih~en konkre
ten historischen Erscheinungsformen. Nur in einem solchen Sinn konnte man von einer marxisti
schen Staatslehre sprechen; im Sinne eines feststehenden Lehrgebiiudes ist sie also nicht moglich. 
Es ist daher nicht zufallig, daB Marx in siimtlichen Planskizzen seiner Untersuchung der kapitalisti
schen Gesellschaft insgesamt yom Grundverhaltnis ausgeht, das die Sphare der Produktion kenn
zeichnet, also yom Kapitalverhiiltnis, und daB erst fUr eine etwaige Fortsetzung der Analyse dieser 
Basis unter anderen auch ein Buch uber den Staat vorgesehen war (das er allerdings fur so wichtig 
hielt, daB er sich seine Ausfiihrung im Unterschied zu anderen Biichern selbst vorbehieltl. Jedoch 
uberschreitet er schon im ersten Band des KAPITAL an verschiedenen Stell en die hier wie im zwei
ten Band beibehaltene Abstraktionsebene des 'Kapitals im allgemeinen' und entwickelt aus grund
legenden Widerspruchen des Arbeits- und Verwertungsprozesses bestimmte Formen, in denen der 
blirgerliche Staat tiitig wird. Ais eine solche Entwicklung einer bestimmten staatlichen Funktion 
5011 Marx' Darstellung der Entstehung und Durchsetzung der Fabrikgesetzgebung im ersten Band 
des KAPITAL im folgenden resiimiert und charakterisiert werden. Es soli also die Ableitung des 
"bestehenden Staats" aus der "bestehenden Gesellschaft" an einem konkreten Beispiel vorge
fuhrt werden, um zu zeigen, was Marx unter "Zusammenfassung der burgerlichen Gesellschaft" ver
standen hat. 

Es kann sich allerdings nicht darum handeln, die von Marx gegebene (teilweise sehr detaillierte) 
"historische Skizze" einfach als solche aus der Darstellung des KAPITAL herauszulosen und ohne 
Bezeichnung ihres systematischen Drtes zu referieren. Die bloBe Obernahme der isolierten histori
schen Tatsachen und die brutale Desinteressiertheit fUr ihren Stellenwert (d.h. ihren Zusammen
hang mit der Darstellung der Bewegung des 'Kapitals im allgemeinen') ist niimlich gerade charakte
ristisch fur die revisionistische Marx-Rezeption - nicht zuletzt auch bei der Einschatzung der Fa
brikgesetzgebung und des staatlich begrenzten Normalarbeitstags. Wenn Marx bei der Einfuhrung 
des Zehnstundentags von einem "Sieg des Prinzips" sprach, so wurde dieser Satz in der Sozialdemo
kratie immer wieder so verstanden, daB damit eine schrittweise Durchsetzung sozialistischer Prinzi
pi en innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft eingeleitet worden sei. Nach Bernstein stell ten die 
Fabrikgesetze ein Stuck "gesellschaftlicher Kontrolle" und damit ein Stuck Sozialismus dar (116), 
fur Sering eine "Regulierung der Gesellschaft nach menschlichen Notwendigkeiten statt nach auto
matischen Marktgesetzen." (117) Zuniichst muB also wenigstens angedeutet werden, an welcher 
Stelle der systematischen Entwicklung des Kapitalbegriffs Marx auf die gesetzliche Beschriinkung 
des Arbeitstages zu sprechen kommt. 

114 Marx, OOKritik des Gothaer Programms", MEW Bd. 19, S. 28. 
115 GRUNDRISSE, a.a.O. S. 29. 
116 Vgl. R. Luxemburg, "Sozialreform oder Revolution?" A.a.O. S. 72. 
117 P. Sering,jENSEITS DES KAPITALISl\1US, a.a.O. S. 50 f. Vgl. KAPITAL Bd. I, S. 309/312, 

sowie weiter unten in diesem Abschnitt. Vgl. auch F. Naphtali, WIRTSCHAFTSDEMOKRA
TIE, a.a.O. S. 19, wo von einer bedeutenden Einschrankung der kapitalistischen Willkiir (!) 
die Rede ist. 
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Marx beginnt die dialektische Darstellung des Kapitals von jener Grundkategorie aus, von der sich 
aile iibrigen Kategorien (und damit aile Erscheinungen der kapitalistischen Gesellschaftsform) ableiten 
lassen, niimlich von der widerspriichlichen Form, die das Arbeitsprodukt beim Austausch erhalt: der 
Ware. Er entwickelt, wie sich der in der Ware gesetzte Widerspruch von Gebrauchswert und Wert, 
und damit'der Doppelcharakter der warenproduzierenden Arbeit, in der Form des Geldes darstellt. 
Noch im I. Abschnitt des I. Bandes entwickelt er auch die verschiedenen Funktionen des Geldes. 
Erst im II. Abschnitt wird der Obergang vom Geld zum Kapital vollzogen; es wird herausgearbeitet, 
daB die Zirkulation des Geldes a I s K a pit a I sich von der e i n f a c hen Zirkulation (Ab
schnitt I) grundsiitzlich unterscheidet. Wah rend die einfache Zirkulation in der Konsumtion der Wa
ren endet, im Gebrauchswert der Waren also ihr Ziel findet, liegt der Zweck der Kapitalzirkulation 
in ihr selbst; ihr Zweck liegt in der Vermehrung des Kapitals, der Selbstverwertung des Werts, der 
Auspressung von mehrWert aus der Arbeitskraft. Die Quelle des Mehrwerts kann nicht in der Zirku
lation selbst liegen, wenn man den Austausch von ungleichen Werten ausschlieBt und sich jede Wa
re zu ihrem Wert ausgetauscht vorstellt. Sie kann nur in der Produktion selbst stattfinden. Dazu 
mull allerdings eine Voraussetzung erfiillt sein: der Geldbesitzer muB auf dem Markt die Ware Ar
beitskraft und die iibrigen Produktionsbedingungen kaufen kennen; vorausgesetzt ist also der von 
den Produktionsmitteln 'befreite', der freie Lohnarbeiter. (Dieses Verhiiltnis unterscheidet die ka
pitalistische von allen anderen Gesellschaftsformen; entweder sind die sachlichen Produktionsbedin
gungen in der Hand der Produzenten, oder diese Produzenten sind bloBes Zubeher zu diesen Pro
duktionsbedingungen - 'an die Scholle gebundener Leibeigener' z.B. - und zusammen mit diesen 
in der Hand einer Herrenklasse.) Der We r t der Ware Arbeitskraft ist gleich dem aller andren Wa
ren, namlich gleich der Summe der in seine Produktion eingehenden Arbeitszeit (was die Erhaltung 
der "Arbeiterrasse" (118) insgesamt, ihre Ausbildung und fiir die Kulturstufe eines Landes normale 
Existenz einschlieBt). Ihr G e bra u c h s w e r t, ihre Anwendung im ProduktionsprozeB selbst 
(dies der Gegenstand des ersten Bandes) gehert rechtmaBig dem Kaufer, der als Werkzeug des Ka
pitals aus der Arbeitskraft meglichst viel Mehrwert herauszupressen versucht. Fiir den Kapitalisten 
ist der Sinn des Produktionsprozesses die Produktion von Mehrwert, nicht die Befriedigung von Be
diirfnissen (obwohl die Ware nicht nur Wert, sondern auch Gebrauchswert im Hinblick auf bestimm
te Bediirfnisse hat - ohne Gebrauchswert taugt sie nicht zum Trager von Wert). F ii r i h n ist der 
Gebrauchswert der Ware Arbeitskraft, mehr Wert zu schaffen als in sie bei ihrer Produktion an Wert 
eingegangen ist. Dazu stehen dem Kapitalisten zwei Meglichkeiten zur Verfiigung. Er kann die Ar
beitskraft megl ichst lange iiber die Zeit hinaus in der Prodtiktion anwenden, die zur Ersetzung ihres 
von ihm vorgeschossenen Wertes notwendig ist. Diese Verliingerung des Arbeitstages iiber das not
wendige MaB hinaus schafft den a b 5 0 I ute n M e h r w e r t; er wird im III. Abschnitt des er
sten Bands des KAPITAL behandelt. Die Produktion des rei at i v e n Me h r w e r t 5 andrer
seits ist das Resultat der Verkiirzung der notwendigen Arbeitszeit durch die Steigerung der Produk
tivkraft der Arbeit, d.h. durch die Revolutionierung der technisehen Prozesse der Arbeit und ihrer 
Organisation im Betrieb, auBerdem auch das Resultat einer Steigerung der Intensitiit der Arbeit(z. 
B. Erhehung der Bandgeschwindigkeit; MTMSystem). Die relative Mehrwertproduktion wird im 
IV. Abschnitt des ersten Bandes des KAPITAL behandelt. Absolute und relative Mehrwertproduk
tion bilden natiirlich im VerwertungsprozeB immer schon eine Einheit; sie werden getrennt behan
de It, um ihre Besonderheit rein herausarbeiten zu konnen. Die Reihenfolge der Behandlung ist aber 
nicht willkiirlich; bis zur gesetzlichen Beschriinkung des Arbeitstages ist die absolute Mehrwertpro
duktion die Hauptform. Sie wird vom Kapital derart extrem betrieben, daB das Eingreifen des Staa
tes unvermeidlich wird, worauf sich dann das Kapital mit umso greBerem HeiBhunger auf die rela
tive Mehrwertproduktion wirft, die nun zu seiner eigentlichen, aber nicht einzigen Form wird. 
(lmmer wieder und vor allem in den Phasen der Hochkonjunktur sucht das Kapital den Arbeitstag 
nach seinem Bediirfnis zu verliingern.) 

Die maximale Verliingerung des Arbeitstages ist natiirlicher Trieb des Kapitals und daher auch des 
Kapitalisten als des personifizierten Kapitals; sie ist sein natiirliches Recht, da er ja die Arbeitskraft 
fur den Gebrauch wiihrend eines Tages nach den Gesetzen des Aquivalententauschs zu ihrem Wert 
gekauft hat und daher tiber ihren Gebrauchswert wie iiber den jeder andren Ware verfiigen darf. Die 
Verkiirzung des Arbeitstags, z.B. durch Ausruhen, ist Diebstahl am Eigentum des Kapitalisten. Der 

118 Dieser von Marx haufig gebrauchte Begriff meint im Unterschied zu Arbeiterklasse die Ge
samtheit der Arbeiter als einzelner Verkaufer der Ware Arbeitskraft. 
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Arbeiter <lIs Verkaufer seiner Ware, der Arbeitskraft, erkennt das Gesetz des Warenaustauschs an, 
joooch hat as fUr €linen andren I nhalt: die ubermilBige Verlangerung des Arbeitstages tiber ihr 
normales MaB hinaus die normals Regeneration seiner Arbeitskraft, hat also die 

Al:mutzung einzigen Vermogens des Arbeiter. zur Folge. Fur den Arbeiter ist 
Normalarbeitstag hinaus lIerlangerte Arbeitszeit Diebstahl. Das Recht des 

des des 00' lion ganz elastischen Schranken abgesehn, ergibt sich aus 
Natur des Warenaustausches keine Grenze des Arbeit5tllgs, also keine Grenze der Mehrarbeit. 
Der Kapitalist behauptet sein Recht Kaufer, wenn er den Arbeitstag so lang als moglich und wo-
moglich aus Arbeitstag zu machen sucht. Andrerseits schlieBt die spezifische Natur 
der lIerkauften Schranke Ihres Konsums durch den Kaufer sin, und dsr Arbeiter behaup-
tet sein Recht als Verkiiufer, wenn er den Arbeitstag auf sine bestimmte NormalgroBe beschriinken 
will. Es findst hier tin m i e statt, Recht wider Recht, beida gleichmiiBig durch 
das Gesetz des Warenaustausches besiegelt. Zwischen gleichen Rechten entscheidet die G e wit. 

stellt sich in der Geschichte der kapitalistischen Produktion die Nor m i run 9 des 
b e i s tag s K 11 m p fum i eSc a n ken des Arb e its a 9 s d a - ein 

zwischen dem Gesamtkapitalisten, d.h. der I ass e de r K a pit a lis ten, und dem 
Gesamtarbeiter, oder der r b e i t e r k I ass e." (119) 

Def Kampf zwischen den beiden Klassen ist in de, Natur des Verhiiltnisses selbst 1Ingelegt, das diese 
Klassen konstituiert (einerseits die Eigentiimer des blol!.en Arbeitsllermogens, andrerseits die Eigen
tumer der gegenstandlichen Produktionsbedingungenl, In Verhiiltnis gibt es keine "rationale 
Lasung", sondern nur lIorliiufige Entscheidungen nach gewaltsamer Auseinandersetzung. Dieser 
Widerspruch erzwingt den Klassenkampf (unabhiingig lion den politischen Formen, in demen sr et
wa ausgetragen oder in denen seine Formierung versucht wird; Marx charakterisiert an keiner Stel> 
Ie diesen Klassenkampf als bloB "okonomisch"; IIgl. dazu den letzten Abschnitt dieses Aufsatzesl. 
Dss Verhiiltnis zwischen und Kapital erweist sich also als sin Verhaltnis innerhalb der 
warenaustauschenden das der normalen Form der Regulierung in dieser Gesellschaft 
nicht unterliegt, niimlich der den Austausch der Waren, des Prillateigentums regelnden allgemeinen 
Gesetze. Die Arbeiterklasse, gerade indem sis auf dam Gesetz des Warenaustauschs besteht, fallt aus 
dem durch Gesetze regulierbaren gesellschaftlichen Zusammenhang heraus. 

Wie diese Antinomie sich historisch geltend macht, wird lion Marx dann ausfuhrlich an der Geschich· 
te des Kapitals in England belegt. Z weB ewe gun 9 e n sind dabei zu unterscheiden. (120) 
Der maBlo.s Trieb des Kapitals zur Verlangerung des Arbeitstags setzt sich g8gen lIielfache herge
brachte Schranken und lIor all em gegen den Widerstand der Arbeiter selbst durch. Eine wesentliche 
Unterstlitzung sind dem Kapital dabei lion ihm durchgesetzte Z wan 9 s 9 e set zed e sSt a a
t e s z u r Ve r I a n 9 e run 9 des Arb e its tag e s, wie sie die Epochs seiner Entstehung 
und Durchsetzung seit dam spaten Mittelalter begleiten (ursprungliche Akkumulation); hier wird der 
Staat der unmittelbar als 1 nstrument gebraucht. "Aber in seinem maBlo, 
blinden Trieb, seinem Werwolfs-HeiBhunger nach Mehrarbeit, uberrennt das Kapital n c h t n u r 
dim 0 r a lis hen, son d ern a u c die r e n p y sis c hen M a x i m a I s c h ran-
ken des Arb e ita 9 s." (121) Die kapitalistische Produktion produziert also e v 0 r-

e ige Er C opfung und Abto ung der Arbeitskr ft selbs (122), 
und damit beseitigt sie auch tendenziell die Quelle dar Verwertung. Sie gerat also zu sich selbst in 
Widerspruch. Das und der Kapitalist verhalten sich nach dam Prinzip 'Nach mir die Sintflut'. 

andrerseits ruft diese Bewegung der Selbstzerstbrung €line Gegenbewegung zur Erhaltung der 
Bedingungen weiterer Kapitaillerwertung hervor, und zwar wesentlich durch den Widerstand der 
ihrer als besondre Sort" von Warenbesitzern bedmhten Arbeiter. Ober komplizierte Ver
mittlungen allmiihlich und immer wieder Rlickschliigen bedroht, setzt sich sine "bewulHe und 
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der Gesellschaft auf die naturwuchsige Gestalt ihres Produktionsprozesses" 
e r Ausdruck des HeiBhungers nach Mehrarbeit werden die Fabrikge-

hier nicht i e Gesellschaft sich, son> 



setze eingefiihrt; sis "lugeln den Drang des Kapitals nach maBloser Aussaugung dar Arbeitskraft 
durch 9 e w a Its a maS as c h r ii n k u n 9 des Arb e its tag s von S t a a t s w e 9 e n, 
und zwar von saiten eines Staats, den Kapitalist und Landlord beherrschen." (124) 

Marx vergleicht diese Gegenbewegung mit dar Natwendigkeit, die die englischen kapitalistischen 
Pachter zwang, die durch blinden Raubbau erschiipfte naturliche Produktivkraft des Sodens durch 
kiinstliche Dungung zu erneuern. Die FabrikgeseUgebung ist nach ihm "ebensosehr ein notwendi
ges Produkt der greBen Industria, als Baumwollgarn, Selfactors und dar elektrische Telegraph." 
(125) Aber diese Notwendigkeit setzt sich deshalb keineswegs automatisch durch, sondern die Fa
brikgesetze sind das Res u I tat e i n e s I a n 9 w i e rig e n, m e h rod e r wen i 9 e 0 f-

n e n I 11 sse k amp f e s z wi s c hen K a pit a lis ten k I ass e un dAr b e i-
t e r k I ass e, vermittelt durch eine Vielzahl von politischen Auseinandersetzungen auch unter 
einzelnen Fraktionen der herrschenden Klassen selbst und unter Beteiligung relativ entfernter 
Gruppen. Erst die gewissermaBen politologische Darstellung (126), wie sich diesEl vom Interesse 
der Erhaltung dar Kapitalverwertung selbst diktierte Notwendigkeit im einzelnen mehr oder weni
ger unbewuBt auf der Ebene der Interessenkiimpfe schlieBlich, und niemals wirklich endgiiltig 
durchsetzt, kann diese zuniichst bloB abstrakt entwickelte Notwendigkeit konkret belegen. Andrer
seits is! die dazu notwendige empirische Analyse erst dann marxistisch zu nennen, wenn sis sich 
bewuBt und methodisch klar auf die widerspruchliche Bewegung des Kapitals selb.t bezisht; an
dernfalls ware sie eine politologische, soziologische usw. Untersuchung, wie sie gang und giibe 
sind. (127) 1m folgenden ist daher die auf diesem Hintergrund von Marx entworfene "histarische 
Skizze" nachzuzeichnen. (Dem Leser wird die Lekture im KAPITAL selbst empfohlen.) Sodann ist 
dar ProzeB dieser Durchsetzung einer staatlichen Funktion aus dam KapitalprozeB zusammenfas
send zu charakterisieren. 

Sait der Entstehung der groBen Industria war dar Arbeitstag mit griiBter Gewaltsamkeit immer wai
ter verlangert worden, nachdem er in den Jahrhunderten bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts bereits 
auf 12 Stunden und mehr ausgedehnt worden war. "Das Kapital feierte seine Orgien. - Sobald die 
vom Produktionsliirm iibertiilpelte Arbeiterklasse wied~r einigermaBen zur Besinnung kam, begann 
ihr Widerstand, zuniichst im Geburtsland der graBen Industrie, in England. Wiihrend drei Dezennien 
jedoch blieben die von ihr ertrotzten Konzessionen rein nominel!. Das Parlament erlieB flinf Ar
beits-Akte von 1802 bis 1833, war aber so schlau, keinen Pfennig fur ihre zwangsmiiBige Ausfiih-

124 KAPITAL Bd. 1, S. 247/253. 
125 KAPITAL Bd. 1, S. 505 f/504 f. Vgl. S. 247/253, 295 f/299.lst der Vergleich der Arbeiter 

mit dem Boden nicht eigentlich falsch, da Erschopfung seines Bodens jedenfalls den langfristi
ger kalkulierenden kapitalistischen Pachter zur Einsicht zwingt (wie die Zugrunderichtung 
seiner Sklaven den Sklavenhalter, sofern nicht billiger Nachschub auf dem Sklavenmarkt dies 
erlaubte oder gebot)? Der Boden kann nicht sdbst ais handelndes Subjekt auftreten, auch 
gibt es keinen Bodennachschub wie bei der Arbeiterbevolkerung. Steht Marx hier nicht in Wi
derspruch zu seiner sonstigen Darstellung, in der er zeigt, wie diese Notwendigkeit sich eben 
gerade durch Klassenkampfe vermittelt durchsetzt? 

126 Marx selbst bezeichnet seine Darstellung als "historische Skizze" (KAPITAL Rd. 1, S. 312/ 
315 ). 

127 Vgl. Abschnitt IlIA, sowie E. Altvater iiber die Probleme einer marxistischen Konjunktur-
in: SOZIALISTlSCHE POLITIK 5/70. Die politologische Lehre vom Pluralismus ist 

in nicht zufallig von einigenjener revisionistischen Theoretiker begriindet mid for
muliert worden, die solehe Interessenkampfe innerhalb von Gewerkschaft und Partei miter
lebt und mitvollzogen hatten. Von ihnen wurde zuerst die mehr oder weniger verselbshindig
te Untersuchung solcher 'Konflikte' zu einer Disziplin erhoben und theoretisch begriindet. 
Sie zogen damit die ideologische Konsequenz aus dem praktischen Selbstverstandnis ihrer 
'lnteressenverbande' spatestens seit dem ersten Weitkrieg, freilich oft noch in marxistischer 
Terminologie. Sehr deutlich sagt Ernst Fraenkel: "Der Pluralismus ist die Staatstheorie des 
Reformismus .. " "Strukturanalyse der modernen Demokratie", in: AUS POLITIK 
UND a.a.O. S. 23) Fraenkel hatte bereits 1928 die wesentlichen EIe-
mente der pluralistischen unter dem Titel "Kollektive Demokratie" dargestellt 
(abgedruckt in: ARBEITSRECHT POLlTIK, Quellentexte 1.918-1933, hg. Th. Ramm, 
Neuwied u. Berlin 1966, S. 79-95). VgL auch etwa F.L. Neumann: BEHEM)TH. The Struc
ture and Practice of National Socialism 1933-1944, Oxford 1944;2, S. 8 ff, 13 ff, 403 ff; so
wie auch den bereits erwalmten Otto Kirchheimer, und insgesamt oben Teil I und II. 
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rung, das notige Beamtenpersonal usw. zu votieren. Sie blieben ein toter Buchstabe." (128) Erst 
das F a b r i k 9 e 5 e t z von 1 8 3 3 setzt einen Normalarbeitstag von 12 Stunden fest, freilich 
nur fur Jugendliche. Fur Kinder vOn 9 bis 13 Jahren wurde er auf 8 Stunden beschriinkt; gegen die 
tatsiichliche DurchsetzUlig dieser Bestimmung "eroffnete das Kapital ... eine mehrjiihrige und ge
riiuschvolle Agitation" (129), mit dem Ziel, die Grenze zwischen Jugendlichen ynd Kindern zu sei
nen Gunsten zu verschieben. Jedoch unter dem drohenden auBerparlamentarischen Druck verwei
gerte das Unterhaus eine Abiinderung des Gesetzes. Das Kapital fand zahlreiche andere Moglich
keiten zu seiner Umgehung; " ... die offiziellen Berichte der Fabrikinspektoren strotzten von Kla
gen uber die UnmOglichkeit seiner Ausfiihrung." (130) "Unterdes hatten sich aber die Umstiinde 
sehr geiindert. Die Fabrikarbeiter, namentlich seit 1838, hatten die Z e h n 5 tun den bill zu 
ihrem okonomischen, wie die C h art e r zu ihrem politischen Wahlaufruf gemacht. Ein Teil der 
Fabrikanten selbst, der den Fabrikbetrieb dem Akt von 1833 gemiiB geregelt hatte, iiberwarf das 
Parlament mit Denkschriften iiber die unsittliche "Konkurrenz" der "falschen Briider" (131 I, denen 
groBere Frechheit ader giiicklichere Lokalumstiinde den Gesetzesbruch erlaubten. Zudem, wie sehr 
immerhin der einzelne Fabrikant der alten Raubgier den Ziigel frei schieBen lassen mochte, die 
Wortfiihrer und politischen Leiter der Fabrikantenklasse geboten eine veriinderte Haltung und ver
iinderte Sprache gegeniiber den Arbeitern. Sie hatten den Feldzug zur A b 5 C h a f fun 9 d e r 
K 0 r n 9 e 5 e t z e eroffnet und bedurften der Hilfe der Arbeiter zum Siege! Sie versprachen daher 
nicht nur Verdopplung des Laibes Brot" (d.h. Verbilligung des Brats durch Abschaffung der Ge
treideeinfuhrzolle, die den GroBgrundbesitz schiitzten), "sondern Annahme der Zehnstundenbill 
unter dem tausendjiihrigen Reich des Free Trade. Sie durften also um so weniger eine MaBregel be
kiimpfen, die nur den Akt von 1833 zur Wahrheit machen sollte. In ihrem heiligsten Interesse, der 
G run d r e n t e, bedroht, donnerten endlich die Torries entriistet philanthropisch iiber die "infa
men Praktiken" ihrer Feinde." (132) 

Aufgrund von Klassenkiimpfen, die in ihrer Wirkung durch die Kiimpfe der Fraktionen der herr
schenden Klassen untereinander verstiirkt wurden, kam 1 844 d e r Z usa t z z u m F a b r i k
g e set z zustande, durch den Frauen in der gleichen Weise wie bisher Jugendliche geschiitzt wur
den. "Zum ersten Mal sah sich die Gesetzgebung also gezwuhgen, auch die Arbeit Volljiihriger di
rekt und offiziell zu kontrollieren." (133) Zur Verhinderung zukiinftiger Umgehung traf das Ge
setz zahlreiche Detailbestimmungen, die Marx teilweise genau referiert; darauf faBt er zusammen: 
"Man hat gesehn: diese minutiosen Bestimmungen, welche die Periode, Grenzen, Pausen der Arbeit 
so militiirisch uniform nach dem Glockenschlag regeln, waren keineswegs Pradukte parlamentari
scher Hirnweberei. Sie entwickelten sich allmiihlich aus den Verhiiltnissen heraus, als Nat u r 9 e-
5 e t z e der madernen Produktionsweise. Ihre Formulierung, offizielle Anerkennung und staatliche 
Proklamation waren Ergebnis langwieriger Klassenkiimpfe." (134) 

Die Jahre 1 8 4 6 / 1 8 4 7 bringen einerseits die Einfiihrung des Freihandels, zum anderen ein 
n e u e 5 F a b r i k 9 e 5 e t z, das wesentlich ein Ausdruck des Hohepunkts der Chartistenbewe
gung und der Zehnstundenagitation war, im Parlament auch die Unterstiitzung der iiber den Sieg 
der Freihiindler erbosten Konservativen fand. Das Kapital versucht die tatsiichliche Einfiihrung des 
Zehnstundentags fiir Jugendliche und Arbeiterinnen durch einen Klassenfeldzug zu verhindern. 
Nach den Lohnausfiillen als Foige der Krise von 1846/47 wurde zur Einleitung und Begleitung der 
allmiihlichen Arbeitszeitverkiirzung der Lohn um insgesamt etwa 25 % gekiirzt. "Unter so giinstig 
vorbereiteten Chancen begann man die Agitation unter den Arbeitern fiir Widerruf des Akts von 
1847. Kein Mittel des Betrugs, der Verfiihrung und der Drohung wurde dabej verschmiiht, aber al
les umsonst." (135) Dieser erste Feldzug miBgliickte also, und am 1. Mai 1848 trat der Zehnstun
dentag in Kraft (nicht fiir miinnliche Arbeiter). "Unterdes hatte jedoch das Fiasko der Chartisten
partei, deren Fiihrer eingekerkert und deren Organisation zersprengt, bereits das Selbstvertrauen 
der englischen Arbeiterklasse erschiittert. Bald darauf vereinigte die Pariser Juni-Insurrektion und 
ihre blutige Erstickung, wie im kontinentalen Europa so in England, aile Fraktionen der herrschen
den Klassen, Grundeigentiimer und Kapitalisten, Borsenwolfe und Kriimer, Protektionisten und 
Freihiindler, Regierung und Opposition, Pfaffen und Freigeister, junge Huren und alte Nonnen, un-

128 KAPITAL Bd. I, S. 291/294. 
129 KAPITAL Bd. I, S. 293/296. 
130 KAPITAL Bd. I, S. 293/297. 
131 Ygl. auch die un ten zitierten Stellen. 
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132 KAPITAL Bd. I,-S. 294/297 f. 
133 KAPITAL Bd. I, S. 295/298. 
134 KAPITAL Bd. I, S. 295 f/299. 
135 KAPITAL Bd. I, S. 297/300 f. 



ter dem gemeinschaftlichen Ruf zur Rettung des Eigentums, der Relij:lion, der Familie, der Gesell
schaft! Die Arbeiterklasse wurde iiberall verfemt, in den Bann getan, unter das 'I 0 i' des s u
s p e c t s' "(Notstandsgesetz)" gestellt. Die Herren Fabrikanten brauchten sich also nicht zu ge
nieren. Sie brachen in 0 f f n eRe v 0 I t e aus nicht nur wider das'Zehnstundengesetz, sondern 
wider die ganze Gesetzgebung, welche seit 1833 die 'f rei e' Aussaugung der Arbeitskraft einiger
maBen zu ziigeln suchte." (136) Marx schildert ausfiihrlich (137), wie das Kapital im offenen Klas
senkampf terroristisch und zynisch aile Mittel gegen die friiheren Kompromisse mit der Arbeiter
klasse anwendet, etwa die Entlassung groBer Teile der unter das Gesetz fallenden Arbeiter, die Kiir
zung der gesetzlichen Essenspausen, die Aufsplitterung der tiiglichen Arbeitszeit der Kinder, aus
driicklich angekiindigte Nichtbeachtung bestimmter Gesetzesklauseln. Unterstiitzung fanden die 
Fabrikanten bei den vielfach von ihnen selbst besetzten Gerichten. Dazu wies der Innenminister 
die Fabrikinspektoren an, bei Gesetzesiibertretungen in bestimmten Fallen nicht einzuschreiten. 
SchlieBlich kam noch das Urteil eines Gerichts der hochsten Instanz, nach dem die Gesetzbriiche 
der Fabrikanten zwar gegen den Sinn des Fabrikgesetzes von 1844 verstieBen, dieses Gesetz jedoch 
gewisse Worte enthalte, die es selbst sinnlos machten. 

"Mit diesem scheinbar definitiven Sieg des Kapitals trat aber sofort ein Umschlag ein. Die Arbeiter 
hatten bisher passiven, obgleich unbeugsamen und taglich erneuten Widerstand geleistet. Sie pro
testierten in laut drohenden Meetings in Lancashire und Yorkshire ... Die Fabrikinspektoren warnten 
dringend die Regierung, der Klassenantagonismus sei zu einer unglaublichen Hohe gespannt." (138) 
(Staatliche Oberwachungsbeamte erfiillen also hier direkt am Ort des Klassenkampfes die Funktion, 
die heute vielfach Funktionare von Gewerkschaften ausfiihren - oder ausfiihren sollen). Selbst ein 
Teil der Fabrikanten beschwerte sich iiber die willkiirliche Anwendung der Fabrikgesetzgebung, die 
die Gleichheit der Konkurrenzbedingungen aufhebe. "Unter'diesen Umstiinden kam es zu einem 
K 0 m pro m i B z w i s c hen F a b r i k ant e nun dAr b e i t ern, der in dem neuen z u
s at z I i c hen Fabrikakt vom 5. Aug u s t 1 850 parlamentarisch besiegelt ist." (139) Dieses 
Gesetz hatte zum I nhalt einerseits eine gewisse Verliingerung des Zehnstundentags, andrerseits be
seitigte es die besonders verbreitete Umgehung des Gesetzes durch das Relaissystem. (140) 

Mit der Durchsetzung in den groBen Industriezweigen hatte nach Marx "das Prinzip gesiegt" 
(141), namlich die Gegenbewegung gegen die Zerstorung der "Arbeiterrasse" (und damit der Quel
Ie des Mehrwerts, der Kapitalverwertung) durch die maBlose und zerstorerische Verliingerung des 
Arbeitstags. Das Ergebnis war im Aufschwung von 1853-1860 und in der "physischen und morali
schen Wiedergeburt der Fabrikarbeiter" (142) offensichtlich, und zwar auch den Fabrikanten 

136 KAPITAL Bd. 1, S. 298/302. 
137 Vgl. KAPITAL Bd. 1, S. 298/302 bis 305/308. 
138 KAPITAL Bd. 1, S. 305/309. 
139 KAPITAL Bd. 1, S. 306/309. 
140 Das Gesetz galt nur fiir Frauen und J ugendliche, und nur im Bereich der kapitalistisch voll 

entwickelten "groBen Industrie'·. Das Relaissystem: die Verteilung des gesetzlichen Arbeits
tags von z.B. 10 Stunden auf eine viellangere Zeit durch Zwischenschiebung zahlreicher Pau
sen, die fiir den Arbeiter ganz willkiirlich, fiir seinen Anwender aber durchaus sinnvoll waren. 
Vgl. KAPITAL Bd. 1, S. 292/296, 293 f/297, 300 ff/303 ff. 

141 KAPITAL Bd. 1, S. 309/312. Marx versteht also diese Gegenbewegung keineswegs im Sinne 
der spateren revisionistischen Deutung (vgl. den Anfang dieses Abschnitts mit Anmerkungen 
3 und 4) als "Regulierung d e r Gesellschaft nach men s chi i c hen Notwendigkeiten" 
(P. Sering,JENSEITS DES KAPITALISMUS, a.a.O. S. 50 f; Hervorhebung durch W.M./Ch.N.). 
Er spricht in diesem Zusammenhang auch von der "politischen tikonomie der Arbeiterklasse" 
(im Rahmen einer politischen Debatte in der Internationalen Arbeiterassoziation, vgl. F. 
Naphtali, WIRTSCHAFTSDEMOKRATIE, a.a.O. S. 19). Was damit gemeint ist, wird imZu
sammenhang der Darstellung der Fabrikgesetzgebung erst wirklich deutlich: daB namlich auch 
das Kapital als Herrschaft der toten Arbeit tiber die lebendige nicht umhin kann auf die Tat
sache praktisch Rticksicht zu nehmen, daB es aus der lebendigen Arbeit Wert schopft. SchlieB
lich ist diese "der allgemeine Reichtum gegentiber dem Kapital" (GRUNDRISSE, S. 302). 
Gewisse R?cksichtnahme auf. den 'Leistungsfaktor Mensch', eine Beschrllnkung des ver
sChwendenschen Umgehens mit der Arbeitskraft wird dem Kapital, vermittelt tiber die KJas
senkampfe, als Bedingung seiner eigenen Weiterexistenz aufgezwungen. 

142 KAPITAL Bd. 1, S. 309/312. 
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selbst samt ihren wissenschaftlichen Apologeten, die sich nunmehr mit der Unvermeidlichkeit einer 
gesetzlichen Beschrankung des Arbeitstages abfanden. Zum Sieg des Prinzips gehort auch die all· 
mahliche Ausdehnung der Fabrikgesetzgebung auf aile Industriezweige, niimlich in dem MaB, in 
dem diese sich von den Vorformen Handwerk, Manufaktur, Hausarbeit zur groBen Industrie ent
wickeln. Zwei Umstande vermitteln die Notwendigkeit dieser Verallgemeinerung von einem Aus
nahmegesetz fur einzelne, industriel! besonders entwickelte Branchen zu einem "Gesetz aller gesell
schaftlichen Produktion"; "erstens die stets neu wiederholte Erfahrung, daB das Kapital, sobald 
es der Staatskontrolle nur auf einzelnen Punkten der gesellschaftlichen Peripherie anheimfallt, sich 
um so maBloser auf den andern Punkten entschadigt, zweitens der Schrei der Kapitalisten selbst 
nach G lei c h h e i t d e r K 0 n k u r r e n z bed i n gun 9 e n, d. h. 9 lei c hen S c h ran
ken de r Arb e its e x p I 0 ita t ion." (143) Diese Verallgemeinerung des Schutzes der Ar
beiterklasse beschleunigt zugleich die Vernichtung der Vorformen der groBen Industrie und die 
Konzentration des Kapitals bzw. die Alleinherrschaft des Fabrikregimes, dam it aber auch die damit 
verbundene Herausbildung des Klassenantagonismus. (144) 

Durch die maBlose Verliingerung des Arbeitstags produziert das Kapital die vorzeitige Erschopfung 
der Arbeitskraft, die Zerstorung der Gesundheit der lebenden und der kommenden Arbeitergenera
tion; es ist die Ursache seelischer Verkruppelung und Brutalisierung, verkiirzter Lebensdauer, ja von 
Epidemien, die die gesamte Bevolkerung einschlieBlich der herrschenden Klassen bedrohen. Das Ka
pital droht seine eigene Existenzgrundlage zu vernichten; zumindest aber erhoht es den Wert der 
Arbeitskraft und damit die Kosten des variablen Kapitalteils durch zu schnellen VerschleiB. "D e r 
W e r t d erA r b e its k r aft schlieBt .,. den Wert der Waren ein, welche zur Reproduktion des 
Arbeiters oder zur Fortpflanzung der Arbeiterklasse erheischt sind. Wenn also die naturwidrige Ver
liingrung des Arbeitstags, die das Kapital in seinem maBlosen Trieb nach Selbstverwertung notwen
dig anstrebt, die Lebensperiode der einzelnen Arbeiter und damit die Dauer ihrer Arbeitskraft ver
kurzt, wird rascherer Ersatz der verschlissenen notig, also das Eingehen groBerer VerschleiBkosten 
in die Reproduktion der Arbeitskraft, ganz wie der tiiglich zu reproduzierende Wertteil einer Ma
schine um so groBer ist, je rascher sie verschleiBt. Das Kapital scheint daher durch sein eignes Inter
esse auf einen Nor m a I arb e its tag hingewiesen." (145) (Zum Wert der Ware Arbeitskraft 
gehOren naturlich nicht nur die Lebensmittel im eigentlichen Sinn, die der Arbeiter mit seiner Fa
milie von seinem Nettolohn kauft, sondern auch jene "Bildungskosten" (146), die der Qualifikation 
der Arbeitskraft dienen, weiter die Kosten fur die Reparatur erkrankter Arbeitskraft und schlieB
lich die Aufwendungen fUr die (meist sehr erbiirmliche) Lebendigerhaltung der nicht mehr verwert
baren Arbeitskraft bis zu deren naturlichem Tod. Dieser Teil des Wertes der Arbeitskraft wird von 
offentlichen Institutionen wie staatlichem Volks- und Berufsschulsystem, Kranken- und Renten
versicherung umverteilt; es ist dies wesentlicher Bestandteil der sozialpolitischen Umverteilungsta
tigkeit des Staates - einer Umverteilung inn e r h a I b der Lohneinkommen.) 

Das Kapital s c h e i n t also durch sein elgnes Interesse auf einen Normalarbeitstag hingewiesen. 
Diesem Schein entspricht der f i k t i ve, niimlich nicht wirkliche Gesamtkapitalist. Denn "in sei
ner p r a k tis c hen Bewegung" wird das Kapital "durch die Aussicht auf zukiinftige Verfaulung 

143 KAPITAL Bd. 1, S. 516/514 f. 
144 "Wenn die Verallgemeinerung der Fabrikgesetzgebung als physisches und geistiges Schutz

mittel der Arbeiterklasse unvermeidlich geworden ist, verallgemeinert und beschleunigt sie 
andrerseits, wie bereits angedeutet, die VerWandlung zerstreuter Arbeitsprozesse ,auf Zwerg
maBstab in kombinierte Arbeitsprozesse auf groBer, gesellschaftlicher Stufenleiter, also die 
Konzentration des Kapitals und die Alleinherrschaft des Fabrikregimes. Sie zerstort aile alter
tiimlichen und Dbergangsformen, wohinter sich die Herrschaft des Kapitals noch teilweise 
versteckt, und ersetzt sie durch seine direkte, unverhiillte Herrschaft. Sie verallgemeinert da
mit auch den direkten Kampf gegen diese Herrschaft. Wahrend sie in den individuellen Werk
sHitten GleichfOrmigkeit, RegelmaBigkeit, Ordnung und Okonomie erzwingt, vermehrt sie 
durch den ungeheuren Sporn, den Schranke und Regel des Arbeitstags der Technik auf
driicken, die Anarchie und Katastrophen der kapitalistischen Produktion im groBen und gan
zen, die Intensitat der Arbe·it und die Konkurrenz der Maschinerie mit dem Arbeiter .... " 
KAPITAL Bd. 1, S. 528/525 f. 

145 KAPITAL Bd. 1, S. 277/281. 
146 Vgl. etwa KAPITAL Bd. 1, S. 206/212, oder schon "Lohnarbeit und Kapital", MEWBd. 6, 

S. 406 f. 
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der Menschheit und schlielSlich doch unaufhaltsame Entviilkerung so wenig und so viel bestimmt als 
durch den mi:iglichen Fall der Erde in die Sonne." (147) Der einzelne Kapitali,t, als Kapitalist bloE 
Personifizierung des Kapitals, kann sich den immanenten Gesetzen der kapitalistischen Produktion 
nicht entziehen; in der Konkurrenz zwingen sie sich ihm von aulSen als Zwangsgesatze auf. 

und ganzen" hiingen "physische und geistige Verkiimmerung, vorzeitiger Tod, Tartur dar 
"nicht vom gutan oder basen Willen des einzelnen Kapitalisten abo Die f rei eon-

u r en m eh.t die immanenten Gesetze der kapitalistische ro-
d u k t ion dem einzelnen Kapitalisten gegeni.iber als a u IS e r i e h e s Z n 9 s 9 e 5 e t z gel
tend." (148) Es hangt alSo nicht vom Kapitalisten als moralischem Individuum ab, in welcham 
Grad er die Arbeiter au.beutet, wie sehr er an der Zerstiirung der Gesellschaft und seiner eigenen 
Existenzgrundlage mitarbeitet bzw. die Mitarbeit lIerweigert. Daher ergibt sich aus dam Kapitalver
wertungsprozeB selb.t aueh keine moralische Sehranke. Als Kapitalist, als personifiziertes Kapital 
ist er zur maBlosen Ausbeutung gezwungen. Ein Handeln als moralisches Individuum ist fur ihn nur 
mi:iglich, wenn Elr seine Existenz als Kapitali.t aufgibt. Wenn €lin Kapitalist bei gesellschaftlicher 

12 Stunden nur 6 Stunden arbeitenlalSt, macht er pleite, d.h. €lr hart 

Wie kommt es trotzdem zum allgemeinen Zwangseingriff "dar Gesellsehaft", der allsin dieser Ten
denz einen Riegel vorschieben kann? Wie kommt as zur gewaltsamen und mehr oder weniger wirk
samen Beschriinkung des Arbeitstages dureh den von Kapitalist und Grundeigentumer beherrschten 
Staat, wenn der v€lrnunftige Gesamtkapitalist, wie Marx griindlich darstellt, sine Fiktion ist? "Die 
Schi:ipfung €lines Normalarb€litstags ist... das Produkt sines langwierigen, mehr oder minder ver
steckten Burgerkriegs zwischen der Kapitalistenklasse und dar Arbeiterklasse" (150) (also nicht 
dem v ere i n z e I ten Arbeiter, dem Arbeiter als Verkiiufer seiner Arbeitskraft - wieweit auch 
des Ausbleiben solehen k 0 I I e k t i v e n Widerstands als historische Maglichkeit im Einzelfal! 
zu erwiigen is!, welche Foigen dies fijr die Fortexistenz bzw. die Verfaulung der kapitalistischen 
Produktion hat, ware noch zu erortern). Zuniichst: d e r Wid e r s tan d d erA r b e i t era I 
K I ass e gegen ihre eigene Zerruttung und Vernichtung ens t eta u s de r "m a B los en 
B ewe gun 9 des K a pit a Iss e I b s t. Die Arbeiterbewegung ist naeh Marx "instinktiv aus 
den Produktionsverhiiltnissen selbst" (151) erwachsen; der Arbeiter m u B in dieser Form um sei-

Existenz als Arbeiter kiimpfen. In diesem Sinn, und nicht als moralischer Aufruf, ist der beriihm
te Satz am Ende des Kapitals tiber den Arbeitstag zu verstehen: "Zum 'Schutz' gagen die Schlange 
ihrer Qualen miissen die Arbeiter ihre K6pfe zusammenrotten und a I sKI ass e €lin Staatsgesetz 
erzwingen, ein libermachtiges 9 e s e I I s c h aft I i c h e 5 H i n d ern i s, das sis selbst verhin
dert, d u r c h f rei will i 9 e non t r a k t mit de m K a pit a I sieh und ihr Geschlecht 
in Tod und Sklaverei zu verkaufen." (152) Die Erhaltung der kapitalistischen Produktionsweisa 
selbst erfordert die Organisation der Arbeiter als Klasse, denn als vereinzelte Verkiiufer der Ware 
Arbeitskraft konnten sie ihre Existenz nicht sicherstellen. Von diesem Punkt aus ist sowohl die 

147 KAPITAL Bd. 1, S. 281/285 (keine Hervorhebung im 
148 KAPITAL Bd. 1, S. 282/286, vgl. dort Anmerkung 1 "Brief an Kugelmann" vom 

17.3.1868, MEWBd. 32, S. 541. 
149 Auch die bisher von 'Wirtschaftswunder' und verbramte ~lliS""urmHr 

der BRD wird zunehmend an die 'internationalen erinnen. Das inn ere Gesetz 
Kapitals, da. ers,t in seiner Aktion auf dem Weltmarkt ganz hervortritt, macht sich in der BRD 
immer mehr vermittdt z.B. durch die des ei-
ner vom iibernommenen schlug amerika-
nische Direktor der letzten Krise deutschen Geschaftsleitung zu deren Entsetzen vor, 
e;n Drittel der Belegschaft zu entlassen. Damit wiirde ein Drittel der Lohn!;osten eirl"e'sn:art 
und durch Arbeitsmoral Angst vor weiteren Entlassungen) die 
stung wie erbracht. In der Krise (bzw. 'Talsohle' in Schillers H".d,w,nnm,«-

deutseh) das Oberleben fUr viele davon abhangen, ob sie auf solche 
'energisch eine Kostensenkung durchftihren'. Konkurrenz diktiert so das Verhalten def 
Kapitalagenten. 

150 KAPITAL Rd. 1, S. 313/316. 
151 KAPITAL Bd. 1, S. 315/319. 
152 KAPITAL Rd. 1, S. 316/320. 
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Entstehung sozialpolitischer Funktionen des Staates wie die Ausbildung und die Anerkennung von 
Gewerkschaften wie auch die Entstehung des Reformismus in der Arbeiterbewegung zu begreifen." 
(153) 

Das Kapital "in seiner praktischen Bewegung", bei der Mehrwertproduktion, ist jedoch weit ent
fernt, diese Notwendigkeit der Organisation der Arbeiter als Klasse einzusehen; sie wird ihm viel
mehr in langwierigen Kiimpfen aufgezwungen. Die maBlosen Ausschreitungen des Kapitals gegen 
Gesundheit und Lebenskraft der Arbeiter rufen die gesetzliche Kontrolle in Gestalt der Fabrikge
setze zunachst jahrzehntelang bloB als Ausnahmegesetzgebung hervor, die bloB fiir die voll ins 
Fabriksystem eingetretenen Industriezweige gilt. Sie wird zuniichst so ungenau formuliert, daB ihre 
Umgehung durch die Fabrikanten bereits vorgesehen scheint_ (154) Erst nach und nach werden in 
die Fabrikgesetzgebung Klauseln eingefiigt, die die amtliche Kontrolle iiber ihre Einhaltung durch 
bezahlte staatliche Inspektoren vorsieht; zunachst jedoch ist deren Zahl ganz ungeniigend. Die wirk
liche Oberwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorsctlriften wird ebenfalls erst allmahlich 
durchgesetzt; jedoch erweisen sich z.B. die vorgesehenen Strafandrohungen als unwirksam, weil die 
Gerichte von den Vertretern der angeklagten Klasse besetzt sind; auch sind die angedrohten Sanktio
nen vergleichsweise schwach. Aber auch die bereits bestehenden Gesetze sind vor dem Gegenan
griff der Kapitalistenklasse nicht sicher, besonders in Zeiten politischer Schwache der Arbeiter 
als Klasse. Und umgekehrt ist die relative Starke der Arbeiterklasse zu bestimmten Zeiten Grund 
fur Zugestandniss9 des Kapitals. 

Die praktische Durchsetzung der Fabrikgesetzgebung, die Anerkennung des Arbeiterschutzes als 
Funktion des Staates ist in der historischen Wirklichkeit also nicht das Resultat eines ununterbro
chenen, kontinuierlichen Prozesses, in dem die Arbeiterklasse der Kapitalistenklasse ihren Willen 
einfach aufzwingt (noch weniger natiirlich das Ergebnis 'sozialpolitischer Eingriffe' 'des' Staates). 
Vielmehr ist dieser ProzeB durch vielfiiltige Auseinandersetzungen vermittelt, durch Fortschrit
te und Riickschlage, durch Koalitionen und Kompromisse usw. Die okonomische und politische 
Kampfkraft der Arbeiterklasse gegen die Kapitalistenklasse ist dabei von verschiedenen Momenten 
bestimmt. Eine wichtige Rolle spiel en die Konflikte mit den Resten vorkapitalistischer Herrenklas
sen, die nicht unbedingt schon ganz ins Kapitalverhaltnis einbezogen und damit zu einer bloBen 
Fraktion der Kapitalistenklasse geworden sein miissen: vor aHem die Grundeigentiimer ("Land
lords"). Bekanntlich macht sich ihr Gewicht besonders im Staatsapparat geltend (vgl. den Doppel
charakter des Bismarck-Staates). Bedeutender sind die Auseinandersetzungen unter verschiedenen 
Fraktionen innerhaib des Kapitals, z.B. fiber die Frage der Abschaffung von Zollen auf bestimmte 
Waren. Privilegien fiir bestimmte Gruppen, etwa zur Nichtbeachtung gesetzJicher Bestimmungen, 
werden von den andren Gruppen abgelehnt, die die Einhaltung im Interesse gleicher Konkurrenzbe
dingungen verlangen. Solche Konflikte innerhalb der herrschenden Klassen konnen das Gewicht 
der Arbeiterklasse zeitweise erheblich verstarken. Abgeschwacht gilt entsprechendes fiir das Klein
biirgertum (Kleinwarenproduzenten, Handler, auch Arzte usw.); sofern die Ideologieproduzenten 
("Pfaffen, Professoren", Lehrer, Wissenschaftler, Journalisten usw.) nicht direkt von den herrschen
den Klassen in Dienst genommen sind, folgerf sie meist kleinbiirgerlicher BewuBtseinsausrichtung. 
1m Zusamrnenhang mit der Fabrikgesetzgebung spielen diese Gruppen eine nicht unbedeutende 
Rolle, etwa durch Stellungnahmen in der Presse oder Ausarbeitung von Gutachten und Untersu
chungsberichten im Rahmen von 'Koniglichen Kommissionen' (155). Sie haben diese 'Unabhiingig
keit' freilich nur soweit die AU$einandersetzungen zwischen den entscheidenden Klassen ihnen ei
nen Spielraum gewahren - dam it ist zugleich die von Liberalen regelmiiBig iiberschiitzte (156) und 

153 Vgl. dazu Teil V. 
154 Entsprechendes gilt heute fiir die gesetzlichen Unfallvorschriften in den Betrieben. fiir das 

Jugendarbeitsschutzgesetz. das Mutterschutzgesetz und andere Schutzbestimmungen fiir die 
Lohnarbeiter gegeniiber dem Kapital. 

155 Vgl. z.B. KAPITAL Bd. 1. S. 520 f/519: "Die Untersuchungskommission von 1840 hatte so 
schauderhafte und emporende Enthiillungen gemacht, und einen solchen Skandal vor ganz 
Europa hervorgerufen. daB das Parlament sein Gewissen salvieren muBte durch den Mining 
Act von 1812. worin es sich darauf beschrankte. die Arbeit unter Tag von Weibern und Kin
dern unter 10 J ahren zu verbieten." 

156 Vgl. J. Habermas. STRUKTURWANDEL DER OFFENTLICHKEIT. Untersuchungen zu ei
ner Kategorie der biirgerlichen Gesellschaft. Neuwied u. Berlin-West 1962. 
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zum bewegenden Moment der Geschichte des biirgerlichen Staates erhobene Bedeutung der burger
lichen Offentlichkeit anerkannt u n d eingeschriinkt. Zahllose der von Marx herangezogenen Be
richts der Fabrikinspektoren sind jahrzehntelang ohne Wirkung in den Archiven verschwunden; die 
Aufkiarung hatte keine Konsequenz der Wirklichkeit. Diese Offentlichkeit hat eine wichtige 
Funktion: as kann 5ich in ihr sin biirgerlich-kritisches BewuBtsein entwickeln, das auf die Probleme 
aufmerksam macht, die dem Kapital in seiner praktischen Geschiiftigkeit notwendig entgehen mus
sen. Dieser fiber den direkten Interessen stehenden offentlichan Meinung tritt auf dem gleichen 
Terrain aber auch die Tiitigkeit dar einfach gekauften Auftragsforscher und Meinungsmacher einzel
ner Fraktionen des Kapitals gegenuber, die deren Interessen durch Pressekampagnen, Gutachten fUr 
Parlamentsausschiisse usw. vertreten. Die Wirkung aller der hier aufgezahlten Momenta auf die 
Kampfkraft der Arbeiterklasse ist immer vor dem Hintergrund zu sehen, daB die Fabrikgesetzge-

damaligen England €linerseit. notwendig war, um die Arbeiterrasse als Quelle der Kapital
verwertung zu erhalten, und daB sie andrerseits dam Kapital auf seinem damaligen Entwicklungs
stand ertriiglich war, also seine Existenz nicht ernsthaft gefiihrdete. (157) 

besonders wichtige Funktion der unabhiingigen Offentlichkeit ist es, auf die Bedrohung der 
der Gesellschaft, d.h. ihrer kapitalistischen Form, und auf drohenden offen en 

Klassenkampf aufmerksam zu machen. Marx erwiihnt die Warnungen iiber den "unglaublich ge
spannten Klassenahtagonismus", die die Fabrikiflspektoren an die Regierung ubermitteln; sie haben 
damiteineiihnliche Aufgabe wie heute die Gewerkschaftsfunktioniire, die die Stimmung unten nach 
oben weitergeben sollen, um etwa erforderliche Zugestandnisse einzuleiten. Die Befriedung durch 
Sozialpolitik ist eine wichtige Seite bei der Erhaltung der Arbeitskraft als Wertquelle; bekanntlich 
hat Bismarck ganz bewuBt naben der Peitsche der Sozialistengesetze das Zuckerbrot der Sozialver
sicherung verordnet und dam it, gegen den Willen der politischen Vertreter des Kapitals, wesentlich 
zu der folgenschweren Orientierung der deutschen Arbeiterklasse 'luf den Staat beigetragen. (158) 
Jedoc~ ist hier vor der verbreiteten Auffassung zu warnen, dar Staat greife als weiser Vertreter dar 
Interessen des Kapitals in seine unerschopfliche Zaubertasche, um nach Belieben das Proletariat 
durch Sozialpolitik zu manipulieren. Die Schranken der sozialpolitischen Eingriffe des Steetes sind 
eng gezogen, und selbst die auf einer bestimmten historischen Entwicklungsstufe miiglichen Ein
griffe (so weise sie an sich waren) werden im allgemeinen erst nach langwierigen Auseinandersetzun
gen und angesichts tatsachlicher oder drohender Klassenkampfe durchgefiihrt. 

Die oben erwiihnte Antinomie zwischen dem Recht des Kapitalisten als dam Kaufer und dem Recht 
des Arbeiters als dem Verkaufer der Ware Arbeitskraft wird nach Marx durch Gawalt entschieden; 
sis konstituiert zugleich den Staat in einem doppelten Charakter. Einerseits werden die sozialpoliti
schen Funktionen des Staates uberhaupt erst durch die wirklichen oder drohenden Kampfe dar Ar
beiter als Klasse durchgesetzt (159); ohne sie ware seine Existenz als ideeller Gesamtkapitalist und 

157 VgL dazu auch den Anfang des letzten Teils. 
158 So war die Begrlindung zum Unfallversicherungsgesetz, es sollten "die bedenklichen Erschei

nungen, welche den EriaB des Gesetzes gegen die gemeingefahrlichen Bestrebungen der Sozial· 
demokratie" notwendig gemacht hatten, auch "durch positive, auf die Verbesserung der 
der Arbeiter abzielende MaBnahmen" bekampft werden. O. Vossler: BISMARCKS 
ZIALPOLITIK, Darmstadt 1961, S. 17. Sozialpolitik die Ziele der Arbeiterbewe-

indem sie ~ine Alternative zu radikalen Losungen entwickelt hat", ist nach wie vor die 
AUlffacsstmgder Wissenschaft. Ch. Ferber: SOZIALPOLlTIK IN DER WOHL-

S. 46. Gegeniiber den biirgerlichen Parteien stell
te Bismarck im Reichstag (26.1 fest: "Wenn es keine Sozialdemokratie gabe und wenn 
nicht eine von Leuten sich 'lor ihnen fiirchtete, wiirden die maBigen Fortschritte, die 
wir iiberhaupt der Sozialreform bisher haben, auch noch nicht existieren." (Die-
se und andere AuBerungen bei P. Peschke: DER DEUTSCHEN SOZIALVER-
SICHERUNG. Der Kampf der unterdriickten Klassen urn soziale Sicherung. Berlin (DDR) 
1962; hier S. 278.). 

159 Vgl. die in der vorigen Anmerkung zitierte AuBerung Bismarcks. An historischen Beispielen 
fehlt es nicht: der groBte sozialpolitische Schub fand in Deutschland 1918/1919 angesichts 
der drohenden Revolution statt; in ltalien wurden 1969 nach zwei Generalstreiks usw. die 
Renten von 65 auf 74 % des Endverdienstes erhiiht, bis 1976 sollen sie auf 80 % steigen 
(BRD: ca. 45 %). Die Frage ist aber, wie we it Zugestandnisse auf dem einen Gebiet durch 
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scheinbar selbstandige Instanz nicht moglich. Andrerseits konstituieren diese Klassenkiimpfe immer 
auch die Arbeiter als Klasseim Sinne eines handelnden Subjekts, damit aber auch die Tendenz zur 
Aufhebung des Kapitalverhiiltnisses und seines Staates; dieser Tendenz entspricht wiederum die mi
litarische Unterdruckungsaufgabe des Staates. Ware nicht die Arbeiterklasse von Zeit zu Zeit ge
zwungen, fur ihr Recht als Warenverkaufer zu kiimpfen oder dam it zu drohen, so ware Polizei usw. 
iiberfllissig. Anderer~eits wiirde die 'sozialpolitische Aufgabe' des Staates (namlich die Aufgabe der 
Befriedung) 'unglaubwurdig', wenn dieser immer vorhandene Zwangscharakter des Klassenstaates 
zur Unzeit offenbar wiirde. Das Janusgesicht des Staatsapparates, 'Fiirsorge' und Unterdriickung, 
ist notwendiger Ausdruck der Antinomie des kapitalistischen Verwertungsprozesses selbst, wie sie 
als Recht gegen Recht beim Tausch dar Ware Arbeitskraft auftriU. (160) 

2. Das Kapital als Bedingung cler Besondenmg des Staates (161) 

Es ist die besondere Eigenart der auf dem Verhiiltnis von Kapital und Lohnarbeit beruhenden Form 
der gesellschaftlichen Produktion, daB hier die Menschen ihren eigenen LebenserhaltungsprozeB 
nicht von v 0 r n her e i n liberschauen und planmaBig gestalten kennen, sondern daB die im Ka· 
pitalverhaltnis angelegte widerspriichliche innere Tendenz, und zwar durch das Handeln der Kapital
agentsn vermittelt, zu Folgen fiihrt, die die einzelnen Funktioniire des Kapitals selbst nicht be
wul5t wollen und gegen die sie als Einzelkapitalisten nichts untemehmen kennen. Zwar ist der 
Staat um des Privateigentums, um des Kapitals willen da, zwar ist er "weiter Nichts als die Form 
der Organisation, welche sich die Bourgeois sowohl nach AuBen als nach innsn hin zur gegenseiti
gen Garantie ihres Eigentums und ihrer Interessen notwendig geben." (162) Aber damit ist der 
Staat eben nicht einfach mit dem Kapital, mit dieser besonderen Form dar gesellschaftlichen Pro
duktion ide n tis c h. Vielmehr charakterisiert den burgerlichen Staat gerade die Tatsache, dag 
er auf der Loslosung des Eigentums als Privateigentum aus der urspriinglichen Einheit des Gemein
wesens beruht (163) und daB er auf die s erG run d I age zu "einer besonderen Existsnz 
neberi und aul5er der biirgerlichen Gesellschaft geworden" ist (164). 

Es ist wichtig hervorzuheben, daB diese Besonderung zur Existenz "n e ben u n d au [! e r" der 
burgeri ichen Gesellschaft auf deren G ru nd I age stattfi ndet, also au f der ins i c h wid a r s p r ii c h· 
lie hen Basis dar kapitalistischen Produktion. ,Die wirkliche Be son d e run 9 auf dem Grund 
dieses Widerspruchs fiihrt dann zu der "verkehrten", "mystifizierten", idealistischen (165) Auffas
sung, nach der der Staat 'der' Gesellschaft s e I b s t ii n dig gegenubersteht, das w irk lie h e 
Sub j e k t ist, dessen Objekt 'die Gesellschaft' ist; Marx kritisiert diese Auffassung in seiner Kri
tik des Hegelschen Staatsrechts. (Letzten Endes ist darin bereits, wenn auch in abstrakter Weise, 
die Kritik an der revisionistischen Staatstheoria enthalten, die zwar verbal am Primat dar Gesell
schaft, des Antagonismus von Lohnarbeit und Kapital festhiilt, aber die Fiihigkeit des Staates zur 
Regulierung des gesellschaftlichen Widerspruchs behauptet, den Staat zum Subjekt erhebt.l Den 
Lesem des KAPITAL ist diese Entwicklung des Staate. als "besondere Existenz neben unci auBer 

Sozial- und Lohnabbau auf anderen Gebieten notwendig i}1r Gegengewicht finden - notwen· 
dig infolge des Mechanismus der kapitalistischen Akkumulation, wie er tiber den Weltmarkt 
auf die einzelnen Kapitale wirkt. Es ist bekannt, wie die Zugestandnisse an die franzosische 
Arbeiterklasse im Sommer 1968 tiber Preiserhohungen usw. teilweise wieder abgebaut wurden. 

160 Vgl. auch P. "Der ·Sozialstaat'. Etappen und Tendenzen seiner In: 
UNTER DEM DES MARXISMUS, n (1928) S. 380; vgl. Nachdruck in: 
DEN STROM, Nr. 1, S. 36 

161 Wir wahlen diesen zunachst schwer verstancilichen Titel, cia sich in der Diskussion gezeigt hat, 
daB die scheinbar leichter verstandliche Fassung "b e son d ere E xis ten z des Staates" 
die Vorstellung der S e I b s tan dig k e i t des Staates hervorrufen kann. Was gemeint is!, 
wird sich in der Darstellung klaren. 

162 Marx, DEUTSCHE IDEOLOGIE, MEW Sd. 3, S. 62. Die Formulierung in dieser frtihen Schrift 
schlieBt das MiBverstandnis nicht vollig aus, daB die Bourgeois als Bourgeois etwas anderes 
als b10Be Charaktermasken des Kapitals seien (daB sie also sich diese Form def staatlichen Or
ganisation bewuBt gaben). 

163 Dies wird we iter unten noch ausgefiihrt. 
164 Marx, DEUTSCHE IDEOLOGIE, a.a.O. S. 62. 
165 Diese Ausdrucke werden von Marx immer wieder gebraucht, vgl. weiter unten. 
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der biirgerlichen Gesellschaft" leicht verstiindlich, weim sie sich an die dialektische Entwicklung 
der Wertform, waiter der Geldform aus dem in der Ware gesetzten Widerspruch von Wert und Ge
brauchswert erinnern (166). Dieser im Doppelcharakter des Arbeitsprodukts als Ware enthaltene 
Widerspruch kann nur dadurch erscheinen, daIS er sich in einer besonderen Ware, der Geldware, 
darstellt; daIS sich die Wertform der Ware, die sich in ihrer eigenen Gebrauchsform nicht ausdriik
ken kann, in der Gebrauchsform einer besonderen Ware ausdruckt und diese dadurch zum Geld 
macht. Das Geld e r 5 C h e i n t nun als selbstiindiges Ding, dem die besondere, historisch-gesell, 
schaftliche Eigenschaft des Wertss als nat uri i c h e oder auch als lion Menschen durch bewulS
te 0 b ere ink u n f t definierte Eigenschaft anhaftet. Der gleiche 'Fetischismus' ist bei der 
Form des Staates festzustellen. Nach der biirgerlichen Auffassung hat es entweder den Staat immer 
schon gegeben, ist der Mensch 'v 0 n Nat u r auf den Staat hin geschaffen', bzw. ist der Staat fUr 
sin menschliches (d.h. bi.irgerliches) unentbehrlich, oder· aber er wird durch e r t rag s-
5 chi u B bewuBt begrundet (167). er bloB Besonderung dieser spezifischen, der kapitalisti-
schen Produktionsweise ist, ist in dieser Verkehrung auf den Kopf gestellt. Diese Verdinglichung 
und Verselbstandigung des Staates ist auf der Basis der burgerlichen Produktionsweise eine eben
so notwendige Illusion, wie es die Formen des Gelde., des Kapitals, des Arbeitslohns, des Profits, 
der Produktionsfaktoren bzw. der Einkommen usw. sind, die sich durch den besonderen Mecha
nismus dieser Produktionsform ihren Agenten aufdrangen und deren Handeln wirklich bestimmen. 

Daher ist der burgerliche Staat eben auch nicht "w irk lie her Gesamtkapitalist",sondern 
"ideeller", "fiktiver Gesamtkapitalist" (168). E r s t n a c h t r ii 9 lie h und angesichts drohen
den Untergangs der Grundlage dieser Produktionsweise kann sich des Interesse des Kapitals auf Er
haltung seiner Existenzbasis durchsetzen. Das wesentliche, fur des wirkliche Verhalten des Kapitals 
bestimmende Verhaltnis ist das Verhiiltnis des Einzelkapitals lU seiner individuellen Mehrwertquel
Ie, den von ihm angewendeten Arbeitern. (169) "Was k 6 n n ted i e k a pit a lis tis c h e 
Pro d u k t ion s wei s e b e 5 S ere h a r a k e r i s i ere n a I s die Not wen dig k e i t, 
ihr durch Zwangsgesetz von Staats wegen die einfachsten Rein
I i c h k e its, u n d G e sun d he its v 0 r ric h tun 9 en auf z u her r s c hen?" (170) 
Dar ProzeB dieser allmahlichen, durch Katastrophen und Auseinandersetzungen, Siege und Niederla
gen vermittelten 'Aufherrschung' konstituiert jeweils erst den 'Sozialstaat', den 'Interventionsstaat' 
usw. als besondere, dem Kapital an sich iiui:lerl ich gegenubertretende Zwangsgewalt. Dieser ProzeB er' 

166 Vgl. KAPITAL Bd. 1, I. Abschnitt, besonders 1. Kapitel. 
167 Das ist bis heute die Fiktion bei jeder Verfassung, auch z.B. beim Grundgesetz, wo freilich 

diese Fiktion besonders durchsichtig ist, da alle die Gesellschaft betreffenden Grundentschei
dungen dem Grundgesetz vorausgegangen waren, namlich die Restauration der kapitalistischen 
Verhaltnisse; vgl. oben !lA. 

168 Vgl. z.B. Engels, ANTI-DOHRING, MEW Bd. 20, S. 260: "Aber weder die 
Aktiengesellschaften noch die in Staatseigentum, hebt die h.3.pllcaI1olgen:scr,an 
krafte auf. Bei den Aktiengesellschaften liegt dies auf der 
wieder nur die Organisation, we!che sich die biirgerliche Gesellschaft 
auBern Bedingungen der kapita!istischen Produktionsweise gegen Uber
griffe, sowohl der Arbeiter wie der einzelnen Kapitalisten. Der moderne Staat, was auch sei
ne Form, ist eine wesentlich kapitalistische Maschine, Staat der der ideelle Ge-

Je mehr Produktivkrafte er in sein Eigentum 
Gesamtkapitalist, desto mehr beutet er aus. Die Arbeiter bleiben 

Lohnarbeiter, Proletarier. Das Kapitalverhaltnis nicht aufgehoben, es wird vielmehr auf 
die Spitze getrieben. Aber auf der Spitze schlagt es urn. Das Staatseigentum an den Produktiv
kriiften ist nicht die Lasung des Konflikts, aber es birgt in sich das formelle Mittel, die Hand
habe der Lasung." 

169 GRUNDRISSE, S. 322 f; vgl. oben Teil II, Anm. 24. 
170 Marx, KAPITAL Bd. 1, S. 506 f/505 (keine Hervorhebungen im Original). Wie unverandert 

aktuell im wartlichsten Sinn diese Charakterisierung ist, zeigen die umstandlichen Versuche 
ZUI Durchsetzung von Gesetzen zur von Luft und Gewassern', die schwachen 
Regungen gegen die weitere Steigerung des durch Autos, Flugzeuge usw. Kiirz-
Iich wurde von einem Gutachten berichlet, nach dem allein die bisher bereits projektierten 
Kernkraftwerke am Rhein dessen bei vollem Betrieb auf 50 Grad Celsius stei, 

nebst Zerstarung von und Uferlandschaften, Vernichtung der Fische, 
L"ft,reroe"tun" usw. Sind derartige 'Projekte' z.B. in der DDR vorstellbar? 
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zeugt auch erst jene Kiimpfe der verschiedenen Gruppen von 'Interessen' und ihre verfestigten Institu
tionen im Staat selbst wie in seinem Vorfeld, der 'politischen Willensbildun'g' (als welche sie dann, aus 
ihrem Entstehungszusammenhang losgeloste Erscheinungen, das Objekt der politischen Wissenschaft 
bilden). Und weil die Eingriffe in den immanenten Zwang zur Kapitalverwertung dem Kapital als 
Zwangsgesetze, von einer ihm auBerlichen Institution aufgedrangt werden miissen, muB diese Insti
tution mit Kontrollbefugnissen und einer wirksamen Sanktionsgewalt, kurz: mit einem ungeheuren 
und wachsenden biirokratischen Zwangsapparat ausgeriistet sein. Die bloBe Tatsache dieses 'Staats
apparats' befestigt wiederum die Illusion der Selbstiindigkeit des Staates, seiner Fahigkeit zur 'Inter
vention' in 'die Wirtschaft'. Dabei besagt die Tatsache der Existenz dieses Apparats ja noch keines
wegs, daB er wirklich wirksam eingreifen kann (ganz abgesehen von der systematischen Errichtung 
von Gegenapparaten zur Umgehung oder zum Widerstand gegen diese Zwangsgewalt - Unterneh
merverbande und -lobbies, Steuer'beratungs'btiros usw.). 

Diese besondere Existenz desStaates ist also nicht selbstverstandlich - nicht einmal fur Klassenge
sellschaften. Erst die .Privatisierung der in vorkapitalistischen Gesellschaftsformationen von vorn
herein umfassend-gesellschaftlichen Sphare der Lebenserhaltung, erst die Herausbildung des priva
ten im Unterschied zum kommunalen Eigentum macht iiberhaupt drese besondere Existenz ei
ner ausschlieBlich politischen Zwangsinstitution, des Staates, moglich und notwendig. Bereits in seiner 
Kritik des Hegelschen Staatsrechts (1843) beschrieb Marx den biirgerlichen "Mystizismus", der "das 
w irk I i c h e Verhaltnis von Familie und biirgerlicher Gesellschaft", also der "eigentlich Tiitigen 
zum Staat auf den Kopf stellt, die Voraussetzung zum Bedingten macht, das "Produzierende ... als 
das Produkt seines Produkts" setzt. (171) "Es versteht sich, daB da erst die politische Verfassung als 
solche ausgebildet ist, wo die Privatsphare", das "Eigentum, der Vertrag, die Ehe, die biirgerliche 
Gesellschaft", eine selbstiindige Existenz erlangt haben. Wo Handel' und Grundeigentum unfrei, 
noch nicht verselbstandigt sind, ist es auch noch nicht die politische Verfassung .... Die Abstrak
tion des S t a a t s a Iss 0 I c hen gehort erst der modernen Zeit, weil die Abstraktion des Pri
vatlebens erst der modernen Zeit gehort .... 1m Mittelalter gab es Leibeigene, Feudalgut, Gewerbe
korporation, Gelehrtenkorporation etc., d.h., im Mittelalter ist Eigentum, Handel, Sozietat, Mensch 
pol i tis c h; der materielle Inhalt des Staates ist durch seine Form gesetzt; jede Privatsphare hat 
einen politischen Charakter oder ist eine politische Sphare, oder die Politik ist auch der Charakter 
der Privatsphiiren .... 1m Mittelalter ist Volksleben und Staatsleben identisch." (172) Was Marx hier 
yom Mittelalter sagt, gilt fjjr jede vorbiirgerliche Gesellschaftsformation, wie er danach fjjr die anti
ken Stadtstaaten andeutet und spater in den Vorarbeiten zum 'Kapital' wiederholt ausfiihrt. (173) 
In den alten 'Gemeinwesen', dem 'Stamm', der 'Gemeinde' oder 'commune', existiert der Staat 
nicht als "eine b e son d ere Wirklichkeit neben dem wirklichen Volksleben", sondern die'po
litische' Organisation, die Stammeszugehorigkeit z.B., ist Voraussetzung und Garantie fiir die Aneig
nung der objektiven Lebensbedingungen in der Arbeit. Diese Arbeit ist auf die Herstellung der Ge
brauchswerte gerichtet, deren die Mitglieder der Gemeinschaft bediirfen (wobei Sklaven oder Leib
eigne als eine besondere Art von Arbeitstieren nicht Gemeindemitglieder sind, jedoch als Arbeitsin
strumente mehr oder weniger viel yom Arbeitsertrag erhalten - werden sie von ihrem Herrn zugrun
degerichtet, so weiB dieser, was er tut: er schadet sich selbst, nicht anders als wenn er sich in den 
FuB hackt oder seinen Tragesel verhungern laBt (so begriindet Aristoteles die Unmoglichkeit einer 
ethischen Beziehung zwischen Herr und Knecht). Das Verhalten der arbeitenden Individuen zum 
Boden, also ihrer Werkstatt und ihrem Rohstoffvorrat, den objektiven Bedingungen ihrer Arbeit, 
"ist sofort vermittelt durch das naturwiichsige, mehr oder minder historisch entwickelte, und mo
difizierte Dasein des Individuums als Mit 9 lie d s e i n erG erne i n d e" (174) (ganz elemen
tar zunachst in der friedlichen oder gewaltsamen Inbesitznahme dieses Bodens, die nur im Gemein
deverband moglich ist). 'Eigentum' an den objektiven Bedingungen der Arbeit existiert nicht als 

171 Marx: "Kritik des Hegelschen Staatsrechts", MEW Bd. I, S. 206 f. Vgl. auch die im I. Teil, 
oben Anm. 5 zitierten Stellen aus Marx' Randglossen zum Artikel eines PreuBen. 

172 Ebenda S. 233, 232. Vgl. insgesamt die Dissertation von A. Gurland: PRODUKTIONSWEISE 
- STAAT- KLASSENDIKTATUR, a.a.O. 

173 Vgl ausfiihrlich Marx: GRUNDRISSE, a.a.O. S. 375 ff; hier wird die urspriingliche, durch das 
Gemeinwesen vermittelte E in h e i t der Arbeit mit ihren sachlichen Voraussetzungen ihrer 
T r e n nun g im Verhaltnis von Lohnarbeit und Kapital gegeniibergestellt. 

174 GRUNDRISSE, a.a.O. S. 385. 
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Prillateigentum, von als gesellschaftlich lIermitteltes Eigentum. 'politi· 
Gemeinsamkeit der Mitglieder Gemeinwesen aulSsrt sich besonders 

in der gemsinsamen Organisierung dar Aufgaben, dis fur die weiters Existsnz im Verband der Ge-
schienen: Wegebau, Anlegung ouch die 

nung n'euen durch die gemeinschaftliche Arbsit des Krieges, Kult der die Einheit der Ge· 
meinde darstellenden Giitter usw. Diese Gemeinschaftsaufgaben sind hier nicht eine sich a c h . 

r ii 9 lie h als notwendig erweisende, lion besonderen politischen Institutionen und erst 
komplizierten Auseinandersetzungen den der gesetzten allmah-
lich Ubemommene Aufgabe, ,ondern sie sind n II 0 r n her e i n Teil der gesellschaftlichen Le· 
benserhaltung durch Arbeit (zu dieser gehort hier auch die Produktion der niichsten 
(175) 

sehr in lIorkapitelistischen Gemeinwesen der 9 e sam t e LebenserhaltungsprozeB einschlieB
lich der Produktion der materiel len Gebrauchsgiiter sine Einheit ist, laBt sich am anschaulichsten 
am selbstwirtschaftenden Bauernhof oder am adeligen Gut klarmachen. Die Grundstruktur 
Einheiten der gesellschaftlichen Lebensproduktion 110m GroBer. Haus des Pharao bis zum Zeit des 
Erzllaters Abraham oder dem des freien Bauern, ist die gleiche; unterschiedlich ist nur, ob das 
Gemeinwesen sich in einer einzigen Person odeI' in der Gemeinschaft einer mehr oder weniger 

Zahl Freier und Gleicher darstellt (Monarch ie, Oligarchie odeI' Demokratiel. Unterhalb des 
weiligen Herm stehen die Mitglieder der 'Familia', darunter auch leibeigene Knechte usw. 
hiingig lion den besonderen Formen beruhen aile diese Einheiten auf dem 'Grundeigentum', d.h. 
hier auf der Aneignung der Friichte der Erde durch gesellschaftliche Arbeit. (176) Die alten 
biicher del' Hauswirtschaftslehre (= 'Okonomie') lassen erkennen, was alles zu einem solchen 'Haus· 
halt' odeI' 'Hot' geh6rte.Ein solches Handbuch aus dem 17. Jahrhundert (177) Isitet den Hausherrn 
u.a. zu folgenden Aufgaben an (die er natiirlich delegieren kann, fur die er jedoch die letzts Verant
wortung tragt und die sr also auch im lIoraus planen mulS): zunachst das Verhiiltnis zu Gott (diese 
Aufgabe kann er einem Priester ubertragen), zu Frau und Kindem, zum Gesinde und den Leibeige
nen - dieses Verhaltnis der-Herrschaft schlieBt die Anleitung, Erziehung und Zuchtigung Elin; das 
Verhalten bei Seuchengefahr, die Beobachtung des Kalenders mit den Terminen fur die lIerschiede
nen Arbeiten {'Martini man die Ganse schlachtet'l, die Wetterkunde; unter den besonderen Aufga
ben der Hausherrin werden erwiihnt: Erziehung vor allem der Teichter, Kochan, Backen, Herstellung 
11011 Lebensmitteillorraten durch Einmachen, Trocknen, Pokeln USW., Herstellung und Reparatur lion 
Kleidung, die Apotheke und die Krankenllersorgung, Kiichen·, Arznei- und Blumengarten. We iter 
werden genannt: Weinbau- und Kellerwirtschaft, Obstzucht, Ackerbau samt Brauerei, Miillerei usw., 
Pferde-, Rinder· und Schafhaltung; Bienen· und Seidenraupenzucht; Wasserversorgung, 8achregulie· 
rung (zum Antreiben del' Miihlenl. Fischzucht; Forstwirtschaft und Jagd; Mlihlen, Ziegeleien, Stein· 
brliche und Minen. So disparat diese Aufziihlung fur die biirgerliche Wissenschaftsaufteilung erschei
nen mui'!, nach der dieser Zusammenhang in die Einzeldisziplinen der Theologie, Ethik,Piidagogik, 
Medizin, Meteorologie, Soziologie, Betriebswirtschaftslehre usw. usw. aufgesplittert wird, sehr 
kann diese Aufziihlung einen 8egriff von jener T t a lit a t dee 5 e I I c h aft i c hen 
L e ben e r h a I ttl n 9 gaban, die erst nach del' Abschaffung des Kapitaillerhiiltnisses wieder als 
salche gestaltet und geplant werden kann. Eine Trennung lion Gesellschaft und Staat, lion Okono· 
mie und Politik gibt es hier nicht; der Hausherr ubt die, allerdings durch Tradition genau festgeleg
te, totale Herrschaftsgewalt in abgestufter Rang'Folge tiber Frau, Kinder und Knechte aus, bis zum 
Recht der korperlichen Bestrafung, ja dar Todesstrafe (selbstverstiindlich hat sich diese Tradition 
allmiihlich !IUS den besonderen Bedingungen der Produktion des Leben. heraus entwickelt, nicht 

175 Begriffe wie Gemeinschaft, Gemeinschaftswerk dienen ideologischen Zwecken, wenn sie aus 
ihrem umstandslos auf die vom beherrschte 
Gesellschaft , 'Deutsches und 

Dagegen konnen sie in gewisser beim Aufban des Kommnnismus ihren urspriing-
Sin!,) wiedergewinnen. 

176 Vgl. GRUNDRISSE, S. 375 ff tiber die verschiedenen Formen, in denen sich dieses Grundver. 
haitnis rea!isiert. 

177 Hohberg: "Georgica curiosa", 1682; zitiert nach O. Brunner, Das 
europaische "tikonomik", in: defs" NEUE WEGE DER 
1956, S. 33-61, bes. 35. 

Gottingen 
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ohne sin gewisses Beharrungsvarmogen), Wenn der Hausherr nicht der !linzige Herr, der Herrscher 
is! (wis der Inka in Peru), so kann sr einen Teil seiner Rechte und Pflichten an niederigere Herren, 
lIerleihen (Feudalsystem), Oder er libt einige dieser Rechte und Pflichten gemeinsam mit anderen, 
gleichberechtigten Herren aus, l,B, im Senat oder auch der Volksllersammlung (zum Volk 
grundsatzlich nur die freien Hausherren auf eigenem Grund); wichtigste dieser Aufgaben ist die 
Kriegfiihrung (lIgl. das germanische Thing, wo zu diesern Zweck der 'Herzog', der Heerfiihrer, ge' 
wahlt wurde), 

Katastrophen treten fur solche vorkapitalistischen Gerneinwesen entweder als wirkliche Naturkata· 
strophen oder bairn ZusammenstoB mit anderen Gerneinwesen auf, nicht jedoch als gesellschaft, 
liche Naturkatastrophen wie in der verkehrten Welt des Kapitals, Und es ist notwsndiger Ausdruck 
der im Kapital enthaltenen Konsequenz, wenn Marx im KAPITAL nach der Entwicklung der Kate, 
gorie des absoluten Mehrwerts sogleich zur Darstellung der Katastrophen kornrnt, die die Mehr, 
wertproduktion fur die lebendige Arbeitskraft zur Folge hat, und von daher die Besonderung des 
Staates in der Fabrikgesetzgebung ableitet, Solange die Arbeit auf die Produktion lion Gebrauchs, 
werten, auf die Lebenserhaltung der gesellschaftlichen Individuen gerichtet ist, wird keine gesonder, 
te Kontroll, und notig, die zu lIerhindern sucht, daB die Indilliduen und die Ge' 
sellschaft sieh durch ein an Arbeit selbst zugrunderichten, Erst die kapitalistische Waren-
produktion zerreiBt diesen Zusammenhang und erzeugt das Problem der Selbstzerstorung der Ge' 
sellschaft, Die Zusamrnenfassung der biirgerlichen Gesellschaft in dar Form des Staates, ihre Zu' 
samrnenfassung also in einer Institution, die ihr selbst als iiuBerlich erscheint, die tiber ihr als 'be, 
sondere Existenz' zu schweben scheint, ist deshalb notwendig, weil nur so die Existenz der Gesell, 
schaft (niimlich als kapitalistischer) uberhaupt gewiihrleistet werden kann, Weil der direkte Zweck 
der Produktion nicht die gesellschaftliche Lebenserhaltung, sondern der Mehrwert ist, weil deshalb 
der ProduktionsprozeB lion GesetzrniiBigkeiten vorwartsgetrieben wird, die darn bewu Bten Willen 
dar Indilliduen lIerborgen sind und sich hinter ihrem Riicken, aber durch ihr eigenes Handeln durch, 
setzen, ist eine solche gesonderte ge5ellschaftliche Institution notwendig, die der Gesellschaft als 
produzierender gegeniibertritt, Diese nachtriigliche und notdurftige Kontrolle des Staates tiber die 
naturwiichsige Gestalt des gesellschaftlichen Produktionsprozesses ist notwendig zur Erhaltung der 
Produktion von Mehrwert, dieser besonderen Form der Aneignung dar Mehrarbeit siner Klasse 
durch eine andere Klasse, Diese Kontrolle 5011 also den Klassencharakter dieser Gesellschaft erhal, 
ten; sie ist sine dar Funktionen, die der Staat in dieser Klassengesellschaft iibernehmen muB (die 
Funktion der d ire k ten Unterdri,ickung wird in unserem Zusarnrnenhang nicht behandelt, da 
sie fur diese besondere Gessllschaftsform gerade nicht in e r s t e r Linie typisch ist - die Verken, 
nung dieser grundlegenden Tatsache IIsrfiihrt vielfach zu falschen Foigerungen im Hinblick auf die 
revolutionare Umwalzung und ihre Organisation; IIgl. Teil V)' Bis in die alltiiglichen Einzelheiten 
hinein hatdaherdie 'Sozialpolitik' (also sine Staatstiitigkeit, die in die Gesellschaft nachtraglich ein, 
greift und deren 'soziale Frage' zu losen versucht) den Charakter siner die Produzenten entmiindi· 
gendan Kontrolle bzw, 'Fursorge' (das spurt jeder Arbeiter, wenn er vor dem 'Ver, 
trauensarzt', dem Sozialblirokraten hinter dern Schalter der AOK in der Schlange der Wartenden 
antritt, urn seine Arbeitskraft mbglichst schnell reparieren zu lassen), sehr also einerseits 
staatliche Sozialpolitik dem einzelnen Produzenten eine gewisse Sicherheit bei teilweisem oder 1101, 
ligern Verlust seiner Arbeitsfahigkeit biete!, so wenig hat die Sozialpolitik andrerseits mit einer be, 
wuBten und planlloilen Vorsorge fur die Erhaltung, Erneuerung und Erweiterung des gesellschaftli' 
chen Arbeitsverrnogens durch den Gesarntarbeiter, die assoziierten Produzenten selbst zu tun, Eine 
solche b e w u B teo r S 0 r 9 e wird in der komrnunistischen Gesellschaft lion lIornherein bloB 
sin Teil des gesarntgesellschaftlichen Produktionsprozesses sain; sis wird eine 0 f fen t I i c he 
Aufgabe wie die ubrige Lebenserhaltung der Gesellschaft und ihrer Glieder, nicht aber der Gegen' 
stand der abstrakten burokratischen Tatigkeit einer besonderen poi tis c hen Organisation 
sein, ( 78) 

178 KOI\!MV:\ISTISCHES l\IAXIFEST, Ende des II, Abschnitts, MEW Bd, 4, 
Laufe der Entwicklung die Klassenunterschiede verschwunden und ist aile 

in den Winden der assoziierten Individuen konzen triert, so verliert die Offentliche 
Gewalt den politischen Charakter, Die politische Gewalt im eigentlichen Sinn ist die organi-
sierte Gewalt einer Klasse zur Vnterdrlickung einer andern, "), 
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Elemente einer Zurucknahme der staatlichen Funktionen in die Gesellschaft sind z.B. in der DDR 
bereits deutlich zu erkennen, obwohl dies dort vielfach durch den uberlieferten Namen des Staates 
('Staatliche Plankommission') verdeckt ist. Denn dieser Staat beansprucht die Entscheidung uber 
a I I e wesentlichen Fragen des gesamtgesellschaftlichen Reproduktionsprozesses. Fur unseren Zu
sammenhang besonders interessant sind jene Bereiche dieses Prozesses, die im biirgerlichen Staat not
durftig und unvollstandig als Sozialpolitik am Rande der 'eigentlichen' Produktion besorgt wer
den. Dazu gehort etwa die planmaBige Qualifikation der Arbeitskraft in Obereinstimmung mit der 
Entwicklung der gegenstandlichen Produktionsbedingungen (die Erfolge der DDR auf diesem Ge
biet, die keineswegs bloB Vorsprung, sondern qualitativ anders sind, brauchen nicht erlautert zu 
werden). Dazu gehort auch die planmaBige Vorsorge fur die Gesundheit des Gesamtarbeiters durch 
ein umfassendes Netz von Polikliniken und Ambulatorien, Beratungen, Vorbeugeuntersuchungen 
und Impfungen, aber auch durch die strenge Einhaltung der Unfallverhiitungsvorschriften im Be
trieb oder durch die Ermoglichung von Urlaubsreisen fUr aile Arbeiter (in der BRD kann bekannt
lich nUF"ein Bruchteil der Arbeiter im Urlaub auch wirklich verreisen); daB auch auf diesem Gebiet 
die DDR der ijRD mit ihrem 'hohen Lebensstandard' uberlegen ist, dafur lassen sioh zahlreiche sta
tistische Angaben beibringen (179). Der Staat beansprucht hier, in dieser umfassenden Weise zu 
planen, und er hat auch die Macht dazu; insofern unterscheidet er sich grundsiitzlich yom burgeri i
chen Staat. Andrerseits ist er immer noch Staat, insofern namlich, als diese gesamtgesellschaftliche 
Planung des Produktions- und Lebenserhaltungsprozesses den vereinzelten Produzenten noch weit
gehend verselbstiindigt gegeniibertritt. Das zeigt sich auch daran, daB die noch nicht wirklich asso
ziierten, sondern noch weitgehend einzelnen Produzenten mit individuellen materiellen Anreizen, 
wie bewuBtlose Maschinenelemente durch Hebel, zu hoherer Arbeitsleistung angetrieben werden. 
(Wenn im Zusammenhang damit die Verfugung der Einzelbetriebe undVVBs uber das Produkt der 
eigenen Mehrarbeit sogar soweit erweitert wird, daB sie dam it auch ihren Produktionsmittelbestand 
ausbauen konnen, so Ilegt hier eine Moglichkeit zur Verselbstiindigung der Betriebe und dam it der 
Schwiichung der gesellschaftlichen Planung). Der Weg zum Aufbau des Kommunismus schlieBt aber 
die Revolutionierung des BewuBtseins der Produzenten, das Begreifen, aktive Beherrschen und 
Planen des gesellschaftlichen Produktionsprozesses durch die assoziierten Individuen ein. Erst dann 
kann der Staat seinen politischen Charakter verlieren und wirklich zur 'offentlichen Gewalt' wer
den. Die Verwirklichung der kommunistischen Gesellschaft setzt die volle Entwicklung der gegen
standlichen u n d d e f men s chi i c hen Produktivkriifte voraus, also die Steigerung der ma
teriellen Produktivkraft ebenso wie die allseitige Entwicklung der Produktivkraft der gesellschaftli
chen Individuen. Ja, die umfassende Weiterentwicklung der gegenstiindlichen Produktivkriifte er
fordert gerade immer mehr ihre umfassende Beherrschung durch die assoziierten, selbstbewuBten, 
voll entwickelten gesellschaftlichen I ndividuen; die groBte Produktivkraft ist der Mensch selbst. Zu 
dieser umfassenden Beherrschung gehort auch die Seite des gesellschaftlichen Lebenserhaltungspro
zesses, die das Kapital bei der Produktion von Mehrwert nicht interessiert und die von seiner Be
sonderung im Staat nur notdurftig und in den yom Kapital gesetzten Grenzen besorgt wird. 

179 Nur einige Beispiele: 1968 gab es in der DDR auf je 10.000 Einwohner 6,9 Neuerkrankungen 
an Tbe (1950~ 50,4), in der BRD 36,8. 1m gleiehen Jahr, also nur sieben Jahre naeh der 
SehlieBung der Grenze naeh Westdeutsehland bzw. West-Berlin und damit dem Ende des Ab
wanderung von Arzten, lag die. Zahl von Einwohnern pro Arzt in der DDR kaum noeh unter 
der in der BRD (751 gegeniiber 677); dabei ist zu beriicksichtigen, daB in der BRD-Zahl eine 
groBe Zahl von ·Arzten enthalten ist, die sieh als kosmetisehe, Kur-Modearzte usw. vor allem 
mit der bequemen Versorgung der Bourgeoisie bzw. m.it dem Ergattern eines Teils des Mehr
werts befassen. In den industriell teilweise 'unterentwickelten' Uindern des sozialistisehen 
Lagers ist die arztliehe Versorgung wesnetlieh besser als in Westeuropa. DaB die Zahl der Un
falle am Arbeitsplatz in der DDR wesentlieh geringer ist als in der BRD (40 % der Faile in del' 
BRD), sagt einiges iiber die wirkliehe Situation der Produzenten gegeniiber den Produktions
mitteln aus: die dauernde Umgehung oder Nichtbeaehtung der Vorsehriften des 'Arbeiter
sehutzes' in westdeutsehen Betrieben bestatigt immer noch die Marxschen Feststellungen im 
KAPITAL. Vgl. WO LEBT MAN BESSER? Lebensstandard in der DDR. Hrsg. Staatssekreta
riat fiir westdeutsehe Fragen, Berlin-DDR 19707, bes. S. 57; STATlSTISCHESJAHRBUCH 
DER BRD 1969, S. 35; G. Tittel: DIE LEGEl'.UE VON DER BONNER SOZIALSTAAT
LICHKEIT, Berlin-DDR 1967, S. 72 ff. 
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Verhaltnis okonomischem 

wir einige Foigerungen darlegen, die sich fur uns aufgrund der in !-IV ent-
. ergaben, und die vor allem Problematisierung einiger besonders 

breiteter Auffassungen Gber das Verhaltnis von okonomischem und politischem Kampf dienen sol
len. Wenn dabei eine Seite besonders hervorgehoben wird, so liegt dies gsrade an dieser Absicht der 
Problematisierung. Die haben insofern vorliiufigen Charakter, als sie allein auf der 

der Sozialstaatsillusion basieren, wah rend die Funktion des Staate, fur die Durchsetzung 
expansiven Interessen des Kapitals, die imperialistische des kapitalistischen Staates also, 
berlicksichtigt blieb. De diese Staatsfunktion - wie sich in der Imperialismusauseinandersetzung in 
der deutschen Arbeiterbewegung IIOr, wah rend und nach dem ersten Weltkrieg deutlich zeigt
wesentliche flir das Verhiiltnis der Arbeiterklasse zum bG.rgerlichen Staat spielt, bleibt die Fra
ge offen, inwieweit die ausschlieBlich an dar Sozialstaatsproblematik entwickelte Bestimmung des 
Verhiiltnisses Staat-Arbeiterklasse nicht wesentlich neue Gesichtspunkte durch die Hineinnahme 

imperialistischen Staatsaufgaben erhalten wiirde. (180) 

Material istische 1'II'l".il ... ,I" Staatsillusioll 

Die Tendenz des Kapitals in seiner praktischen Bewegung zur Zerstorung der lebendigen Arbeits-
d.h. zur Zerstorung seiner selbst als Kapital durch die Zerstiirung seiner Existenzgrundlage, 

wirkt der Kampf der Arbeiter um den Preis fur den Verkauf ihrer Arbeitskraft und, dementspre
chend, um den Normalarbeitstag, der die normals Erhaltung ihrer Arbeitskraft ermoglicht, ent
gegen. Die Klassenkampfe der Arbeiter sind zunachst einmal Momente der Bewegung 
selbst und insofern auch seiner Existenzsicherung, 

Klassenkampfe konnen also dem Dilemma nicht entgehen, daB sis als Kampfe der Arbeiterklasse um 
Erhaltung ihrer Arbeitskraft gleichzeitig "systemerhaltende Funktion" haben konnen. Dieses Mo" 
ment der Klassenkampfe konnan die Arbeiterklasse und ihre Organisationen nicht einfach volunta
ristisch uberspringen. Die Unterscheidung zwischen systemweitertreibenden und systemsprengen
den Kiimpfen der Arbeiterklasse ist auf dieser Ebene zunachst idealistisch. Ob okonomische Aug
einandersetzungen auf der Ebene subjektiller Forderungen systemerhaltenden oder systemspren
genden Charilkter haben, das kann nur in dem Fall eindeutig entschieden werden, wenn wie bei der 
Konzertierten Aktion Gewerkschaften und Unternehmer sich lion vornherein dariiber einigen, auf 
welche Weise am besten der Profit zu sichern sei, wenn also die Organisationen der Arbeiterschaft 
nichts waiter anstreben, als die Verwertungsbedingungen des Kapitals zu sichern, das bedeutet, daB 

180 von del" Frage, wie sich del" Imperialismus auf die Arbeiterklasse der 
Lander auswirkt, ist im der Frage nach dem Verhaltnis iiko-

nomischem und Kampf fUr die des auf die Viilker 
der gehaltenen Lander folgendes zu sagen: Auch politischen Bewegungen 
in diesen Landem beruhen auf den des Kapitals. Doch sich hier von 'lorn-

llUiHl>cwem und als fUr die 
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auch sie die Arbeitenden bloB als durch das Kapital angewendete Objekte behandeln. Doch selbst 
die Konzertierte Aktion ist Rest von institutionalisiertem Klassenkampf, dahinter droht der offene 
Kampf. Demgegenuber bewegen sich auch sogenannte 'okonomistische' Forderungen, wie etwa: 
'15 % und kein Prozent weniger', auf der Ebene der von Marx bezeichneten Antinomie von Recht 
wider Recht, Recht der Lohnarbeit gegen Recht des Kapitals, die beide gleich durch die Gesetze 
desWarenaustauschs besiegelt sind. Diese Antinomie kann durch Gesetze nicht entschieden werden, 
sie bildet den Kern der Klassenkiimpfe. 

Der widerspruchliche Charakter der Klassenkiimpfe - sie s tab iii s i ere n moglicherweise vor· 
ubergehend die Verwertung des Kapitals - bringt in der Geschichte der Klassenkampfe Veranderun
gen der Organisation der Arbeherschaft selbst hervor. Da die Arbeiterklasse in ihren Kampfen die 
Erfahrung macht, daB im Gefolge dieser Kampfe d e r S t a a t sozialpolitische Funktionen uber
nimmt indem er dem Kapital lwangsgesetze aufherrscht, also als 'besonderes Wesen' gegenuber 
dem Kapital in Erscheinung tritt, entsteht die I I Ius ion d e r K I ass e nne u t r a lit ii t der 
Staatsgewalt und damit der burgerliche Reformismus in der Arbeiterklasse und die revisionistische 
Theorre. Das nachtragliche lusammenfallen von I nteressen des Kapitals und I nteressen der Lohnar
beit (siehe Fabrikgesetzgebungl, hergestellt durch staatliche lwangsgesetze, Lind zwar entgegen der 
'praktischen Bewegung des Kapitals', aber doch seine Existenz sichernd, bildet die Basis der Illusion 
von der moglichen Versohnung der Klassengegensatze, von der allmahlichen Transformation der 
Gesellschaft du rch das Subjekt Staat. 

Andererseits haben sich die Kapitalisten und der burgerliche Staat, eben aufgrund ihrer in sich wi
derspruchlichen Interessen, auch dazu bereitgefunden, die Organisationen der Arbeiterklasse anzu
erkennen und die Schlichtung der Antinomie zwischen Lohnarbeit und Kapital auf der Verhand
lungsebene zu versuchen. Die Bereitschaft dazu ist vor allem aufgrund der Erfahrung des Kapitals 
und seines Staats entstanden, daB die Bewegungsgesetze des Kapitals die Arbeiterklasse als Wider
spruch im SchoBe der eigenen Gesellschaft erzeugen, und daB dieser Widerspruch, eben- weil,er 
durch die kapitalistische Produktion entsteht, nicht politisch, nicht terroristisch, auf die Dauer auf
gehoben, sondern eben nur durch Institutionalisierung kontrolliert werden kann - in gewissen 
Grenzen, was sich besonders deutlich an der Entwicklung der Organisationen der Arbeiterklasse 
in der BRD zeigt. 

Indem aber die Kapitalisten und der burgerliche Staat zur Anerkennung der Organisation der Lohn
arbeit als Verhandlungspartner neigen - fur sie der einfachste Weg der politischen Konfliktregulie
rung - sind die Organisationen der Arbeiterklasse wiederum dazu veranlaBt, im Staat ein neutrales, 
ihnen nicht feindliches, §ondern am Aligemeinwohl interessier+es Subjekt und zugleich Instrument 
zur weitgehenden Durchsetzung der Tagesforderungen der Arbeiterklasse zu sehen. Das revolutio
nare liel muB dann allerdings zunachsi: zuruckgestellt werden, was nur die Vorwegnahme seiner 
endgiiltigen Aufgabe ist (181). Sobald die Sozialdemokratie Sozialreform als liel ihrer Politik be
greift, fixiert sie sich und die Arbeiterschaft notwendigerweise auch an das bestehende Staatswesen 
und an den Kapitalismus, da ja wie gesagt Sozialreformen nur durch den kapitalistischen Staat durch
gefuhrt werden konnen. Damit ist auch das in den 'Versorgungsstaatstheorien' auf den Begriff ge
brachte passive Verhaltnis zwischero Burger und Staat, die 'Konsumentenhaltung' im Kern schon in 
der fruhen revisionistiscben Theorie angelegt. Mit der revolutionaren lielsetzung, dem liel des 
Sturzes der alten Ordnung und der politischen Machtergreifung des Proletariats, wird auch der 
selbsttatige politische' Kampf als Voraussetzung der Anderung der Lebensverhaltnisse aufgegeben. 
1st das liel soziale Besserstellung, groBere Gerechtigkeit in der Verteilung, Sozialreform, so kann 
dies auch stellvertretend von den Organisationen der Arbeiterschaft, von Gewerkschaften und poli
tischer Partei wahrgenommen werden. Der Weg ist vorgeschrieben als der Weg der lusammenarbeit 
der Klassen durch lusammenarbeit ihrer gesellschaftlichen und politischen Organisationen. Ja, es 
gibt gar keinen anderen Weg, da man ja die Hoffnung hat, den Kapitalisten und dem burgerlichen 
Staat mit ihrem eigenen Einverstiindnis etwas von ihrer Macht und ihrem Reichtum abzuzwacken 
und an die arbeitende Klasse zu verteilen. 

181 R. Luxemburg; "Sozialreform ... ", a.a.O., S. 114 f; vgl. oben Anfang von Teil I. 
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2. Politischer und okonomischer Kampf 

Die Fabrikgesetzgebung war Ergebnis langwieriger Klassenkiimpfe. Bei der Darstellung der Fabrik
gesetzgebung trifft Marx keine Unterscheidung in der Weise, daB er nur solche Kiimpfe als Klassen
kiimpfe bezeichnet, die unmittelbar die Staatsgewalt zum Adressaten der Forderungen des Prole
tariats haben. Ais Klassenkampf erscheint hier vielmehr zuniichst der gem e ins a m e Kampf 
der Arbeiter gegen die Gewalttiitigkeiten des Kapitals, in der sich die Forderung nach staatlicher, 
d.h. allgemeiner und durch Sanktionen verbindlich gemachter Beschriinkung des Arbeitstags durch 
den Staat im Verlauf der Kiimpfe selbst entwickelt. 

Die Aligemeinheit der Forderung entspringt wiederum der Erfahrung des Proletariats, daB, wenn das 
Kapital nur an einer Stelle beschriinkt wird, es sich an einer anderen doch wieder schad los hiilt. 
Auch kann nicht behauptet werden, daB Marx hier nur als Klassenkampf bezeichnet, was von einer 
bewuBten politischen Organisation des Proletariats getrageg ist. Die Fabrikgesetzgebung (Zehn
stundentag) kam zu einer Zeit zustande, als die Chartistenbewegung zerschlagen und dennoch nach 
den Berichten der Fabrikinspektoren der "Klassenantagonismus zu einer unglaublichen Hahe ge
spannt" war. Es ist demnach ganz klar: Marx geht hier auf keinen Fall so we it zu behaupten, Klas
senkampf finde nur dort statt, wo das Proletariat unter der Fuhrung einer bewuBten politischen 
Organisation steht. Vielmehr sind die Organisationen des Proletariats selbst wesentlich Ergebnis der 
Kiimpfe, die sich aus dem antagonistischen Verhiiltnis von Lohnarbeit und Kapital im Kapitalver
wertungsprozeB entwickeln. 

In einem Brief an Bolte 1871 schreibt Marx noch einmal zusammenfassend zu dieser Frage: "Das 
political movement (die politische Bewegung) der Arbeiterklasse hat naturlich zum Endzweck die 
Eroberung der political power (politischen Macht) fur sie, und dazu ist naturlich eine bis zu einem 
gewissen Punkt entwickelte previous organisation der working class (vorher vorhandene Organisa
tion der Arbeiterklasse) notig, die aus ihren akonomischen Kiimpfen selbst erwiichst. 

Andererseits ist aber jede Bewegung worin, die Arbeiterklasse als Klasse den herrschenden Klassen 
gegeniibertritt und sie durch pressure from without (Druck von auBen) zu zwingen sucht, ein poli
tical movement. Z.B. der Versuch, in einer einzelnen Fabrik oder auch in einem einzelnen Gewerk 
durch strikes etc. von den einzelnen Kapitalisten eine Beschriinkung der Arbeitszeit zu erzwingen, 
ist eine rein okonomische Bewegung; dagegen die Bewegung, ein Achtstunden- etc. G e set z zu 
erzwingen, ist eine pol i tis c h e Bewegung. Und in dieser Weise wachst uberall aus den verein
zelten okonomischen Bewegungen der Arbeiter eine pol i tis c h e Bewegung hervor, d.h. eine 
Bewegung der K I ass e, um ihre Interessen durchzusetzen in allgemeiner Form, in einer Form, 
die allgemeine gesellschaftlich zwingende Kraft besitzt. Wenn diese Bewegungen eine gewisse pre
vious Organisation unterstellen, sind sie ihrerseits eben so sehr Mittel der Entwicklung dieser Orga
nisation ... 

Wo die Arbeiterklasse noch nicht we it genug in ihrer Organisation fortgeschritten ist, um gegen die 
Kollektivgewalt, i.e. die politische Gewalt, der herrschenden Klassen einen entscheidenden Feld
zug (zu) unternehmen, muB sie jedenfalls dazu geschult werden durch fortwiihrende Agitation ge
gen die (und feindseqge Haltung zur) Politik der herrschenden Klassen .... " (182) 

Um die Marxsche Auffassung noch einmal zusammenzufassen: Die politische BelA/egung der Arbei
terklasse wiichst aus ihren okonomischen Bewegungen hervor: ihre politische Or!anisation als Klas
se, die nicht mehr nur gegen den einzelnen Unternehmer, sondern gegen die Kapitalistenklasse ge
richtet ist, wird nicht einfach von auBen an sie herangetragen, sondern entsteht im Zusammenhang 
der okonomischen und politischen Kiimpfe. Die politischen Organisationen der Klasse haben dann 
allerdings die Aufgabe, die Kiimpfe der Arbeiter weiterzutreiben, indem sie das Proletariat dahiilge
hend schulen, daB der Gegner nicht allein der einzelne Unternehmer, sondern die Klasse der Kapita
listen und der Klassenstaat sind, damit gleichzeitig das BewuBtsein der Zusammengehorigkeit des 
Proletariats als Klasse uber den einzelnen Betrieb hinaus erzeugen. 

Verfolgt ml'~ nun in der Geschichte der Arbeiterbewegung die Funktionen, die der von Marx hier 
als politisch bezeichnete Kampf hat - Kiimpfe um die Erzwingung allgemeiner Gesetze durch den 
Staat, wobei der Staat Adressat der Forderungen des Proletariats ist - so ist es nicht mehr mag
lich, eine einfache Unterscheidung zwischen okonomischem und politischem Kampf in der Weise 

182 Marx: "Brief an Bolte", 23.11.1871, MEW 33, S. 332 f. 
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zu treffen, daB okonomischer Kampf ausschlieBlich okonomischer Kampf ist und immer in der Ge
fahr sehwebt, den Opprotunismus aus sich zu entlassen, wiihrend politischer Kampf als Auseinan
dersetzung mit dem Staat als auf den Staat gerichtet begriffen wird und als revolutioniirer Kampf 
bestimmt werden kann. Es zeigen sich vielmehr auch gegenteilige Tendenzen: daB n ii m I i c h 
die Ausrichtung der Kiimpfe auf den Staat auch die Basis der 
S t a a t s i I Ius ion i n d erG esc h i c h ted erA r b e i t e r b ewe gun 9 s e ink ann, 
die Bas i s d e r I I Ius ion, d e r pol i tis c h eSt a a t k ii nne d u r c h Z wan 9 s-
9 e set zed i e Mac h t des K a pit a I s b r e c hen. Die Eroberung der politischen Macht 
als Endzweck der Bewegung ergibt sich nicht kontinuierlich und ungebrochen aus dem politischen 
Kampf der Arbeiterklasse um die Durchsetzung allgemeiner Gesetze zu ihrem Schutz vor den Ge
walttiitigkeiten des Kapitals. Dieser Kampf kann vielmehr, wie die ganze Geschichte des Revisio
nismus zeigt, die Diktatur des Proletariats und die Zerschlagung des burgerlichen Staates als Ziel 
aus dem Auge geraten lassen. 

Nun ist wohl auch der oben zitierte Brief an Bolte nicht so zu verstehen, daB nur der Kampf, der 
den Staat unmittelbar ins Auge faBt, als politischer Kampf zu werten sei. Die Fabrikgesetzgebung 
wird hier nur als Beispiel genannt fur eine Form des Kampfes, in der das Proletariat als Klasse den 
herrschenden Klassen gegenubertritt. Dagegen ist in der gegenwartigen Diskussion innerhalb der lin
ken die Vorstellung typisch: "Klassenkampf war nach Marx und Lenin politischer Kampf gegen 
das als Klasse organisierte und vom Staat unterstutzte Kapital, Kampf gegen die Staatsmacht." 
(183) Dabei ist die in diesem Zusammenhang erfolgende Elerufung auf die Marxsche Unterschei
dung zwischen politischem und okonomischem Kampf irrefuhrend. Und auf die Darstellung im Ka
pital kann sich eine solche These erst recht nicht stutzen. Dort wird namlich (was durchaus zu kri
tisieren ist) ein gewissermaBen naturwuchsiger ProzeB der Konstituierung des Proletariats als Klas
se aus den Mechanismen der kapitalistischen Produktionsweise behauptet: "Mit der bestandig ab
nehmenden Zahl der Kapitalmagnaten, welche aile Vorteile dieses Umwandlungsprozesses usurpie
ren und monopolisieren, wachst die Masse des Elends, des Drucks, der Knechtschaft, der Entartung. 
der Ausbeutung, aber auch Emporung, der stets anschwellenden u n d d u r c h den M e c h a
n ism u s des k a pit a lis tis c hen Pro d u k t ion s pro z e sse sse I b s t 9 esc h u I
ten und organisierten Arbeiterklasse."(1841 

Sieht Marx also auf der einen Seite nicht, und konnte es damals wohl nicht sehen, daB der Kampf 
der Arbeiterklasse um rein negative Schutzeingriffe des Steates wesentliche Quelle der burgerlich
reformistischen Strategien und theoretischer Vorstellungen fur die Organisation der Arbeiterklasse 
ist, so erscheint auf der anderen Seite die Vorstellung von der quasi automatischen Konstituierung 
der Arbeiterklasse als historisch handelndem Subjekt als mechanistisch. Dies wird gegenwartig vor 
altem an der Entwicklung in den USA deutlich. Miiglicherweise hangen beide Fehleinschatzungen 
in der Weise miteinander zusammen, daB Marx durchaus richtig die Notwendigkeit der Entstehung 
einer Organisation der Arbeiterklasse aus ihren iikonomischen Kampfen einschatzte, andererseits 
aber die Gefahr der reformistischen Versumpfung solcher Organisationen damals nicht vorauszu
sehen vermochte. DaB die Arbeiterklasse als Bedingung ihrer Existenz notwendigerweise sich gegen 
die allgemeinen und tagtaglichen Obergriffe des Kapitals zur Wehr setzen muB, und daB dieser 
Kampf Organisationen hervorbringt, ist eine historische Tatsache. DaB in diesen Kampfen die Ar
beiterklasse aber den Kapitalismus immer wieder in seiner Existenz sichert, wenn auch langfristig 
in seiner Widerspruchlichkeit weitertreibt, tragt zur Deformation der Organisationen des Proleta
riats bei, die sich nicht ohne weiteres einfach (wie Rosa Luxemburg noch annahml durch neue 
spontane Kampfe des Proletariats, die es entgegen den Absichten seiner Organisationen fuhrt, um
lenken lassen. Dies gilt sowohl fur die auf den okonomischen Kampf sich beschrankenden, als auch 
fur die politischen Organisationen. Sie bilden eine rea I e F e sse I fUr das Proletariat und kiin
nen auch zeitweise, indem sie einzelne Forderungen der Lohnabhangigen noch zur Geltung bringen, 
deren selbsttatigen und solidarischen Kampf gegen das Kapital niederhalten. Andererseits kiinnen 
sie eine solcheFessel nur dadurch sein, daB sie diese Forderungen teilweise durchsetzen und ver-

183 ROTE PRESSE KORRESPO!l:DENZ. "r. 48 1970. S. 2. Der Brief an Bolte. der hier als Be
weismittel fiir diese These herangezogen wird. wird dabei in bezeichnender \'erkiirzung zi· 
tiert. 

184 KAPITAL. Bd. I, S. 803/790 f. 
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treten - das gilt selbst fur die Deutsche Arbeitsfront (DAF). (185) Und anne teil
weise Zugestandnisse der Kapitalisten konnen sis diese Aufgabe der Befriedung nieht erfiillen; 501-

ehe Zugestiindnisse sind aber keineswegs yom guten Willen der abhiingig. 

Demgegeniiber ist die Forderung, einer heruntergekommenen politischen Organisation £line 
revalutionare Organisation einfach entgegenzusetzen, ahne daB diese selbst wieder ihre Begri.lndung 
in den notwendigen Kiimpfen des Proletariats findet, voluntaristisch. Die Auseinandersetzungen 
zwischen Lohnarbeit und Kapital sind Basis fur die Begriindung wirksamer, im 
verankerter politischer Organisationen. 

3. Rolle Staates 

Marx ging davon aus, daIS die staatlichen Eingriffe zum Schutz der Ware Arbeitskraft 
Anteil an der Ausbildung des Kapitals zur I n Reife haben. Die Fabrikgesetzgebung wirkt 
der Richtung der Konzentration des Kapitals und zerstort die altertiimlichen sowie die kleinbiirger
lichen Forman der Produktion. "Sis verallgemeinert damit auch den direkten Kampf gegen diese 
Herrschaft. Wahrend sie in den individuellen Werkstiitten Gleichformigkeit, RegelmiiBigkeit, 
nung der Okonamie erzwingt, ve r m e h r t s i e durch den ungeheuren Sporn, den Schranke 
Regel des Arbeitstags der Tec:hnik aufdrucken, A n a chi e u n d Kat ash e de 
kapitalistischen dukti n im 9 oBen u ga 

Ii e Ar e und dieKon urre zde M hi riemit 
beiter."{186l 

Das bedeutet zum einen, daIS im entwickelten Kapitalismus dar Kampf dar Lohnarbait gegen 
einzelne Kapital, das jetzt in dar Tat greBe Teile dar nationalen oder such international en 
tion in der Hand hat, nicht einfach bloB mehr okonomischer Kampf im alten Sinn ist, sondern hier 
treten sich in der Tat die Arbeiterklasse als Klasse und das Kapital als herrschende Klasse gegen
tiber. Die Verallgemeinerung des Kampfes, seine Oualitiit als pol it is c her Klassenkampf, ist 
nicht mehr daran gebunden, daB diese Allgemeinheit tiber den Staat als Gegner oder auch Adressat 
vermittelt werden mulS. Ein Streik in einem GroBkonzern oder einer Branche setzt heutzutage in 
der Tat das Kapital politisch unter Druck, schon allein durch seine Bedeutung fur die Reproduk
tion des Gesamtkapitals. Bei der Verflechtung der Produktion und ihrer Zentralisation betrifft 
groBe Teile des Kapitals uberhaupt. 

Aber noch ein anderes Moment ist hier von Bedeutung. Die generellen Regelungen der Arbeitszeit, 
so sehr sie aueh heut8 noch vom Kapital immer wieder durchbrochen werden. (la7) Vor allem in 

185 Tim Mason, "Der Prima! der Po!itik", in: ARGUMENT, Heft 41, S. 485 "Es war fiir das 
nationalsozialistische System, mindestens bis weit in den Krieg hinein, eine unabdigbare Not-
wendigkeit, der positiven Anteilnahme der Masse der an seiner Weltanschauung 
und an allen seinen MaBnahmen sieher zu sein; der Versuch, die durch Propa-
ganda, der betrieblichen Sozialeinrichtungen, KdF usw. soweit zu 
nachweislich - also muBte ihre Zustimmung zum durch hohe 
zahIte usw. erkauft werden ... Der Deutschen war die Aufgabe gestellt 

flir den Nationalsozialismus zu gewinnen - nichts, setbst nicht 
das ungestorte Funktionieren der durfte der dieser Aufgabe 
zuwiderlaufen, auch wenn sich die DAF Form, aber nach in zunehmen-
dem MaBe als wirtschaftliche Interessenvertretung Arbeiterklasse betatigte." 

186 KAPITAL, Bd. I, S. 528/526. Keine Hervorhebung im 
187 Schon die zyklischen Schwankungen in der Kp""'·""ma 
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setzung eines und begrenzten bis 
Stunden in der und von 30 Stunden in Krise (infolge von Kurzarbeit) 
sind auch heute Hier zeigt sieh wieder, daB auch staatliche Ge-
selze, 'Eingriffe in die Produktion' nicht soweit diirfen, daB 
Bewegungen des Kapitals und die damit spezifische 
kraft storen. Da def Kapitalist auBef den Lohnzuschlagen fiir Oberstunden 
aller Art in der Hand hat, um Verlangerung des Arbeitstags durchzusetzen, bedeuten 
genschaften' wie die 40-Stundenwoche in der Hochkonjunktur fiir die Lohnabhangigen nicht 
viel mehr ais eine Lohnerhohung. 



der Hochkonjunktur, boten sich ihrer inhaltlichen Natur nach als a II gem e i n e Forderung der 
Arbeiterklasse an, und zwar als Forderung, die der blirgerliche Staat in der Form allgemeiner Ge
setze erflillen konnte. Der Achtstundentag hat nichts mit der besonderen Natur der Produktions
mittel und der Organisation des Produktionsprozesses im einzelnen Unternehmen zu tun. Er ist als 
allgemeines Gesetz durchsetzbar. Diese allgemeine Beschriinkung der absoluten Mehrwerterzeugung 
durch den Staat lenkt nun den Appetit des Kapitals auf die Produktion des relativen Mehrwerts, 
die Steigerung der Arbeitsproduktivitat durch Veranderungen in der technischen Struktur der Pro
duktionsmittel und der organisatorischen Struktur des Betriebes, sowie der "Ausflillung aller Po
ren des Arbeitstages" du rch I ntensivierung der Arbeit. "Sobald die Verkurzu ng des Arbeitstages, 
welche zunachst die subjektive Bedingung der Kondensation der Arbeit schafft, niimlich die Fa
higkeit des Arbeiters, mehr Kraft in gegebener Zeit flUssig zu machen, zwangsgesetzlich wird, wird 
die Maschine in der Hand des Kapitals zum objektiven und systematisch angewandten Mittel, mehr 
Arbeit in derselben Zeit zu erpressen. Es geschieht dies in doppelter Weise: durch e r h 6 h t e G e
s c h win dig k e i t d e r Mas chi n e n und e r wei t e r ten U m fan 9 der von demsel
ben Arbeiter zu liberwachenden Maschinerie oder seines Arbeitsfeldes. Verbesserte Konstruktion 
der Maschinerie ist teils notwendig zur Ausiibung des gr6Beren Drucks auf den Arbeiter, teils be
gleitet sie von selbst die Intensifikation der Arbeit, weil die Schranke des Arbeitstages den Kapita
listen zu strengstem Haushalt der Produktionskosten zwingt." (188) 

Mit der Verlagerung von der Form der absoluten auf die Form der relativen Auspressung des 
Mehrwerts veriindern sich auch notwendigerweise die Formen, in denen sich der Konflikt zwischen 
Lohnarbeit und Kapital primiir abspielt, in denen das Kapital die lebendige Arbeit als bloBes Ob
jekt anwendet und die normale Erhaltung der Arbeitskraft in Frage stellt. I ntensifikation der Arbeit 
und absolute Unterordnung des Arbeiters unter die Maschinerie, seine Degradierung zum bloBen 
Anhiingsel der Maschine, sind die Formen, in denen unter den Bedingungen des entwickelten Kapi
talismus primiir die Obergriffe des Kapitals erfolgen. Schutz gegen diese Obergriffe k6nnen die 
Lohnarbeiter nicht mehr von einem allgemeinen Gesetz, das dem Kapital vom Staat aufgeherrscht 
wird, erwarten. Macht die Arb!!iterklasse doch schon auf dem Gebiet der Regelung der Arbeitszeit 
die Erfahrung, daB die von den Gewerkschaften erkiimpften Einschriinkungen in allgemeiner Form 
(40-Stundenwoche) vom Einzelkapital je nach den schwa~kenden Bedlirfnissen des Kapitalverwer
tungsprozesses immer wieder umgangen oder durchbrochen werden, was in iihnlicher Weise auch 
flir andere allgemeine Staatsgesetze, wie Achtstundentat, Mutterschutz, Jugendschutz usw. gilt. 
(189) Aufgrund solcher Erfahrungen muB den Arbeitern auch die Beschriinkung der gewerkschaft
lichen Schutzforderungen auf Arbeitszeitverkurzung und Urlaubserh6hung, so wichtig diese nach 
wie vor sind, als ungenugend erscheinen, da sie die fur die Lohnarbeiter um schiirfsten spurbaren 
u n mit tel bar e n Obergriffe des Kapitals nicht verhindern k6nnen, ja z.T. direkter AniaB zu 
weiteren Verschiirfungen des Arbeitstempos sind. (190) 

188 KAPITAL, Bd. I, S. 432/434. 
189 Das System von Sanktionen und Belohnungen, das dem Kapitalisten gegeniiber dem Arbeiter 

zur Verfiigung steht, urn diese zur Leistung von Vberstunden zu bringen, fiihrt zusammen 
mit der Tatsache, daB auch he ute der tarifliche Lohn zusammen mit der tariflichen Arbeits
zeit nur einen sehr knappen Unterhalt ermaglicht, dazu, daB die Kapitalisten immer wieder 
auf die Bereitwilligkeit der Arbeiter zu Vberstunden hinweisen kannen. 

190 Die richtige Forderung nach Verkiirzung der Arbeitszeit wird heute von den Gewerkschaften 
vallig affirmativ begriindet. Auf den IG-Metalltagungen wird sie dem Kapitai schmackhaft zu 
machen versucht, indem die Gewerkschaften einen idealen Zusammenhang zwischen Arbeits
zeitverkiirzung, hohen Lahnen und technischem Fortschritt herstellen. So etwa Otto Brenner 
in: AUTOMATION UND TECHNISCHER FORTSCHRITT IX DEUTSCHLAl\D UXD DEX 
USA, Frankfurt/Main 1963, S. 313: "Die Unternehmer und auch Wirtschaftsminister 
Schiller soli ten uns dankbar sein, daB die gewerkschaftliche Lohn- und Arbeitszeitpolitik 
ihnen steigende Umsatze und eine wachsende Wirtschaft sichert." 
Desgieichen der Gewerkschaftsideologe Theodor Prager: WIRTSCHAFTSWUNDER ODER 
KEINES, Wien/Kaln/Stuttgart/Ziirich 1963, S. 100. "Also je haher das Lohnniveau, umso 
haher der Grad der Mechanisierung und der Produktivitat ... Vollbeschaftigung, Erhahung 
der Produktivitat und Steigerung der Lahne sind untrennbar miteinander verbunden! Eine 
Steigerung der Produktivitat ist auf die Dauer nur dort durchzufiihren, wo der Arbeiter ais 
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Den sachlichen und organisatorischen Veranderungen der Gestalt des Produktionsprozesses und 
der Intensivierung der Arbeit als wichtigste primare Formen, in denen sich das Kapital die Arbeit 
unterwirft, laBt sich nicht durch generelle Bestimmungen begegnen - es sei denn, man stelle sich 
ein ganz ungeheures Gesetzeswerk vor, das solche Einschrankungen in tausenden von Paragraphen 
und Bestimmungen beschreiben miiBte, das aber trotzdem schon im Augenblick seiner Fertigstel
lung uberholt sein wurde und neue Lucken hatte, die sogleich vom Kapital ausgenutzt werden kenn
ten. Hinzu kame di~ Notwendigkeit einer ebenso ungeheuren Burokratie, die die Einhaltung der 
Bestimmungen an jedem Arbeitsplatz uberwachen muBte. (Abgesehen von der Form der Ausbeu
tung, die eine absolute Grenze gegen allgemeine regulierende Staatseingriffe setzt, ist diese Grenze 
auch inhaltlich gegeben. Denn wohin soil sich der Appetit des Kapitals noch wenden, wenn ihm 
nach der Begrenzung des Arbeitstags auch noch die Produktion des relativen Mehrwerts begrenzt 
wurde?) Die Form der Kontrolle, die dieser Form der Ausbeutung entgegenzusetzen ware, liiBt 
sich auf jeden Fall nur noch vorstellen als direkte Kontrolle der Produzenten uber den Produktions
prozeB, womit sie sich als Kontrolle einer dem gesellschaftlichen ProduktionsprozeB auBerlichen 
Gewalt selbst aufheben wurde. 

Wir kennen, was mit diesem veriinderten Verhaltnis der Produzenten zu den Produktionsmitteln 
gemeint ist, vermutlich am ehesten klarmachen, wenn wir das Verhiiltnis der Gebrauchswertstruk
tur, der technischen Seite des Arbeitsprozesses, zur Gebrauchswertstruktur, zur besonderen Quali
fikation der Arbeitskraft betrachten. Ein rationelles Verhaltnis zu den vergegenstandlichten Ar
beitsmitteln kennten die Produzenten in der kommunistischen Gesellschaft nur in der Weise her
stellen, daB sie selbst von v a r n her e i n die technische Struktur des Arbeitsprozesses unter 
dem Blickwinkel i h r e r Fiihigkeiten und Meglichkeiten und deren Entwicklung sowie ihrer kon
kreten Bedurfnisse gestalten. Beispielsweise wurden die Produzenten im Rahmen eines Betriebes 
oder eines ganzen Produktionszweiges zusammen mit den Spezialisten die Verbesserung eines be
stimmten Produktionsprozesses oder uberhaupt eine Neufassung in gemeinsamer Arbeit planen 
und zuwegebringen. (191) Von va r n her e i n wird dann das Maschinensystem eben nicht die 
lebendige Arbeit bloB noch als LuckenbGBer anwenden, sondern die Produzenten organisieren plan
maBig die Kooperation, das Zusammenwirken der gegenstiindlichen und der lebendigen Seite des 
Arbeitsprozesses. 

ihr Trager durch Lohnerhohungen an ihr interessiert wird. Gleichzeitig wirkt die Lohnerho
hung als der Stachel, der die Unternehmer zum technischen und organisatorischen Fort
schritt zwingt. Niedrige Lohne sind gleichbedeutend mit einem Stocken des technischen 
Fortschritts. S. 101 "Gleichzeitig gilt aber nach wie vor, daB die Produktivitat ihren Vor
sprung gegeniiber den Lohnen beibehalten und sich rascher entfalten konnte, als diese." 
Hier wird weder gesehen, daB Verkiirzung der Arbeitszeit die Unterwerfung des Arbeiters un
ter die Maschinerie verscharft, den Kapitalisten zu Erhohung der Intensitat der Arbeit des 
Arbeiters zwingt, wie sie andererseits selbst schon als Notwendigkeit aus der Intensivierung 
der Arbeit entspringt (vgl. dazu KAPITAL I, 01,38/440). Noch ist auch nur die Spur einer Vor
stellung davon vorhanden, daB die mit der Erhohung der Produktivitat der Arbeit steigende 
organische Zusammensetzung des Kapitals den tendenziellen Fall der Profitrate bedeutet 
und damit eine Basis der Krisen und Katastrophen der kapitalistischen Gesellschaft ist. So 
erscheint dann ein ideales Zusammenfallen von Interessen der Lohnarbeit und des Kapitals 
gegeben.' Forderungen gegen die Intensivierung der Arbeit und ihre Unterwerfung unter die 
Maschinerie werden nicht mehr erhoben. Zu fragen ist, ob dieses Terrain der Ausbeutung 
von den Gewerkschaften dem Kapital deshalb nicht bestritten wird, weil die Gewerkschaften 
als zentralisierte und biirokratisch organisierte Institutionen unfahig sind, an spezifische Ar
beitsprozesse im Betrieb gebundene Ausbeutungsformen iiberhaupt noch wahrzunehmen. 

191 Aufgabe eines dieser Spezialisten ware z.B., die langfristigen Auswirkungen bestimmter Ar
beitsvorgange auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Arbeiter zu erforschen, bzw. 
entsprechende Anderungen schon bei der Konstruktion des technischen Apparates vorzu
schlagen. Eben diese Tatigkeit wurde von einem l\lediziner, der Teilnehmer am Professoren
kolleg im DDR-Fernsehen im l\1arz 1970 (1. Programm) war, im einzelnen vorgetragen. 
Selbstverstandlich erfordert eine derartige Entwicklung der Produktivkraft der menschlichen 
Arbeit, daB die Produktion im Rahmen eines gesellschaftlichen Gesamtplans weiterentwickelt 
wirct, und nicht, wie im Kapitalismus aufgrund der zyklischen Bewegungen des Kapitals und 
der zufaIligen Bewegungen der Konkurrenz. 
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Das Zuriicknehmen der Funktionen des Staates in die Gesellschaft wird offenbar yom Produktions
prozeB her notwendig. Der Staat als abgehobene Institution, die durch allgemeine Gesetze einen 
gewissen Schutz der Arbeitskraft herbeifiihren kann, wird zunehmend untauglich, da der Arbeits
prozeB selbst sich allgemeinen Regelungen immer mehr entzieht. Durch diese Entwicklung der 
Produktion und des stofflichen Charakters der Produktionsmittel und der Arbeitskraft, durch die 
Methoden, die von da her dem Kapital zuriibermaBigen Aussaugung von Mehrarbeit einfallen und 
an die Hand gegeben sind, fallt also wenigstens in dieser Hinsicht zunehmend die Basis hinweg, auf 
der der Staat sich als illusorische Gemeinschaft der Gesamtgesellschaft konstituieren konnte und 
damit zur Fessel des KlassenbewuBtseins wurde. 
Dabei ist natiirlich die Frage zu stellen, ob es gerechtfertigt ist, hier von einer besonderen Form 
der Ausbeutung zu sprechen, die erst fiir die gegenwartigen und zukiinftigen Klassenkampfe von 
Relevanz sein wird. SchlieBlich begleitet die Produktion des relativen Mehrwerts die ganze Ge· 
schichte des Kapitalismus; sie ist als Entwicklung der Produktivkrafte sein wesentliches Merkmal, 
unvergleichlich wichtiger wenigstens, als die Produktion des absoluten Mehrwerts. Dazu ist zu sa
gen, daB es sich in diesem Zusammenhang nur um den Versuch der Darstellung einer historischen 
Tendenz handeln kann, und als solche verweist sie in der Tat die Lohnarbeiter in zunehmendem 
MaBe auf die Notwendigkeit der Kontrolle der Produktion durch die Produzenten. Zum zweiten 
ware zu untersuchen, inwieweit nicht in der Tat von Phasen in der konkreten historischen Ent
wicklung des Kapitalismus gesprochen werden kann, in denen es llnter dem Druck sich verscharfen· 
der Konkurrenz (heute auf dem Weltmarktl, der nichts als der Ausdruck sich verscharfender Ver
wertungsschwierigkeiten des Kapitals ist, in besonderem MaBe auf die Erhi:ihung des relativen 
Mehrwerts verwiesen wird. So erfolgt das vehemente Vorantreiben der 'Rationalisierung' der Pro
duktion der BRD ganz deutlich seit der Krise 1967, einer Rationalisierung, die neben der techni
schen Entwicklung der Produktionsmittel vor allem in die Richtung der Intensivierung der Arbeit 
geht. (Entlassungen von 'iiberfliissigen' Arbeitskraften; strenges Durchkalkulieren der Organisations' 
struktur des Betriebes und der Struktur der Arbeitsplatze nach Mi:iglichkeiten der Arbeitsersparnis, 
was noch verbliebene Freiraume der Arbeitsgestaltung und der Arbeitszeitgestaltung durch den 
einzelnen Lohnabhangigen einschriinkt - dies gilt besonders fiir die Angestellten; die Biiroarbeit, 
aber auch fiir die Facharbeiter -, Akkorderhi:ihungen; Arbeitsplatzbewertungsverfahren; MTM-Sy
stem usw.). Der umfassende und tiefgreifende Charakter dieser 'Rationalisierungskampagne' laBt 
sich eigentlich nur mit der Phase zwischen 1924 und 1929 vergleichen, in der die Gewerkschaften 
ebenso euphorisch yom technischen Fortschritt des Kapitalismus als gleichzeitigem Fortschritt fiir 
die Mi:iglichkeit der Verbesserung der Lage der Arbeiterklasse schwarmten, wie dies heute Prager 
und Brenner tun. (192) 

Jedenfalls ist festzuhalten, daB die Produktion des relativen Mehrwerts nicht kontinuierlich ge
steigert wird und auch nicht einen kontinuierlich steigenden Druck auf die Lohnarbeit ausiibt, son
dern daB hier Phasen verstarkten Drucks auf die Arbeiterklasse zu beobachten sind, die nicht zu
fallig mit wachsenden Verwertungsschwierigkeiten des Kapitals zusammenfallen, und daB das Ka
pital sich gegenwartig in einer solchen Phase befindet. Zum dritten ist hier wichtig, daB anhand 
dieser Entwicklungen die Arbeiter auf die selbsttatige Wahrnehmung ihrer Interessen verwiesen 
werden, und daB hier ein wesentlicher Grund fiir den Verlust des Einflusses der biirokratisch orga
nisierten und auf Integration ins kapitalistische System bedachten Gewerkschaften liegt. Dies zei
gen sowohl die Anlasse zu wilden Streiks in den USA, die primar sich gegen Intensifikation der Ar
beit und totale Unterordnung unter die Maschinerie richten (193), als auch die wilden Streiks in 
Schweden, deren Kernpunkt neue Akkordfestsetzungen zusammen mit schikanierenden Antrei
bermethoden waren, das zeigten die groBen Streikbewegungen bei Fiat und Pirelli in Italien (bei 
Fiat z.B. war die Auspowerung der Arbeiter durch Bandgeschwindigkeiten und Antreiberei soweit 
fortgeschritten, daB viele Arbeiter einige Tage im Monat krankfeiern muBten, um iiberhaupt wei-

192 Vg\. Anm. 190. Zw- Rationalisierung nach 1924, vg\.: Otto Bauer: KAPITALISI\IUS UXD 
SOZIALISMUS NACH DEM WELTKRIEG, 1. Bd. Rationalisierung und Fehlrationalisierung 
SOZIALISMUS NACH DEM WELTKRIEG, 1. Bd. Rationalisierung und Fehlrationalisierung, 
Berlin 1931. Was die technische Seite der Rationalisierung angeht, so ist hier festzuhalten, 
daB seit der Krise 1967 die Einfiihrung von elektronischer Datenverarbeituns in den Betrie
ben einen qualitativen Sprung vorwiirts gemacht hat. 

193 Vg\. dazu LEVIATHAN', Nr. I, 1969 (eine Zeitschrift der US-amerikanischen Linken). 
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terarbeiten zu konnen total zugrunde dos such die 
wegung im September in wo die Emporung der Arbeiter tiber stagnierende 
flatte Gewinnmacherei ihre Vehemenz der gleichzeitigen Verschiirfung 

Betrieben 

dar Staat fijr Forderungen Arbeiter wie 
gegen die Erhohung dar Akkordsatle, Kampf gegen weitere 

nicht mehr als Adressat in Fraga kammt, sondern die Auseinandersetzungen hier ausschlieillich 
Ebene zwischen und Kapital erfolgt, fallt auch immer mehr die Basis jener 

des BewuBtseins es sei der die Verbesserung der Situation der 
des Verhaltnisses zwischen Lohnarbeit und Kapital zu betreiben 194) 

diesem die Kiimpfe der 
genau untersucht werden, bei denen der Staat wesentlichen als hilflose Gestalt im Hintergrund 
blieb. 1m Angesicht dieser Kampfe schwindet der Schein, als der Staat aus 
immer neue sozialpolitische Befriedungsmittel zur Manipulation dar Massen konnte. 

Mittel dar Herrschaftssicherung des Kapitals bleibt dann in dar Tat nichts als die Staats-
9 e wit: Polizei, Heer, Strafjustiz. Dagegen ist sine materielle Grundlage Sozialstaatsillusio-

den zunehmenden 'Aufgaben' des Staate. auf dem Gebiet der 'Bildungspolitik' zu 
Bei der Anwendung der bereit. qualifizierten Arbeitskraft in Produktion der 
mer zwischen Arbeitgeber Arbeitsanwender, zwischen Kapital 
bei dar Qualifikation dar Arbeitskraft dagegen nimmt die Staates immer zu. In 
den Ausbildungsbereich aufbrechenden Konflikten erscheint der Staat, der 'Staatsapparat', 
wesentlicher, ja einziger und einheitlicher Gagner. Hier die materiel Is fur enorme Ober
schiitzung der Rolle des Staats. im 'Spiitkapitalismus', die fur einen gro[\en Teil Studenten
und Schulerbewegung kennzeichnend ist. Und zwar ist die Erfahrungsgrundlage dieser Illusion 
nicht das Erlebnis von Polizei5chlachten und Justizverfolgungen, sondern zugleich die Tatsache 
dar errungenen Zugestandnisse und der gewiihrten Reformen, der 'Modernisierung des Bildungs
wesens'. Wie sehr diese Reformen aus den Widerspruchen dar Kapitalverwertung selbst heraus not
wendig werden, wie sis nur in langwierigen Auseinandersetzungen und meist in Halbheiten durchge
setzt werden, und vor all em wie as fUr aile staatlichen Bildungsreformpliine iiuBerst reale Schranken, 
die Antastung des Mehrwerts gibt, das bleibt denen leicht verborgen, die immer nur den 'Staats
apparat' als Gagner erleben. Ein neuer Revisionismus konnte so bei denen entstehen, die aufgrund 
dar schroffen Trennung des Bildungs· vom Produktionsbel'eich in der kapitaiistischen Gesellschaft 
I/srgessen, daB sie nul' ausgebildet werden, um den AppEltit des Kapitals adiiquat zu befriedigen. 
DiesEl Einsicht zu verhindern sind die gegenwiirtigen politischen MaBnahmen der SPD - Amn8stie, 
Herabsetwng des Wahlalters und del' Wehrdienstzeit - besonders geeignet. Ksnn dagegen diese Ein
sicht schon den Schiilern und Studenten (naturlich nicht denen, die sich bewuBt auf den Dienst 
bei den Unterdruckungsapparaten vorbereiten) vermittelt werden, indem sie ihre Auseinanderset
zungen mit dem Staat nicht als Kampf um stiindige Privilegierungen, sondern im Zusammenhang 

Widerspruchs zwischen und Kapital begreifen lJnd 
politische Praxis ziehen, 50 kann dar gegen die staatliche 
Dienst des Kapitals zu siner Nebenfront des Klassenkampfes zwischen Lohnarbeit und 
werden. 

194 ist dabei, ob die Gewerkschaften in 
von F orderungen, die durch 

ken geld, und 
stens laBt sich zeigen, 
Gesetzes zm 
liche Besserung def Situation 
text einge!:Jaut sind, die eine 
heil der ,-\Tbeiler fUr den 
"I ARE, Hrsg.: SDS Heidelberg, 20.3.70). 
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zu befriedigen sind 

so daB z.T. die Unsicher
daw: ROTE KOMMEN-
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die als Motor 

zum andern sich eine " 
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betrifft danach also einmal "Situatlons-

, aus dem 
se; die UnterdrUckung bestimmter 

Charakter darin liege, daB de "nicht an die h"'Me/',m,nl 

und Leistungsgerechtigkeit und traditionalistischer 
sind" • Deshalb sie "neue Formen der sozlalen 
Formen der BedUrfnisbefriedigung, kurz: historischen Fortschritt 
wenn es de in Institutionen solidarischer Wi I 
kommen zu lassen. 
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DIE KONKRETISIERUNG DER F DIE STADTPLANER 
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leben:. mit den BedUrfnissen in 

und 

gezogene Grenze Immel' wieder hinausschieben. "DiesEl 
Grenze bildet eine die I nur noch nicht 
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Eine n u r am Sachzwang orientierte technokratische Reformpolitk kritisierte 
Offe als unzureichend: Es bedUrfe in Bereichen wie Arbeitsmarkt-, Verkehrs-, 
Bildungs-, Gesundheits- und Wohnungsbaupolitik zur L6sung der Probleme "der 
aufgekli:lrten Kooperationsbereitschaft der Bev6Ikerung". Die traditionellen Mit
tel, materielle Anreize und Bestrafungen, reichten nicht aus, "auf einem relativ 
hohen Niveau der 6konomischen Prosperiti::it und im Rahmen gesicherter Grund
rechte ••• komplementi::ires Verhalten zu erzeugen" • 
Solche aufgekli::irte Kooperationsbereitschaft, mit deren Entstehen Uberkommene 
Verhaltensmuster und Gesellschaftsbilder jedenfalls zum Teil verfluss igt wurden, 
gedeihe aber prinzipiell nur unter Bedingungen, die den Burgern die freie Arti
kulation ihrer Bedurfnisse und die entsprechenden politischen Handlungsspiel
ri::iume zur VerfUgung stellen. 

An dieser Kritik der technokratischen ReformpoUtik wird Offes Vorstellung von 
dem Verlauf der gesellschaftlichen Umwi:llzung deutlich: Das angebotene orga
nisatorische Konzept der "Situationsgruppen" dient zuni::ichst dazu, technokra
tische Reformpolitik um jene aufkli:lrerische Komponente zu bereichern, die es 
ihr erst erm6glicht, aus dem Dilemma ihrer eigenen Sabotage herauszukommen, 
denn "das apathische BewuBtsein entpolitisierter Verwaltungsobjekte, das von 
technokratischen Entscheidungsstrukturen produziert wird, ist zugleich deren gra
vierendes Funktionshindernis". (11) Die auBerhalb der Insti"tutionen organisierten 
Gruppen sollen also zuni::ichst den reibungsloseren Ablauf notwendiger struktu
reller Veri::inderungen gewi::ihrleisten. Der Entscheidungsspielraum, der diesen 
Gruppen explizit gemacht werden muB, um ihr" Mitmachenll anzuregen, fuhrt dann 
aber "mit erfreulicher Folgerichtigkeit" darUberhinaus, wie Offe meint, denn die 
" Nutzung zugestandener oder erki::impfter politischer·'Handlungsspielri:lume an der 
Basis (tendiert) dahin, die beiden Systempri::imissen -politische Repri::isentation und 
privatwirtschaftlicher Investitionsentscheidung- zu st6ren oder zu zerst6ren" • (12) 

Auf dem Hintergrund dieser vagen Einschi::ifzung ei'ner m6glichen gesellschaft
lichen Veri::inderung kritisiert Offe verschiedene Vorschli::ige und praktiziemVer
suche von Stadtplanern, die Bedurfnisse von Planungsbetroffenen in den Planungs
prozeB einzubeziehen, die er in einer Foige von vier Stufen darstellt, worin je
de Stufe die Schwierigkeiten der vorangegangenen Uberwunden habe. 

Die ersten beiden Stufen behandeln die Ergi:lnzug der Arbeit der Planer zuni::ichst 
durch interdisziplini::ire Kooperation (Stufe 1), dann durch empirisch-soziologische 
Methoden der Befrcgung (Stufe 2). Hier formuliert Offe .als grundlegenden Ein
wand: II Es geh6rt zum Merkmal gesellschaftlicher BedUrfnisse und Interessen, daB 
sie nicht yom isolierten Individuum, das isoliert von konkreten Lebenssituationen 
befragt wird, angegeben werden k6nnen, sondern daB sie nur in einer kollektiven 
Kommunikation, und zwar in unmittelbarer Ni:lhe zu den Situationen, uber die 
diskutiert wird, aufzudecken sind". (13) 
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DIE KONZERNINTERESSEN AN DER REGIONALEN NEUORDNUNG 
UND DIE STRATEGIE LOKALER BASISORGANISATION 

Aus der Vielzahl der US-amerikanischen Versuche von Gemeinde-Selbstbestim
mung in der Stadtplanung wollen wir die Erfahrungen einer organisatorisch tlus
serst erfolgreichen Gruppe in San Francisco untersuchen, urn zu zeigen, daB 
selbst unter diesen extrem gUnstigen Bedingungen die. These von der Entferntheit 
der disparittlren Lebensbereiche gegenUber dem' zentralen Bereich Wirtschaft 
sich nicht aufrechterhalten ItlBt; daB vielmehr diese Bereiche als Teile der Infra
struktur nach den Verwertungsinteressen des Kapitals umstrukturiert werden und 
von daher der Entscheidungsspielraum von Community Power auf marginale Fra
gen beschrtlnkt i st • 

Am Beispiel von Entwicklungen in der Region von San Francisco lassen sich die 
Umstrukturierung der Infrastruktur und die damit verbundene Zentralisierung von 
Wirtschaft und Verwaltung unter der FUhrung der Konzerne verfolgen. Diese Ten
denzen klSnnen sich im Gebiet der Bucht von San Francisco ohne Behinderung 
durch die Interessen partikularer Kapitalfraktionen entfalten, da den Neuerern 
keine alteingesessene Oligarchie gegenUbersteht. Der Handelskammer von San 
Francisco zufolge, "baut die Wirtschaft von San Francisco auf ihrer Rolle als 
Hauptverwaltungszentrum des amerikanischen Westens auf". Diese basiert auf 
der Konzentration von Banken, Versicherungen und Immobiliengesellschaften. Die 
aufstrebenden Industriesttldte im Gebiet der Bucht wie Oakland, Hayward, oder 
San Jos6 sind ihrerseits an der Entwicklung des Handels- und Verwaltungszentrums 
von San Francisco interessiert, denn "sie glauben, daB (die Entwicklung ihrer In
dustrie) von einem starken Finanzzentrum und einer wirkungsvollen regionalen Ko
ordination abhtlngt". (17) Das heiBt, die spezifische Art der bereits in San Fran
cisco und der weiteren Region vorgenommenen Infrastruktur-Investitionen haben 
die Interessen von Industrie- und Bankkapital in einer Entwicklungsplanung fUr 
die Region vereint, die San Francisco als Mittelpunkt von Handel und Verwaltung 
ausbauen 5011. 

Das Gebiet der Bucht von San Francisco und San Pablo, das gegenwartig Uber 90 
Gemeinden mit ca. vier Mi IIionen Einwohnern umfaBt und in neun Verwaltungsbe
zirke untertei It ist, hat in den letzten zwanzig Jahren einen starken industriellen 
Aufschwung genommen, der sich Trendprognosen zufolge fortsetzen wird: Bis 1980 
werden voraussichtlich sieben Millionen Menschen im Baygebiet leben. Wie die 
Konzerninteressen die von dieser Entwicklung geforderte Neustrukturierung und Er
weiterung der Infrastruktur bestimmen, haben Beagle, Haber und Wellman doku
mentiert. (17) Die Konzerninitiativen verlaufen in drei programmatischen StoB
richtungen: a. regionale Vereinheitlichung der Verwaltung, b. Errichtung eines 
regionalen Schnellverkehrssystems, c. Stadtsanierung in den Ballungszentren. 
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von a i len neun 
Gebiet de. Butht von San Francisco auf elner 

die der wirtschaftlichen Rea Iit1:it 
des COUNCIL fOfl11ulierte. Dies 
Instrument der nteressen door Konzerne 
dernisiert da fUr si€l €lin einheitlicher und zentralisierter Markt erforderlich 
1st. DaB damit ouch der Betel der an der lokalen 
ein Ende stellte eine nationale def ('jr/1II'r~m Kon"",!,.,,,, 

dal> COMMITTEE FOR ECONOMIC DEVELOPMENT klar. Wie da:; COMMITTEE 
Probleme 

behande um Konflikte und 
Dos COMMITTEE FOR ECONOMIC DEVELOPMENT be-

daB die Vielzahl 
von kommuna len Wah len stark und 

"die sie handhaben kCSnnen" (18). 

Der zweite mit dem sich die technokratischen der 
Konzerne in der Region von San Francisco 1st die des Schnell-

rke,hr~sv!!tenm; SAY AREA RAPI D TRANSIT (BART), dos des Stadtzentrum mit Kon
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Jerd Sui sowohl als Vorsirzender von wie ouch des 
BL YTH-ZELLERBACH-COMMITTEE . John ehemals leitender 

zum BAY AREA 

beurtei Ite denn auch die" der SAN FRANCISCO 
PLANING AND URBAN RENEWAL ASSOCIATION die einer loka
len die sich im Herbst 1966 1m Distrikt MISSION, einem In-

Idet harte. FUr eine des Distrikts MISSI 
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von €liner so war ihr Kernsatz: LaSt die 
5e entscheiden! - a nHl,,,,nlnn nach 

des des 
verscharft fort. 51e forderte Vetorecht fUr das Stadtviertel bel allen 

saniert werden sollte. Aile 
I beyer sie der Stadtver-

ORGANIZATION ver
ON AGENCY 

des in Mission dUfchfuhren sol Bewoh-
ner des Gebietes sein mUl3ten. Sie sol hen von der Koolition und von ihr 
abrufbar sein. Nach Erful dieser ersten sollte sich 'der Ausschul3 
mit der MISSION COALITION in setzen, um die sozielen Bedurfnis-

Prioritaten zu setzen und die Ziele des zu bestimmen, 
1969 hath~ die MCO ihre 1m Mission-Distrikt wohnende 

daB sie den I$llr'ael'me 

cisco zu einem Abkommen 
der Bundesmittel aus dem 

den. 
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der der fUr Mission die 
immenden KrCifte 
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fUr Leute mit Einkommen in die Hohe treiben und die klei-

nen, nachbarschaftsorientierten Geschafte noch machen, Der 
Markt wird weiterhin dos Seine tun, und zwor 
firmen werden die bereits ausgepowerten aufkaufen und neue Gebaude 
errichten. Neue Geschafte werden fUr die neuen, wohlhabenderen Leute entsteh
en, die sie profitabel machen kCSnnen. Dieser Vorgang mag ni cht so sauber und 
schnell vor sich gehen wie bel der F wo die Planierraupe in ei-
nem grausamen Schub die Nachbarschoft zerst C!rt. Dos aber wird dasselbe 
sein: des schrittweise Verschwinden des wobei Baufirmen die 
ta entlang der Schnellbahnlinie donn ihre Eingriffe erweitern und 

indem 5ie die noch verbliebenen Bewohner erst einma I ausgrenzen mit 
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Kehrseite der Medal lie ist €lin Proz€lB der b I 0 eke 1 sen Zersto-
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mCSgenssteuern, die von GrundstUckswerten und von Steuersatzen" . 

Haber und Wellman stellen abschlief3end fest: Auch wenn die MISSION 
COALITION ORGANIZATION einen ihren Bedurfnissen 
enden warde es ihr nicht ihn in die Praxis 
umzusetzen. Die Situation sei tlhnlich wie bel der Gemeindekontrolle uber die 
Schu wenn die Bewohner keine Kontrolle Uber die der 
und Uber die unci Ausbi der Lehrer 
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meindekontrolle uber die Polizei, wenn die Gesetze und das Gerichtsverfahren 
unverandert bleiben und wenn der Strafvollzug mechanisiert, mit Computern ra
tionalisiert und regional organisiert werde; oder Gemeindekontrolle Uber die FUr
sorgeverwaltung, wenn die HBhe der Steuermittel und die Richtlinien yom Staat 
oder den BundesbehBrden festgesetzt werden. 
"In all diesen Fallen kann, wie im Fall der Sanierung, die Gemeindekontrolle ge
dankenlosen und willkurlichen MiBbrauch ausschliel3en. Die irrationale und uber
flUssige Ausbeutung kann verhindert werden, wobei Community Power, Geld
schneider, PrUgelpolizisten, habgierige Siumbarone, demutigende FUrsorger und 
dergleichen in Schach halten kann. Aber das Ziel, das Unvermeidliche zu huma
nisieren, ist vollauf mit den Konzerninteressen vereinbar. Es ist schon langst eine 
der Grundlagen ihres Herangehens an die "stadtische Krise". G em e i n d e -
kontrolle leistet die Anpassung an das Unver
meidliche und Unabanderliche mit weniger Er
bit t e run gun dUn 9 ere c h t i 9 k e it. Aber das Recht, die Liqui
dation der eigenen Nachbarschaft anzufuhren, ist kein Triumph der Demokratie." 
(26) 

Ais entscheidende Einsicht ergibt sich aus dieser Analyse, daB politische Macht 
uber ein Gebiet nicht zu erreichen ist mit Gemeindeselbstbestimmung. Denn der 
Bereich, auf den sich Gemeinde-Selbstkontrolle erstrecken kann, ist viel zu 
begrenzt. 

Doch bei dieser Einsicht bleiben Beagle, Haber und Wellman auch stehen. Sie re
duzieren damit das Problem auf eines der Reichweite der Kontrolle. Die politische 
Alternative zur Organisierung lokaler Situationsgruppen ware damit die Organi
sierung naHonaler Situationsgruppen, die das den Kommunen Ubergeordnete po
litische Zentrum zum Adressaten ih rer Forderungen machen. Die Kritik der Or
ganisationsform des Widerstandes beschrankt sich auf eine Kritik ihres lokalen 
Charakters. Mit einer solchen Kritik kBnnen zwar immerhin IIlusionen der Art, 
wie Offe sie den Stadtplanern vortraumt, zerstBrt werden, ihr ideologischer Cha
rakter kann aufgezeigt werden, doch trifft diese Kritik nicht den Angelpunkt des 
Problems: die Herrschaft des Kapitals und die Unterwerfung aller Lebensbereiche 
der arbeitenden oder auch arbeitslosen Menschen unter die Bedurfnisse seiner Ver
wertung. Das Problem bleibt fUr sie eines der Begrenztheit der Gemeindekontrol
Ie gegenuber Machten, die sich auf einer Ebene formieren, die der Gemeinde 
Ubergeordnet ist. Zwar ist ihnen bewuBt, da.B zu diesen ubergeordneten Machten 
nicht allein der Staat, $ondern auch die Konzerne gehBren: "Es ist unbedingt 
notwendig'~ sagen sie, "jene Aspekte der politischen Okonomie zu bestimmen 
die das konkrete Programm beeinflussen, zu dessen Durchsetzung Gemeindekontrol
Ie nur als Instrument benutzt wird. Die Analyse der Konzernstrategie nennt ei
nige Bedingungen, die die Reichweite der Programme beschranken: sie verweisen 
auf Gebiete, wo mehr als "turf power" erforderlich ist". (27) Sie sehen auch, 
daB die staatliche Steuergesetzgebung die Profite der Konzerne schutzt. Doch 
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wenn die Autoren dann als politisch-strategische Konsequenz ihrer Analyse for
dern, die Profite mithilfe sozialreformerischer Steuergesetzgebung zu soziali
sieren, so wird deutlich, daB sie die Macht der Konzerne nur als politische Macht 
begreifen, der mit politischen Mitteln, namlich einer sozialreformerisch orien
tierten Staatsgewa It, entgegentreten werden kl:Snne. DemgemaB kl:Snnen sich auch 
nicht die richtige strategisch-politische Konsequenz aus ihrer Analyse des Schei
terns von Community Power ziehen: die Notwendigkeit der gemeinsamen Orga
nisation der Lohnarbeiter und der industriel/en Reservearmee als Klasse, die dem 
Kapital nicht nur als objektiv von ihm erzeugter, sondern auch subjektiv seiner 
Macht bewuBter Widerspruch entgegentritt. 

Doch fassen wir noch einmal die Ergebnisse der San-Francisco-Studi-e zusammen, 
um si eden anfangs vorgeste II ten Offeschen Thesen gegenUberzuste lien. 
Die Autoren der San-Francisco- Studie stellen an ihrem Beispiel mit aller Klar
heit die begrenzte politische Reichweite lokaler Selbstorganisation dar. Lokale 
Situationsgruppen kl:Snnen zwar gegen den politisch zusammengefaBten Ausdruck 
der naturwuchsigen Tendenzen der Kapitalverwertun9, gegen die Sanierungsbe
hl:Srden, sich zur Wehr zu setzen versuchen. Sie kl:Snnen diese Tendenzen selbst 
aber nicht treffen und in ihrer Richtung und Wirkungsweise umkehren. Erinnern 
wir uns an die Theorie von Offe, wie er sie vor den Stadtplanern ausgebreitet 
hat: Sachzwang herrsche dort, wo die Institutionen der ()ffentlichkeit vertrock
net seien. Es bedurfe also der Mobilisierung der Betroffenen, ihrer Fahigkeit, ihre 
Interessen und BedUrfnisse zu formulieren, dann sei in den Bereichen, die in ei
ner "relativen Ferne" von den zentralen Bereichen Wirtschaft, Militar, Politik 
standen und in denen demgemaB ein gewisser Spielraum zur Veranderung gegeben 
sei, ein Zerbrechen der "Sachzwange" ml:Sglich. 

DemgegenUber zeigt der beschriebene Versuch einer Mobilisierung der ()ffent
lichkeit zur Durchbrechung von "Sachzwangen" in San Francisco genau das Ge
genteil: Zum einen stellen sich die "Sachzwange" ganz eindeutig als solche der 
Kapitalverwertung heraus. Stadtsanierung erweist sich als keineswegs "relativ 
fern" von dem zentralen Bereich "der Wirtschaft" I sondern als eindeutig struk
turiert durch besondere Interessen groBer Kapitale. Diese schaffen sich innerhalb 
einer Region ein Zentrum, an dem sie ihre Zirkulation, Kauf und Verkauf von 
Waren, die damit verbundenen Geld- und Kreditgeschafte, Versrcherungen und 
Verwaltung ml:Sglichst effektiv betreiben kl:Snnen. Solche raumliche Zentrierung 
der Zirkulation des Kapitals wirkt sich auf der einen Seite als Erhl:Shung der Um
schlagsgeschwindigkeit des Kapitals, auf der anderen Seite als Verminderung der 
faux frais, der toten Kosten der Zirkul ation des Kapitals aus. Beide Momente 
wirken sich als Erhl:Shung der Profitrate der einzelnen Kapitalisten aus. Zudem er
ml:Sglicht die Ausrichtung einer ganzen Region auf ein Zentrum, in dem der Um
schlag der groBen Kapitale stattfindet, dem GroBkapital, noch verbliebene Re
ste mittleren Industrie-, Handels- oder Bankkapitals niederzukonkurrieren oder zur 
Fusion zu zwingen. Das Kapital hat also die Tendenz, Metropolen seines Um-
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der Stadt nach den kapitalistischen Notwendigkeiten. Was die Stadtverwaltung 
mit der einen Hand gab, n1:lmlich die VerfUgung Uber beschr1:lnkte Mittel zur Sa
nierung, das machte sie mit der anderen Hand unwirksam, indem sie die gestie
gene Grundstucksbewertung als Grundlage erhtshter Steuern benutzte und auf die
se Weise an der Zerschlagung der Mtsgliehkeit einer Sanierung des Distrikts Mis
sion im Interesse der dort wohnenden Schichten der Arbeiterklasse mitwirkte. Auch 
hier wieder handelt die Stadtverwaltung nicht eigenst1:lndig und im Rahmen eines 
ihr gegebenen Spielraums, sondern folgt ganz einfach in ihrer Besteuerung dem 
ProzeB der Verteuerung von Grund und Boden im Gefolge der "Entstehung zah
lungskr1:lftiger Nachfrage nach knappen Mitteln", wie die bUrgerliche ()konomie 
hier sagen wUrde. Die Grundlage der Entstehung dieser II zahlungskrl:lftigen Nach
frage" ist hinwiederum die Umformung der Stadt zum Zentrum der Zirkulation der 
groBen Einzelkapitale. Auf dieser Grundlage bewegt sich donn auch die zweite 
Kapitalgruppe, die hier als Handelnder auftritt und an der sich der Widerstand 
der wohnbedUrftigen BUrger bricht: die groBen Baufirmen und die GrundstUcks-
und Wohnungsmakler, denen neben den Wohnungen der Arbeiter auch der kfeine 
st1:ldtische Grundstucks- und Hausbesitz zum Opfer f1:lllt. Sie werden von dern 
lokalen , auf cUe Stadtverwaltung hin gerichteten Widerstand der "Situations
gruppe" ebensowenig getroffen wie die groBen Kapitale, die die Sanierung in 
Gang setzten. 

DIE VERWEIGERUNG DER ARBEllER GEGENUBER 
"AUSSERBETRIEBLICHER MITBESTIMMUNG" 

Die Klassenlaae des Proletariats in den USA ist hauptS1:lchlich darin von der Situ
ation in der BRD verschieden, daB wegen der Existenz einer ausgedehnten Reser
vearmee in den USA zum einen der betriiebliche Kampf erschwert ist und zum 
andern der Kampf im Stadtteil zum besonderen Schauplatz der Klassenauseinan
dersetzungen wurde. In der BRD erleben dagegen auch die Teile des Proletariats 
im Betrieb das Zentrum der Ausbeutung, die von der Aktion des konzentrierten 
und in staatlichen Agenturen politisch zusammengefaBten Kapitals in der Re
produktionssph1:lre am st1:lrksten betroffen sind. Die Weigerung der Arbeiter, 
im Stadtteil den Schauplatz ihrer K1:Impfe zu sehen, ihre ablehnende Antwort auf 
Mobilisierungsversuche "professionalisierter Intelligenz" soli im folgenden dar
geste II t werden. 

Das Sanierungsgebiet Kreuzberg umfasst ein dicht bebautes 107 ha groBes Ge
biet am Rande des Berliner City-Bereichs. Es ist auBerordentlich gut mit Massen
verkehrsmitteln (2 U-Bahnlinien mit 4 U-Bahnstationen, mehrere Buslinien) an die 
City angeschlossen und besitzt ebenso gute Verbindungen zu den Ubrigen rand
stl:ldtischen Gebieten. 1961 lebten hier 37000 Menschen, nach Angaben der 
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'v\bhnungsztlhlung von 1961 waren 70 % der Erwerbstatigen Arbefter. Die Gewerbe
struktur ist gekennzeichnet durch ein Vielzahl kleiner und kleinster Betriebe: Bei 
der Gewerbezahlung 1961 wurden fast 3 000 Betriebe ermittelt mit insgesamt etwa 
20000 Beschaftigten. Diese Betriebe stellen meist Produkte her, deren Fertigung 
sich fUr die GroBbeh'iebe, von denen sie teilweise direkt als Zulieferer abhangig 
sind, nicht (oder noch nicht) lohnt. Einige dieser Kleinbetriebe konkurrieren 
auch mit grCSBeren, indem sie schneller liefern als diese und mit geringeren Pro
fiten vorlieb nehmen. Der Handel ist in einer groBen Zahl von Kleinstladen ver
teilt uber das gesamte Gebiet und verdichtet sich an zwei sich kreuzenden 
Schwer-ochsen. 

Die Bausubstanz ist fast durchweg 70 - 120 Jahre alt, ohne daB kontinuierlich 
grBBere Erneuerungsarbeiten vorgenommen worden waren. Mit der Erklarung des 
Viertels zum Sanierungsgebiet 1963 wurde in dem Gebiet der Verfall der Bau
substanz beschleunigt und von seiten der Verwaltung mit der SchlieBung von 
CSffentlichen Einrichtungen begonnen: 1m Sommer 1970 wurde das Krankenhaus 
Bethanien geschlossen, obwohl es, wie Experten vorgeschlagen hatten, sinnvol
lerweise mit speziellen Funktionen weitergefuhrt worden wdre. Der Neubau des 
Krankenhauses Am Urban auBerhalb des Gebiets kann nur teilsweisen Ersatz lei
sten. Ebenso wird yom Berliner Senat mit SchlieBung und Nicht-Erweiterung von 
Kindergtlrten, Schulen und Postamtern die Strategie verfolgt, das Gebiet im Hin
blick auf Sozialeinrichtungen und Dienstleistungen auszutrocknen. Parallel geht 
die systematische Herabwirtschaftung der Wohngebaude, die fast durclweg nach 
dem Krieg nicht renoviert worden sind. Beides soli die Notwendigkeit der F la
chensanierung des gesamten Gebiets augenscheinlich machen und ihre Vorbe
dingung, die Evakuierung der ArbeiterbevCSlkerung, als einzige MBglichkeit er
scheinen lassen. Die neuen Wohnungen nach der Flachensanierung werden auf
grund der gegebenen Bedingungen auf dem Wohnungsmarkt fUr die uberwiegende 
Mehrzahl der jetztigen Bewohner unerschwinglich sein. 

Die Analyse der Sanierungsplanung fUr Kreuzberg zeigt die enge Verflechtung 
der Stadtsanierung mit den Interessen des groBen Kapitals auch in der BRD, spe
ziell in Westberlin, die sich weder in ihren grundlegenden Strukturen noch in ih
ren Erscheinungsformen prinzipiell von den amerikanischen Vorbildern unterschei
det: 
Die Konzeption der Neubebauung, wie sie yom Berliner Senat nach und nach vor
gelegt wurde, ist strukturiert durch eine Verkehrsplanung, die die bisher fehlen
de Anbindung des Gebiets an das innerstadtische Autobahnnetz leistet: Zwei 
Tangenten des Autobahnnetzes werden sich mitten im Gebiet schneiden und es 
in vier getrennte Teile zerlegen. Die dann auch fUr den Autoverkehr auBerordent
lich gUnstige Verkehrssituation wird das Gebiet noch enger mit den zentralen 
City-Bereichen wie mit den entlegeneren Teilen der Stadt und damit mit deren 
Warenmarkten und Arbeitspltltzen sowie mit deren Kaufkraftpotential verbinden. 
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In unmittelbarer Nahe der Kreuzungen der Autobahnen und U-Bahnlinien - im 
Schwerpunkt des Einzugsbereichs der potentiellen Konsumenten - wird ein zen
traler Marktbereich geschaffen, der die Konzentration und Rationalisierung des 
Warenumschlas gewahrleisten wird. (29) DaB an diesem Knotenpunkt bereits lange 
vor dem Kahlschlag des ganzen Viertels und der endgUltigen DurchfUhrung der Pla
nungen die Bodenpreise bereits phantastisch gestiegen sind, bedarf wohl kaum noch 
der Erwahnung (30). 1m Ubrigen basiert die F lachennutzungsplanung des Gebietes 
auf klarer Trennung von Wohngebieten mit m(Sglichst hohem "Wohnwert" und ei
nigen Gewerbeblocks an den Autobahnen (wo sich wegen des Verkehrslarms Woh
nungen schlechter vermieten lassen). Hier werden unter Verwendung gut erhalte
ner alter Gewerbegebaude die produktivsten Betriebe ml:Sglichst belassen, wo sie 
sind oder auch hierher umgesetzt. 

Erstes Ziel der Sanierung in Kreuzberg, so kl:Snnte man zusammenfassen, ist es, 
Schneisen fUr das Berliner Autobahnsystem zu schlagen und wertvollen inner
stadtischen Boden profitablerer Nutzung zuzufuhren. Die Neuordnung ubergeht 
die Bedurfnisse der jetzigen Bewohner und schert sich auch wenig um die Interes
sen der Masse der Kleinkapitalisten. "Nur durch rechtzeitig eingeleitete Erneue
rungsmaBnahmen kann verhindert werden, daB wichtige und wertvolle Innenstadt
gebiete die ihrer Lage entsprechende Bedeutung als Wohn- und Arbeitsgebiete 
verlieren", hat der Senat selbst recht klar bereits im ersten Sanierungsbericht 
1963 formuliert. (31) 

Die Grundprinzipien der F lachennutzungsplanung von Agglomerationstaumen unter
scheiden sich wenig in unseren beiden Beispielen San Francisco und Berlin. In 
beiden Fallen erzeugen ahnliche I:Skonomische Ursa chen bei ahnlichem Entwicklungs
grad der Transportmittel (was naturlich nicht unabhangig voneinander ist) Cihnliche 
F ICichennutzungsschemata der kapitalistischen GroBstadt. 

Ein von den USA abweichendes Moment der Planungszie-le resultiert daraus, daB in 
der BRD - im Gegensatz zu den USA - die Arbeitskraft relativ knapp ist. Fast 
20 000 Lohnabhangige sind im Sanierungsgebiet Kreuzberg in kleineren und mitt
leren Produktionsstatten beschaftigt. Diese Betriebe werfen jetzt noch Profite ab, 
weil die Gewerberaummieten extrem niedrig sind und die Arbeitskrafte relativ 
billig, Denn die Arbeiter wohnen zum groBen Teil in der Nahe in billigen Woh
nungen und sind deshalb vielfach bereit, um niedrigeren Lohn zu arbeiten, da 
der hl:Shere Lohn in einem moderneren, aber weit entfernten am Stadtrand gelege
nen Betrieb wieder einen Abzug durch lange Wegezeiten und Fahrtkosten erfahrt. 
Mit der Sanierung wird diesen Kleinbetrieben die letzte Grundlage ihrer ohnehin 
abnehmenden KonkurrenzfCihigkeit entzogen. DaB die GroBbetriebe damit ein zu
satzliches Potential an qualifizierten Arbeitskraften in ihren VerwertungsprozeB 
integrieren kl:Snnen, stellt ein wesentliches Element i h res Interesses an der 
Sanierung dar. Entsprechend warten die groBen KaufhCiuser auf die Einverleibung 
jener Arbeitskrafte, die jetzt noch in den zahlreichen kleinen Geschaften des 
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tragung ihrer besonderen Erfahrungen aus der Hochschulrebellion, ihren Erfolgen 
gegenUber einer antiquierten Universittitsburokratie entwickelten sie quasi na
turwUchsige Vorstellungen - wie sie Offe systematisiert hat - von II peripheren Be
reichenll , in den en die Herstellung einer politisierten Offentlichkeit bereits ge
nUge, um den Staat zum RUckzug zu zwingen. Denn dieser wUrde es nicht wogen 
kBnnen, offen seine sozialstaatliche und demokratische Maske fallen zu lassen. 
So rkhteten die Basisgruppe Sanierungsgebiet Kreuzberg ihr organisatorisches 
Konzept nach der Vorstellung aus, daB unter dem Druck der Situationsgruppe der 
Sanierungsbetroffenetl einerseits und dem Legitimationsanspruch des Staates an
dererseits die Kahlschlagsanierung verhindert werden kBnnte. 

Ganz wie es Offe als Funktion der IIprofessionalisierten Intelligenzll konzipiert 
hatte, versuchte die Gruppe, die sich aus Architektur- und Soziologiestudenten 
zusammensetzte, mithilfe von Alternativpltinen zu den offiziellen Sanierungs
programmen den Druck der Betroffenen zu mobilisieren. In den Seminaren war et
wa folgendermaBen argumentiert worden: 
Beim Sanierungsgebiet Kreuzberg handele es sich um ein sozial homogenes Arbei
terviertel. Die vorhandenen StraBen, Pltitze, Grunfltichen und Kneipen, die 
Dichte der Bebauung begUnstigten die Kommunikation zwischen den Bewohnern. 
Diese IITrivialkommunikationli werde sich politisch artikulieren, wenn durch die 
Agitation der Gruppe die drohende ZerstBrung des Viertels und die M.Bglichkeit 
solidarischer Aktion aufgezeigt wUrden. Dies jedoch bedurfe der Darstellung der 
konkreten Utopie, die an II Grundriss, AufriB und Vogelperspektivell vorzustellen 
eine Aufgabe der IIrevolutiontiren Berufspraxisll von Architekten und Soziologen 
sei. 

Jedoch: Trotz intensiver Agitation unter den Bewohnern uber die Foigen der Kahl
schlagsanierung und die M.Bglichkeiten von besseren Alternativen; trotz der in ei
ner Stufenfolge aufgebauten Organisationsversuche von Demonstrationen Uber Pro
testversammlungen zu Mieterrtiten; trotz des Gebrauchs einer Vielzahl agitatori -
scher Mittel - regelmtiBige F lugbltitter, Agitationsgesprtiche in den Wohnungen, 
auf der StraBe und in Kneipen uber die Sanierung, Verkauf einer Sanierungszei
tung, StraBentheater, regelmtiBige juristische Mieterberatung; und obwohl die 
Gruppe in informellen Kontakten mit der ArbeiterbevBlkerung weitgehende Zu
stimmung erfuhr zu den Forderungen: IIStop der Kahlschlagsanierung, bis ausrei
chende und billige Neubauwohnungen erstellt sind!1I - II Kampf dem WeiBen Kreis" 
II Erhaltung des Bethanien-Krankenhauses!" - Die Solidarisierung der Betroffenen 
zur Organisation praktischen Widerstandes gegen die Sanierungsstrategi.e des Se
nats kam n i cht zustande. 

Diese Erfahrungen bestHtigten sich auch in der gezielten Agitation eines rtiumungs
betroffenen StraBenzuges im Herbst 1969. Nicht einmal hier gelang es, das Kon
zept der Mieterselbstorganisation in Form einer kollektiven Auszugsverweigerung 
zu realisieren. Viele Bewohner hatten einen Besuch auf Senatstimtern hinter sich, 
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wo sie nach Ersatzwohnungen zu akzeptablen Preisen gefragt hatten und mit un
zumutbaren Angeboten abgespeist worden waren. Die Individualisierung in der 
auBerbetrieblichen Sphi:lre, in der keinerlei Arbeiterorganisation glaubwUrdige 
Perspektiven solidarischen Handelns bietet, konnte nur ohnmi:lchtigen Defetis
mus hinterlassen. Hier gibt es keine Erfahrung solidarischen Handelns, die im 
ProduktionsprozeB wenigstens durch die Organisation des Arbeitsprozesses selbst 
angelegt ist. Daher bestand fUr die Ri:lumungsbetroffenen individuell nur die Al
ternative zwischen diskriminierender Fursorge und individueller Selbsthilfe be
stand. Daraus bot auch die Selbstorganisation der Mieter keinen realen Ausweg. 
Das trat in Gespri:lchen, in den en die Msglichkeit kollektiver Auszugsverweige -
rung durchkonstruiert wurde, deutlich zutage. Die Perspektive der Auszugsver
weigerung mobilisierte nur, die panische Angst vor dem Obdachlosenasyl. 

Die Forderung, die Kahlschlagsanierung zu stoppen, bis ausreichende und billige 
Neubauwohnungen erstellt wUrden, war zwar eine unmittelbar einsichtige Ant
wort auf den RCiumungsbefehl. Die Arbeiter hatten jedoch die realistische Ein
schi:ltzung, daB die Errichtung billiger, unter dem Mietpreis-Niveau des Sozia
len Wohnungsbaus liegender Neubauwohnungen nicht durch eine lokale Gruppe 
erzwungen werden kann. Sie konnten aber - das war ihnen bewuBt - auch nicht 
auf Unterstutzung durch die Gewerkschaften hoffen. Es bestand keinerlei Er
wartung, daB diese im Sanierungsproblem aktiv wUrden. Die Rolle der gewerk
schafteigenen II Neuen Heima~' bei Sanierungs- und Neubauprojekten war durch
weg bekannt und wurde als Mitprofitieren der Gewerkschaften an Uberhohen Mie
ten i lIusionslos dargestellt • 

Was immer die Einstellungen der agitierten Arbeiter zu den Gewerkschaften ge
wesen sein mochten: 1m kritischen Bezug auf das gewerkschaftseigene Bauunter
nehmen zeigte sich das BewuBtsein der Arbeiter, von opportunistischen Gewerk
schaftsfuhrern verraten zu sein. Hatten sie schon mit Ihresgleichen diese Er
fahrung machen mUssen, so muBte das MiBtrauen gegenUber "Anwi:lltenll ihrer 
Interessen aus privilegierten Gruppen, gegenUber den Kindern der Bourgeoisie 
umsa grundlegender sein: zumal die Studenten den Arbeitern nur in ihrer Ei
genschaft als technische Spezialisten gegenUbertreten konnten ohne im Zusam
menhang eines wirksamen organisatorischen und politischen Rahmens zu stehen, 
in dem kollektives Handeln hcme sinnvoll sein kBnnen (34). 

Es erwies sich als falsch, durch die Vermittlung von IIsystemtranszendiere!1den 
BedUrfni sinterpretationen" einen ProzeB II revolutioni:lrer T ransformationll ini
tiieren zu wollen, wie Offe dies als Funktion der II professional isierten Intelli
genz" konzipiert hatte. Es zeigte sich, daB die Arbeiter sich nicht von Bildern 
einer IIkonkreten Utopie" in spontanen Aktionsgruppen mobilisieren lassen; daB 
ihnen klar ist, daB diese wUnschenswerten Utopien nicht etwa nur deshalb noch 
nicht Realiti:lt geworden sind, weil sie es noch nicht zur kollektiven Artikula
tion solcher BedUrfnisse gebrdcht haben. Vielmehr nehmen sie deren Realisierung 
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Vorerst versucht die Gruppe mit dem Gemeindepfarrer an ihrer Spitze, um den 
Kern des Ausschusses interessierte " professionalisierte Intelligenzll und IIMulti
plikatorenll aus dem Gebiet zu versammeln wie Lehrer, Kindergartner innen , 
Knq,iers u.a. Um ihren EinfluB auf die entscheidenden Instanzen zu verstarken, 
versucht die Gruppe, sich unentbehrlich zu machen als Katalysator- oder wie 
der Pfarrer es nennt, als lIehrlicher Mokle"", der die "aufgeklarte Kooperations
bereitschaft" der ArbeiterbevCSlkerung herstellt. Zu diesem Zweck fuhrte die Ge
meinde im November 1969 zusammen mit dem Planungsamt eine "Woche des Ge
sprachsll durch. Obwohl diese Gruppe, anders als kurzfristig auftretende stu
dentische Basisgruppen, mit einem Vertrauen auf die Kontinuitat ihrer Arbeit 
rechnen konnte, vertrauten sich ihr die Arbeiter nicht an: Das Publikum beschrank .. 
te sich auf Planer, Bezirkspolitiker, "professionalisierte Intelligenzll und wenige 
Gemeinde-Omas. Von der Kreuzberger ArbeiterbevCSlkerung isoliert, hatte der 
AusschuB nur eine Funktion als (allerdings recht nebensachliches) Instrument zur 
Anpassung an das Unvermeidliche. So inszenierte der AusschuB zu den Bauwo
chen 1970 eine autoritar manipulierte Burgerbeteiligungs-Veranstaltung unter 
dem Theam "Sanierung Kreuzberg - unter Beteiligung der Offentlichkeit"? 
Kernstuck der Veranstaltung war ein Referat des Bauleitplaners yom Bezirkspla
nungsamt, in dem die Sanierungsplanung dargestellt wurde als ein Zusammen-
spiel von Verwaltung, parlamentarischer Offentlichkeit und Interessengruppen, 
das mit der Verabschiedung des F lachehnutzungsplanes im April 1970 durch das 
Abgeordnetenhaus bereits seinen unwiderruflichen gesetzlichen Al:lschluB gefun
den habe. Es nimmt nicht wunder, daB dieser Nachhilfe-Unterricht in "adaqua-
ter Wahrnehmung politischer Prozesse" (36) von den Kreuzberger Arbeitern nicht 
in Anspruch genom men wurde. Das Publikum, vor dem diese AusfUhrungen ge
macht wurde, bestand wiederum nur aus einigen RentnerInnen und einer diesmal 
noch grCSBeren Anzahl von fortschrittlichen Planern und Architekten, die ihr so
ziales En gagement hier in der "aufgeklarten Kooperation mit dem Institutionen" 
in Handeln umsetzen zu kCSnnen hoff ten • 

Auch in diesem VorstoB auf etablierter Ebene wurde also deutlich, daB die StrCl
tegie, sich auf Konflikte der Disparitat in einzelnen Lebensbereichen zu be
schranken, fUr Arbeiter keine Handlungsperspektiven bieten konnte. 
Die Aktionsstrategie von II Situationsgruppen" durfte am ehesten dem BewuBt
seinsstand einer gehobenen Mittelschicht entsprechen, die Ausbeutung nicht un
mittelbar erfahrt, fUr die Disparitatskonflikte sich deshalb als skandalCSse Aus
nahmeerscheinungen darstellen kcsnnen. So erwies sich das BedUrfnis, die eigene 
Wohngegend zu erhalten, z.B. im Frankfurter Westend, einem Wohnbezirk der 
Mittelschicht, als durchaus konflikt- und organisationsfahig. Die BUrgerinitiativ
Gruppe des Gebietes hatte ihr "Vertrauensverhaltnis zur Stadt in Gefah ... • gesehen, 
wenn es wirklich IIder Stadt nicht mCSglich sei, sich gegen den im Westend aus
tobenden Kapitalismus zur Wehr zu setzen" und wenn sich die Behesrde weiterhin 
als unfahig erwiesen, an die praktischen Neste der Westender zu denken. 1m Un
terschied dazu lieB sich bei den im Sanierungsgebiet Kreuzberg wohnenden, zu-
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meist wenig qualifizierten Arbeitern und ihren Familien kein Vertrauen auf die 
Stadt mobilisieren, dessen Entti::iuschung Ansatzpunkt zur Politisierung und Selbst
organisation hi::itte bieten k<:Snnen. 

Was wir uber die realen Chancen der Durchsetzbarkeit von Forderungen lokaler 
Gruppen in dispariti::iren Bereichen gesagt haben, gilt aber auch fUr das Westend: 
Trotz aller Beachtung, die den Westendern von Seiten kommunaler und partei
politi scher Institutionen widerfuhr -sogar der Bebauungsplan wurde gei::indert
haben sie praktisch keinerlei Durchsetzung ihrer Interessen erreicht. Der Markt
mechanismus und auf Bundesebene erlassenen Wohnbaufinazierungsbestimmungen 
besorgen unerschutterlich die Verdrangung der jetztigen Bewohner. Eine politi
sche Antwort auf die relative Verschlechterung der Wohnbedingungen der Lohn
abhi::ingigen, die naturlich a u c h bewirkt wird durch die Umstrukturierung 
der Agglomerationsri::iume nach den Erfordernissen der konzentrierten Kapitale, 
kann nicht bestehen in isolierten Ki::impfen gegen die Erscheinungsformen dieser 
Kapitalstrategien, wie dies in den hehandelten Beispielen von Stadtteilarbeit be
trieben wurde. Wie die Geschichte der Wohnungsgesetzgebung der Bourgeoisie 
und ihrer Sozialgesetzgebung uberhaupt zeigt, kann der Kampf gegen die Ver
schlechterung der Wohnbedingungen Erfolge uberhaupt nur aufweisen, wenn er 
sefuhrt wird im Zusammenhang des organisierten Kampfes der Arbeiterklasse ge
gen die Bourgeoisie. 

ANMERKUNGEN 
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Vgl. Joachim Bergmann, Gerhard Brandt, Klau~ KCSrber, Ernst Theodor Mohl, 
Claus Offe: II Herrschaft, Klassenverhi::iltnis und Schichtungll , Referat auf dem 
16. Deutschen Soziologentag, Frankfurt 1968 , Manuskriptdruck sowie in: 
SPATKAPITALISMUS ODER INDUSTRIEGESELLSCHAFT ? Stuttgart 1969, S. 
67 ff. Vgl. auch Claus Offe: IIPolitische Herrschaft und Klassenstrukturen. 
Zur Analyse spi::itkapitalistjscher Gesellschaftssystemell , in: POLITIKWISSEN
SCHAFT. Eine Einfuhrung in ihre Probleme. Hg. von Gisela Kress und Die
ter Senghaas. Frankfurt/Main 1969, S. 155 ff. Diese Arbeiten bzw. Vorarbei
ten dazu sind ausserdem in zahlreichen Privatdrucken verbreitet. 

Vorsichtige RUcknahme fruherer Positionen ire Claus Offe: II Notitzen zum The
ma -Planung im Beruf-II. In: Stadtbauwelt 61. 1970. H. 28, S. 277 - 279. 
Es geht hier um die Korrektur einer falschen Konzeption von Stadttei larbeit, 
die von Offe theoretisch ausformuliert wurde, nicht um eine Auseinander
setzung mit Offe als Person. Aus diesem Grunde beschi::iftigen wir uns hier nicht 
mit dem zuletzt genannten Aufsatz. 
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19 Die direkte Abhangigkeit der Linienfuhrung der verschiedenen Verkehrssyste
me von den BedUrfnissen der starksten Kapitale laBt sich z.B. auch an der 
Entstehung der S-Bahn und dem Ausbau der WasserstraBen in GroBberlin 
nQchweisen. Vgl. Horant Fassbinder, u.a.: BERLINER ARBEITERVIERTEL I. 
Von der ursprunglichen Akkumulation zum Monopolkapitalismus, Berlin 
2. Auflage 1971 

20 Nach einem Bericht des NATIONAL GUARDIAN v. 27.5.67 betrug die 
Arbeitslosigkeit unter der GhettobevlSlkerung von 13 US-amerikanischen 
GroBstadten durchschnittlich 10 %. D'ie Rate von" Unterbeschaftigung" 
{Arbeitslose, "Arbeitsunwillige", Unterbezahlte, deren Einkommen unter 
der offiziellen Armutsgrenze von 3300 Dollar jahrlich fUr eine vierklSpfige 
Familie liegt} betrug durchschnittlich 33,9 %; in San Francisco (Mission
Fillmore) betrug die Arbeitslosenquote 11,1 %, die der Unterbezahlten 
24,6 %. Aus: NOW. DER SCHWARZE AUFSTAND, hg. v. V.U. Brandes, 
Munchen 1968, S. 105 

21 Beagle u.a., a.a.O., S. 135 
22 Ebda. 
23 Ebda., S. 124 
24 Ebda ., S. 136 f. 
25 Ebda ., S. 137 
26 Ebda ., S. 138 
27 Ebda. 
28 Vgl. dazu die Lokalteile der SUDDEUTSCHEN ZEITUNG u.d.Frankf.Runds. 
29 Zu geringer Warenumsatz pro Quadratmeter oder pro Beschaftigten wird in 

den Sanierungsberichten des Berliner Senats haufig als Kriterium der Sanie-· 
rungswUrdigkeit angefuhrt. 

30 Der Abend v. 3. 12. 70 berichtet darUber: "FUr uber 73 Mio. Mark soli 
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nlSrd I ich des Kottbusser T ores das II Neue Kreuzberger Zentrum" entstehen. 
FUr diese Randbebauung, die im Sanierungsgebiet des Bezirks liegt, wurden 
zuvor strukturelle und soziologische Erhebungen angestellt. Das Ergebnis ist 
ein stadtebaulich reizvolles II Mischprojekfl, das bis 1974 verwirklicht sein 
soli ••• Angrenzend an die Skalitzer/Gitschiner StraBe sollen -z. T. in 
Hochausern- 300 familiengerechte Wohnungen , ferner 15000 '1m Gewerbe
flache als "Beletage der Kreuzberger Industrie geschaffen werden. Neben 
zahlreichen Geschaften und mlSglicherweise auch zwei Kaufhausern wird es 
auch eine Reihe von Sozialeinrichtungen geben. Mittelpunkt mit Forum
charakter bildet ein Lesehof im AnschluB an die schon bestehenden Stadt. 
BUcherei, der auch als Freilichttheater genutzt werden kann. Dem Hochhaus 
Kern wird ein gartnerisch gestalteter "grUner Ring" umziehen. FUr 700 
Autos ist in Parkhausern Platz. FUr das geplante Wohn- und Geschaftsvier
tel muBten 29 Grundstucke erworben werden. Seine besondere Note erhalt 
der Komplex durch einen BrUckenbau, der die AdalbertstraBe uberspannt. 
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31 in Bed in. Erster Beri cht 
Drucksachen des 1-\[l,OeIDFO von Berlin. 

32 Del' 
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35 Claus Offe: 'Sachzwang und Entscheidungsspielraumu , a ,0, O. S. 191 

36 Derselbe Bauleilplaner erkh:lrte in einem infonnellen Gruppengesprtlch, ein 
"Zirkulieren von Unterprlvilegierten mit nochfolgenden Slumerscheinungen", 
wie es sich in amerikanischen und westeuraptHschen Grof3s.t6dten als Foige 
der Flachensanierung gezeigt hobe, warde sich ouch in Westberlin nicht ver
meiden lassen. 
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