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AN ALLE
*  

Soldaten! Alle! 

Entblößt Eure Narben auf den Marktplätzen. 

Reißt Eure Wunden auf. 

Hebt Eure Krücken, Kriegskrüppel, in den belebtesten Gassen. 

Kriegsblinde, Eure leeren Augenhöhlen. 

Kriegskranke, zeigt Eure Schwären öffentlich. 

Eure Hungerleiber, Heimkrieger. 

Bräute, Witwen, Mütter, 

Tragt Eure Tränen aus Euren Kammern in die lauten Städte. 

Haltet sie sichtbar hoch, Eure verwaisten Kinder. 

Liebe zum Vaterland? 

Antwortet den höllischen Versuchern mit der ganzen Wahrheit: 

Öffnet Euch, Erde und Meergrund. 

All Ihr Hingemetzelten, Zerrissenen, Vergifteten, Vermissten, 

Gefangenen: 

Steigt quälend auf. 

Ein warnendes Gewissen unserem wachen Tag. 

Ein drückender Alp unseren Nachtträumen. 

Vaterland ist ein tönendes Erz. 

Und der Tod fürs Vaterland eine klingende Schelle. 

Und Ihr, all Ihr in Tränen und Elend Überlebenden. 

Bekennt: 

Lieben werden wir Eure Feinde. 

Ihr wollt uns dafür erschießen? 

Ekel und Angst schüttelte uns vor Eurem kriegerischen Heldentod. So aber zu sterben 

- ohne Widerspruch zu unserem Leben - für das wir gelebt haben, 

Süß und ehrenvoll ist es. 

 

Wir bangen nicht davor. 

Wir grüßen ihn. 

Wir jubeln ihm zu. 

So viele werdet Ihr zum Tode bereit finden,  

Dass Eure Kugeln nicht hinreichen. 

Dass Ihr des Schlachtens satt werdet. 

Und Ihr an der überzeugenden Liebe dieser Sterbenden erstickt. 

Bekennt: 

Der Mensch ist da. 

Der durch keinen Lohn und durch keine Drohung zu bewegen ist 

Gegen den Mitmenschen zu sein. 

Der Mensch ist da. 

Der den Mitmenschen liebt wie sich selbst. 

Der den Mitmenschen dient, wie sich selbst. 

Dessen Berufung die Arbeit ist 

Zur Erhöhung des Menschen. 

Bekennt; 

Wir sind vaterlandslos. 

Nationale Ehre haben wir nicht. 

Wir sehen keinen Unterschied zwischen den Gewaltakten 

der verschiedenen Vaterländer. 

Wir sehen keinen Unterschied zwischen der Arbeit der 

verschiedenen Vaterländer. 

Grenzpfähle sind uns Kerkerstäbe. 

Politik ist ein Menschenhandel -. 

Wir lassen nicht mehr Politik mit uns treiben. 

Regiert werden ist Sklaverei. 

Untertan ist Knechtschaft. 

Wir werden uns selbst regieren, 

Uns selbst bestimmen. 

Beugen wollen wir uns allein dem Vertrauen zum Menschen. 

Nennt uns wie ihr wollt. 

Unser schlichter Name heißt: Mensch. 

Bekennt: 

Der Mensch ist da. Besinnet Euch. 

Zeugt für ihn. 

                                                           
* Oskar Kanehl, Die Schande. Gedichte eines dienstpflichtigen Soldaten aus der Mordsaison 1914-1918, BoD, Norderstedt, 2015. 
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PRÉFACE 

Ce lexique vient compléter notre travail sur la Gauche communiste germano-hollandaise, paru chez 
Brill en décembre 2016*.  

Son seul but est d’exposer à travers des biographies significatives de militants les positions politiques, 
parfois contradictoires, du communisme de gauche (KAPD) et du mouvement des Unions (AAU et 
AAU-E), en Allemagne. Ce que l’on désigne sous le terme générique de «communisme des conseils» 
s’est inscrit dans le mouvement international né de la période révolutionnaire 1917-1923. Ce 
mouvement, dont Herman Gorter fut le porte-parole emblématique dans sa Réponse à la Maladie 
infantile du communisme de Lénine, s’opposa à la mainmise du Komintern sur le mouvement 
révolutionnaire qui en exclut rapidement les fractions les plus radicales. 

La période choisie s’étend de 1918 à 1960. Le communisme des conseils, en effet, survécut au 
nazisme et à la deuxième guerre impérialiste. Les groupes qui en étaient issus (KAU, Rote Kämpfer) 
continuèrent à avoir une activité difficile de défense des positions révolutionnaires. Ses éléments en 
vue le payèrent souvent de leur vie ou de longues années de camp de concentration. 

Comme pour la gauche communiste italienne**, les militants qui maintinrent le cadre politique et 
théorique du mouvement des conseils le durent à l’exil, où ils purent continuer leurs activités. Tel fut 
le cas de Paul Mattick aux USA, mais aussi de Jan Appel aux Pays-Bas, dans le groupe des 
Communistes internationaux hollandais (GIC). 

Après 1945, le mouvement communiste des conseils allemand, pris entre l’enclume du « monde 
libre » anglo-saxon et le marteau soviétique, puissances occupantes de l’Allemagne, déclina. Seule 
une infime poignée put se maintenir en dehors de la social-démocratie et/ou du stalinisme, suivant la 
voie difficile de l’isolement et du « défaitisme révolutionnaire » en pleine guerre froide. 

La résurgence du communisme des conseils fut internationale et fut le produit du mouvement de 
« contestation » étudiante et ouvrière dès 1967/1968 en Europe, mais aussi aux USA. 

Nous avons fait le choix de : 

– intégrer certains noms d’adhérents aux Unions ouvrières en 1919-1920 : ils furent en cette période 
à la fois membres du KPD et des Unions qu’ils cherchèrent toujours à noyauter; la plupart évoluèrent 
finalement vers le stalinisme; 

– montrer l’évolution de militants « communistes des conseils » soit vers l’anarchisme, le 
syndicalisme-révolutionnaire, le trotskysme, et même la social-démocratie et le stalinisme dès le 
milieu des années 1920; une immense majorité de militants sortit vite du KAPD pour se rallier 
finalement au KPD, dans sa forme stalinienne. Ceux qui résistèrent au stalinisme ne furent qu’une 
infime minorité ; 

– souligner l’apport au mouvement de certains militants qui sortirent du KPD en 1925-1926. Seuls 
quelques-uns, comme Karl Korsch, maintinrent le drapeau de l’internationalisme pendant la seconde 
guerre mondiale, tout en contribuant notablement au mouvement sous forme théorique, et cela 
dans l’exil. 

– donner la parole aux militants, en les citant longuement, pour montrer combien l’acquisition de 
positions cohérentes a été un lent et difficile processus. D’abord contre le national-bolchevisme de 
Laufenberg et Wolffheim; en second lieu par une réflexion approfondie sur la question du parti (le 
programme le plus élaboré du KAPD sur cette question date de 1924), du fédéralisme ou du 
centralisme organisationnel, la question de l’Internationale (fondation ou non d’une IVe 

                                                           
* Ph. Bourrinet, The Dutch and German Communist Left (1900–68), ‘Neither Lenin nor Trotsky nor Stalin!’ – ‘All Workers Must Think for 
Themselves, Brill, Leiden, December 2016. 
** Ph. Bourrinet, Die italienische kommunistische Linke (1926-1950): http://www.left-dis.nl/d/sinistracom.pdf; Siehe auch auf Französisch: 
Un siècle de Gauche Communiste «Italienne» (1915-2015) (version 4-4-2017), suivi d’un “Dictionnaire biographique d’un courant 
internationaliste”, Moto proprio, Paris: http://www.left-dis.nl/f/DictionnaireGCI.pdf. 
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Internationale), enfin la question russe, celle du stalinisme et de la contre-révolution, du fascisme et 
du capitalisme d’État. 

Comme on le constatera, sur toutes ces questions, le KAPD et le mouvement des Unions (KAU) ont 
tenté de donner des réponses, qui même balbutiantes se situaient sur le terrain de 
l’internationalisme. En pleine contre-révolution triomphante, quand « il était minuit dans le siècle » 
(Victor Serge), c’était la condition sine qua non de la préparation politique de la prochaine vague 
révolutionnaire 

Contre vents et marées. 

 

Ph. BOURRINET, juillet 2017. 
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Vorwort 

Dieses Lexikon ergänzt unsere Arbeit über der deutsch-niederländischen Kommunistischen Linke, die von 
Brill, Leiden, in Dezember 2016 veröffentlicht wurde*. 

Unser einziger Zweck ist durch bezeichnende Biographien die politischen (doch widersprüchlichen) 
Positionen der kommunistischen Linken (KAPD) sowie der Unionen-Bewegung (AAU und AAU-E) in 
Deutschland zu belichten. Was unter dem Begriff „Rätekommunismus“ bezeichnet wird, entstand von 
1917 bis 1923 im Lauf der internationalen revolutionären Welle. 

Herman Gorter, der in seiner Antwort an Lenin die linkskommunistischen Positionen vertrat, wurde das 
Emblem einer radikalen Bewegung, die gegen die Beherrschung von der Komintern der revolutionären 
Bewegung. Das Resultat der opportunistischen Politik der Komintern im Dienste des russischen Staats 
wurde erbarmungslos: die radikalsten Fraktionen der revolutionären Bewegung wurden sehr schnell 
ausgeschlossen. 

Der gewählte Zeitraum dieses Buches läuft von 1918 bis 1960. Der Rätekommunismus als internationale 
revolutionäre Strömung in der Tat überlebte Nazismus und den zweiten imperialistischen Krieg. Die 
Gruppen, die aus dem Rätekommunismus (KAU, „Rote Kämpfer“) kamen, setzten in Verteidigung der 
revolutionären Positionen eine schwierige illegale Tätigkeit. Viele Aktivisten haben mit ihrem Leben oder 
langjährigen Kreuzesweg in den KZ bezahlt. 

Wie für die italienische Kommunistische Linke**, rätekommunistischen Aktivisten konnten oft den 
politischen und theoretischen Rahmen des Linkskommunismus im Exil erhalten. Dies war der Fall von Paul 
Mattick in den USA, aber auch von Jan Appel in den Niederlanden, in der Gruppe der niederländischen 
Internationaler Kommunisten (GIK). 

Nach 1945 in Deutschland blindflogen die Räte-Kommunisten. Sie waren verkeilt zwischen dem Amboss 
der „freien Welt“ der angelsächsischen Sieger und dem sowjetischen Hammer. Nur eine winzige Handvoll 
könnte außerhalb der Sozialdemokratie und/oder des Stalinismus wirken, folgend den schwierigen Weg 
der Isolation, um den „revolutionären Defätismus“ in beiden Lagern zur Zeit des Kalten Krieges zu 
verteidigen. 

Das Wiederaufleben des Rätekommunismus konnte nur international aufstehen. Es wurde der Produkt 
der 1967/1974 sozialen Ereignisse in Europa, sowie auch in den USA. 

Wir haben die Wahl gemacht zu: 

– den Namen gewisser Mitglieder der AAUD 1919-1920 erwähnen: sie waren in dieser Periode gleichzeitig 
Aktivisten der KPD und der Unionen, die sie zu unterwandern versuchten; die Mehrzahl entwickelte sich 
schließlich zum Stalinismus; 

– zeigen die gewundene Entwicklung vieler Linkskommunisten oder Räte-Kommunisten nach dem 
Anarchismus, dem revolutionären Syndikalismus, dem Trotzkismus und sogar nach der Sozialdemokratie 
und dem Stalinismus in der Mitte der 1920er Jahre; eine große Mehrheit der Aktivisten verließ schnell die 
KAPD und schloss sich alles in allem der KPD an, in ihrem schlimmsten stalinistischen Ausdruck. Diejenigen, 
die dem Stalinismus widerstanden, waren nur eine kleine Minderheit; 

– markieren den Beitrag von Militanten, die 1925-1926 aus der KPD nach links heraustraten. Nur wenige, 
wie Karl Korsch, hielten die Fahne des Internationalismus, während sie im Exil politisch und theoretisch 
der Räte-Bewegung beitragen; 

– immer den „von unten auf“ Aktivisten das Wort geben. Der Erwerb von kohärenten Positionen ist ein 
langwieriger, schwieriger und kollektiver Prozess gewesen. Zuerst 1920 gegen den Nationalbolschewismus 
Laufenberg und Wolffheim; dann später mit einer Überlegung über die Grundfrage der Partei (siehe den 

                                                           
* Ph. Bourrinet, The Dutch and German Communist Left (1900–68), ‘Neither Lenin nor Trotsky nor Stalin!’ – ‘All Workers Must Think for 
Themselves, Brill, Leiden, December 2016. 
** Ph. Bourrinet, Die italienische kommunistische Linke (1926-1950): http://www.left-dis.nl/d/sinistracom.pdf; Siehe auch auf Französisch: 
Un siècle de Gauche Communiste «Italienne» (1915-2015) (version 4-4-2017), suivi d’un “Dictionnaire biographique d’un courant 
internationaliste”, Moto proprio, Paris: http://www.left-dis.nl/f/DictionnaireGCI.pdf. 
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1924 KAPD Programm), des Föderalismus und des Zentralismus innerhalb der Organisation, über die Frage 
der Internationale (Gründung oder nicht einer Vierten Internationale?), schließlich über die russische 
Frage, dem Stalinismus, die Gegenrevolution, den Faschismus und den Staatskapitalismus. 

De KAPD und die Unionen-Bewegung (KAU) haben versucht, politischen Antworten zu geben, die auf dem 
Boden des Internationalismus standen. In voller Gegenrevolution-Periode, wenn es „Mitternacht im 
Jahrhunderte“ war (Victor Serge), es war die Voraussetzung, um die nächste revolutionäre Welle zu 
vorbereiten. 

Trotz alledem. 

Ph. Bourrinet, Juli 2017. 
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Biografías significativas de militantes de la izquierda comunista germano-holandesa 
y del movimiento de las Uniones Obreras en Alemania. 

 
Este léxico viene a completar nuestro trabajo sobre la Izquierda comunista germano-holandesa, 
aparecido en ed. Brill en diciembre 2016*. Su  fin es exponer a través de biografías significativas de 
militantes, las posiciones políticas, a veces contradictorias, del comunismo de izquierda (KAPD) y del 
movimiento de las Uniones (AAU y AAU-E), en Alemania. Lo que se designa bajo el nombre genérico 
de “comunismo de los consejos” se inscribió en el movimiento internacional nacido del período 
revolucionario 1917-1923. 

Este movimiento, del que Herman Gorter fue el portavoz emblemático en su Respuesta a la 
Enfermedad infantil del comunismo de Lenin, se opuso al embargo del Komintern (Internacional 
Comunista) al movimiento revolucionario que excluyó de sí rápidamente a las fracciones más 
radicales. El período escogido se extiende de 1918 a 1960. 

El comunismo de los consejos, en efecto, sobrevivió al nazismo y a la segunda guerra imperialista. Los 
grupos que se derivaban de él (KAU, Rote Kämpfer) continuaron teniendo una actividad difícil de 
defensa de las posiciones revolucionarias. Sus elementos a la vista a menudo lo pagaron con su vida 
o con largos años de campo de concentración. Así como para la izquierda comunista italiana**, los 
militantes que mantuvieron el marco político y teórico del movimiento de los consejos lo debieron al 
exilio, donde pudieron continuar sus actividades. Tal fue el caso de Paul Mattick en USA, pero 
también de Jan Appel en los Países Bajos, en el grupo de los Comunistas internacionales holandeses 
(GIC). 

Después de 1945, el movimiento comunista de los consejos alemanes estaba situado entre el yunque 
del “mundo libre” anglosajón y el martillo Soviético, potencias ocupantes de Alemania, y declinó. 
Sólo un puñado ínfimo pudo mantenerse aparte de la socialdemocracia y\o aparte de al seguir al 
stalinismo, en la vía difícil del aislamiento y del "derrotismo revolucionario" en guerra plena y fría.  

El  resurgimiento del comunismo de los consejos fue internacional y fue el producto del movimiento 
de “contestación” estudiantil y obrera desde 1967/1968 en Europa, pero también en USA. 
Elegimos ciertos nombres de adherentes a las Uniones obreras en 1919-1920: en este período fueron 
a la vez miembros del KPD y de las  Uniones que procuraron infiltrar; la inmensa mayoría finalmente 
evolucionaron hacia el stalinismo; 

– mostramos la evolución de militantes  “comunistas de los consejos” hacia el anarquismo, el 
sindicalismo-revolucionario, el trotskismo, y hasta la socialdemocracia y el stalinismo desde el 
mediados de los años 1920; una mayoría inmensa de militantes salió rápidamente del KAPD para 
unirse finalmente al KPD, en su forma stalinista. Los que resistieron al stalinismo fueron sólo una 
minoría ínfima; 

– subrayamos la aportación al movimiento de los militantes que salieron del KPD en 1925-1926. 

Sólo algunos, como Karl Korsch, mantuvieron la bandera del internacionalismo, contribuyendo 
notablemente al movimiento bajo forma teórica, y esto en el exilio. 

– les concedemos la palabra a los militantes, citándoles ampliamente, para mostrar como la 
adquisición de posiciones coherentes fue un proceso lento y difícil. 

Primero contra el bolchevismo nacional de Laufenberg y Wolffheim; en segundo lugar por una 
reflexión profundizada sobre la cuestión del partido (el programa más elaborado del KAPD sobre esta 
cuestión data de 1924), del federalismo o del centralismo organizativo, la cuestión de la Internacional 
(fundación o no de un IV Internacional), por fin sobre  la cuestión rusa, la del stalinismo y de la 
contrarrevolución, del fascismo y del capitalismo de Estado. 
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Así es como se comprobará, sobre todas estas cuestiones, que el KAPD y el movimiento de las 
Uniones (KAU) intentaron dar respuestas, que aunque balbuceantes, se situaban en el terreno del 
internacionalismo. 

Con la contrarrevolución plena y triunfante, cuando “era medianoche en el siglo” (Victor Serge), era 
la condición sine qua non de la preparación política de la próxima oleada revolucionaria. 

Contra viento y marea. 

Ph. B., julio de 2017*** 

 
* Ph. Bourrinet, The Dutch and German Communist Left (1900–68), ‘Neither Lenin nor Trotsky nor Stalin!’ – ‘All Workers 
Must Think for Themselves, Brill, Leiden, December 2016.  
** Ph. Bourrinet, Die italienische kommunistische Linke (1926-1950): http://www.left-dis.nl/d/sinistracom.pdf; en français: 
Un siècle de Gauche Communiste «Italienne» (1915-2015) (version 4-4-2017), suivi d’un “Dictionnaire biographique d’un 
courant internationaliste”, Moto proprio, París: http://www.left-dis.nl/f/DictionnaireGCI.pdf. 
*** INTER-REV. Internacionalismo – Revolución Foro político-social internacionalista: http://inter-
rev.foroactivo.com/t6999-philippe-bourrinet-lexikon-des-deutschen-ratekommunismus-1920-1960 (27-6-2017). 
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PREFACE 

 

This lexicon completes our work on the German-Dutch communist Left that has appeared in 

December 2016 with Brill Publishers.1 

Its sole purpose is to expose the political positions that are sometimes contradictory, of left 

communism (KAPD) and the Unionen movement (AAU and AAU-E) in Germany through significant 

biographies of their militants. What is designated by the generic term of ‘council communism’ is 

inscribed in the international movement born in the revolutionary period 1917–1923. This 

movement, with Herman Gorter as its emblematic spokesman by his Reply to Comrade Lenin’s‘ Left 

Wing Communism, an Infantile Disorder’, opposed itself to the taking over of the revolutionary 

movement by the Comintern, who rapidly excluded its most radical fractions. 

The period chose next ends from 1918 to 1960. Council communism in effect survived Nazism and 

the Second World War. The groups that had emanated from it (KAU, Rote Kämpfer) continued to 

have a difficult life in defending the revolutionary positions. Its known militants often paid for it with 

their lives or with long years in concentration camps. 

As with the Italian Communist Left,2 the militants who maintained the political and theoretical 

framework of the council movement had to do so in exile, where they could continue their activities. 

This was the case with Paul Mattick in the USA, but also with Jan Appel and the Group (s) of 

International Communists (GIC) in the Netherlands. 

After 1945, the German council communist movement, compressed between the hammer of the 

Anglo-Saxon “freeworld” and the anvil of the “Soviet Union”, both occupying forces of Germany, 

declined. Only an infinitely small number could maintain itself out side of Social Democracy and/or 

Stalinism, pursuing the difficult road of isolation and of “revolutionary defeatism” amidst the ‘Cold 

War’ period. 

The resurgence of council communism was the international product of the “protest” movement of 

students and workers from 1967-68 in Europe and the USA. 

For this lexicon we have made the following choices: 

– to integrate certain adherers to the workers’ Unionen in 1919–1920: in this period they were both 

members of the KPD and of the Unionen, in which they continually tried to infiltrate. The majority 

finally evolved towards Stalinism; 

– to show the revolution of “council communist” militants, towards anarchism, revolutionary 

syndicalism, trotskyism, or even towards Social-Democracy and Stalinism, from the mid-1920s. An 

immense majority of militants soon left the KAPD in order to end up rallying with the KPD in its 

Stalinist form. Only a very small minority resisted to Stalinism; 

                                                           
1
 Ph. Bourrinet, The Dutch and German Communist Left (1900–68), ‘Neither Lenin nor Trotsky nor Stalin!’–‘All Workers Must 

Think for Themselves, Brill, Leiden, December 2016. 
2
 Ph. Bourrinet, Die italienische kommunistische Linke (1926-1950): http://www.left-dis.nl/d/sinistracom.pdf; Read also, in 

French: Un siècle de Gauche Communiste «Italienne» (1915-2015) (version April 4, 2017), ‘suivi d’un Dictionnaire biographique 
d’un courant internationaliste, Moto proprio, Paris: http://www.left-dis.nl/f/DictionnaireGCI.pdf. 

http://www.left-dis.nl/d/sinistracom.pdf
http://www.left-dis.nl/f/DictionnaireGCI.pdf
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– to underline the contribution of certain militants who left the KPD in 1925–1926. Only some, like 

Karl Korsch, maintained the banner of internationalism during the Second World War, while 

contributing notably to the movement in a theoretical form in his American exile; 

– to let the militants speak for themselves, through abundant quotations, in order to show how slow 

and difficult a process the acquisition of coherent positions has been. In the first instance against the 

National-Bolshevism of Laufenberg and Wolffheim; secondly by a deepening reflection on the 

question of the party (the most elaborate program of the KAPD on this question dates from 1924), on 

organizational federalism or centralism, on the question of the International (whether or not to 

found a IV. International), and finally on the Russian question, on that of Stalinism and the 

counterrevolution, on Fascism and on State Capitalism. 

As the reader will notice, the KAPD and the Unionen movement (KAU) have tempted to develop 

responses to all of these questions that, even if they were stammering, are situated on the terrain of 

internationalism. During plainly triumphant counterrevolution, when it was “Midnight in the Century” 

(Victor Serge), this was the ‘conditio sine qua non’ of the political preparation for the next 

revolutionary wave. 

Come hell or high water. Trotz alledem! 

Ph. Bourrinet, July 2017 

(Translation: H.C., 15 July 2017) 
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LEXIKON DER MITGLIEDER DER RÄTE-KOMMUNISTISCHEN ODER DERGLEICHEN BEWEGUNG 
(KAPD, AAU, AAUE, KAU) IN DEN DEUTSCHSPRACHIGEN GEBIETEN (1920-1960) 

 

 – ACKERMANN [=OTTO GOTTBERG] 

 
Erwin H. Ackerknecht, Paris, um 1935. 

– ACKERKNECHT, ERWIN HEINZ (1.6.1906–18.11.1988), alias EUGEN BAUER, EMMA BAUER, E. B., 
Berlin, Paris, New York, Madison, Zürich; geboren in Stettin (Pommern), studierte ab 1924 
Medizin in Freiburg, Kiel, Berlin, Wien und Leipzig. Während seiner Zeit in Berlin wurde er 
1926 Mitglied des Kommunistischen Jugendverbands (KJV). 1929 legte er das Staatsexamen 
ab und beendete 1931 sein Studium. 

In Berlin war er der KPD beigetreten und gründete 1928 – mit Ruvin Sobolevičius (alias 
ROMAN WELL, Agent von Stalin), und Otto Schüssler* – die Gruppe „Bolschewistische Einheit“. 
1929 wurde er Mitglied des Leninbundes, 1930 Mitbegründer der Vereinigten Linken 
Opposition der KPD – später: Linke Opposition der KPD (Bolschewiki-Leninisten). Von 
Trotzkis Sohn Leo Sedow nach Berlin gerufen, war Ackerknecht, der 1932-1933 als 
Assistenzarzt für Neurologie und Psychiatrie arbeitete, Mitglied der Reichsleitung der Linken 
Opposition und des Internationalen Sekretariats der Internationalen Linke Opposition (ILO). 

Nach Januar 1933 zunächst in der Illegalität aktiv, verließ er Anfang Juni 1933; er ging in die 
Tschechoslowakei, besuchte Trotzki auf der türkischen Insel von Prinkipo und ließ sich dann 
in Paris nieder, wo er als Übersetzer medizinischer Literatur lebte. 

Im Oktober 1933, hatte er als EUGEN BAUER, zusammen mit Henk Sneevliet [1883-1942] (RSP, 
Niederländer), Piet J. Schmidt [1896-1952] (OSP, Niederländer) und JIM SCHWAB [Jakob 
Walcher (1887-1970)] (SAP) eine historische Erklärung für die sofortige Gründung einer 
Vierten Internationale geschrieben. 

Ackerknecht leitete das Auslandskomitee der Internationalen Kommunisten Deutschlands 
(IKD) und war Redakteur von Unser Wort; u. a. war er für die Kontakte zur Sozialistischen 
Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD) zuständig. Die Orientierung auf den Aufbau neuer 
kommunistischer Parteien lehnte er anfangs ab; ebenso widersetzte er sich der von Trotzki 
vorgeschlagenen Aufnahme von Ruth Fischer und Arkadi Maslow in die IKD. Im Herbst 1934 
kam es über die unter den Anhängern Trotzkis umstrittene „französische Wende“, den 
Eintritt der „Ligue communiste“ von Pierre Frank und Raymond Molinier in die 
sozialdemokratische SFIO, zum Bruch. Ackerknecht – sowie Arthur Goldstein* und Paul 
Kirchhoff* – verließ die IKD; im März 1935 wurde er Mitglied der SAPD, in der er später eine 
linke Oppositionsströmung bildete, die sich der Beteiligung der SAPD an der sogenannten 
„deutschen Volksfront“ widersetzte. Im Februar 1937 aus der SAPD ausgeschlossen, bildeten 
er und seine Anhänger um die Zeitschrift Neuer Weg eine organisatorisch selbständige 
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Gruppe, die sich dem Londoner Büro (1932-1940) – ein internationaler Zusammenschluss 
linkssozialistischer Parteien – anschloss. 

Im Gegensatz zu Arthur Goldstein* und Paul Kirchhoff*, 1938 gab Ackerknecht den 
Marxismus gänzlich auf. Er studierte in Paris Ethnologie am berühmten „Musée de 
l’Homme“, mit Fachdiplom 1939. Vor der deutschen Invasion und Okkupation gelang ihm die 
Flucht aus Frankreich in die USA. Nachdem er dort zunächst als Packer und Krankenpfleger 
gearbeitet hatte, wurde er 1941 an das „Institute of Medical History“, Johns Hopkins 
University in Baltimore als Assistent berufen. 1945 fand er eine Anstellung beim American 
Museum of Natural History in New York. Nach zwei Jahren bekam er eine Professur der 
Geschichte der Medizin an der University of Wisconsin in Madison. Hier entstanden zwei 
bedeutende Werke, die Biographie Rudolf Virchow: Doctor, Statesman and Anthropologist 
(1953) und eine Short History of Medicine (1955). 

Bis 1957 lehrte er an der University of Wisconsin, danach wirkte er, bis 1971, an der 
Universität Zürich als ordentlicher Professor und Direktor des Medizinhistorischen Instituts 
und Museums. Er starb in 1988 in Zürich. 

Quellen: Eugen Bauer, Österreich, eine Lehre für alle, Knopp, Prag 1934; Erwin Ackerknecht, Kurze Geschichte der Medizin, Ferdinand Enke 
Verlag, 1959; Medicine and Ethnology, Selected Essays, Bern 1971; La médecine hospitalière à Paris 1794-1848, Payot, Paris 1986; Jan 
Foitzik, Zwischen den Fronten. Zur Politik, Organisation und Funktion linker politischer Kleinorganisationen im Widerstand 1933 bis 1939/40 
unter besonderer Berücksichtigung des Exils, Neue Gesellschaft, Bonn 1986; Wolfgang u. Petra Lubitz, 2016: 
http://www.trotskyana.net/Trotskyists/Bio-Bibliographies/bio-bibl_ackerknecht.pdf; Hermann Weber/Andreas Herbst, Deutsche 
Kommunisten. Supplement, Dietz Verlag, Berlin 2013, S. 19; https://www.marxists.org/history/etol/writers/ackerknecht/index.htm; SAPMO 
Berlin Lichterfelde, RY 13, 1931-1939, nach 1945. 

 – ADRIAN, AAUD, Ostsachsen, Delegierte zur 3. Reichskonferenz der AAU in Leipzig (12.-14. 
Dez. 1920), „lehnt Parteien überhaupt ab, da Parteien in der Vergangenheit stets versagt 
haben und auch in der Zukunft versagen müssen. Parteien sind überflüssig, auch die KAP., da 
es ja Aufgabe der Union ist, das Proletariat als Klasse zusammen zu fassen… Die KAP., als 
Mutter der AAU., ist eine alte Person und muss sterben“. 

Delegierte zur 4. Reichskonferenz der AAU in Berlin (12. Juni 1921), schlägt Adrian wieder 
denselben Nagel: 

„[Adrian] sprach gegen die Notwendigkeit selbständiger politischer Organisationen. Gerade die Parteien 
seien das große Hindernis der Vereinigung des Proletariats. Die KAPD ganz besonders könne nicht 
lebensfähig bleiben, wenn sie nicht auf die AAU stützen könne… Auch die KAPD wird sich späterhin noch 
ins Parlament begeben. Was die Partei hier betreibt ist das Vorspiel zum Verkauf der AAU an Moskau… 
Früher oder später führt die Partei… einen Schlag gegen die AAU und es muss gespalten werden“. 

Quelle: Lagebericht Nr. 21 (BArch, R 1507/2004 ); Barrikade Nr. 7, April 2012.  

 – AHLERS, JOHANNES (1884-1946), Journalist, Schriftsteller, Hamburg-Wandsbek, 1919 KPD, 
Hamburger KAZ Redakteur, 1920 AAUD/KAPD und „National-Bolschewist“; nach dem August 
1920 KAPD Kongress, bleibt er in der Partei. Den 9. September 1921, in einer Veranstaltung, 
kurzeitig vor dem KAPD Kongress, bereitet er seinen Austritt der Partei, preisend die 
„marxistische“ Tugend des Dr. Ernst Meyer, Zentrale der VKPD: 

„Dr. Ernst Meyer ist vielleicht der radikalste Mann in der KPD. Er stand seit der Gründung der VKPD, bei 
der er entschieden jedes politische Amt von Bedeutung ablehnte und nur den stillen Beobachter spielte, 
zu Dr. Paul Levi in dauernder Opposition, den er stets offen als Opportunisten bezeichnete“. 

Nach September 1921 zurück zur KPD. Er war wahrscheinlich ein Spitzel (zufolge Wilhelm 
Fuchs, AAUE, Hamburg, 1925). 
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Derselbe Johannes Ahlers übersetzte aus dem Französischen und veröffentlichte 
Reisebücher: er gab auf Deutsch 1930 das Buch des Schweizer Zeichnerlehrer und Archeolog 
Ernest Amboury (1878-1953) heraus, der in Istanbul lehrte: Constantinople: guide touristique, 
Rizzo, Constantinople 1929; unter dem Nazismus veröffentlicht 1935: Polen: Volk, Staat, 
Kultur, Politik und Wirtschaft, von dem Berliner Zentralverlag herausgegeben. 

Quellen: J.A., „Der Islam erwacht !“, KAZ (Hamburg) Nr. 61, 5. Juni 1920, S. 2; Ernst Ritter (Hrsg.), Lageberichte (1920-1929) und Meldungen 
(1929-1933) Reichskommissar für Überwachung der Öffentlichen Ordnung und Nachrichtensammelstelle im Reichsministerium des Innern, 
Verlag: München New York London Paris, Saur 1979: Lagebericht des RKO Nr. 55, 13.9.21, Anlage 2, in: BArch Lichterfelde, R1507/R134, 
15/50f; Wilhelm Fuchs, Die Aktion, 18. April 1925, Nr. 4, S. 218.; Florian Wilde, Ernst Meyer (1887-1930) – vergessene Führungsfigur des 
deutschen Kommunismus. Eine politische Biographie, Dissertation, Hamburg, 2012, S. 243-244: http://ediss.sub.uni-
hamburg.de/volltexte/2013/6009/pdf/Dissertation.pdf; Ph. Bourrinet, Internationalisme contre national-bolchevisme. Le 2e Congrès du 
KAPD 1er-4 août 1920), Verlag Moto proprio, Paris, 2014 & 2016: http://www.left-dis.nl/d/kapdapril20.pdf. 

 – AHRENS, KÄTHE (25.6.1888–4.6.1957), Bremen, Gefährtin von Hugo Wahl*, geboren in 
Bremen, Mitglied der Bremer Linksradikalen und verantwortlich für den Vertrieb der 
Arbeiterpolitik; sie hatte auch Deserteure in ihrer Wohnung versteckt. Sie wurde 1916 
zusammen mit zwei anderen Frauen in Bremen verurteilt. 

Gründungsmitglied der Gruppe Internationale Kommunisten Deutschlands (IKD), war sie im 
November 1918 neben Gesine Becker (1888-1968) und Minna Otto eine der drei weiblichen 
Delegierten im Arbeiter- und Soldatenrat in Bremer Arbeiter und Soldatenrat; sie war das 
einzige weibliche Mitglied im 21-köpfigen Aktionsausschuss dieses Rates; zweite 
Parteisekretärin im Frühjahr 1919; Herbst 1919 Austritt aus der KPD, April 1920 KAPD; ab 
1921 Kassiererin der KAPD in Bremen. Am Ende der 20. Jahre war sie noch Kassierin für 
Bremen des kleinen Kerns der Partei. 

Sie ist 1957 in München gestorben. 

Quellen: Peter Kuckuk: Revolution und Räterepublik in Bremen, Suhrkamp, Frankfurt/Main, 1969; Barbara Debus: „Die Frau hat die grösste 
Ursache, sich für die Revolution zu begeistern“, Bremer Blatt, 1986; „Syndikalisten und Kommunistische Arbeiterpartei in Bremen in der 
Anfangsphase der Weimarer Republik“, Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit (AGWA), Nr. 14, Bochum, 1996, S. 15-66. 

– ALBANI, MAX (1906-?), Dreher, vor 1931 AAUE (danach KAU?) in Altenberg (Dresden), nach 
1945 Plauen (Chemnitz), Kontakt mit der Gruppe Internationaler Sozialisten (GIS). 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 248. 

– ALPHA [= WALTER AUERBACH] 

– AMBERGER, MAX (1900-?), Berlin, 1920-1933? KAPD/AAU, Freund von Alfred Weiland, nach 
1945 GIS/SWV, 1946 SED.  

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 208. 

– AMBS, HANS (5.6.1898–8.10.1962), Schlosser, geboren in Augsburg, einziges Kind eines 
Schlossermeisters; erlernte das Bauschlosserhandwerk. Nach einjähriger Gesellenzeit im 
März 1917 als Matrose eingezogen. Nach Ausbildung bei der I. Werft-Division in Kiel Dienst 
in der Mittelmeer-Halbflottille. Im Oktober 1918 Rückkehr nach Kiel. Die Matrosenerhebung 
hatte für Ambs ferneres Leben entscheidenden Einfluß, er trat im Januar 1919 der USPD und 
im Januar 1920 der Gewerkschaft bei. Ab 1919 war er in Rostock auf verschiedenen Werften 
als Schlosser tätig. 

 

https://www.zvab.com/servlet/SearchResults?an=Reichskommissar+f%FCr+%DCberwachung+der+%D6ffentlichen+Ordnung+und+Nachrichtensammelstelle+im+Reichsministerium+des+Innern&cm_sp=det-_-bdp-_-author
http://ediss.sub.uni-hamburg.de/volltexte/2013/6009/pdf/Dissertation.pdf
http://ediss.sub.uni-hamburg.de/volltexte/2013/6009/pdf/Dissertation.pdf
http://www.left-dis.nl/d/kapdapril20.pdf
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1920 mit der linken USPD Übertritt zur KPD. 1923 besuchte Ambs für drei Monate die 
Parteischule der KPD in Jena. Er wurde im Februar 1924 in den Mecklenburg-Schweriner 
Landtag gewählt. 

Nach dem Offenen Brief 1925 war er aktiv für die linke Opposition tätig, gehörte zur 
„Entschiedenen Linke“ um Karl Korsch* und Ernst Schwarz* und wurde deshalb am 20. 
August 1926 aus der KPD ausgeschlossen. Er hielt Verbindung mit den linken Gruppen 
(Leninbund, KAPD, usw.), war aber nicht mehr politisch tätig. 

Nach dem Besuch von Abendschulen legte Ambs 1930 die Meisterprüfung ab und zog nach 
Berlin, wo er bei verschiedenen Firmen arbeitete. 1942 zum Militär eingezogen, bei 
Kriegsende Stabsgefreiter. 

1945 Übersiedlung nach Eckernförde, wieder Mitglied der KPD. Ambs war Delegierter zum 
Reichsparteitag der KPD in Berlin im April 1946. Er wurde 2. Vorsitzender der Gewerkschaft 
Metall in Eckernförde, stellvertretender Landrat und 1946 von der Besatzungsmacht 
ernannter KPD-Landtagsabgeordneter in Schleswig-Holstein sowie 1946/47 Mitglied des 
Zonenbeirats der britischen Zone zur Neugliederung der Länder. 1949 verließ Ambs die KPD 
und trat im Mai 1950 zur SPD über. Im Oktober 1953 wurde er Bevollmächtigter der IG 
Metall, Verwaltungsstelle Nordenham (Niedersachsen). 

Er starb am 8. Oktober 1962 in Nordenham. 

Quelle : Hermann Weber/Andreas Herbst: Deutsche Kommunisten. Biographisches Handbuch 1918 bis 1945, Karl Dietz Verlag, Berlin 2008. 

– ANZICK, KAPD, Jugendorganisation (KAJ), delegierte zum September 1921 KAPD Kongress.  

Quelle: Vierter Parteitag der KAPD, Berlins, Sept. 1921: http://www.left-dis.nl/d/KAPDkongresSept1921.de.pdf. 

    
Jan Appel: Veranstaltung der Internationale Anti-Militaristische Vereeniging (IAMV) in Amsterdam, über die Betriebsorganisation. Redner : 

Jan Appel (De Tribune, 25. Oktober 1927) / Maastricht, Sommer 1978: Photo von Corry de Niet, www.aaap.be, Versammlung].  

 – APPEL, JAN (1890–4.5.1985), alias JAN ARNDT, MAX HEMPEL, JAN VOS, geboren in einem Dorf in 
Mecklenburg; Schiffsbauer, Metallarbeiter; seit 1908 Mitglied der SPD, gehörte er im I. 
Weltkrieg zu den führenden Linksradikalen in Hamburg; 1918 Vorsitzender der 
Revolutionären Obleute, Mitglied des Spartakusbundes, 1919 Vorsitzender der Hamburger 
KPD und Redakteur deren Mitteilungsblatt. 

April 1920 Gründungsmitglied der KAPD und Mitglied deren GHA. Im Mai 1920 zusammen 
mit Franz Jung* (und Hermann Knüfken* als Unionist des Seemannsbund) wird er nach 
Moskau delegiert, um dem II. Weltkongress der Komintern teilzunehmen. Er diskutiert mit 
Führern der Komintern, Lenin, Bukharin, Radek. In der ganzen Zeit der Unterhaltung mit 
Lenin befand sich ein Bildhauer im Zimmer, der an einer Tonbüste Lenins arbeitete. Da Lenin 
seine Broschüre Die Kinderkrankheiten der Linkskommunisten beendigt hatte, gab er an 
Appel, Jung und Knüfken das deutsche Manuskript, sagend ironisch: 

http://www.aaap.be/
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„Sie müssen mir offen Ihre Meinung sagen, wenn immer Sie mit den verschiedenen Punkten, die ich 
behandelt habe, nicht einverstanden sind“. 

Zurückgetreten nach Deutschland, er ist ein resoluter Gegner des Nationalbolschewismus. 
Während des August 1920 Kongresses der KAPD, verwirft er jeglichen Kompromiss mit dem 
Hamburger Nationalbolschewismus: 

„Wir sagen, und da sind wir Marxisten, nicht Ziel ist die Einheit der Nation, sondern die Herrschaft der 
Arbeiterklasse, und zwar nicht in einem Lande allein, sondern in der ganzen Welt. Dieses Ziel ist nich t 
nur vorhanden, wo die Arbeiterklasse die Macht hat, sondern auch in anderen Ländern. Damit haben 
wir zu rechnen. Deshalb sagen wir nicht: Einheit der Nation, sondern: Herrschaft des internationalen 
Proletariats“. 

Er kritisiert kräftig auch einen summarischen Bericht von Franz Jung, der in diesem Kongress 
erklärte, dass die Oktoberrevolution nur ein Putsch gewesen war: 

„Ich muss zuerst auf die Ausführungen Jungs eingehen, die da besagten, dass die Oktoberrevolution in 
Russland wie ein Putsch zu bewerten sei. Jeder Genosse, der die Geschichte von Russland verfolgt hat, 
weiß, dass die Revolution in Russland bereits seit dem Jahre 1905 im Gange ist. Dann von einem Putsch 
zu sprechen, ist etwas stark. Die Dinge sind zwar so gewesen, dass die Bolschewisten es verstanden 
haben, dem Willen der in Russland arbeitenden Bevölkerung und auch der Bauern einen Ausdruck zu 
geben, die Parolen auszugeben. Sie waren nicht die übermäßig große Partei, aber sie trafen die Dinge 
richtig. Die Massen gewannen Vertrauen zu ihnen. Darauf folgte die Revolution, aber kein Putsch. Denn 
die Arbeiterschaft hatte in Russland die Macht. Sie hat sie heute noch. Sie hat die Rote Armee 
organisiert und sie ist nicht die zusammengelaufene Armee aus allen möglichen Armeen. Sie ist der 
Kerntrupp des Proletariats“. 

Später nimmt er unter dem Pseudonym von JAN ARNDT (Delegierte von Mitteldeutschland) an 
der 3. Reichskonferenz der AAUD (12.–14. Dezember 1920 in Leipzig). Er ist ein resoluter 
Anhänger des Zentralismus und ein Verächter der sogenannten „Kontrolle der Produktion“: 

„ (Arndt) wendet sich gegen einen dezentralistischen Aufbau der Union und betont, dass der Staat mit 
Orgesch, Betriebspolizei, neuen Schlichtungsverordnungen, durchaus zentralistisch gegen streikende 
Proletarier vorgeht… er stellt fest, dass die Parole ‚Kontrolle der Produktion‘ darauf hinauslaufen muss, 
die alten mehrheitsozialistischen Parolen den Arbeitern in neuer Aufmachung zu servieren, die 
Arbeiterschaft für eine erhöhte Produktion zu interessieren. Kommt zu Schluss und fordert 
zentralistischen Aufbau der Union, der allein nur für eine einheitliche Leitung und Durchführung 
kommender notwendiger Aktionen kommen kann“. 

Im Juli 1921 ist er KAP Delegierter mit Alexander Schwarz*, Bernhard Reichenbach*, Ludwig 
Meyer*, Fritz Kunze*, Anna Classe-Lange* und Käthe Friedländer-Ruminova* auf dem III. 
Kongress der Komintern. Er verteidigt die Aktion von Max Hölz in Mitteldeutschland, die in 
dem Telegramm des Kongresses „beleidigt“ wäre: 

„Es steht in diesem Telegramm dass Gen. Hölz sich nur von die Rache gegen die Bourgeoisie leiten ließ. 
Das ist nicht der Fall… Alle Taten, alle Handlungen, die Gen. Hölz in den letzten Märzkämpfen begangen 
hat, lagen im Blickfelde, sind geschehen im Gesichtspunkte der proletarischen Revolution… Max Hölz 
(hat) die Taktik der KAPD ausgeführt und vertreten (Lärm und Widerspruch)“. 

Vor allem verteidigt Appel die Idee einer „durchgebildeten Kernpartei“, einer zentralisierten 
und disziplinierten Organisation: 

„Das Proletariat braucht dann eine durchgebildete Kernpartei. So soll es sein. Jeder einzelne Kommunist 
soll ein vollgültiger Kommunist sein, das sei unser Ziel, und er soll auf seinem Post führen sein können. 
Er soll in den Verhältnissen, in den Kämpfen, in denen er steckt, die Stange halten können, und das, was 
ihn hält, was ihn bindet, das ist sein Programm. Das, was ihn zwingt, zu handeln, das sind die Beschlüsse, 
die die Kommunisten gefasst haben. Und da herrscht strengste Disziplin“. 
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Im September 1921 KAPD Kongress in Berlin, unter dem Pseudonym von JAN ARNDT, hält er 
einen Bericht über die Erwerbslosenfrage. Er ist Anhänger der Gründung einer IV. 
Internationale: 

„Wir müssen den Weg weiter gehen, man mag davon sagen, was man will, wir müssen die 
kommunistische Arbeiterinternationale schaffen“. 

1921-1923 Redakteur der Zeitschrift Klassenkampf, Düsseldorf, wo er überlebt in einer sehr 
schwierigen Situation: Französische Okkupation, Aufstieg des Nationalismus, Hunger, riesige 
Inflation, Notlage. 

Im November 1923 ist er verhaftet unter dem Namen von JAN ARNDT in der französischen 
Besetzten Zone, wegen Raub eines Käses von einem Schwarzhändler. In 1924 ist er verurteilt 
zu zwei Jahre und einen Monat wegen der Kaperung der Dampfschiffs Senator Schröder. 
Während seiner Verhaftung in Hamburg liest er Das Kapital und verfasst den ersten Entwurf 
der Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung. Den 25. Dezember 1925 
wird er aus der Haft entlassen. 

Im April 1926 emigriert er in die Niederlande, nach Zaandam, einer linksradikalen 
kommunistischen Hochburg. Er entwickelte ab 1927 in der GIK/GIC eine neue politische 
Aktivität mit Henk Canne-Meijer (1890-1962), Piet Coerman (1890-1962), Anton Pannekoek, 
dann mit den jungen Bruun van Albada (1912-1972), B. A. Sijes (1908-1981), usw. 

Die Grundprinzipien, die nach Diskussionen in der GIK überarbeitet wurden, erschienen 1930 
auf Deutsch in Berlin (AAU Verlag), 1935 auf Niederländisch (Verfasser: Jan Appel, Henk 
Canne-Meijer und andere). 

Im Pfingsten 1927, in Bussum, hatte Jan Appel mit Herman Gorter über seine 
„Grundprinzipien“ diskutiert. Es entstand ein totales Missklang: Gorter drückte seine 
vollkommene Übereinstimmung mit der Lenins Schrift Staat und Revolution aus: Die 
„sozialistische“ Produktion sollte auf dem Muster der deutschen Posten und Eisenbahnen 
während des I. Weltkriegs organisiert werden. 

Delegierte der GIC (Holland), mit Henk Canne-Meijer, im Dezember 1931, zu der 
Gründungskonferenz der KAU, verteidigt er seine eigene Auffassung einer zentralisierten 
Aktivität in den rätekommunistischen Gruppen: 

„Berlins Misstrauen und gegenteilige Meinung zur Dezentralisation besteht deshalb, da diese zur 
vollkommenen Ablehnung der zentralen Erfassung führt. In der zentralen Erfassung suchen wir die 
Sicherung durch die Vororte. Die Übertragung der Verantwortung auf eine Ortsgruppe bietet die beste 
Gewahr für eine Verhinderung der Diktatur durch Körperschaften“. 

Ab 1933 fordert die Nazi-Justiz die Auslieferung von Jan Appel. Er muss tauchen und eine 
neue Identität finden. Er hieß JAN VOS fortan. Er blieb in der GIK aktiv und arbeitete auf 
Werften und in der Metallindustrie.  

Während des Krieges der Untergetauchter Jan Vos nahm andere jüdischen Untergetauchten: 
Ben Sijes sowie seine spätere Ehefrau die Schriftstellerin Lea Berreklouw (1914-1997), die da 
mit dem Astronom Bruun van Albada lebte. 

Er beteiligte ab 1942 an dem Communistenbond Spartacus („Spartacusbond“), der von Stan 
Poppe (1899-1991) geführt war. Als die ehemaligen GIC-Mitglieder zogen sich bereits 1947 
aus der Spartacus-Gruppe zurück, Jan Appel blieb zurück. Anton Pannekoek berichtete 
darüber: 
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„Es ist Schade, dass Jan bei den Spartacus-Leuten geblieben ist… Er war… zu sehr ein Mann der Aktion, 
um ausschließlich mit Propaganda zufrieden zu sein. Ein Mann der Aktion sein wollen in einer Zeit 
fehlender Massenbewegung führt leicht zur Formulierung unsauberer und irreführender Aktionsformen 
für die Zukunft. Vielleicht ist es jedoch trotzdem gut, dass sie bei Spartacus eine gute Kraft behalten“.  

Bereits 1948 war Appel gezwungen seine Aktivität bei dem Communistenbond zu beenden. 
Infolge eines Unfalls mit einem amerikanischen Militärfahrzeug, stellte sich daraus, dass er 
Deutscher war und keine gültigen Papiere verfügte. Die niederländische 
Säuberungskommission konnte, nach einer vertieften Beweiserhebung, überzeugt werden, 
dass Appel „kein Faschist oder Mitläufer“ war. Er erhielt eine befristete Aufenthalts-
genehmigung, die es regelmäßig zu verlängern galt. Er musste sich jeglicher politischer 
Aktivität zu enthalten. 

Erst im Jahre 1969 erhielt Jan Appel eine permanente Aufenthaltsgenehmigung. Er erhielt 
danach politische Kontakte mit kleinen Gruppen oder Persönlichkeiten. Er nahm im Januar 
1975 zum Gründungskongress der Internationalen Kommunistischen Strömung (IKS) in Paris, 
wo er den revolutionären Kampf des deutschen Proletariats für den Rätekommunismus 
erzählte. 

Genau 40 Jahre nach der deutschen Nazi-Kapitulation starb er 1985 in Maastricht wo er 
lebte. 

Quellen: Jan Appel, „Der Zwang zur Revolution“, Die Aktion, Heft 35/36, 4. September 1920, S. 477–479; die vier ersten Kongresse der 
KAPD, 1920-1921: www.left-disorder.nl; Protokoll des III. Kongresses der Kommunistischen Internationale (Moskau, 22. Juni bis 12. Juli 
1921), Verlag der Kommunistischen Internationale (Carl Hoym Nachfolger/Louis Cahnbley), Hamburg 1921; Max Hempel, „Das Parlament 
des Imperialismus (Das Fazit von Genf und die Arbeiterklasse)“, Proletarier, Heft 4/5, Mai 1926, S. 60-63; „Das russische 
Wiederaufbauprogramm“, Proletarier, Heft 8/9, September 1926, S. 151-154; „Das russische Wiederaufbauprogramm“ (Schluss), 
Proletarier, Heft 10, Oktober 1926, S. 175-178; „Maschinensklaverei oder Technologie? Kommunistische Bemerkungen über 
Rationalisierung“, Proletarier, Heft 1, Januar 1927, S. 3-6; „Maschinensklaverei oder Technologie? Kommunistische Bemerkungen über 
Rationalisierung“, Proletarier, Heft 2, Februar 1927, S. 39-42; “Marx-Engels und Lenin. Über die Rolle des Staates in der proletarischen 
Revolution“, Proletarier, Heft 4/5, Mai 1927, S. 95-98; “Marx-Engels und Lenin…“ (Schluss), Proletarier, Heft 6, Juni 1927, S. 123-129; 
Protokoll der Vereinigungs-Konferenz der A.A.U.D. und A.A.U.D.E. (10. Reichskonferenz der Allgem[eine]. Arb[eiter].–Union Deutschlands ; 
24.-27. Dezember 1931 zu Berlin), Berlin, 1932; Hans Manfred Bock, Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918-1923. Zur Geschichte 
und Soziologie der Freien Arbeiter-Union Deutschlands (Syndikalisten), der Allgemeinen Arbeiter-Union Deutschlands und der 
Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands, Marburg am Lahn 1969; Gespräch mit Jan und Lea Appel, Maastricht, 11. Juni 1978 [Fred 
Ortmans/Piet Roberts, Interwiewer], http://www.aaap.be/Pages/Jan-Appel.html#inte; Jan Halkes (Utrecht), Jan Appel: Het leven van een 
radenkommunist, uitgeverij Comsopolis, 1986; Hubert van den Berg, „Jan Appel – ein deutscher Rätekommunist im niederländischen Exil 
und Widerstand 1926-1948“, in Anarchisten gegen Hitler. Anarchisten, Anarcho-Syndikalisten, Rätekommunisten in Widerstand und Exil, 
Lukas Verlag, 2001; Hermann Knüfken: Von Kiel bis Leningrad. Erinnerungen eines revolutionären Matrosen 1917–1930 [Andreas Hansen 
und Dieter Nelles (Hrsg.)], Basis-Druck Verlag, Berlin 2008; Jonnie Schichtling, in Barrikade, „Streitschrift für Anarchosyndikalismus, 
Unionismus und revolutionären Syndikalismus“, 2011: „Die Erinnerungen von Jan Appel (1890-1985)“: 
https://muckracker.wordpress.com/geschichte/jan-appel; Bundesstiftung: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 

– ARENDT, OTTO (1888-13.3.1946), Berlin, KAPD (Essener Richtung), Kommunistische Arbeiter-
Internationale (KAI); Herausgeber der Monatsschrift Vulcan, Berlin, 1925-1927; 
Verantwortlicher für die „Emigranten-Gruppe der Kommunistischen Arbeiter-Internationale“, 
vor allem Russen, als er es in einem Brief zu Pierre Ramus schreibt. 

Nach Juli 1945, in der russischen Besatzungszone wahrscheinlich von der NKWD verhaftet 
und in dem NKWD Speziallager Nr. 1, Bad Liebenwerda-Neuburxdorf (Brandenburg) 
gestorben. 

Quellen: Vulcan, Berlin, 1925-1927; Pierre Ramus Papers, IISG, Amsterdam: https://search.socialhistory.org. 

– ARMBRECHT, WILHELM (1.8.1885-?), Hamburg, geboren in Stoit (?!), 1920-1921 Mitglied des 
GHA der KAPD; bleibt in der Organisation nach der August 1920 Spaltung; 1921 
„Vorsitzender der Reichsexekutive“ [= GHA der KAPD]. 
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Quelle: Bundesarchiv: Personale Nachrichten Rep 77, Titel 1809, Nr. 1; Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und 
Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni – 21. Oktober 1921 (BArch, R 1507/2053); Ph. Bourrinet: Internationalisme ou national-bolchevisme ?: 
http://www.left-dis.nl/f/Minutes-VF-final.pdf, S. 82, 138, 199. 

– ARNDT, GEORG EWALD (1900?-1977?), alias GEORG EWALD, RUTH ECKART, Berlin, KPD, April 1920 
KAPD; nach der 1929 Spaltung KAPD/AAU zurück zur KPD, wird Mitglied des Bundes der 
Freunde der Sowjetunion; nach 1933 illegale Arbeit in der Gruppe Siegfried Lonnerstädter 
(1901-?); nach Februar 1933 6 Monate verhaftet; 1944 Wehrmacht. 

1945 desertiert; im Mai 1945 tritt in die KPD (später SED) ein; Kontakte mit der GIS; August 
1945 Personalchef der Polizei in Berlin-Wedding, NKVD-Kontakt. In fünfziger Jahren im 
ersten Kreis der SWV, danach SPD; seit Ende der 50. Jahre Mitarbeit an die Wochenschrift 
Die Andere Zeitung (DAZ), Hamburg; Annäherung an SED-Positionen.  

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 206. 

 

 
Zirkularbrief von Arnold, Bremen, 12. Nov. 1919, um den Genossen 

einige Probeexemplare Der Kampfruf zu schicken (Privatarchiv). 

 – ARNOLD, KARL GUSTAV ADOLF (3.7.1875-1950?), genannt ARNOLD, geboren in Berlin, Klempner, 
Spartakusbund, KPD in Bremen während der Räte-Republik; September 1919 Verleger des 
Kampfruf Bremen, „Flugzeitung für die revolutionäre Betriebsorganisation“, herausgegeben 
vom „Phönix“ Verlag, Buchstrasse 21; es wurden 10.000 Exemplare verteilt für den ersten 
Nummer. Die Bremer AAU umfasste Mitte Januar 1920 7.000 Mitglieder. In 1921 war ARNOLD 
Wanderredner der KAP. 

Nach 1945, in Berlin, wahrscheinlich in Kontakt mit der Gruppe von Alfred Weiland. 

Quellen: Personal Nachrichten Rep 77, Titel 1809 Nr. 1; Peter Kuckuk, Revolution und Räterepublik in Bremen, Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt/Main, 1969; Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten 
Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 134. 

 – ARNOLD, RUDOLF FRIEDRICH (20.12.1896–15.7.1950), Eisenach, geboren in Eisenach als Sohn 
eines Fleischers; Dreher und Werkzeugmacher bei den Motorenwerken in Eisenach. 1911 
trat Arnold der Arbeiterjugend bei. Im April 1916 als Soldat nach Kiel einberufen, schloß sich 
während der November-revolution dem Spartakusbund an und gehörte zum Arbeiter- und 
Soldatenrat in Memel (Ostpreußen). 

1919 Rückkehr nach Eisenach, war von 1920 bis 1927 Mitglied der KAPD, erst dann der KPD. 
Seit 1928 erwerbslos, 1931 wurde er festangestellter Mitarbeiter der BL und leitete den 
Literaturvertrieb der KPD für Thüringen. Im Juli 1932 wurde Arnold zum Abgeordneten des 
Thüringischen Landtages gewählt. Bereits am 28. Februar 1933 verhaftet, verurteilte ihn das 
Oberlandesgericht Jena am 19. Mai 1933 zu zwei Jahren Gefängnis. Von 1935 bis 1944 

http://www.left-dis.nl/f/Minutes-VF-final.pdf
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arbeitete er als Werkzeugmacher in Eisenach. Am 10. August 1944 wurde er erneut 
inhaftiert und in das KZ Buchenwald gebracht. 

Von Juni 1945 bis August 1949 war Arnold Bürgermeister von Ruhla, dann Leiter der 
Hauptabteilung Landes-, Kreis- und Gemeindeverwaltung im Innenministerium. Er war auch 
Abgeordneter des Kreistages von Eisenach und dortiger Kreistagsvorsitzender. Rudolf Arnold 
starb in 1950 in Eisenach. 

Quelle: Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de; Wikipedia. 

  
Photo von August Sander, 1925: Else Lasker-Schüler (zu links), Tristan Rémy (oben), 

Franz Wilhelm Seiwert (im Zentrum) und Gerd Arntz (zu rechts) [Tate and National Galleries of Scotland.]. 

– ARNTZ, GERD (11.12.1900–4.12.1988), alias A. DUBOIS, A. VAN HET HOUT, Graphiker, geboren in 
Köln, hatte sich der AAUE angeschlossen und produzierte u.a. für Die Proletarische 
Revolution, 1926-1932, einige Holzschnitte. Während seines Exils in Holland in den 30. 
Jahren, veröffentlichte er in der räte-kommunistischen Zeitschrift De Kommunistische 
Arbeider, Organ der KAP, Niederländer. 

Nach Realschule und Abitur wird Arntz noch im Sommer 1918 bei der Artillerie in der Nähe 
des niederrheinischen Wesel ausgebildet. Er kommt nicht mehr an die Front. Nach kurzer 
Tätigkeit in der väterlichen Fabrik zieht Arntz nach Düsseldorf und studiert an der 
Kunstschule von Lothar von Kunowski. Arntz ist 1920 gegen den rechten Kapp-Lüttwitz-
Putschversuch. Er kommt in Kontakt zur ästhetischen Avantgarde der frühen Weimarer 
Republik, diese gruppiert sich um Zeitschriften wie Die Aktion und ist vor allem gegen Militär 
und Krieg. Arntz bricht das Studium ab. Er fängt an, angeregt durch Franz W. Seiwert*, Anton 
Räderscheid (1892-1970), Angelika (1899-1923) & Heinrich Hoerle (1895-1936) von der 
Künstlergruppe in Köln, sich für die Technik des Holzschneidens zu interessieren. Nach einer 
Zwischenstation im badisch-beamtischen Karlsruhe zieht Arntz im Winter 1921-1922 zu 
Jankel Adler nach Barmen-Elberfeld und im März 1922 nach Hagen. Dort beginnt er eine 
Ausbildung in der Buchhandlung Walter Severin. Nach zwei Jahren kehrt Arntz nach 
Düsseldorf zurück und schließt sich an die Kölner Künstlergruppe Junges Rheinland an. Im 
Kölner Neuen Buchladen hat Arntz seine erste (Allein-) Ausstellung, 1925. Den Katalog 
besorgt Franz W. Seiwert.  

Als Freier Künstler beteiligt sich Arntz an verschiedenen Gruppenausstellungen in Köln, 
Moskau und Düsseldorf (1926). 

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/Biographische%20Datenbanken-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=4011
https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Arnold
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Im Frühjahr 1926 während der Düsseldorfer Gesundheitsausstellung („Gesolei“) wird der 
Wiener Sozialwissenschaftler und Leiter des Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums, Otto 
Neurath, auf Arntz aufmerksam. Zunächst probeweise, ab 1929 dann als dauerhaft 
festangestellter Mitarbeiter geht Arntz nach Wien, um am Aufbau des Programms des 
Museums mitzuarbeiten. Dazu zieht Arntz bald auch zwei seiner Künstlerkollegen aus 
rheinischprogressiven Zeiten – den Prager August Tschinkel (1905-1983) und den 
Niederländer Peter Alma (1886-1969), Den Haag, heran. Mit beiden verbindet Arntz über die 
Arbeit hinaus persönliche Freundschaft.  

1928 arbeitet er, gemeinsam mit dem Räte-Kommunisten Franz Seiwert*, am deutschen 
Pavillon der großen Kölner Pressa-Ausstellung, die vor allem durch den unter der Leitung von 
El Lissitzky gestalteten sowjetischen Pavillon weltbekannt und auch heute noch 
kunsthistorisch einmalig wurde. 1930 entsteht Arntz aus vier großformatigen farbigen 
Bildern bestehende Serie Schifferstreik. 1930 erfährt Arntz in Köln eine weitere Ausstellung 
und nimmt an der internationalen Ausstellung Sozialistische Kunst heute in Amsterdam teil. 
1931/34 ist Arntz vier Mal in Moskau, 1932 vier Monate lang. Er ist dort als Graphiker in 
Arbeitsprojekten engagiert. Dort wird auch die vorher flüchtige Bekanntschaft zum 
prominenten El Lissitzky kollegial vertieft. Im Sommer 1933 verbringt die kleine Familie Arntz 
ihren Urlaub im Kaukasus.  

Nach Staatsstreich, proletarischem Abwehrkampf und Niederlage der österreichischen 
Sozialistischen Partei (SPÖ) wird das Wiener Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum 1934 
geschlossen. Arntz und Neurath sind nun politische Flüchtlinge in den Niederlanden. 

Ähnlich offen politisch wie im gegen die Stalin-Politik angelegten Werk Rußland 1934 
arbeitet Gerd Arntz in diesen Jahren als Holzschnitzer an Wien 1934 (1934), Marschierende 
Arbeiter (1934), dem Erinnerungsblatt Krieg (1935), der politischen Warnung Deutschland 
und Rußland (1935), schließlich noch an seiner Solidaritätsadresse für britische Busfahrer 
Streik (1936) ... und an zwei thematisch und konfigurell ähnlich angelegten, wenn auch 
verschieden ausgeführten schwarz-weiß-Holzschnitten: Profit (1934) und dem Druck Das 
Dritte Reich (1934), in dem wohl noch das Wort Profit erscheint, der Vorrang der profitablen 
Fabrikökonomie nun jedoch dem Primat der faschistischen Führerpolitik Platz gemacht hat 
Holzschnitt Das Dritte Reich für einen seiner „ganz wesentlichen Drucke, gezeichnet und 
geschnitten 1934, abgedruckt 1935“ und in den Niederlanden im April 1936 auf der Titelseite 
der kleinen linksradikalen Zeitschrift De Arbeidersraad, Orgaan van de Kommunistische 
Arbeiders Groepen (Nederland) (KAPN Splittergruppe, ideologisch nah von dem Trotskismus) 
als Het Derde Rijk erstmalig veröffentlicht. 

Unter deutscher Besatzung ab 1940 bleibt Familie Arntz in Den Haag. Er bleibt unbehelligt 
und arbeitet, aus allen öffentlichen Angelegenheiten zurückgezogen, weiter als Angestellter 
der Stiftung für Statistik und dort als Gebrauchsgraphiker. Noch 1943 zur deutschen 
Wehrmacht eingezogen, kommt er im Sommer 1944 noch an die Westfront – kann aber als 
Gefangener der französischen Resistance die Libération von Paris erleben, wird der US Army 
als Kriegsgefangener übergeben, dann Ende 1946 entlassen. 

Er beginnt seine berufliche Tätigkeit dort bei der niederländischen Stiftung für Statistik in 
Den Haag. Er ist in Den Haag gestorben. 

Quellen: Gerd Arntz, 60 Holzschnitte aus den Jahren 1924-1938, Bremen, Galerie Rolf Ohse, 1975; „Gerd Arntz: Graphik für den 
Klassenkampf“, trafic 11. Internationales Journal zur Kultur der Anarchie, Heft 11, Januar 1984, Mühlheim an der Ruhr, S. 8-10 ; Gerd Arntz, 
Zeit unterm Messer. Holz- und Linolschnitte 1920-1970, Köln, Leske, 1988; (Friedrich, Julia), Gerd Arntz, Holzschnitte, Graphische Sammlung, 
Museum Ludwig, Nr. 4, Köln: Museum Ludwig, 2008, 20 S.; https://de.wikipedia.org/wiki/Gerd_Arntz; http://www.barrikade-

https://de.wikipedia.org/wiki/Gerd_Arntz
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moers.de/2011/03/11/ich-habe-mir-manche-illusionen-erst-gar-nicht-gemacht-gerd-arntz/; Richard Albrecht, Schwarz-Weiß & Gegen den 
Strom gerd arntz (1900-1988): https://soziologieheutenews.files.wordpress.com/  

 
Walter Auerbach (links) mit Paul Mattick, Chicago, 1937 

(Photo: Gary Roth, Marxism in a Lost Century. A Biography of Paul Mattick, Brill, Leiden/Boston 2015). 

 – AUERBACH, WALTER (1908–1966), alias ALPHA, Bühnenbildner, Photograph, Redakteur des 
Kampfrufs; um 1930 in dem Korsch-Kreis in Berlin; Berliner Delegierte zur 
Vereinigungskonferenz der AAU und AAUE, 24-27 Dez. 1932; 1932-1933 Reichsleitung der 
KAU; Februar-März 1933 zusammen mit Fritz Henssler* und Heinz Langerhans* 
Veröffentlichung der theoretischen Zeitschrift Proletarier, Organ der Internationaler Räte-
Kommunisten, die offiziell in Amsterdam veröffentlicht war. 

Nach Februar 1933 ist er von den Nazis verhaftet und gefoltert. 

Er kann doch immigrieren 1934 in Palästina, wo er mit der Photographin Ellen Rosenberg [PIT] 
(20.5.1906–30.7.2004) lebte. Mit Ellen öffnete er das Photographien-studio Ishon in Tel Aviv. 
Enttäuscht vom unsicheren Leben in Palästina 1936. Auerbach schrieb für die Räte-
Korrespondenz von einem internationalistischen Standpunkte einen klaren Bericht über die 
Situation und einen Artikel über dem Aufstand der Araber in dem „Verlobten Land“: 

„Hier ist das Motiv des arabischen Kampfes um die Unabhängigkeit, der sowohl gegen die jüdische 
Kapitalmacht als auch gegen England gerichtet ist. Dass auch die Dritte Internationale, deren Ableger in 
Palästina zwar von wenig Bedeutung ist, die „nationalen Losungen“ der Effendis unterstützt, dürfte jetzt, 
19 Jahre nach der Oktoberrevolution, niemand mehr verwundern. Augenscheinlich handelt man im 
Interesse des russischen Staates, der in Asien gegen England agiert. 

„Die jüdische Arbeiterorganisation in Palästina (Histadruth) ist in derselben Lage als die arabischen 
Fellachen. Sie ist für die Förderungen der jüdischen kapitalistischen Kolonisation und kämpft im befolge 
der jüdischen kapitalistischen Kräfte, sie helfend ihrem Streben nach der politischen Macht zum Erfolg 
zu bringen. Erst dann, wenn der jüdische Arbeiter gemeinsam mit den zu Proletarier gewordenen 
Fellachen gegen Effendis und jüdische Kapitalisten zum Kampf aufsteht und siegend, die heutige 
Produktionsweise zerschlägt, wird Raum sein für beide Völker, für Juden und Araber. Bis dahin wird mit 
den alten Produktionsverhältnissen auch die Bevölkerung die an sie gebunden ist, vernichtet werden. Es 
sind dies nicht die Effendis, sondern arabische Landarbeiter, Fellacher und Beduinen“. 

Walter Auerbach und Ellen immigrieren wieder in Groß-Britannien. 

In April 1937 war Walter Auerbach mit Ellen Rosenberg verheiratet, um in den USA leben zu 
können. Sie fanden eine Wohnung in Elkins Park, einem Vorort von Philadelphia. Zwischen 
1937 und 1940 war Auerbach in der räte-kommunistischen Gruppe um Paul Mattick tätig. Er 
schrieb in Oktober 1939, unter dem Federnamen Alpha, einen Artikel in Living Marxism 
(Frühling 1940) über dem zweiten imperialistischen Weltkrieg, der kapitalistischen 
„faschistischen Weltrevolution“, dem „proletarischen Antifaschismus“ und einer fast 
unmöglichen proletarischen Weltrevolution:  

„This war is a fascist war, accelerating the fascization of the world… If the fascist state can be described 
as a fully matured and completely self-realized capitalistic state, the perfect state of wage-slavery, and 
the capitalistic system raised to the form of a State, then the fascist war can be described as a fully 
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matured and completely capitalistic war. The revolutionary process has turned fascist in the 
monopolistic revolution, and to the proletariat appears as an antiproletarian counterrevolution. At the 
same time the slogan of worldrevolution has been turned into an ultra-imperialistic slogan. Lenin's 
prognosis that in 1914 the world was entering into a period of wars and revolutions has proved to be 
true, but its results have turned out to be exactly contrary to expectations. If we want to apply the term 
“world revolution” in a definite sense, we have to say that we find ourselves today in the midst of a 
fascist world revolution. There exist today few remains of the bolshevistic action toward world 
revolution which could serve as a basis for new revolutionary action… the specific task of the anti-fascist 
in this war is to oppose the fascist world revolution, which tends to bring about the ultra-imperialistic 
international cartel. He opposes every attempt at an imperialistic redistribution of the world by 
proclaiming the unity of the workers’ world. He is opposed to the very existence of aIl those class, 
private and clique interests that are rallied in monopolistic concentration behind imperialistic war aims. 
He develops the forms, the means, and the contents of the struggle against the total state-machine out 
of the objective conditions of total mobilization. He wiII in due time oppose the coming Fascist Council 
by convening the Revolutionary Workers' Councils of the World. He stands opposed to monopolistic 
management and to aIl kinds of hierarchies”. 

In 1940 zogen Walter Auerbach und Ellen nach New York um, wo sie die Künstlerwelt 
besuchten. Sie schieden in 1945. Nach dem Krieg verließ Walter Auerbach jegliche politische 
Aktivität. 

Quellen: Protokoll der Vereinigungs-Konferenz der A.A.U.D. und A.A.U.D.E. (10. Reichskonferenz der Allgem[eine]. Arb[eiter].–Union 
Deutschlands ; 24.-27. Dezember 1931 zu Berlin), Berlin, 1932; “The Land of Promise. Report from Palestine [Tel-Aviv]”, International 
Council Correspondence, Vol. 2, Nr. 9-10, Sept. 1936; „Das gelobte Land (Bericht aus Palästina)“ u. „Der Aufstand der Araber in Palästina“, 
Rätekorrespondenz, Heft 20, GIK, Amsterdam Dez. 1936; P. Mattick & W. Auerbach, “Security With 403’s”, Living Marxism/International 
Council Correspondence, Vol. 4, Nr. 8, Sept. 1939; Alpha, “The Historical Character of the War and the Task of the Working Class”, Living 
Marxism Nr. 1, Frühling 1941, S. 44-58; Gary Roth, Marxism in a Lost Century. A Biography of Paul Mattick, Brill, Leiden/Boston 2015; 
Women’s Jewish Archiv: https://jwa.org/encyclopedia/article/auerbach-ellen; Paul Mattick Papers, Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis (IISG), Amsterdam: https://search.socialhistory.org/Record/ARCH00863. 

 
Landesvorstand der Westermeyer-Gruppe, Württemberg, Mai 1915. Von links zu rechts: Hans Tittel (Ulm) (1894-1983). 2. Lachenmeyer 
(Gmünd). 3. Berta Thalheimer (Cannstadt) (1883-1959). 4. Reeber (Zuffenhausen). 5. Schuhmacher (Stuttgart). 6. Knab (Degerloch). 7. 

Schwan (Heilbronn). 8. Arthur Crispien (Stuttgart) (1875-1946). 9. Josef Ausserlechner (Göppingen), letzter zu rechts. 

 – AUßERLECHNER, JOSEF (1889?-?), Göppingen (Baden-Württemberg), Schillerplatz 1, SPD, 
Spartakusbund. Er war im Mai 1915 Mitglied der Westmeyer-Gruppe, Württemberg, die den 
Kampf gegen den Krieg und den „Sozial-patriotismus“ unterstützte. 

Friedrich Westmeyer (1873-1917). Dieser wurde im Juni 1915 aus der sozialdemokratischen 
Landtagsfraktion ausgeschlossen. Mit Franz Engelhardt und Ferdinand Hoschka (1872-1950) 
bildete er im Landtag eine eigene Fraktion, die „Sozialistische Vereinigung“. Westmeyer 
nahm am 19. März 1916 an der Reichskonferenz der Gruppe Internationale, später 
Spartakusbund genannt, in Berlin teil. Wie viele andere der Stuttgarter Linke wurde er zum 
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Militär eingezogen. Am 14. November 1917 verstarb er in Rethel, bei Reims in einem 
Kriegslazarett an der Westfront. 

In 1918, Ausserlechner tritt der KPD ein; später parteilos, Korrespondent der Zeitschrift Die 
Aktion in Göppingen, danach AAUE, libertärer Kommunist. In 1921 ist er Anhänger einer 
Kommunistischen einheitlichen Arbeiter-Union: 

„Wie muß sich die arbeitende Menschheit organisieren? Die kommunistische Einheitsorganisation 
(Arbeiter-Union) ist die geeignetste Organisationsform zur Vorbereitung und Führung des proletarischen 
Befreiungskampfes und zum Aufbau des Kommunismus. Die Arbeiter-Union vertritt politische und 
wirtschaftliche Interessen zugleich“. 

Er schrieb 1924-1925 ein Manifest im Namen eines Bundes für den anarchistischen 
Kommunismus und eine Broschüre für eine kommunistische Bedarfsgesellschaft. 

Quellen: Josef Außerlechner, „Ein Mahnruf an alle arbeitenden Menschen, von einem Proletarier“, Die Aktion, Heft 45/46, 12. Nov. 1921, S. 
629-634; Die Widersinnigkeit des Kapitalismus: die Vorzuge einer planmassigen Bedarfswirtschaft und die Beseitigung des Staates durch 
einen gerechten, freiheitlichen Gesellschaftsorganismus, Gemeinschaft der Propagandagruppe für freiheitlichen Kommunismus in 
Göppingen, Robert Schleicher, 1925; Manifest des Bundes für gesellschaftliche u. wirtschaftliche Gerechtichkeit, Frieden, Freiheit und Kultur 
(anarchistischer Kommunismus), Göppingen (1925?); Illustrierte Geschichte der deutschen Revolution (Internationaler Arbeiter-Verlag 1929), 
reprint Verlag neue Kritik, Frankfurt/Main, 1970, S. 115; Pierre Ramus Papers, IISG, Amsterdam: https://search.socialhistory.org. 

 – BAETHKE, KARL, Berlin-Charlottenburg, Kantstrasse 98, Verantwortlicher Obmann der KAPD 
Opposition 1927-1928, 1931-1933 KAU. Nach 1945 politische Verbindung mit Alfred Weiland 
und der GIS. 

Quellen: Kommunistischer Arbeiter, Organ der KAPD-Opposition, Berlin, April 1928; Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem 
Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 134, 207. 

– BÄR, ADOLF, Berlin, KAPD, GHA 1920-1921; Rote Hilfe, später VRUK. 

Quelle: Lageberichte Nr. 37 (BArch, R 1507/2009). 

 – BÄR, FRITZ, Berlin-Moabit, Jungsozialist, KAPD, 1931-36? Rote Kämpfer; ab 1946 Leiter der 
Moabiter Gruppe der GIS/SWV. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 206. 

 – BÄR, HEINZ (1908-?), Berlin-Moabit, 1920 Naturfreundejugend, 1929 KJVD, KPD, RGO, nach 
1933 illegale Arbeit in der Gruppe um Fritz Boldt, Rainer Dohmen und Eugen Schlagowski; 
1939 Mitarbeiter bei Deutsche Bank, zusammen mit Eugen Schlagowski illegale Kontakte 
nach Skandinavien und zum Internationale sozialistische Kampfbund (ISK), eine 1926 
sozialistische Absplitterung von der Sozialdemokratie. 

Nach 1945 GIS/SWV; in fünfziger Jahren Kontakte zum französischen Geheimdienst; im 
engeren Kreis der SWV. [Bruder von Fritz Bär?]. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 207; Widerstand in Berlin gegen das NS-Regime 1933 bis 1945. Ein biographisches Lexikon in 12 Bände, 
trafoverlag, Berlin, 2002-2006. 
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Dr. Ludwig Barbasch, Rechtsanwalt, KAPD, Verteidiger von Max Hölz in 1922 

[Photo: Helge Bei der Wieden, Die mecklenburgischen Regierungen und Minister 1918-1952, Böhlau Verlag, Köln-Wien, 1977]. 

 – BARBASCH, DR. LUDWIG (28.8.1892–11.7.1967), alias BRANDIS, FEDOR GÜNTHER, geboren in 
Berlin, Sohn eines jüdischen Kaufmanns; Rechtsanwalt; studierte die Rechtswissenschaften 
in Cambridge, Oxford und Berlin. Kriegsfreiwilliger in August 1914; Unteroffizier und 
Maschinengewehrschütze auf einem Flugzeug. 1918 Promotion zum Dr. iuris in Rostock. 

Vom 13. Dezember 1918 bis 10 Januar 1919, Minister ohne Geschäftsbereich der 
Mecklenburgischen Volksregierung, als USPD; Anfang Januar 1919 Mitglied des 
revolutionären Soldatenrates in Schwerin und Mitgründer der Mecklenburger USPD, die er 
rasch für die KPD verließ. Er wurde Funktionär der KAPD 1920-1933; 1924-28 (und im Januar 
1933) Redakteur der KAPD Zeitschrift Proletarier. 

Während der Tagung der KAPD im September 1921, ist er vorsichtig über die Gründung einer 
Kommunistischen Arbeiter-Internationale (KAI): „die Frage ist nicht die, ob man eine 
Internationale gründen muss, sondern ob die Arbeiter-Internationale auf Grund der ihr 
angehörenden Parteien eine Autorität haben kann. Wir erklären, dass eine Internationale 
notwendig ist. Streit herrscht nur über den Zeitpunkt“. 

Von 1924 bis 1933 als Rechtsanwalt in Berlin politischer Strafverteidiger der KAPD, der KPD, 
ebenso des Leninbundes, später auch für die Rote Hilfe tätig. Unter anderen verteidigte er 
Max Hölz* nach der März-Aktion. Er arbeitete mit dem berühmten Rechtsanwalt Hans Litten 
(1903-1938) zusammen. So zeigten Litten und Barbasch den damaligen SPD 
Polizeipräsidenten von Berlin Karl Zörgiebel (1878-1961) wegen Anstiftung zum Mord in 33 
Fällen am 1. Mai 1929 an. 

In der Nacht des Reichstagsbrandes im Februar 1933 wurde Barbasch verhaftet und war bis 
September 1933 inhaftiert in Spandau, dann im KZ Brandenburg. Soll auf Intervention des 
ehemaligen Kanzler Heinrich Brüning (1885-1970) entlassen worden sein.  

Barbasch war zuerst verheiratet mit Charlotte Brandt die ihm 1925 einen Sohn, Fedor 
Günther, schenkte und dann im Wochenbett starb. FEDOR GÜNTHER wurde sein Pseudonym in 
der Zeitschrift der KAPD: Proletarier. 

Er Anfang der dreißiger Jahre lernte er die Witwe Else Neumann, geborene Marcuse, kennen. 
Nach seiner Freilassung aus den Konzentrationslagern emigrierten Ludwig Barbasch und Else 
Neumann im November 1933 über die Schweiz und Italien nach Palästina. 

Nachdem sich Ludwig Barbasch für eine Anwaltstätigkeit in Palästina qualifiziert hatte, 
arbeitete er ab Mitte 1937 als Rechtsanwalt in Tel Aviv, unterstützt von seiner Frau, die ihm 
bis zu seinem Tode in 1967 dreißig Jahre lang als Sekretärin zur Seite stand. 
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Barbasch verließ jegliche politische Aktivität und 1957 kehrte nach Deutschland zurück. Er 
arbeitete von 1958 bis zu seinem Tod 1967 in Wiesbaden als Rechtsanwalt und war vor 
allem mit Wiedergutmachungsfragen befasst. 

Quellen: KAPD Tagung, Sept. 1921: http://www.left-dis.nl/d/KAPDkongresSept1921.de.pdf; Fedor Günther, „Zur Todeskrise“, Proletarier, 
Heft 7, Mai 1925; „Geopolitik und Geoökonomie. Die Wissenschaft vom Imperialismus“, Proletarier, Heft 1, Januar 1926, S. 10-13; 
„Industriekapital und Gewerkschaften“, Proletarier, Heft 4/5, Mai 1926, S. 64-66; „Industriekapital und Gewerkschaften“, Proletarier, Heft 6, 
Juni 1926, S. 91-94; „Industriekapital und Gewerkschaften“ (Schluss), Proletarier, Heft 7, Juli, 1926, S. 122-125; „Die Entwicklung der 
Sozialdemokratie seit dem Waffenstillstand“, Proletarier, Heft 11, Nov. 1926, S. 197-200; „Die Entwicklung der Sozialdemokratie seit dem 
Waffenstillstand“, Proletarier, Heft 12, Dez. 1926, S. 232-235; „Die Entwicklung der Sozialdemokratie seit dem Waffenstillstand“, Proletarier, 
Heft 1, Januar 1927, S. 13-17; „Der 9. Thermidor der Republik“, Proletarier, Heft 3, März 1927, S. 57-58; „Die deutsche Konjunktur“, 
Proletarier, Heft 10/11, Nov. 1927, S. 235-237; Helge Bei der Wieden, Die mecklenburgischen Regierungen und Minister 1918-1952, Böhlau 
Verlag, Köln-Wien, 1977, S. 8; Hans Bergemann: Zu Recht wieder Anwalt, Jüdische Rechtsanwälte aus Berlin nach 1945, Hentrich & Hentrich 
Verlag, Rechtsanwaltskammer, Berlin 2012; Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de; Wikipedia. 

– BARKOWSKY, alias BARKO, Arbeiter, Essen, KAPD, KAI (KAP Essener Richtung). 

Quelle: Bericht von der Konferenz der KAPD (Essener Richtung), Essen, 20-22 Nov. 1927.  

– BARTELS, ARTHUR, USPD, danach 1919 FAU (Gelsenkirchener Richtung), Redakteur der USPD 
Tagzeitung Ruhrwarte, Gelsenkirchen-Buer, hatte im Mai 1920 eine Broschüre für den 
allgemeinen Aufbau der unionistischen Organisation veröffentlicht. 

Delegierte der FAUD (Gelsenkirchen) zum Ersten Kongress der Profintern (Rote 
Gewerkschaftsinternationale), Juli 1921. Den 12. Juli 1921, las er eine Erklärung der 
Gelsenkirchener Richtung gegen jegliche entristische Politik („Zellentaktik“) innerhalb der 
reformistischen Gewerkschaften. Die Zellentaktik stellte ein Todesurteil der revolutionären 
Gewerkschaften dar, „eine Bedrohung für ihre Unabhängigkeit und ein Hindernis in der 
Verwirklichung ihrer revolutionären Prinzipien“. 

Zusammen mit Nautkuss*, AAU Delegierte, verweigerte er das Versenken der unionistischen 
Bewegung ab. 

Im Herbst 1921, trat er endlich bei die Gelsenkirchener Union der Hand- und Kopfarbeiter 
Deutschlands, die eine Sektion der Profintern war. Die Gelsenkirchener Union wurde eine 
Nebenorganisation der KPD. Er war augenblicklich Redakteur des Freien Bergarbeiters, Nov. 
1921-1922. 

Quellen: Arthur Bartels, Ablösung vor! Von den Gewerkschaften zur Union! Eine Klarstellung der deutschen unionistischen Bewegung, Freie 
Arbeiter-Union, Gelsenkirchen, 1. Mai 1920; Bulletin du Premier congrès international des syndicats révolutionnaires, n° 14, Juli 1921, 
Moskau, S. 14; Der freie Bergarbeiter, Organ der Industriegruppe Bergbau, Beilage zum Zentralorgan der Union der Hand- und Kopfarbeiter 
Deutschlands (Räteorganisation), Mitglied der roten Gewerkschaftsinternationale, 1921-1922; Sept. 1921 KAPD Kongress: http://www.left-
dis.nl; Reiner Tosstorff, Profintern: Die Rote Gewerkschaftsinternationale 1920-1937, Ferdinand Schöningh, Paderborn 2004. 

– BARTHEL, MAX, AAUE, Neustadt (Sachsen). 

Quelle: „Informationstellen der AAU (Einheitsorganisation), Die Aktion Nr. 45/46, 12. Nov. 1921; „Der Kampf um die AAUE“, Die Aktion Nr. 
31/32, 15. August 1922. 

– BAVENDAMN, ALBERT (28.02.1885-?), Bremen, KAPD, Kampf-Organisation. 

Quellen: KAPD Tagung (August 1920): http://www.left-dis.nl/d/kapd0820.pdf; Peter Kuckuk, «Syndikalisten und Kommunistische 
Arbeiterpartei in Bremen in der Anfangsphase der Weimarer Republik», Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit (AGWA), 
Nr. 14, Bochum, 1996, S. 15-66. 

 

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/zeitschriften/id=8&count=1&recno=1&ausgabe=-1
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Karl Albin Becker (Hermann Weber/Andreas Herbst, 

Deutsche Kommunisten. Biographisches Handbuch 1918 bis 1945, S. 82). 

 – BECKER, KARL ALBIN (1894-1942), Während des Ersten Weltkrieges gehörte Becker zunächst 
in Dresden und später in Bremen zu den führenden Persönlichkeiten der Bremer 
Linksradikalen. Im Jahr 1917 wurde er wegen Verbreitung antimilitaristischer Schriften unter 
der Jugend inhaftiert und kam erst durch die Novemberrevolution wieder frei. 

In Dresden wurde er Mitglied des Arbeiter- und Soldatenrates. Als Vertreter der 
Internationalen Kommunisten Deutschlands (IKD) war Becker Delegierter des 
Gründungskongresses der KPD. Im Jahr 1919 war er führender KPD-Funktionär. In der 
Bremer Räterepublik war er Mitglied im Exekutivausschuss („Bremer 21er Ausschuss“). 

Bei den innerparteilichen Auseinandersetzungen 1919 gehörte er zunächst der linken 
Opposition an und unterstützte die AAU. Auf die 1. Reichskonferenz der AAU im Februar 
1920, bemühte sich die Bremer KPD-Opposition um Karl Becker, ohne dem kleinsten Erfolg, 
die Union zu einem wirtschaftlichen Treibriemen der KPD zu machen. In 1921 wird er 
führender Funktionär der Partei in Hamburg. Dort war er unter anderem Chefredakteur der 
Hamburger Volkszeitung. 

1923 wurde Becker als eines der jüngsten Mitglieder in das Zentralkomitee gewählt und 
sogar ins Politbüro berufen. Nach dem Verbot der Partei als Folge des Hamburger 
Aufstandes und des Deutschen Oktobers im selben Jahr musste er untertauchen und wurde 
steckbrieflich gesucht. Anschließend war er kurze Zeit wieder bei der Hamburger 
Volkszeitung tätig. 

In den parteiinternen Auseinandersetzungen gehörte er in der folgenden Zeit zu den 
Anhängern der „Rechten“ um Heinrich Brandler, August Thalheimer und Jacob Walcher. 
Nach einem Aufenthalt in Moskau schloss sich Becker 1925 an die Richtung um Ernst Meyer 
an. In der Folge nahm er wieder wichtige Funktionen in der Partei ein. So war er in der 
Gewerkschaftsabteilung des ZK tätig und gab als Chefredakteur die kommunistische 
Gewerkschaftszeitung Kampf heraus. 

1928 wurde er in den preußischen Landtag gewählt. In den innerparteilichen 
Auseinandersetzungen gehörte er als Wortführer zu den „Versöhnlern“. Mit deren 
Niederlage wurde er 1928/29 aus allen einflussreichen Parteiämtern verdrängt und nicht 
mehr ins ZK gewählt. 

In der Folge betätigte sich Becker vor allem in kommunistischen Nebenorganisationen wie 
der Roten Hilfe und ab 1930 dem Kampfbund gegen den Faschismus (Nachfolgeorganisation 
des verbotenen Rotfrontkämpferbundes). Zwischen 1931 und 1933 war er Landessekretär 
des „Bundes der Freunde der Sowjetunion“. 

Ab Februar 1933 lebte Becker zunächst in der Illegalität und ging 1934 ins Exil nach Prag, 
später nach Amsterdam und schließlich nach Paris. Dort arbeitete er für die Exil-KPD. Im 
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Weltkomitee der Freunde der Sowjetunion spielte er ab 1937 eine führende Rolle. Im Juni 
1941 wurde er zusammen mit seiner Partnerin Elsa Arnold (1903-1986) in Paris von der 
Gestapo verhaftet. 

Am 4. September 1942 wurde Becker vom Volksgerichtshof wegen Vorbereitung zum 
Hochverrat zum Tode verurteilt und am 1. Dezember 1942 im Strafgefängnis Plötzensee 
hingerichtet. 

Im letzten Brief an seiner Gefährtin Elsa Arnold schrieb er: „Ich sterbe aufrecht, wie ich 
gelebt habe, wie ein Soldat für mein Ideal“. 

Quellen: Karl Becker: „Eine Tragödie? Über das Verhältnis zur KAPD“, Hamburger Volkszeitung, Nr. 7 & 10 Januar 1921; Hermann 
Weber/Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten. Biographisches Handbuch 1918 bis 1945, Dietz Verlag, Berlin, 2004, S. 82; 
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Albin_Becker. 

– BEHRENDT, ARNO, ca. 1922-1926 Arbeiter-Union (Anti-autoritäre Revolutionäre), Kleine 
Schwalbengasse 7, Danzig (Pommern). 

Quelle: Versammlungskalender der AAUE, Die Aktion, Heft 9/10, 20. Mai 1925, S. 284. 

– BEIER, RICHARD, Planitz, AAUE, Zwickau, Proletarischer Zeitgeist, 1922-1933.  

Quellen: Nick Heath, https://libcom.org/history/1919-1945-the-proletarischer-zeitgeist; Dada Periokika: http://ur.dadaweb.de/dada-
p/P0001586.shtml  

 
Fritz Belleville, um 1940 

– BELLEVILLE, FRITZ (30.12.1903–3.5.1994), alias FRITZ MERZ, WERNER, geboren in Berlin, 
Korrektor, konfessionslos, Sohn der Maria Amalie Belleville-Martha Jünger. Rechtsstudien in 
Berlin und Frankfurt. 1922 Eintritt in die KPD, 1926 Parteiausschluss. KJVD (Kommunistischer 
Jugendverband Deutschlands), KPD, Verantwortlicher des Studentenblatts Rote 
Studentenfahne. Belleville folgte die Fischer-Maslow Richtung, später die Entschiedene Linke 
um Karl Korsch*, dann 1928 den Leninbund um Hugo Urbahns. Belleville war Mitglied der 
Reichsleitung des Bundes bis September 1932. Zusammen mit anderen Mitgliedern des 
Frankfurter Bezirks, sammelte er sich mit der trotzkistischen Linken Opposition (LO).  

In September 1932 richtet er in die Schweiz ein. 1934 trennte er sich von den Trotzkisten. 
Während des Krieges war Belleville zeitweise in Arbeitslagern; er erhielt erst 1954 die 
schweiz. Niederlassungsbewilligung. 1940 ausgebürgert, nahm er 1977 wieder die deutsche 
Staatsangehörigkeit an. Nach 1945 Korrektor, Referent bei der Schweizerischen 
Arbeiterbildungszentrale und Präsident der Ortsgruppe Basel der Freidenker. Er ist in Basel 
gestorben. 

Quellen: Institut für Zeitgeschichte München-Berlin: Zeugenschrifttum Online. ZS 3008, Belleville, Fritz, 29. März 1972, Basel (Gespräch mit 
Wolfgang Jean Stock): http://www.ifz-muenchen.de/archiv/zs/zs-3008.pdf; David Vogelsanger, Trotzkismus in der Schweiz. Ein Beitrag zur 
Geschichte der Schweizer Arbeiterbewegung bis zum Zweiten Weltkrieg, Dissertation, Zürich 1986; Wolfgang und Petra Lubitz, „Fritz 
Belleville“, 2006: http://www.trotskyana.net/Trotskyists/Bio-Bibliographies/bio-bibl_belleville.pdf; Historisches Lexikon der Schweiz: 
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I27962.php; Hermann Weber/Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten, Dietz Verlag, Berlin 2013, S. 36.  

https://libcom.org/history/1919-1945-the-proletarischer-zeitgeist
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– BENDER, AUGUST (1891-1961), KAPD Funktionär in Kiel, 1920. 

Quelle: Detlev Siegfried, Das radikale Milieu. Kieler Novemberrevolution, Sozialwissenschaft und Linksradikalismus 1917-1922, Springer 
Fachmedien, Wiesbaden, Juli 2004. 

  

Walter Benzmann, AAU/KAPD, danach KPD; SED. 

– BENZMANN, WALTER ERNST OTTO (2.11.1905–1.9.1990), Schlosser; bis 1932 
Reichsbahnangestellter, Strausberg (Brandenburg), Berlin; 1920-1927, KAJ, AAU/KAPD, 
inhaftiert in 1927. 

1931-1933 RGO, „Kampfbund gegen den Faschismus“; Dez. 1931 Funktionär der KPD 
Ortsgruppe Strausberg; am 1. März 1933 verhaftet und in KZ Oranienburg (3.8.1933-
9.10.1933) eingeliefert. 

1955/1946 KPD/SED. Er lebte mit seiner Frau Dora (geborene Golling) und seiner Tochter 
Jutta in Berlin-Reinickendorf und arbeitete im dortigen Bezirksamt. Wahrscheinlich Anfang 
der 50er Jahre zog die Familie nach Pankow. Benzmann war Mitglied des Bezirkskomitees 
Berlin der Antifaschistischen Widerstandskämpfer der DDR und stellvertretender 
Vorsitzender der Bezirksveteranenkommission. 

Als anerkannter Verfolgter des Naziregimes (VdN) erhielt er ab 1965 eine Ehrenpension. 
1970 wurde er mit dem Orden „Banner der Arbeit“ geehrt, 1975 wurde ihm der 
Vaterländische Verdienstorden in Gold, für seine „Standhaftigkeit im antifaschistischen 
Widerstandskampf“ und seinen „selbstlosen Einsatz beim Aufbau des Sozialismus in der 
DDR“ verliehen. 1982 erhielt er die Medaille für Kämpfer gegen den Faschismus 1933-1945: 
1985 Karl Marx Orden. 

Quellen: „Ein Brief aus dem Zuchthaus“, KAZ Nr. 93, Berlin, Dez. 1927; „Karl Marx Orden“, Neues Deutschland, 2. Mai 1985, S. 4; Die 
politische Häftlinge der KZ Oranienburg: http://www.stiftung-bg.de/kz-oranienburg/index.php?id=56. 

– DR. BERG, Oberlehrer in Celle (Niedersachsen), hatte sich im Juli 1920 der KAPD 
angeschlossen und an einem Putschversuch in Köthen (Magdeburg) im August 1920 beteiligt. 

Quelle: „Putschnachlese“, Volkstimme, Magdeburg, Mittwoch den 25. August 1920; Bundesarchiv: DZA Abteilung II Nr. 10520. 

 – BERG, PETER (7.4.1886–?), geboren im Dorf Riesweiler (Rheinland-Pfalz), Arbeiter in Essen; 
vor 1914 SPD, danach im Spartakusbund aktiv, KPD, Mitbegründer der KAPD im April 1920; 
Redakteur der KAP Essener Richtung, Mitglied der GHA 1922-1924. Noch politisch aktiv in 
1950. 

Quellen: Ministerium des Innern, Personal Nachrichten Rep 77, Titel 189 Nr. 1; IISG, Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer, map 219-
221 (http://aaap.be/Pages/KAPD-Congresses.html); Bundesstiftung: Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-

http://aaap.be/Pages/KAPD-Congresses.html
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aufarbeitung.de; Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred 
Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 377. 

– BERGEMANN, EMIL, AAU/KAP inhaftiert, 1927. 

Quelle: „Ein Brief aus dem Zuchthaus“, KAZ Nr. 93, Dez. 1927.  

– BERGES, HEINRICH, AAU, später AAUE Frankfurt/Main, 1922. 

Quelle: SAPMO, Bundes-Archiv Lichterfelde, RY 1/ I/5/4/1. 

– BERGMANN, KARL [=LUDWIG MEYER] 

– BERGS, PETER, Berlin-Lichtenberg, während des Kriegs Direktor einer Berliner Futtermittel-
Fabrik, Rittergutstrasse. Am 10. November 1918, mit August Wülfrath*, als gewählte 
Arbeiterräte im Zirkus Busch anwesend; Im November 1918 tritt er in den Spartakusbund ein, 
ab April 1920 KAPD. 

Opponent zur Gründung der KAI in September 1921, erklärt er, dass die Bildung anderer KAP 
in den vorkapitalistischen Ländern träumerisch ist. Nur in diesen Ländern bleibt der 
Parlamentarismus eine Möglichkeit: 

„…sagen wir uns, dass es Länder gibt, die dadurch, weil sie nicht in der Blüte des Kapitalismus stehen, 
keinen Kommunismus einführen können. Es gibt Länder, wo der Arbeiter den Parlamentarismus noch als 
Kampfmittel gebrauchen muss. In derartigen Ländern ist die Gründung der K.A.P.D. ein Unding. Darum 
sagen wir, eine Kampfinternationale kann nur das zusammenfassen, nur die Länder umfassen, die 
ungefähr die gleiche Höhe der kapitalistischen Entwicklung haben…“. 

Im Mai 1922 schreibt er an Emil Sach*, Besitzer der KAPD Druckerei für die Zeitschrift 
Proletarier, Geld und alle Broschüren der Berliner Richtung zurückzugeben: „Sie und ihre 
Clique haben für alle Zeiten aus der Arbeiterbewegung zu verschwinden“. 

Quellen: Sept. 1921 KAPD Tagung in Berlin: http://www.left-dis.nl/d/KAPDkongresSept1921.de.pdf; KAZ, Essen, Nr. 11, 1922; August 
Wülfrath, 9. November 1967: An das Zentralkomitee der SED (ZPKK 16. Nov. 1967, XI/139/67, Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde); Gerhard 
Engel/Bärbel Holtz/Ingo Materna: Groß-Berliner Arbeiter- und Soldatenräte in der Revolution 1918/19. Dokumente der Vollversammlungen 
und des Vollzugsrates. Vom Ausbruch der Revolution bis zum 1. Reichsrätekongreß, Akademie Verlag, 2014. 

– BETHKE, KARL, Dresden, AAUE. 

Quelle: Proletarischer Zeitgeist. 

– BETZOLDT, HANS [=ADAM SCHARRER] 

– BIEDERMANN, ERNST, alias ERNST LICHTENBERG, Berlin-Lichtenberg, KAPD/AAU, enger Freund 
von Alfred Weiland* seit 1925; er arbeitete als Redakteur in KAZ, Kampfruf und Proletarier; 
nach 1933 illegale Aktivität in der KAU. 

1946 SED Mitglied; arbeitet bei den GIS als enger Mitarbeiter von Weiland. Er wurde freier 
Mitarbeiter der Zeitschrift Friedenspost, einem Organ der Massenorganisation Deutsch-
Sowjetische Freundschaft (DSF). Nach der Weiland Verschleppung den 11. November 1950 
in West-Berlin, setzte sich Biedermann in den Westen. Er wurde aus der SED im August 1950 
ausgeschlossen. 

Biedermann und Weiland arbeiteten immer politisch zusammen nach der Entlassung von 
Weiland aus dem Gefängnis in DDR (November 1958). 

Quellen: Ernst Lichtenberg, „Seeckts Rote Reichswehr“, Proletarier, Heft 12, Dezember 1926, S. 225-227; „Der Rechtsblock, die Krönung der 
Demokratie“, Proletarier, Heft 2, Februar 1927, S. 31-33; „Maitag 1927. Frieden – Freiheit – Brot“, Proletarier, Heft 4/5, Mai 1927, S. 85-87; 
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„Die Stahlhelm-Demokratie“, Proletarier, Heft 6, Juni 1927, S. 113-114; „Der Gewerkschaftskongress in Paris“, Proletarier, Heft 9, 
September 1927, S. 200-202; Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner 
Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 297-298.  

– BLANK, MICHEL [= KURT WEISSKOPF] 

– BLUDAU, WILHELM (10.5.1896–23.6.1941), geboren in Hörde (Dortmund); Maschinen-
schlosser, Mitglied der KPD, danach KAPD, gehörte im Ruhrgebiet zwischen 1920 und 1923 
zu den Führern der Hungerrevolten. Deswegen mehrfach inhaftiert, galt er als „kleiner Max 
Hoelz“. Im Erwerbslosenausschuß des Ruhrgebiets trat Bludau 1925 als linker Kritiker gegen 
die KPD auf und wurde 1926 aus der Partei ausgeschlossen. Vorwürfe einer Verbindung zur 
politischen Polizei waren offensichtlich zu seiner Isolierung ausgestreut. In Polizeiakten wird 
er als „redegewandt mit sicherem Auftreten“ bezeichnet; er stand unter polizeilicher 
Beobachtung. 

Nach 1933 in kleinen Gruppen im Widerstand aktiv gegen die NS-Diktatur, wurde er im 
„Bludau-Prozeß“ 1936 zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt und Ende 1937 im KZ Buchenwald 
inhaftiert. Wilhelm Bludau kam dort 1941 ums Leben. 

Quellen: Kuno Bludau, Gestapo, geheim! Widerstand und Verfolgung in Duisburg 1933–1945, Bonn-Bad Godesberg, Verlag Neue 
Gesellschaft, 1973; Bundesstiftung (Biographische Datenbanken): https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 

– BLUM, KETTWIG (Essen), KAPD (Essener Richtung). 

Quelle: IISG, Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer, map 219-221 (http://aaap.be/Pages/KAPD-Congresses.html). 

– BOGUSZ, RICHARD (1905-?), Klostermansfeld, 1918 SAJ, 1919-1924 KAJ, an Max Hölz 
„Aktionen“ in Mitteldeutschland beteiligt, 1926-1933 KAPD und AAU Organisation-Leiter in 
Klostermansfeld; 1942-1943 SA/NSDAP; nach 1945 in Kontakt mit der SWV von Alfred 
Weiland; 27.11.1950 Verhaftung, am 11.2.1952 vom Landgericht Halle zu 1 Jahr Zuchthaus 
und 5 Jahren Sühnemaßnahmen verurteilt.  

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 251. 

– BÖHM, PAUL (1895-1942), geboren in Zempelburg (Westpreussen, heute Polen), Berlin-
Spandau, KAPD (Essener Richtung), aus jüdischer Herkunft. Deportation aus Berlin nach dem 
Theresienstadt Ghetto am 14. September 1942. Wahrscheinlich sofort ermordet. 

Quelle: Vulcan, Organ der Kommunistischen Arbeiter-Internationale, Berlin-Spandau, 1926-1927; Gedenkbuch Berlins der jüdischen Opfer 
des Nationalsozialismus, Freie Universität Berlin, Zentralinstitut für sozialwissenschaftliche Forschung, Edition Hentrich, Berlin 1995. 

– BOHN, EMIL (1905-?), Berlin, Maschinenschlosser, Elektroschweisser, 1919 Freie Proletarier-
Jugend, 1920-1923 KAJ und KAPD; 1923-1926 Gefängnis wegen Beteiligung an 
Sprengstoffanschlägen auf eine Fabrikantenvilla und das Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Halle, 
1927 KAPD und AAU; Wanderschaft in Schweiz, Frankreich und Spanien; ab 1928 (mit Otto 
Quarg*?) Bezirksleiter der KAP für Mitteldeutschland; 1933 Schutzhaft; bis Kriegsende als 
Elektrochweisser in Berlin tätig. 

1945 Mitbegründer der KPD Berlin-Jungfernheide, kurze Zeit Arbeit für Hilfspolizei und die 
russische Kommandantur, dann Gewerkschaftssekretär in Berlin; 1947 Arbeit in 
Provinzialregierung Halle, Abteilungsleiter für Handel und Versorgung. Die nach dem Krieg 
wiederentstehende trotzkistische Gruppe Internationale Kommunisten Deutschlands (IKD), 
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von Oskar Hippe* geleitet, die gab ein eigenes hektographiertes Blatt Der Marxist in Berlin, 
wurde in Mitteldeutschland mit Hilfe von Emil Bohn* gesichert. 

1950 verhaftet; 1952 im Prozess gegen Weiland und andere – „trotz Reue“ (sic) – zu acht 
Jahren Zuchthaus verurteilt; nach Haftenentlassung 1956 Arbeit im Buna-Werk, eines der 
fünf größten Industriekombinate der DDR (18.000 Beschäftigte). 

Quellen: Thomas Klein, „Widerstand und Verfolgung von Kommunisten während der Stalinisierung der SED 1946-1951“, Utopie kreativ, 
Heft 81/82, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Berlin, Juli-August 1997, S. 123-133; Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das 
unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 158; Bundesarchiv Lichterfelde: 
Zentrale Parteikontrollkommission der SED, Zentrale Parteikontrollkommission der SED, Überprüfung oppositioneller Gruppen und 
Personen: DY 30/IV 2/4/380 (Informationen über die Tätigkeit linker Gruppen). 

– BÖLKE, WALTER R. (1905-1987), Notenstecher, 1916 Eintritt in die Freie Sozialistische Jugend 
(FSJ), 1919 KPD, 1921 KAPD? Er wanderte 1925 in die USA aus, beteiligte in New York an 
rätekommunistischen Gruppen und gab um 1938-1939 die Zeitschrift Proletarian Outlook 
(„Published by Proletarian Group“) heraus.  

Quelle: Christoph Plutte & Marc Geoffroy (Hrsg.), Die Revolution war für mich ein großes Abenteuer. Paul Mattick im Gespräch mit Michael 
Buckmiller, UNRAST Verlag, Münster, 2013, S. 165. 

– BÖRNER, FRITZ, alias ENSGARD (1896-?), Matrose während des I. Weltkrieges; Nov. 1918, 
Mitglied des Arbeiter– und Soldatenrats in Kiel; 1920-1921 Funktionär der AAU Rheinland-
Westfalen; Wanderredner. 

Quelle: Bundesarchiv: Ministerium des Innern, Personal Nachrichten Rep 77, Titel 1809 Nr. 1. 

– BÖRNER, HEINRICH, AAUD/KAPD, Bremen (Wasserkante), Reichsausschuss der Betriebsräte. 
Er nimmt am 12. Juni 1921 an der IV. Reichskonferenz der AAU teil. Zu dieser Konferenz in 
Berlin traten 44 Delegierte. Er verteidigt in der AAU die Notwendigkeit der Partei: „(Börner) 
skizzierte die KAPD als eine Partei nicht alten Stils“ und vorwarf jegliche antizentralistischen 
und operaistischen Positionen innerhalb der AAU: „Die Opposition in der AAU entstehe aus 
der Befürchtung heraus, dass die Intellektuellen die Proletarier übers Ohr hauen könnten“.  

Er war einige Monate später Delegierte zum KAPD Kongress von September 1921, wo er 
einen Referat über die Frage „KAPD und AAU Kartell der Unionen in Deutschland, die 
Internationale der Unionen“. Er kritisiert stark die syndikalistische Einsichte der FAUD und 
diese der Moskauer RGI, die Hand in Hand gehen. Er unterstreicht den notwendigen Weg, 
um eine Internationale der Unionen aufzubauen: „Wir müssen die Gewerkschaften 
zertrümmern. Das können wir nicht durch Abwarten. Das können wir nur indem wir die 
Parole herausgeben: ‚Zertrümmerung der Gewerkschaften‘. Also: ‚Heraus aus den 
Gewerkschaften‘“.  

Quellen: „Die IV. Reichskonferenz der AAU“, Die Aktion, Heft 27/28, 9. Juli 1921, S. 398; Reichskommissar Innern RK 59, 25 Okt. 1921; 
Tagung KAPD Sept. 1921: http://www.left-dis.nl/d/KAPDkongresSept1921.de.pdf. 

– BÖTTICHER, HERMANN, AAU Hamburg 19, Redakteur der Zeitschrift Arbeiterpolitik. 

Quelle: Arbeiterpolitik, Flugzeitung der AAU Groß-Hamburg, Nr. 1, Januar 1929. 

– BOUILLON (POUILLON ?), Gotha, KAPD, 1920-1921, Leiter der lokalen Sektion. 

Quellen: Die Aktion, Heft 11/12, 19. März 1921, S. 159; KAPD Kongress Februar 1921: http://www.left-dis.nl/d/kapd02.21.pdf. 
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 – BOVENSIEPEN (ALFRED?) (1895?-?), Erhard Lucas nach, einer der Kampfleiter des Aufstandes 
an der Ruhr in Mühlheim („Hauptquartier Rote Armee Diktatur des Proletariats“); Herbst 
1920 Mitglied der Berliner GHA der KAPD, Oberleitung der Kampf-Organisation der KAPD. 

Quellen: Landesarchiv Berlin C Rep. 118 (A 1081: Bovensiepen, Alfred); Erhard Lucas, Märzrevolution im Ruhrgebiet. März/April 1920, Band 
1, März Verlag, Frankfurt/Main, 1970, S. 449; FAU Duisburg, Helge Döhring (FAU-Bremen) und Rudolf Mühland (FAU-Düsseldorf), März 
1920 – Die vergessene Revolution im Ruhrgebiet http://www.syndikalismusforschung.info/marz1920.htm  

– BRANDIS [=LUDWIG BARBASCH] 

  
Photo von dem jungen Otto Braun (Hermann Weber/Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten, Dietz Verlag, Berlin, 2004, S. 122) / Photo 

von Lǐ Dé, chinesischem Pseudonym von Otto Braun, 1932-1939.  

– BRAUN, OTTO (1900-1974), alias OSKAR, OSKAR SCHUMANN, LANGNER, KARL WAGNER, LǏ DÉ (李德), 
Der Sohn eines Buchhalters und einer Lehrerin besuchte 1913 bis 1919 die 
Lehrerbildungsanstalt in Pasing und schloss sich während des Ersten Weltkrieges der 
Jugendbewegung und nach Kriegsende der Freien Sozialistischen Jugend (FSJ) an. 1919 trat 
er insgeheim der KPD bei. Nach dem März 1920 Kapp Putsch schloss sich Braun sechs 
Monate der KAPD an. 

Er kehrte im Herbst 1920 aber zur KPD zurück. Es war der Beginn eines ausgezeichneten 
Lebenslaufes im Dienste des stalinschen Komintern-Apparats. 

Er war bis 1926 verdeckt in ihrem Abwehr- und Nachrichtendienst und ab 1921 ebenso 
verdeckt auch als Redakteur der KPD-Presse tätig. Er war an der Errichtung der Münchner 
Räterepublik und 1921 an den mitteldeutschen Aufständen beteiligt. Otto Braun, der bereits 
als junger Mann beträchtliche „Geheimratsecken“ aufwies und eine auffällige Harold Lloyd-
Brille trug, war dabei unter verschiedenen Deck- und Aliasnamen wie OSKAR, OSKAR SCHUMANN, 
LANGNER und KARL WAGNER tätig und arbeitete eng mit den geheimpolizeilichen Dienststellen 
des „Staatskommissars für die Überwachung der öffentlichen Ordnung“ zusammen. Später 
gründete er zur Tarnung seiner geheimdienstlichen Aktivitäten das Nachrichtenbüro Coruna, 
welches angeblich Nachrichten über die kommunistische Bewegung in Deutschland und im 
Ausland zur Weitergabe an die Presse sammelte. 

1921 war Braun maßgeblich in die sogenannte „Freyberg-Affäre“ in Berlin verwickelt, bei 
welcher als deutsche Geheimpolizisten getarnte Kommunisten einem exilrussischen Oberst 
Freyberg geheime militärische Papiere abnahmen, um sie der Sowjetunion zu übergeben. 
Braun geriet dabei erstmals unter ernsten Verdacht, mit den Kommunisten 
zusammenzuarbeiten, konnte sich aber rechtfertigen und weiterhin als strammer Rechter 
ausgeben. Spätestens ab 1925 arbeitete er auch für den sowjetischen militärischen 
Nachrichtendienst GRU. 

Als Braun 1926 einem Komintern Emissär, dem Dänen Georg Laursen (1889-1977), 
gestohlene bzw. illegal beschaffte Dokumente der deutschen Geheimpolizei, u. a. über 
Aktivitäten des englischen Geheimdienstes in den westlichen Nachbarstaaten der 
Sowjetunion verschaffte, wurde er schließlich nach mehrtägiger Observation am 30. 
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September 1926 in Berlin verhaftet. Otto Braun saß dann von 1926 bis 1928 in 
Untersuchungshaft bzw. in Haft in Berlin-Moabit. Er wurde am 11. April 1928 in einer 
waghalsigen Aktion durch eine bewaffnete Gruppe von Kommunisten unter der Leitung 
seiner damaligen Lebensgefährtin Olga Benário (1908-1942) befreit und floh unverzüglich 
nach Moskau, wo er 1928/29 Mitglied der Proletarischen Schützendivision war und bis 1932 
an der Militärakademie Frunse studierte. 

1932 bis 1939 war er im Auftrag des militärischen Nachrichtendienstes (GRU) der 
Sowjetunion als militärischer Berater der Kommunistischen Internationale und hoher Offizier 
der Roten Bauernarmee in China. Da die Kommunistische Internationale mit den 
Guerrillataktiken Mao Zedongs nicht einverstanden war, sollte Otto Braun unter dem 
chinesischen Pseudonym LI DE die Armeeführung in eigene Hände übernehmen. 1934 erlitt 
die Rote Bauernarmee unter seiner Führung in offener Schlacht so gravierende Verluste, 
dass die Verteidigung des Hauptstützpunkts in Ruijin unmöglich erschien. Daher begann die 
chinesische Rote Armee den „Langen Marsch“, dessen einziger ausländischer Teilnehmer 
Braun war. Braun war in dieser Zeit mit einer Chinesin liiert. Otto Braun, der als 
„Aufpasser“ der Komintern für Mao Zedong bestimmt war, wurde ab 1934 von dem 
wesentlich gerissener agierenden Mao Zedong völlig ausgespielt, dem es auch gelang, das 
Vertrauen seiner sowjetischen Auftraggeber zu Otto Braun nachhaltig zu untergraben. 

Braun unterlag nach seiner Rückkehr nach Moskau zwar keinen Repressalien, wurde aber 
trotz seiner militärischen Vorbildung und geheimdienstlichen Erfahrung nie wieder adäquat 
verwendet. 1939 bis 1941 arbeitete er als Redakteur und Übersetzer für den Verlag für 
fremdsprachige Literatur Moskau. Bis 1946 war er Polit-Instrukteur in verschiedenen 
Kriegsgefangenenlagern und Mitglied des Nationalkomitees „Freies Deutschland“. Danach 
lebte er als Übersetzer und seit 1951 freier Schriftsteller in Moskau und Krasnogorsk. 

1954 kehrte er in die DDR zurück und wurde Mitglied der SED. Als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der SED war er der 
verantwortliche Redakteur für die deutsche Ausgabe der Werke Lenins. 1961 bis 1963 war er 
als Nachfolger von Erwin Strittmatter (1912-1994) 1. Sekretär des Deutschen 
Schriftstellerverbandes. Im Rahmen der Polemik über die Generallinie 1959 bis 1964 übte 
Braun im Auftrag der SED-Führung heftige Kritik an der Politik der chinesischen Staats- und 
Parteiführung nach dem Bruch zwischen KPCh und KPdSU Braun durfte zwecks 
„Entlarvung“ Mao Zedongs auch seine Chinesischen Aufzeichnungen (1932–1935) (Berlin 
1975) veröffentlichen, in welchen er die politische Haltung Maos wie auch dessen 
persönliches Auftreten und dessen Lebensweise aufs Heftigste kritisiert. 

Braun wurde 1960 mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Silber und 1967 in Gold, 1969 
mit dem Nationalpreis der DDR und 1970 mit dem sowjetischen Orden des Vaterländischen 
Krieges, dem Karl-Marx-Orden und der Lenin-Erinnerungsmedaille ausgezeichnet. 

Quellen: Otto Braun, In der Münchner Freien Sozialistischen Jugend, Ost-Berlin 1959; Chinesische Aufzeichnungen (1932-1939), Dietz Verlag, 
Ost-Berlin 1975; Freddy Litten, Otto Brauns frühes Wirken in China (1932-1935), Osteuropa-Institut München 1988; Hermann 
Weber/Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten, Dietz Verlag, Berlin, 2004, S. 122-123; wikipedia (China): 
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=%E6%9D%8E%E5%BE%B7. 

– BRAUNE, OTTO, KAP/AAU, 1927 inhaftiert. 

Quelle: „Ein Brief aus dem Zuchthaus“, KAZ Nr. 93, Dez. 1927. 

– BRAUNWALD, Delegierte der KAJ an dem September 1921 Kongress der KAPD. 
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Quelle: left-disorder: http://www.left-dis.nl/d/KAPDkongresSept1921.de.pdf. 

 
James Broh, 1920 [Felix Conrad Felixmüller: Porträt Justizrat James Broh, 1921]. 

– BROH, JAMES (1867-1942), (9.11.1867-1942), alias JUNIUS, Berlin-Charlottenburg, geboren 
in Perleberg (Brandenburg); Jurist, Publizist, USPD, KPD, KAPD, AAUE. Broh stammte aus 
einer jüdischen Familie und studierte Rechtswissenschaften in Berlin. Nach dem 
Staatsexamen promovierte er zum Dr. juris und begann mit der üblichen Ausbildung im 
preußischen Justizdienst. Bereits zu dieser Zeit war er Anhänger der Sozialdemokratie. Den 
Schritt in den Justizdienst unternahm er auf Anraten von August Bebel und Wilhelm 
Liebknecht, die hofften, dass Broh später als Rechtsanwalt Sozialdemokraten verteidigen 
würde. Broh ließ sich als Anwalt in Berlin nieder und trat der SPD bei. Er schrieb für 
verschiedene sozialistische Zeitschriften und war Mitbegründer der Jugendorganisation „Die 
arbeitende Jugend“. In dieser Zeit gehört er dem revisionistischen Flügel der Partei an. 

Während des Ersten Weltkrieges zog sich Broh zunächst von der Politik zurück. Er schrieb 
Gedichte gegen den Krieg und das Schauspiel Bettina. Als Kriegsgegner trat er der USPD bei. 

In der Novemberrevolution wurde er Generalsekretär des Vollzugsrates der Arbeiter- und 
Soldatenräte bis zum ersten Reichsrätekongress. Nach dem Austritt der USPD aus dem Rat 
der Volksbeauftragten am 27. Dezember 1918 trat Broh als Redner der Partei auf. 

Im Jahr 1919 wurde er zum Stadtverordneten von Charlottenburg gewählt. Bereits kurze Zeit 
später trat er wieder zurück, um sich um die politische Bildung in der USPD zu kümmern. 

Beruflich wurde er u. a. zum Anwalt Karl Liebknechts. Ab 1919 gehörte Broh zur 
Oppositionsgruppe in der KPD. Nach der Spaltung der Partei an der Frage Rätedemokratie 
oder Nationalversammlung schloss sich Broh 1920 der KAPD an. In der neuen Partei vertrat 
er gemeinsam mit Franz Pfemfert* auf dem Parteitag in Gotha die Minderheit, die den 
Beitritt zur Moskauer Komintern ablehnte. Zusammen mit Otto Rühle*, Franz Pfemfert und 
Oskar Kanehl wurde er 1921 zum Mitbegründer der AAUE. Publizistisch betätigte er sich in 
Franz Pfemferts Zeitschrift Die Aktion. Als Justizrat engagierte er sich in mehreren wichtigen 
Prozessen als Verteidiger von Revolutionären, z. B. 1921 von Max Hölz*, im Mai 1924 von 
Oskar Kanehl* oder beim „Weißenseer Kommunistenprozess“ für Arthur Michaelis*, Fritz 
Falk*, Ernst General*, Karl Ziegler* und Paul Dolling*. Aus Brohs Verteidigungsrede für Max 
Hölz stammt die Formulierung: „Die Todesstunde der Partei-Revolution ist die 
Geburtsstunde der Massen-Revolution.“  

Im Jahr 1930 trat er der KPD bei. Nach dem Reichstagsbrand verließ Broh Deutschland, 
kehrte aber wieder zurück, um die Verteidigung eines Mandanten zu übernehmen. Er wurde 

https://de.wikipedia.org/wiki/Perleberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Unabh%C3%A4ngige_Sozialdemokratische_Partei_Deutschlands
https://de.wikipedia.org/wiki/Novemberrevolution
https://de.wikipedia.org/wiki/Vollzugsrat_der_Arbeiter-_und_Soldatenr%C3%A4te_Gro%C3%9Fberlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Vollzugsrat_der_Arbeiter-_und_Soldatenr%C3%A4te_Gro%C3%9Fberlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Rat_der_Volksbeauftragten
https://de.wikipedia.org/wiki/Rat_der_Volksbeauftragten
https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Charlottenburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunistische_Arbeiterpartei_Deutschlands
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Pfemfert
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunistische_Internationale
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_R%C3%BChle_(Politiker,_1874)
https://de.wikipedia.org/wiki/Oskar_Kanehl
https://de.wikipedia.org/wiki/Max_H%C3%B6lz
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunistische_Partei_Deutschlands
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verhaftet und zunächst in einem „privaten Lager“ gequält, danach offiziell in 
„Schutzhaft“ genommen und in der Festung Spandau inhaftiert. Durch den Einsatz seiner 
Frau wurde Broh vier Wochen später entlassen und emigrierte in die Tschechoslowakei. 
Später lebte er als freier Schriftsteller in Paris. Am 27. Oktober 1937 wurde ihm die deutsche 
Staatsbürgerschaft aberkannt. 

In Paris schrieb er unter dem Pseudonym JUNIUS für die Zeitschrift Neue-Tage-Buch 
(Nachfolger für Das Tage-Buch), 1933-1940, oder das Organ des Internationalen 
Sozialistischen Kampfbundes Sozialistische Warte, 1934-1940. Er ist 1942 in Paris gestorben. 

Quellen: J(ames). B(roh).: „Ich klage an“, Die Aktion, Heft 15/16, 16. April 1921, S. 223-226; „Das Ende der parteirevolutionären Ära (Zum 3. 
Kongress der Dritten Internationale)“, Die Aktion, Heft 35/36, 3. September 1921, S. 490-500; „Der Rote Faschismus“, Die Aktion, Heft 8, 29. 
April 1923, S. 201–206; Stefan Großmann (Hrsg.), Das Tage-Buch, Nachdruck der Jahrgänge 1920–1926, Athenäum, Königstein 1981; 
Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de; Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/James_Broh. 

– BROUWERS, WILHELM, Sekretär der KAPD in Düsseldorf, Ulmenstraße 51 I, Bezug der KAZ. 

Quelle: Bundesarchiv Koblenz: Rep 77 Titel 4003 Nr. 1, Staatliche Sicherheitspolizei, Düsseldorf, 2.7.1920. 

– BRUMMER, HERBERT, Leipzig, Lokführer; KAPD/AAU, KAU, nach 1933 illegale Arbeit; 
Emigration in Schweden?; um 1949 Rückkehr nach Leipzig. Verleihung „Verdienter 
Eisenbahner der DDR“ am 8. Juni 1952. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 130; Dirk Hubrich: Verleihungsliste zum Ehrentitel „Verdienter Eisenbahner der DDR“ von 1951 bis 1979 
(Nov. 2013): http://www.deutsche-gesellschaft-fuer-ordenskunde.de/DGOWP/wp-content/uploads/2013/11/VL-VE-1951-1979.pdf.  

– BUCHHOLZ, WILHELM (1887-1984), Bremen, SPD, Nov. 1918 IKD, Mitglied des Arbeiter- und 
Soldatenrats in Bremen, Dez. 1918; KPD, KAPD/AAU; später FAUD Agitations-kommission, 
1924.  

Quellen: Peter Kuckuk, Revolution und Räterepublik in Bremen, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main, 1969; Helge Döhring: Frei die Stadt! 
Bremens syndikalistischer Stadfürher : https://syndikalismusforschung.files.wordpress.com/2012/05/syfo-guide-bremen.pdf. 

– BURKHARDT, LUDWIG, KAP/AAU, inhaftiert in 1927. 

Quelle: „Ein Brief aus dem Zuchthaus“, KAZ Berlin, Nr. 93, Dez. 1927. 

– BUSSE, ERNST (1894?-?), Altenberg (Sachsen), Töpfer, AAUE in Altenberg, nach 1945 
GIS/SVW, Dresden. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 248. 

– CALLAM, ALBERT (31.1.1897-1.3.1956), alias KALLAN, ALBRECHT, geboren in Stolp (Pommern), 
Maurer, Fliesenleger, 1919-1920 AAU; danach KPD, Geschäftsführer des Kampf, Peuvag 
Chemnitz. Er war bis 1933 Geschäftsführer von KPD-Verlagen und Druckereien. Er wurde am 
30. April 1933 in Breslau verhaftet und bis Februar 1934 in Esterwegen festgehalten. 

Im Mai 1934 emigrierte er nach Prag, 1937 weiter nach Frankreich. Hier war er für den Druck 
illegaler Materialien der KPD-Auslandsleitung zuständig, die nach Deutschland geschmuggelt 
wurden. Er war Mitarbeiter an der Deutschen Volkszeitung in Paris, verantwortlich für den 
Druck. Callam gelang im Dezember 1941 die Ausreise nach Mexiko. Dort war er Mitglied der 
stalinistischen Bewegung „Freies Deutschland“ und von 1942 bis 1946 als Verlagsleiter bzw. 
als Geschäftsführer der Zeitschrift Freies Deutschland tätig. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Paris
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Sozialistischer_Kampfbund
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Sozialistischer_Kampfbund
https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/Biographische%20Datenbanken-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=4138
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Quellen: Lageberichte Nr. 50, 9. August 1921 (BArch, R 1507/2013); wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Callam 

– CHARPENTIER, FRITZ (22.12.1869–2.8.1928), USPD und AAU Solingen, Dez. 1920 VKPD. 
Charpentier wurde nach einer Handelsschule in einer privaten Lehranstalt und einer 
Ausbildung Kaufmann und Reisender im Rheinland und im Ruhrgebiet. Noch vor Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs trat er der SPD bei. Als Gegner des Kriegs verließ Charpentier 1917 die 
Partei und wurde 1917 Mitglied und ab 1919 als Parteisekretär in Solingen Funktionär der 
USPD. 

Während des Aufruhrs an der Ruhr, blieb er rückwärts. Er unterzeichnet – sowie der KPD 
Oskar Triebel (1891-1968), Leiter der Ortsgruppe Barmen – das Bielefelder Abkommen (24. 
März 1920), das die Arbeiter entwaffnet: 

„12. Es erfolgt sofortige Abgabe der Waffen und Munition sowie die Rückgabe requirierten und 
erbeuteten Heeresgeräts an die Gemeindebehörden“. 

Auf Vorschlag der KPD wurde am 25. März auf einer Vollversammlung der Vollzugsräte des 
Industriegebiets in Essen, an der auch einige militärische Führer der Roten Ruhrarmee 
teilnahmen, ein Zentralrat zur einheitlichen Leitung der Abwehrkämpfe gewählt. Wilhelm 
Pieck wies darauf hin, daß das Bielefelder Abkommen „keinerlei Garantien böte“, zumal ihm 
die Regierung noch nicht zugestimmt habe. Die einzige Garantie für die Arbeiter sei, die 
Waffen zu behalten, um jederzeit ein Eindringen der Reichswehr verhindern zu können. Am 
26. März in Hagen, erklärte Wilhelm Pieck sich gegen „unreale radikalistische 
Forderungen“ wendend, daß in der gegebenen Situation die Voraussetzungen fehlten, in 
einem Sprung zur Diktatur des Proletariats zu gelangen. Zu erreichen sei aber die 
Bewaffnung der Arbeiter und die Entwaffnung der Bourgeoisie. 

In den ersten Apriltagen, nach dieser einseitigen Entwaffnung, wurden 150 bis 300 Arbeiter 
und Arbeitersamariterinnen getötet. Hausdurchsuchungen, Entwaffnungen, Standgerichte 
und Massenverhaftungen begleiteten den Vormarsch der Reichswehrtruppen. Am 6. April 
rückte die Reichswehr in Dortmund ein. Es erfolgten Todesurteile sowie 
Massenerschießungen. Wer bei Festnahme bewaffnet war, wurde sofort oder „auf der 
Flucht erschossen“. 

Im Dezember 1920 wurde Charpentier, der als Delegierter am sogenannten 
„Spaltungsparteitag“ der USPD teilgenommen hatte, Mitglied der Vereinigten KPD und 
wurde dort Sekretär des Unterbezirks Solingen. Für die KPD wurde Charpentier 1921 in den 
Preußischen Landtag gewählt, dem er bis 1924 angehörte. 

Innerhalb der damaligen KPD-Fraktion gab es starke Auseinandersetzungen um den 
politischen Kurs. Es kam zu einer zeitweisen Spaltung der Fraktion. Charpentier gehörte als 
Vertreter eines gemäßigten Kurses zeitweise der von Paul Levi angeführten 
Kommunistischen Arbeitsgemeinschaft im Preußischen Landtag an. Charpentier blieb jedoch 
Mitglied der KPD, kehrte in die Fraktion zurück und wurde Parteisekretär in Elberfeld. Anfang 
1924 wurde er zusätzlich Chefredakteur der Tageszeitung Remscheider Bergische 
Volksstimme, wurde dieses Postens jedoch schon im Juli 1924 wieder enthoben, nach dem 
linke Kräfte in der KPD die Führung übernahmen. Charpentier wurde nicht wieder für ein 
Landtagsmandat nominiert. 

Wegen Aufstandsvorbereitungen im Jahr 1923 wurde Charpentier ab 1924 polizeilich 
gesucht und emigrierte in die Sowjetunion. Dort soll er Opfer stalinistischer Säuberungen 
geworden sein, da er 1928 zur KPD-Opposition gehörte. Vielleicht ist er in einem 
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sowjetischen Gefängnis umgekommen. Dem widersprach Die Rote Fahne, in der behauptet 
wurde, Charpentier sei längere Zeit krank gewesen und am 2. August 1928 in einem 
Moskauer Krankenhaus gestorben. 

Quelle: Erhard Lucas, Märzrevolution 1920, vol. 3: Die Niederlage, Verlag Roter Stern, Frankfurt/Main 1978; Reichskommissar für 
Überwachung der öffentlichen Ordnung, Lageberichte Nr. 50, 9. August 1921 (BArch, R 1507/2013); Bielefelder Abkommen (24. März 1920): 
http://www.deutsche-revolution.de/kapp-putsch-210.html; Wikipedia (Deutschland): https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Charpentier; 
„242 ermordete oder verschollene deutsche Kommunisten“: http://www.trend.infopartisan.net/trd0117/t020117.html. 

– CIERPKA, CARL, Berlin-Friedenau, KAPD Essener Richtung, KAI. 

Quelle: KAZ, Essen, 1927. 

 – CLASSE-LANGE, ANNA (5.4.1882–23.1.1969) (ANNA LANGE, später Gefährtin von FRITZ KUNZE), 
alias ANNA CLASSE, MARIE MEISSNER, Berlin-Lichtenberg, Angestellte in einer Genossenschaft, 
Mitglied in 1910 des Bildungsverein für Frauen und Mädchen der Arbeiterklasse. 

1915-1918: Teilnahme an der Antikriegs– und illegalen Arbeit des Spartakusbundes. Sie 
macht Bekanntschaft mit Paul Frölich (1884-1953), Karl Plättner*, Ruth Fischer (1895-1961), 
Willi Münzenberg (1889-1940) und Max Köhler (1897-1975). Sie verteilt illegale Literatur, 
beschäftigt sich mit internationalistischen Deserteuren (unter anderen Max Köhler) und ist 
vielmal in dem Moabiter Gefängnis interniert. Mitglied der KPD im Dezember 1918, sie wird 
Sekretärin der Frauen-Abteilung der Zentrale. 

Sie nimmt am Heidelberger KPD-Parteitag (Oktober 1919) teil und ist mit der linken 
Opposition aus der Partei ausgeschlossen. Einige Monate später, ist sie 1920 in der Festung 
von Königstein (Dresden) eingesperrt. Nach ihrer Freilassung im April wird sie Mitglied der 
KAPD. Zu dem Februar 1921 Parteitag, führt sie einen bedeutenden Bericht über die 
Frauenfrage ein. Sie nimmt als Gast am III. Kongress der III. Internationale in Moskau teil. Sie 
hat Treffen mit Anna Ulyanova und Nadejda Krupskaya, Schwester und Frau von Lenin und 
besucht Kinderheime. Sie kam nach Deutschland schwer erkränkt zurück. 

Während des September 1921 KAPD Kongresses in Berlin, verteidigt sie die Position, das das 
Auftauchen einer Arbeiter-Opposition in Russland nicht „ein Machtfaktor“ ist, um eine neue 
Internationale aufzubauen: „Diese russische Opposition und die in den anderen Ländern ist 
noch nicht stark genug, um darauf eine vierte Internationale basieren zu können“. 

Sie gehörte zur KAPD bis 1931, beitragend manchmal zur Frauenfrage in der KAZ oder dem 
Proletarier, unter dem Pseudonym von Maria Meissner. Mit ihrem Gefährten Fritz Kunze 
kehrte sie in der KPD ca. 1932 zurück. 

Nach 1945, trat sie in die KPD/SED, spielte aber eine kleine Rolle in der Frauenbewegung der 
DDR. Sie starb 1969 in Ost-Berlin, geehrt von der SED für ihre „70 Jahre Militantismus“ in der 
„sozialistischen organisierten Bewegung“, ohne daß ihre elf Jahre im KAPD erwähnt seien. 

Quellen: Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni–21. Oktober 1921 (BArch, R 1507/2053); 
KAPD Kongresse: www.left-dis.nl/d/kapd02.21.pdf; www.left-dis.nl/d/KAPDkongresSept1921.de.pdf; Marie Meissner, „Das Weib als 
Revolutionär“, Proletarier, Heft 7, Juli 1927; „Das Weib als Revolutionär (Schluss)“, Proletarier, Heft 8, August 1927, S. 189-192; 
Bundesarchiv, Erinnerungen(SAPMO, SgY 30/0534); „Ehre ihrem Andenken“, Neues Deutschland, 15.4.1954. 

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/TXERGOUT4WTJITQGPYGNS5LCFN7ELFIV
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/TXERGOUT4WTJITQGPYGNS5LCFN7ELFIV


38 
 

 
Rudolf Claus (Klaus), 1930? (Photo: unbekannte Quelle) 

 – CLAUS [KLAUS], RUDOLF FRANZ PAUL (29.9.1893–17.12.1935), Dreher, Braunschweig, ab 1909 
in der FSJ aktiv; Rudolf Claus stammt aus einem sozialdemokratischen Elternhaus. 1914 
meldete er sich freiwillig zum Kriegsdienst, wurde aber im Verlauf des Ersten Weltkriegs zum 
Kriegsgegner. Er war beteiligt an der Novemberrevolution in Braunschweig und 1919 an 
spartakistischen Aufstandsversuchen zur Errichtung einer Räterepublik. 1920 wurde er 
Mitglied der KPD, kurz danach ging er zur KAPD. Im April 1921 verurteilte ihn in Naumburg 
ein Sondergericht zu einer lebenslangen Zuchthausstrafe wegen seiner Teilnahme am 
Mitteldeutschen Aufstand. Als Folge der Massenprotestbewegung gegen dieses Urteil wurde 
er 1922 wieder freigelassen. Aus politischen Gründen wurde er 1924 erneut verurteilt, 
diesmal zu 8 Jahren Zuchthaus. 1928 wurde er erneut amnestiert. Er wurde anschließend 
tätig als Funktionär der Roten Hilfe Deutschlands (RHD) in Berlin, Halle und Hannover. 

Während der Errichtung der Hitler Gewaltherrschaft wurde er im Februar 1933 erneut 
verhaftet und wochenlang immer wieder verprügelt und auf andere Weise gefoltert. Als er 
im Oktober 1933 freigelassen wurde, schloss er sich sofort wieder der antifaschistischen 
Widerstandsbewegung an und wurde Mitglied der Reichsleitung des RHD. Im Juni 1934 
wurde er von der Gestapo verhaftet und am 25. Juli 1935 in einem inszenierten 
Justizverfahren verurteilt. Gegen dieses „Urteil“ erhob sich internationaler Protest und es 
entstand der Lutetia Hotel-Kreis in Paris. Es wurde dennoch vor Weihnachten 1935 in der 
Hinrichtungsstätte Plötzensee mit dem Handbeil geköpft. 

Quellen: Rudolf Klaus, in Protokoll der Reichskonferenz der Opposition der freien Sozialistischen Jugend Deutschlands 28 und 29. August 
1920 in Leipzig, Verlag Opposition der FSJ (IISG D1248/112), S. 9, 17-18, 23; „La situation en Allemagne: L’exécution de R. Claus“, Bilan Nr. 
26, Brüssel, Januar 1936; Luise Kraushaar u. a, Deutsche Widerstandskämpfer. Band 1, Dietz-Verlag, Berlin 1970, S. 175 ff; Wikipedia. 

– CUNOW, WILHELM, KAPD Opposition 1927. 

Quelle: Klassenfront; Zur Information, Berlin, 1927. 
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– DANNENBERG, KARL (1888-?), Schriftsteller, geboren in Deutschland emigrierte vor 1914 in 
den USA und war Leiter der IWW in Detroit. Zurückgegangen nach Herbst 1919 in seiner 
Heimat, wo die IWW eine Aktivität in Hamburg, Cuxhaven, Bremen und Bremerhaven 
entwickelte, wurde er Mitglied der Brauschweiger AAU. 

Nach Februar 1920 war er Mitbegründer der Sozialistischen Industrie-Arbeiter-Union (SIAU), 
die 200 Mitglieder hatte. Die SIAU war hervorgegangen aus der K.A.P.D. und hatte 
anarchistische Tendenzen. Das Presseorgan für diese Organisation war die alle 2 Wochen in 
Braunschweig erscheinende, von Karl Dannenberg – Braunschweig verantwortlich 
gezeichnete Fackel. In einigen Städten des rheinisch-westfälischen Industriegebiets 
Ortsgruppen der SIAU wurden gegründet. Da die SIAUD die Teilnahme an den Wahlen 
vorgeschlagen hatte und als zentralistisch betrachtet war, verschwand diese industrielle 
Union schnell; manche traten in der FAUD, die anderen in der AAUD bei. Die letzten Resten 
der IWW in Deutschland verschwammen mit den örtlichen Sektionen der internationalen 
Union der Seemänner im Pommern (Stettin), die dem Anarchosyndikalismus nah waren. 

Das spätere Los von Karl Dannenberg bleibt bis heute unbekannt.  

Quellen: Karl Dannenberg, Karl Marx: The Man and his Work and The Constructive Elements of Socialism, New York, The Radical Review 
Publishing Association 1918, 144 S.; The Road to Power or The Constructive Elements of Socialism, Workers’ International Industrial Union, 
Detroit 1919, 33 S.; The Batt-Dannenberg Debate, between Dennis E. Batt, representing the Socialist Party, and Karl Dannenberg, 
representing The Workers’ International Industrial Union, Literature Bureau of the Workers’ International Industrial Union, Detroit 1919; 
Warum die Allgemeine Arbeiter-Union? Revolutionäre Klassenaktion versus Bonzentum, AAU Braunschweig, 1919; Hartmut Rübner, Freiheit 
und Brot. Die Freie Arbeiter-Union Deutschlands. Eine Studie zur Geschichte des Anarchosyndikalismus, Libertad Verlag, Berlin/Köln, 1994, S. 
114-118; Barrikade Nr. 2, FAUD gegen Allgemeine Arbeiter-Union 1921, Nov. 2009. 

 – DANTZ, WILHELM (21.7.1886–28.6.1948), Tischler, geboren in Hannover. Nach der 
Tischlerlehre in seinem Beruf tätig. Vor dem Weltkrieg Eintritt in die SPD, seit Gründung in 
der KPD. 1919 Vorsitzender der KPD Bremen-Hasbergen. Er gehörte April 1920 zur KAP-
Richtung und wurde Leiter der AAU. Er wurde Delegierte auf der I. und II. Reichskonferenz 
der AAU. Ende 1920 trennte sich Dantz wieder von der KAP und kam zur KPD zurück. 

1921 war er Vorsitzender der KPD Bremen und Delegierter des VII. Parteitages in Jena, von 
1921 bis 1924 Abgeordneter der Bremer Bürgerschaft und Redakteur des Bremer 
Parteiorgans. Im Oktober 1924 als Rechter aus der KPD ausgeschlossen, aber nach der 
Fischer-Maslow-Ära 1925 wieder in die Partei aufgenommen, er wurde hauptamtlicher KPD-
Funktionär und 1926/27 abermals Bremer Bürgerschaftsabgeordneter. 

Ende 1928 erneut als „Rechter“ aus der KPD ausgeschlossen, er ging im Juni 1929 zur SPD. 
Als Tischler tätig, politisch trat er nicht mehr hervor. 

Wilhelm Dantz ist 1948 in Bremen gestorben. 

Quellen: Wilhelm Dantz, „Betriebsrätekonferenz in Halle“, Der Kampfruf. Flugzeitung für die revolutionäre Betriebsorganisation, Okt. 1919, 
Bremen, „Phönix“ Verlag; Hermann Weber/Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten. Supplement, Dietz Verlag, Berlin 2013, S. 144; 
Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 

– DEGEN, OTTO [= CARL MINSTER] 

– DEBNITZ (DEMNITZ), Berlin, Delegierte Februar 1921 KAPD Kongress. 

Quelle: Februar 1921 KAPD Kongress: http://www.left-dis.nl/d/kapd02.21.pdf. 
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Philipp Dengel [Hermann Weber/Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten. 

Supplement zum Biographischen Handbuch 1918 bis 1945, Dietz Verlag, Berlin, 2004, S. 150] 

– DENGEL, PHILIPP (1888-1948), alias SCHMIDT, Journalist, Parteifunktionär, geboren am 1. 
Dezember 1888 in Oberingelheim, Sohn eines rheinischen Winzers. Er besuchte bis 1907 das 
Realgymnasium in Mainz und studierte bis 1911 in Heidelberg. Von 1911 bis 1913 
Privatlehrer, dann bis 1918 Militärdienst, zuletzt Leutnant der Reserve. Nach Ausbruch der 
Revolution schloß sich Dengel in München Kurt Eisner an und wurde bayerischer 
Gesandtschaftssekretär in Berlin. Mit Alfons Goldschmidt gründete er die Räte-Zeitung und 
war Redakteur an der von Wilhelm Herzog (1901-1970) geleiteten Zeitung Republik. Dengel 
trat im März 1919 der KPD bei. In Berlin, wo er 1920 an der Niederschlagung des Kapp-
Putsches teilnahm, gehörte er zeitweilig der KAPD an. 

Er verließ diese aber nach einer Reise in die Sowjetunion und einem Zusammentreffen mit 
Lenin. 1921 Auslandsredakteur der Roten Fahne, 1922 übernahm er die Chefredaktion der 
Sozialistischen Republik in Köln und 1923 die Redaktion der Hamburger Volkszeitung und 
war aktiv am Hamburger Aufstand beteiligt. Dengel stand auf dem linken Parteiflügel. 
Anfang 1924 wurde er Polleiter des Bezirks Wasserkante, im August 1924 Polleiter des 
Bezirks Niederrhein (unter dem Namen SCHMIDT). Von Mai 1924 bis 1930 Abgeordneter des 
Reichstages für den Wahlkreis Westfalen-Süd bzw. Wahlkreis Düsseldorf-Ost. Auf dem X. 
Parteitag der KPD im Juli 1925 wurde Dengel als Mitglied in das ZK gewählt. Seit dem 
„Offenen Brief“ 1925 saß er im Polbüro und arbeitete bis 1929 als Sekretär des ZK in Berlin, 
wo er zur linken Gruppe um Ernst Thälmann zählte. 

Der VI. Weltkongreß der Komintern 1928 wählte Dengel als Mitglied ins EKKI und dessen 
Präsidium, dem er offiziell bis Juni 1941 angehörte. Nach der Aufdeckung der Wittorf-Affäre 
distanzierte er sich von Thälmann und war im Oktober 1928 eine der treibenden Personen, 
die dessen Absetzung verlangten: „Genosse Thälmann muß verschwinden von der oberen 
Spitze der Partei für eine gewisse Zeit“. Nach Thälmanns Wiedereinsetzung durch Stalin 
wurde Dengel gemaßregelt, von seinen Funktionen als Sekretär des ZK entbunden. Vom XII. 
Parteitag 1929 als Mitglied ins ZK gewählt, aber nicht mehr ins Polbüro, arbeitete er 1930/31 
als Redakteur und Lehrer an Parteischulen in Berlin, wurde schließlich 1931 als Mitarbeiter 
des EKKI nach Moskau abgeschoben, dort im Apparat der Komintern tätig. 

Von 1933 bis 1935 Leiter des skandinavischen Ländersekretariats des EKKI, kam er 1935/36 
nach Paris. Erst ab 1936 wurde Dengel wieder zur Arbeit in der KPD herangezogen, arbeitete 
in Prag im Sekretariat der Auslandsleitung als Redakteur. Die Berner Konferenz der KPD 
wählte ihn 1939 wieder ins ZK, er blieb aber ständig in Moskau. Am 22. Juli 1941, dem Tag 
des Überfalls Deutschlands auf die Sowjetunion, erlitt Dengel einen Gehirnschlag, der ihn 
vollkommen lähmte. Zwar 1944 noch im Nationalkomitee Freies Deutschland, spielte er aber 
keine politische Rolle mehr. Am 10. September 1947 kehrte er an der Seite seiner Frau 
Katharina (1899–1977) schwerkrank nach Berlin zurück. 

Philipp Dengel starb am 28.März 1948. 
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Quelle: SAPMO, Komintern (17. Personalabteilung/Kaderunterlagen deutscher Kommunisten): RY 5/ I 6/3/457 (Philipp Dengel), 
Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 

– DERTSCH, KAPD Fünktionär in Kiel (Friedrichsort), Verbindungsmann der Kampf-
Organisation der KAPD, 1920-1921. 

Quelle: Detlev Siegfried, Das radikale Milieu, Springer, Wiesbaden 2004, S. 118. 

   
Adolf Dethmann (links), ca. 1920: Porträt von Peter Drömmer [weimarart.blogspot.com] / (rechts) 1929, mit Hugo Junkers 
[Detlev Siegfried: Der Fliegerblick. Intellektuelle, Radikalismus und Flugzeugproduktion bei Junkers 1914 bis 1934, 2001]. 

 – DETHMANN, DR. ADOLF (3.12.1896–6.8.1979), alias ERWIN GRÜNBERG, Kiel, Dessau, Hamburg; 
Ingenieur, Direktionssekretär, Buchhändler, Dezernent, Angestellter; geboren in Neumünster 
(Schleswig-Holstein), Sohn eines national-liberalen Kaufmanns. Im August 1914 meldete er, 
noch 17jährig, freiwillig, wurde aber, wegen allgemeiner körperlicher Schwäche nicht 
eingestellt. Im September 1915 zum Heeresdienst in Neumünster eingezogen, wurde er im 
Frühjahr 1917 als dienstuntauglich entlassen. Er sah sich für antikapitalistisch an: 

„Die Urgründe des Krieges lagen nach meiner damaligen Ansicht lediglich in der Macht des Geldes, und 
ich glaubte, dass mit der Beseitigung des Privateigentums, und somit der Macht des Geldes, Kriege in 
Zukunft zu verhindern seien“. 

Er studierte in Heidelberg und Kiel, Rechts-, dann Staatswissenschaft. Der Institut für 
Weltwirtschaft in Kiel, wo Dethmann im Dezember 1920 promoviert wurde, sich 
beschäftigte mit Themen der Arbeiterbewegung und des Marxismus.  

Kurz nach der Novemberrevolution trat er der USPD bei. Er schrieb einige Artikel in der 
USPD-Tageszeitung Die Republik. Die Proletarier der Kieler Gegend, Friedrichsort, Holtenau 
und Pries entschlossen sich, die USPD zu verlassen. Am 3. Januar 1919, zwei Tage nach dem 
Ende der Gründungskonferenz der KPD, bildete sich in Kiel eine Ortsgruppe, an dem 
Dethmann sich sofort schloss. Er wurde führender Redakteur des Spartakus. Organ der 
Kommunistischen Partei für die Provinz Schleswig-Holstein, dessen erste Ausgabe am 9. März 
und letzte am 8. Mai erschienen. Er schrieb mit Schwärmerei: „Spartakus ist zum 
Bürgerschreck des 20. Jahrhunderts geworden. Und wir schreiben dieses Wort auf die rote 
Fahne der Revolution“. 

Im Oktober 1919, sowie die Nord-Westlichen Sektionen, ist er aus der KPD ausgeschlossen. 
Er ist ein der Mitbegründer der KAPD. Er wird sofort erbitterter Feind des 
Nationalbolschewismus. Gegen die Idee einer „Vereinigung freier Nationen“ plädiert die 
Kieler Sektion für eine „antinationale“ Weltkommune. Im Mai 1920 plädiert die Sektion für 
den Namen „Antinationaler Kommunistenbund“. 

Während des August 1920 KAPD Kongress ist er mit Arthur Goldstein der akuteste 
Verfechter des Internationalismus gegen die national-bolschewistische Auffassung von 
Laufenberg und Wolffheim:  
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„Laufenberg sagte anlässlich der Bezirkskonferenz in Hamburg: „Das Ziel des Sozialismus ist die 
Zusammenfassung sämtlicher Glieder der Nation. Die Menschheitsziele treffen sich in der Nation. Die 
zweite Phase des Sozialismus besteht in der Epoche des Zusammenschlusses der völkischen Einheit“. Die 
Nation hat also Ewigkeitscharakter, solange die Menschheit bestehen wird… Die Nation ist ein 
geschichtliches Produkt, eine erstarrte Wirtschaftseinheit, die einmal verschwinden wird. Laufenberg 
und Wolffheim haben den Standpunkt des historischen Materialismus verlassen, indem sie die Nation 
als die Grundlage der menschlichen Gesellschaft erklären… Unser Ziel ist die kommunistische 
Menschheitsgemeinschaft, die keine nationalen Unterschiede mehr kennt… Der Kampf des Proletariats 
ist nicht nur international, er ist auch wirklich antinational… In dieser Zeit, wo Russland an der Grenze 
Deutschlands steht, diese nationalistischen Ideen zu propagieren, heißt die proletarisch e Front von 
hinten erdolchen“. 

Am 17. Dezember 1920 verlieh der Dekan der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Kiel Adolf Dethmann die „Doktorwürde“ für die Dissertation: Der 
Rätegedanke als Staatstheorie und seine Keime in den Schriften von Karl Marx und Friedrich 
Engels. Er konnte niemals sein Studium veröffentlichen. 

Anfang Januar 1921 ist er Vorsitzender der KAPD Kiel und – mit Schab, Reichenbach, 
Goldstein – Mitglied der wissenschaftlichen Parteischulung. Er ist auch KAPD-Vertreter an 
Verhandlungen mit dem EKKI und der KPD über einen eventuellen Aktionsplan beteiliget, der 
aber niemals zustande kam. Mitte desselben Monats fuhr er als „stellvertretender 
Delegierter“ an der Seite des ersten offiziellen KAP-Vertreters beim EKKI Arthur Goldstein 
nach Moskau. In dem „Vaterland des Sozialismus“, wo er bis Anfang April blieb, konnte er 
leben die Niederschlagung der Kronstädter Arbeiter und Matrosen. Aus seinem russischen 
Experiment verfasste er in Berlin einen namenslosen Denunziations-Pamphlet gegen das 
sowjetische Regime: Die Sowjetregierung und die 3. Internationale im Schlepptau der 
internationalen Bourgeoisie! (August 1921) Berlin. 

Im September 1921 KAPD Kongress in Berlin berichtet er, als Mitglied des fünfköpfigen GHA 
der KAPD, über die Notwendigkeit einer IV. Internationale nach dem Bruch mit Moskau: 

„Die dritte Internationale ist verloren für die proletarische Weltrevolution, und jeder 
Revolutionierungsversuch, in welcher Form auch immer. Nun steht die K.A.P.D. inmitten dieser 
Situation in einer Weltsituation, in der der Kapitalismus es als seine Hauptaufgabe betrachtet, sich das 
internationale Kampfinstrument für den Wiederaufbau des Kapitalismus und die internationale 
Niederhaltung des Weltproletariats zu schaffen. In diesem Augenblick ist das Proletariat ohne eine 
entsprechende revolutionäre Arbeiter-Internationale. Wir sind der Auffassung, dass auf Grund dieser 
Tatsache die Konsequenz gezogen werden muss, d.h. wo keine proletarische revolutionäre 
Internationale vorhanden ist, eine neue geschaffen werden muss. Diese Internationale wird und muss 
kommen, einerlei, ob wir sie ablehnen; dann wird sie von andern geschaffen werden. Sie ist einfach 
eine geschichtliche Notwendigkeit, die geboren werden und leben will. Die Kommunistische Arbeiter-
Internationale, wie vielleicht unsere neue Internationale heißen wird, wird etwas ganz neues sein. Die 
ganzen bisherigen Internationalen waren entweder in Wort oder Tat Ausdruck des reformistischen 
gewerkschaftlich-parlamentarischen Kampfes der Arbeiterklasse. Die Kommunistische Arbeiter-
Internationale wird als wahrhafter Ausdruck der proletarischen Revolution, auch in ihrer 
Organisationsform wie in ihrer Taktik sich ausdrücken müssen in der gleichen wahrhaften proletarisch 
revolutionären Weise“. 

Mit Karl Schröder*, Bernard Reichenbach* und Emil Erdmann Sach* stellt er vor, ein 
Internationales Informations- und Organisationsbüro der IV. Internationale sofort 
aufzubauen : 

„Als unmittelbar und sofort zu verwirklichende Maßnahme ist ein internationales Informations- und 
Organisationsbüro zu schaffen mit folgender Aufgabe: ‚Loslösung aller in revolutionärer Opposition zur 
3. Internationale stehenden Elemente und Gruppen aus der 3. Internationale bzw. aus ihren Sektionen, 
und ihre Zusammenfassung auf der Basis der oben skizzierten Grundsätze‘“. 
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Dethmann wurde verantwortlich für die Pressearbeit; als Wanderlehrer, er betätigte sich 
auch mit Bernhard Reichenbach, Alexander Schwab und Arthur Goldstein bei 
„wissenschaftlichen Kursen“, die in allen Distrikten des KAPD-Bezirks abgehalten wurden. 

Anhänger der KAI, gegen jegliche „reformistische“ Intervention der AAU im Klassenkampf, 
entwickelte Dethmann im März-April 1922 eine seltsame Einzelpersonstheorie: 

„Reformismus ist Kampf innerhalb des Kapitalismus um bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen, m. am 
B. der Kampf um einen größeren Anteil am Privateigentum. Diesen Kampf führt der einzelne Proletarier 
in Konkurrenz mit den andern einzelnen Menschen in seinem Interesse als Einzelmensch. Die 
Gewerkschaften sind die Interessenvertretung des einzelnen Arbeiters innerhalb des Kapitalismus. 

„Die Allgemeine Arbeiter-Union organisiert die proletarische Klasse zu dem alleinigen Zwecke der 
direkten Beseitigung des Kapitalismus als System; die persönliche Interessenvertretungen des 
einzelnen Arbeiters innerhalb des Kapitalismus geht sie gar nicht an. Die Tatsache, dass sie (die 
Arbeiter) in diesem Augenblick und mit diesem Schritt die organisatorische Vertretung ihrer 
persönlichen Einzelinteressen innerhalb des Kapitalismus aufgeben, diese in Zukunft allein ohne eine 
Organisation für diesen Zweck wahren müssen. Mögen die Gewerkschaften ihren Daseinszweck darin 
sehen, dem einzelnen Bourgeois für den einzelnen Proletarier mehr Privateigentum abzugewinnen und 
das persönliche Interesse jedes einzelnen Proletariers und Kleinbürgers an der Verteilung des 
bürgerlichen Privateigentums zu vertreten. 

„Wird ein Unionist in einen kapitalistischen Betrieb eingestellt, so schließt er als einzelner Arbeiter mit 
dem Unternehmer einen Privatvertrag, in welchem die Lohn- und Arbeitsbedingungen vereinbart 
werden…“ [KAPD Unterstreichen]. 

Dethmanns Artikelserie fand bei Herman Gorter, der an dem September 1921 Parteitag in 
Berlin teilgenommen hatte, höchstes Lob. An der Parteibasis wurde diese 
„Einzelnpersonstheorie“ gewaltsam verworfen, denn damit verlor die Union jede 
alltagspraktische Bedeutung. Emil Sach 1952 bemerkte, dass der „blutjunge Genosse“ mit 
seiner Ansicht vom Automatismus der Revolution der KAPD Sache „sehr geschadet“ hatte.  

Die politische Konfrontation zwischen der Berliner Parteiorganisation um Adam Scharrer*, 
Fritz Kunze* und August Wülfrath* und der Gruppe um Karl Schröder, Emil Sach, Bernard 
Reichenbach und Dethmann eskalierte, und Dethmanns „Einzelpersonstheorie“ bildete 
schließlich den unmittelbaren Anlass für die Spaltung der KAPD im März 1922. 

Dethmann mit Schröder, Sach, usw. gründete im April 1922 die Kommunistische Arbeiter-
Internationale, insgesamt 400 Mitglieder der Essener Richtung in Deutschland, nur 600 für 
ihre AAU. 

Dethmann, als Protegé von Karl Schröder, konnte Mitte September 1922 bis zum Frühjahr 
1927 in einem Eisenhüttenwerk in Keula (Schlesien) arbeiten. Er war der Nachfolger von 
Schröder als Direktionssekretär. In dem Roman Schröders Aktien-Gesellschaft Hammerlugk 
(1930), findet man viele biographische Züge Dethmanns, der als ERWIN GRÜNBERG erscheint. 

In 1924, war offiziell Dethmann mit Karl Schröder* und Marianne Gundermann* aus der KAI 
ausgetreten. Er wurde erneut Mitglied der KPD. Die Berliner KAZ im Juni 1925 schrieb: 

„Nachdem Schröder selbst fiel fällt die Säule der KAI; eine andere Säule war wirklich nicht da, es sei 
denn, man rechnete die Dettmann (sic), Gundermann – die heute bei der KPD – oder [Emil] Sach 
ebenfalls zu ‚Säulen‘“. 

Im April 1929 gelang es Dethmann eine Stelle bei Junkers zu finden. Er wurde 
Vertrauensmann von Hugo Junkers. 1931 wurde Dethmann Direktor der Flugzeugwerke 
Junkers. Von 1929 bis 1933 war er derjenige, der am engsten mit Hugo Junkers 
zusammenarbeitete und dessen größtes Vertrauen besaß. Er wurde also in Verhandlungen 
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mit dem Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht eingebunden. In Dessau agierte er als 
professionaler Ökonom, doch mit einem idealistischen Geist. In dem Verhören-Protokoll 
vom 13. August 1933 in einem Gestapogebäude, kann man lesen, dass er immer bei Junkers 
eine „Geist-Politik“ geführt hatte:  

„Die Idee ist alles, Materie nichts. Freiheit gibt Weiten und Neuland. Gesetzte setzen Grenzen und 
Mauern. Hier geniale schöpferische Leistung, dort Bandarbeit, Geld, Vernichtung“. 

Seit September 1921 war Dethmann mit Elli Boysen verheiratet. Diese erklärte im April 1933, 
dass sein Mann war „nicht nur ideeller Kommunist, sondern sogar Funktionär der KPD und 
1932 zweimal im Auftrag der Partei in der Sowjetunion gewesen“. 

Vielleicht auf Befehl von Hermann Göring, am 23. März 1933 wurde Dethmann – mit seinem 
engen Freund dem ehemaligen expressionistischen Maler Peter Drömmer (1889-1968), 
Leiter der Werbeabteilung von 1923 bis 1933 der Junkers-Werke in Dessau – „in Schutzhaft 
genommen“.  

Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis (26. Mai 1933), war er arbeitslos. Er musste nach 
Hamburg umziehen, um eine neue Arbeitsstelle zu finden. Er fand eine Arbeit bei einem 
wissenschaftlichen Antiquariat in Hamburg, wo kein Nazi Buch zum Kauf ausgestellt war.  

Nach Mai 1945 schloss er sich erneut der KPD an. Er wird hauptamtlicher Dezernent für die 
Kieler Betriebe. Als Gegner des Stalinismus ist er, sowie viele Opponenten, aus der KPD 
ausgeschlossen. Er beteiligte März 1951 – September 1952 dem gescheiterten Versuch eine 
titoistische Unabhängige Arbeiterpartei Deutschlands (UAPD) aufzubauen, der ein Kartell 
von ehemaligen KPD und Trotzkisten war. Um die „Taktik“ der Partei (entweder mit Truman 
oder mit Stalin marschieren) hatte es in der Vorbereitungsphase zwischen den Ex-Stalinisten 
und den Trotzkisten heftige Konflikte gegeben. Die „jugoslawischen Genossen“ – sowie die 
amerikanischen Geheimdienste – stellten bald die Finanzierung ein, weil sie mit der SPD eine 
Zusammenarbeit vereinbart hatten. Die finanziell geschwächte UAPD löste sich ein im Sept. 
1952 auf. 

Zurückgetreten nach Hamburg, arbeitete Dethmann erneut als Buchhändler und 1954 führte 
eine pädagogische Hetzkampagne gegen den „Mein Kampf“ Hitlers. Am Ende der 50er Jahre 
konnte er ein sicheres berufliches Auskommen finden, als Angestellter der Hamburger 
Wirtschaftsbehörde. 

Adolf Dethmann starb 1979 in Hamburg. 

Quellen: Adolf Dethmann, Der Rätegedanke als Staatstheorie und seine Keime in den Schriften von Karl Marx und Friedrich Engels, 
Dissertation, Kiel, Dez. 1920; Lageberichte Nr. 39, 17. Mai 1921 (BArch, R 1507/2009); Kongresse der KAPD: http://www.left-
dis.nl/d/kapdapril20.pdf; http://www.left-dis.nl/d/Kapdsept21.pdf; (Adolf Dethmann), Die Sowjetregierung und die Dritte Internationale im 
Schlepptau der internationalen Bourgeoisie!, Verlag Kommunist. Arbeiter-Partei Deutschlands, Berlin (August 1921): http://www.left-
dis.nl/d/schlepptau.pdf; (Adolf Dethmann); „Die Union, was sie ist und was sie sein soll“, Kampfruf (Essener Richtung), Nr. 4, 5, 6 und 8; 
KAPD, Die Kommunistische Arbeiter-Internationale. Räte-Internationale oder Führer-Internationale?, Verlag der KAPD, Berlin, 1923; „Was 
der ‚Vulkan‘ zu Tage fördert“, KAZ Nr. 46, Berlin Juni 1925; Emil Erdmann Sach, Stirn und Faust. Vervielfältigte Manuskripte Werktätiger 
Menschen, Nr. 1 (Mai) und 2 (Juni), 1952, IISG, Amsterdam; Archive Cajo Brendel, map 136; „Es gibt kein Verbot“, Der Spiegel Nr. 46, 10. 
Nov. 1954: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-28957795.html; Udo Bermbach (Hrsg.), Theorie und Praxis der direkten Demokratie. 
Texte zur Räte-Theorie, Opladen, 1973; Detlev Siegfried, Der Fliegerblick. Intellektuelle, Radikalismus und Flugzeugproduktion bei Junkers 
1914 bis 1934, J.H.W. Dietz Nachf., Bonn, 2001; Das radikale Milieu. Kieler Novemberrevolution, Sozialwissenschaft und Linksradikalismus 
1917-1922, Springer Fachmedien, Wiesbaden, Juli 2004. 

– DETTMANN (= DETHMANN) 

– DIETRICH, Essen, KAPD, 1922-1927 KAI und Reichsarbeitsausschuss (RAA) der AAU (Essener 
Richtung). 
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Quellen: IISG, Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer, map 219-221, Kongresse der KAPD Essener Richtung (http://aaap.be/Pages/KAPD-
Congresses.html). 

– DIETRICH, FRIEDRICH (16.7.1903-16.9.1978), alias SORGE, Berlin, Marmorschleifer, Angestellte, 
geboren in Wien, Kind eines Drechslers. 1905 Übersiedlung der Eltern nach Berlin. 1910 
starb der Vater; Ausbildung zum Marmorschleifer, er mußte diesen Beruf wegen einer 
Staublunge aufgeben, wurde für den Bürodienst umgeschult. Von 1921 bis 1923 Mitglied der 
KAPD. 

Ab 1924 Mitglied der KPD und des RFB. Bis 1929 offiziell Angestellter bei der RFB-
Bundesführung, reiste als Kurier nach Südosteuropa und gehörte dem AM-Apparat an. 
Zunächst Leiter des BB-Ressorts für den Bezirk Berlin-Brandenburg, dann stellvertretender 
Reichsleiter für das BB-Ressort. 1932 unter dem Namen SORGE „Kursant“ an der M-Schule in 
Moskau, koordinierte Dietrich die BB-Arbeit im mitteldeutschen Raum. Am 27. Oktober 1933 
in Leipzig festgenommen und am 6. Mai 1935 vom VGH zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt, 
die er in Luckau und in Brandenburg-Görden verbüßte. 

Ab November 1941 Häftling im Hausgefängnis der Gestapo in der Berliner Prinz-Albrecht-
Straße, im Februar 1943 entlassen. Er konnte mit seiner Frau Else Welsing, geschiedene 
Köhler, nach Österreich übersiedeln und fand Anstellung in einer landwirtschaftlichen 
Genossenschaft. Bei Kriegsende in der Steiermark, 1945 Mitglied der KPÖ und Direktor des 
Volksverlages, ab 1947 im Dienst der Landesregierung Steiermark, wurde er 1963 aus 
gesundheitlichen Gründen pensioniert. Friedrich Dietrich starb 1978 in Sankt Radegund bei 
Graz. 

Quelle: Biographische Datenbanken https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 

 
Maurice Disch [Bildnis von Heinrich Vogeler, 1922, Barkenhoff-Kommune, Kulturstiftung Landkreis Osterholz] 

 – DISCH, JOHANN HERMANN MORITZ (MAURICE) (18.2.1888-Juni 1959), geboren in Köln-Ehrenfeld, 
Ingenieur, Publizist, Schriftsteller, Reisejournalist, Bibliothekar; Bremen, Berlin, Wien, Prag, 
Zürich, Paris, Jena, Tutzig. In seinen Erinnerungen adelte er seine Mutter (von Gehlen), 
machte sie zur Belgierin und seinen Vater zum Bankdirektor… Nach Maschinenbaulehre war 
er als Handwerker tätig, studierte er dann einige Semester an der Höheren 
Maschinenbauschule bei den Technischen Staatslehranstalten zu Bremen und an der 
Ingenieurakademie in Mannheim, gab sich später selbst als Ingenieur (U-Bootbauer) aus. 
Durch einen Arbeitsunfall nicht zum Militär- und Kriegsdienst einberufen. Seit 1908 SPD, 
Mitte 1919 Sekretär der KPD in Bremen und als Vertreter der antiparlamentarischen linken 
Opposition Delegierter auf dem II. Parteitag der KPD in Heidelberg. Nach Ausschluss aus der 
KPD, im April 1920 Mitglied der KAPD und Funktionär im Deutschen Seemannsbund (DSB). 
Unter seinem Einfluss spalteten sich die Bremerhavener Seeleute vom DSB ab und gingen als 
Einzelorganisation in die AAU. 

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/Biographische%20Datenbanken-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=4188
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Er wird ein Wortführer der antizentralistischen Tendenzen in der AAU. Delegierte der IV. 
Reichskonferenz der AAU (12. Juni 1921), erklärt er sich für die Einheitsorganisation und 
gegen jegliche Partei: 

„Im Kampfe könnte nur siegen die Einheitsorganisation. Man hat doch an dem Kampf im März dieses 
Jahres gesehen, was die Parteien leisten. Ich bin Gegner der Märzaktion et halte die Parteien für die 
Opfer verantwortlich. Die KAPD hat auf ihrem letzten Parteitag ihre Mitglieder gezwungen, Mitglied der 
Union zu werden. Diese Zwangsrekrutierung für die Union ist eine Diktatur über die Mitglieder der KAPD 
und erfolgt, um der Partei mehr Einfluss zu verschaffen. Wir lehnen die Partei ab, Parteicliquen sollen 
uns nicht beherrschen“. 

Im August 1921 war Disch, als Delegierte des DSB, Teilnehmer am Gründungskongress der 
RGI in Moskau. Er lebte und arbeitete bis 1923 auf der Barkenhoff-Kommune, überwarf sich 
mit Heinrich Vogeler* und ging nach Berlin, wo er zeitweise bei der sowjetischen 
Handelsvertretung beschäftigt war. Bildungsreisen führen ihn in die Schweiz und nach Italien. 
Später lebte er in Wien, Prag, Zürich und Paris. Er arbeitete unter verschiedenen 
Pseudonymen als Publizist, Schriftsteller und Reisejournalist. Ab 1925 wurde er Mitglied der 
SPÖ. Beim Versuch über die tschechisch-polnische Grenze zu gelangen, wurde er an am 18. 
April 1939 von der Gestapo verhaftet und zunächst in das KZ Sachsenhausen, dann in das KZ 
Dachau verschleppt. Mit einem Transport von tschechischen Häftlingen gelangte Disch im 
April 1945 nach Prag, wurde dort wegen seiner deutschen Staatsangehörigkeit zeitweise 
interniert und kam im August 1945 nach Thüringen. In Jena wurde er Mitarbeiter der Ernst-
Abbe Bibliothek und Mitglied der KPD/SED. Nach politischen Auseinandersetzungen mit der 
sowjetischen Besatzungsmacht und der SED flüchtete 1948 in die Westzonen, ab 1949 in 
Tutzing (Oberbayern). 

Er starb in Tutzing im Juni 1959. 

Quellen: Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni – 21. Oktober 1921 (BArch, R 1507/2053); 
M. Disch, „Levi und seine Kritiker aus der III. Internationale“, Die Aktion, Heft 21/22, 28. Mai 1921, S. 297–302; M. Disch, Von den 
Weltkongressen in Moskau 1921. Tagebuchblätter, Albert Fr. Heil, Hamburg, 72 S.; Rudolf Zimmer, „Die IV. Reichskonferenz der AAU“, Die 
Aktion, S. 393-400; Karin Kuckuk, „Maurice Disch. Vom Kommunisten zum Geschichtenerzähler“, Arbeiterbewegung und Sozialgeschichte, 
Heft 16/17, 2006, S. 71-82; Hermann Weber/Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten. Biographisches Handbuch 1918 bis 1945. 
Supplement, Dietz Verlag, Berlin, 2013, S. 59-60. 

– DITTMANN (= DETHMANN). Falsche Schreibung für Dethmann (Adolf). 

– DOLLING, PAUL, Berlin-Weißensee, KAPD, nach September 1920 („Kommunisten Prozess“), 
viele Jahre inhaftiert. 

Quelle: Reichskommissar für Überwachung der öffentlichen Ordnung. Akten betreffend KPD. Vom 14. Mai 1920 bis 31. Oktober 1922, Kap. 
XII (1507/247; Nr. 2335/20. 

– DOLLING, WALTER (1896?-1965?), KAPD Essen; im Juni 1924 „aus der Partei und Union wegen 
groben organisationsschädigenden Verhaltens ausgeschlossen“. 

Quelle: „Erklärung“, KAZ, Essen, Nr. 4, Juni 1924; „Was der ‚Vulkan‘ zu Tage fördert“, KAZ Nr. 46, Juni 1925. 

– DONATH, ALFRED (1900-?), Cottbus/Löbtau, Angestellter, AAUD. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 248. 

– DÖRFEL, ERNST, Lehrer, AAU, danach AAUE. 

Quelle: Lagebericht Nr. 50, 9. August 1921 (BArch, R 1507/2013). 
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 – DOWIDAT (DOVIDAT), WILHELM, AAU, Werft Hamburg, 1920–1921, Arbeiter; wohnend Beim 
Strohhause, 33, Hamburg 20.  

Im Juni 1921, Delegierte der AAU in Hamburg tadelt er der KAPD, die AAU der Komintern zu 
„verkaufen“: „Die KAPD will nur die Union in Moskau verkaufen. Sie ist ja auch deshalb in die 
Dritte Internationale aufgenommen worden“. 

Er wurde kurzeitig, im August 1921, gesetzlicher Verantwortlicher der national-
bolschewistischen Halbmonatsschrift Der Volkswart, Hamburg, der von Emil Geiger*, 
Heinrich Laufenberg* und Fritz Wolffheim* herausgegeben wird.  

Quellen: Rudolf Zimmer, „Die IV. Reichskonferenz der AAU“, Die Aktion, Juli 1921, S. 393-400; Der Volkswart, Parteilose Halbmonatsschrift 
für klassenlosen Aufbau und revolutionäre Außenpolitik, August 1921; „Ideologische Auseinandersetzung zwischen Anarchosyndikalismus 
und rätekommunistischen Unionisten“, Barrikade Nr. 2, Nov. 2009; Barrikade Nr. 7, April 2012. 

 – DRAISBACH, JACOB, KAPD Magdeburg, nach 1945/49 KPD-SED. 

Quelle: Jeannette Michelmann, Aktivisten der ersten Stunde. Die Antifa in der Sowjetischen Besatzungszone, Januar 2002, Böhlau, Köln, 
2002: http://www3.db-thueringen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-1151/Dissertation.pdf. 

 – DREBETZKI (GREWITSKY?), Osthavelland, KAPD/AAU.  

Quelle: KAPD Kongress Februar 1921: http://www.left-dis.nl/d/kapd02.21.pdf. 

– DUNST, PETER, Stettin (Pommern), Münzstraße 16, Bezug von KAZ, Proletarier, KAPD/AAU, 
vor 1914 Freund von Otto Rühle*. Nach der Gründung der KAPD, Anhänger der Berliner 
Zentrale. Rühle bemühte sich die Stettiner Sektion an der föderalistischen „sächsischen 
Richtung“ zu sammeln. In einem Privatbrief an Dunst von September 1920, schrieb Rühle:  

„Ich möchte von Dir wissen, was Dich bestimmt, uns fern zu bleiben. Gewiss bist Du mir keine 
Rechenschaft schuldig, ich bin nicht dein Beichtvater. Aber ich habe Interesse daran, den Grund Deines 
Verhaltens kennen zu lernen. Mit Berlin bin ich wenig zufrieden, die Leute steuern nach rechts und 
werden bald bei Spartakus landen. Ostsachsen hat sich deshalb auf der letzten Bezirks-Konferenz der 
KAPD losgesagt. Auch Thüringen, Nordwest, und Nord haben die Verbindung mit Berlin gelöst. So ist die 
KAPD mitten im Zerfall, dank die Inkonsequenz ihrer Politik“. 

Quelle: Lageberichte Nr. 55, 13. Sept. 1921 (BArch, R 1507/2015); KAZ 1920-1925; Flugschrift, GHA der KAPD, Nov. 1920, „An die Mitglieder 
der KAPD, insbesondere an die Mitglieder im Wirtschaftsbezirk Ostsachsen“, Schweizerisches Sozialarchiv (335-338a). 

 – DYCK, FRITZ (?-1920), DYCK, HARRY (?-1920), KAPD Königsberg, „von der USP als Spitzel 
verdächtigt, von der KP im Stich gelassen“, Sept. 1920 „ins Goldaper Gerichtsgefängnis 
eingeliefert“, beide Brüder begangen Selbstmord. 

In dem August 1920 Kongress hatte ein der Gebrüder Dyck den National-Bolschewismus von 
Laufenberg-Wolffheim denunziert, der für die KAPD in Ostpreussen eine wirkliche 
Katastrophe war: 

„Es ist ganz sicher, dass die K.A.P.D. unter der Propaganda zu leiden hat, die die Genossen L. und W. 
heute durch ihre Broschüren und Adressen betreiben… Die Arbeiter haben sich gesträubt gegen den 
nationalen Gedanken. Erst als wir ihnen bewiesen, dass wir nicht auf dem Boden des Nationalismus 
stehen, fanden sich die revolutionären Arbeiter in der K.A.P.D. zusammen… Die Arbeiter werden sich 
weigern, einer Partei anzugehören, in der nationale Gedanken propagiert werden. Die Mitglieder des 
Bezirks Ostpreußen verlangen, dass, wenn L. und W. ihre Auffassungen nicht ändern, und weiter ihre 
Ansichten vertreten, der Ausschluss dieser Genossen erfolgen muss. Denn sonst ist es nicht mehr 
möglich, einer Partei anzugehören, die derartige unklare Parolen hat.“ 

Quellen: „Königsberger Selbstmorde“, KAZ Nr. 128, September 1920; „Merkwort: ‚Trotz alledem‘“, Die Aktion Nr. 3/4, 23. Februar 1924, S. 
74; August 1920 KAPD Kongress: http://www.left-dis.nl/d/kapd0820.pdf. 
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– EBERT, MARTHA (10.4.1904-?), geboren in Halle (Sachsen-Anhalt), eine dieser zahlreichen 
jungen Frauen in dem Kreis Karl Plättners*, dessen Charisma zur Geburt der Sektion der 
KAPD zu Magdeburg beigetragen hatte. Sie hatte im März 1919 in der Freien sozialistischen 
Jugend (FSJ) beigetreten, im April 1920 KAPD; vielleicht anwesend dem Berliner KAPD 
Kongreß im August 1920 für die Notizerfassung. 
 
Quellen: Volker Ullrich, Der ruhelose Rebell Karl Plättner 1892-1945. Eine Biographie, C.H. Beck, München, 2000, S. 116-117; KAPD Parteitag 
August 1920: http://www.left-dis.nl/d/kapd0820.pdf. 

– ECKHARDT, WALTER (1881-1945), Berlin, KAPD; nach 1922 Essener Richtung in Berlin. 

Quelle: Radenbeweging archiv, IISG Amsterdam. 

 – EDER, HERMANN (1887-1970), geboren am 16. Februar 1887 in Ellrich/Südharz, Sohn eines 
Maurers; Lehre und Arbeit als Schlosser, 1905 Mitglied des DMV. Von 1907 bis 1910 
Militärdienst (Einsatz in Kiautschou/ China), ab 1910 in Essen bei der Firma Krupp beschäftigt, 
1912 trat er in die SPD ein. 1914 Einberufung, 1915 schwere Verwundung, anschließend 
Postaushelfer in Wilhelmshaven. Hier leitete Eder unter Umgehung der Postzensur Briefe an 
die Reichstagsabgeordneten Hugo Haase, Wilhelm Dittmann, Clara Zetkin und Luise Zietz 
weiter. Im November 1917 u. a. mit Alfred Rebe verhaftet und zu drei Jahren und drei 
Monaten Festungshaft verurteilt. Im November 1918 in Köln befreit, kehrte Eder nach Essen 
zurück und wurde Mitglied der USPD und des Spartakusbundes. Delegierter aus Essen des 
KPD-Gründungsparteitages in Berlin; dort Teilnahme an den Januarkämpfen 1919. Während 
des Kapp-Putsches aktiv in Essen, anschließend Flucht und illegaler Aufenthalt in 
Ellrich/Südharz und Walkenried. Hier Mitbegründer der KAPD und Leiter der AAU in Ellrich 
und Nordhausen. 

Später wieder in der KPD, von Herbst 1924 bis 1929 war Eder Stadtverordneter in Ellrich, seit 
1929 Stadtrat. Von Juni bis Dezember 1933 im KZ Esterwegen inhaftiert, dann ab 1938 
Schlosser in Stettin. 

1945 erneut Mitglied der KPD, war Eder einige Jahre Gemeindevertreter und Leiter der SED-
Ortsgruppe Ellrich, ab 1948 Rentner. Er starb am 14. September 1970 in Eilenburg. 

Quelle: Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 

– EICK, PAUL, KAP/AAU, 1927 inhaftiert. 

Quelle: „Ein Brief aus dem Zuchthaus“, KAZ Nr. 93, Dez. 1927.  

 – EINZELMANN, PAUL (= HEINZELMANN) 

– EISENSTADT, ALEXANDER, Revolutionärer Obmann, AAU Mühlheim. 

Quelle: Lageberichte Nr. 50, 9. August 1921 (R 1507/2013). 

– EISOLD, P., AAUE Ostsachen. 

Quelle: Die Proletarische Revolution. 

– ELBERT, JOHANNES (1889-?), Kaufmann, November 1918 Mitglied des Soldatenrats in Lohr am 
Main; am 16 Juni 1919 wegen Hochverrats vom Standgericht Aschaffenburg zu 2 Jahren 
Festung verurteilt, Festungshaft in Niederschönenfeld. KAPD 1921. 
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Quelle: http://www.muehsam-tagebuch.de/pdf/Register-Band-7.pdf. 

– ENSMANN, KARL, Elberfeld, Mitglied des Aktionsausschusses der Roten Armee, KPD, KAPD? 
April 1920. 

Quelle: Erhard Lucas, Märzrevolution 1920, vol. 3 : Die Niederlage, Verlag Roter Stern, Frankfurt am Main 1978. 

– ERD [= EMIL SACH] 

– ERDMANN [= EMIL SACH] 

– ERLER, KARL [= HEINRICH LAUFENBERG] 

– ESSER, JOSEPH (21.3.1893–21.6.1938), Bergarbeiter, geboren in Sankt Wendel (Saarland) als 
Sohn eines Schuhmachers. Er kam bereits 1907 als Bergarbeiter in eine Kohlenzeche. Von 
1915 bis 1918 Soldat (Gefreiter), danach wieder Bergarbeiter, 1919 im Ruhrgebiet, 1920/21 
im Saarbergbau. Er war mit der späteren Reichstagsabgeordneten Barbara Esser (1902-
1952) verheiratet. Von 1910 bis 1913 noch im katholischen Zentrum organisiert, trat er 1917 
der SPD bei, ging im Oktober 1919 zur USPD und gehörte von 1920 bis 1923 zur KAPD. Im 
März 1923 trat er zur KPD über. Esser hatte im März 1920 in der Roten Ruhrarmee 
Funktionen ausgeübt und war auch im Militärapparat der KPD aktiv. Im März 1924 wegen 
Waffen- und Dynamitbesitzes zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, anschließend wurde 
er in den hauptamtlichen Apparat der KPD aufgenommen. Esser war u. a. UB-Leiter in Essen 
und Recklinghausen, aber auch im AM-Apparat und führend im RFB Ruhr tätig. 

Nachdem er seit 1929 deutsche Bergarbeiter für die Arbeit in der Sowjetunion angeworben 
hatte, übersiedelte er im November 1930 selbst in die UdSSR. Von März 1932 bis 1935 
Studium an der KUNMS in Moskau. Dort wurde Joseph Esser 1937 als angeblicher 
Anhänger Heinz Neumanns vom NKWD verhaftet, am 26. Mai 1938 durch Beschluß der 
NKWD-Kommission und des Staatsanwaltes der UdSSR zur Höchststrafe verurteilt und am 21. 
Juni 1938 erschossen. 

Am 5. Januar 1957 hob das Militärkollegium des Obersten Gerichtshofes der UdSSR den 
Beschluß auf und rehabilitierte Esser postum.  

Quellen: Hermann Weber, S. 194; Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 

– EULERT, KARL LOUIS (22.9.1884–21.10.1967), geboren in Göttingen. Nach dem Studium 
Mitglied der SPD, schloß er sich im Krieg der Spartakusgruppe an und nahm als Delegierter 
Göttingens am Gründungsparteitag der KPD im Dezember 1918 in Berlin teil. Als Redakteur 
der Hamburger Kommunistischen Arbeiterzeitung und AAU wandte er sich bei den 
Auseinandersetzungen 1919 gegen die Hamburger linke Opposition, die spätere KAPD. Er 
war Delegierter des III. und IV. Parteitages der KPD 1920. 

Nach heftigen Meinungsverschiedenheiten wurde Eulert im Herbst 1920 vom Bezirk Nord 
seiner Funktion enthoben, dann ausgeschlossen. Der V. Parteitag im November bestätigte 
seinen Ausschluß, weil Eulert erklärt hatte, „der Kapitalismus könne die Krise überwinden“. 
Später spielte er in der aktiven Politik keine Rolle mehr, hielt aber weiterhin Verbindung zu 
linken Kreisen (KAPD, Leninbund, usw.). 

Karl Louis Eulert starb 1967 in Göttingen. 

Quelle: Hermann Weber, Deutsche Kommunisten, op. cit., S. 194; https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/ 
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– FALK, FRITZ, Berlin-Weißensee, KAPD, nach September 1920 („Kommunisten Prozess“), viele 
Jahre inhaftiert. 

Quelle: Reichskommissar für Überwachung der öffentlichen Ordnung: Akten betreffend KPD. Vom 14. Mai 1920 bis 31. Oktober Kap. XII 
(1507/247; Nr. 2335/20). 

  
Minna Fasshauer [Hermann Weber/Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten. 

Supplement zum Biographischen Handbuch 1918 bis 1945, Dietz Verlag, Berlin, 2013, S. 72] 
Der Stolperstein zum Gedächtnis von Minna Fasshauer verbirgt nicht ihre Zugehörigkeit zur KAPD. 

 – FAßHAUER MINNA (10.10.1875–30.6.1949), geborene NIKOLAI, Dienstmädchen, geboren in 
Bleckendorf (Wanzleben), trat ca. 1903 in Braunschweig der SPD bei. 1908 wird Minna von 
der Partei zur Nürnberger Frauenkonferenz der SPD delegiert, die unter der Leitung von 
Clara Zetkin (1857-1933) und Luise Zietz (1865-1922) stand. Minna Faßhauer setzte sich für 
das Frauenwahlrecht ein, war von 1913 bis 1915 Mitglied der Kinderschutzkommission der 
SPD und wirkte während der Kriegsjahre an Kinderfreizeiten für Arbeiterkinder mit. Politisch 
konnte sie die Befürwortung der Kriegskredite durch die SPD am 4. August 1914 nicht 
mittragen, näherte sich den Positionen von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg an, vertrat 
eine strikte Antikriegshaltung, wurde Mitglied im Spartakusbund. 

1917 ging sie zur USPD und wurde nach der Revolution bis 1919 Volksbeauftragte für 
Volksbildung im Land Braunschweig. Als Ministerin schaffte sie am 22. November 1918 die 
kirchliche Schulaufsicht ab, setzte die Religionsmündigkeit auf 14 Jahre herab und trat für 
eine weltliche Einheitsschule ein. Von Dezember 1918 bis Mai 1919 war sie USPD-
Abgeordnete im Braunschweiger Landtag. 

Kurze Zeit Mitglied der KPD, 1920 trat sie zusammen mit August Merges*, Rudolf Claus* und 
der Mehrheit der Braunschweiger KPD zur KAPD über. Im Juli 1921 wurde sie wegen 
„Vergehens gegen das Entwaffnungsgesetz“ zu vier Monaten Gefängnis und 300 Mark 
Geldstrafe verurteilt, die Strafe wurde durch eine Amnestie erlassen. 

Am 6. September 1921 wurde Minna Faßhauer verhaftet, weil man sie verdächtigte „an der 
Herbeischaffung des Dynamits beteiligt gewesen“ zu sein, das im Juli 1921 bei einer Reihe 
von Sprengstoffanschlägen verwendet wurde. Im März 1922 wurde sie zu 9 Monaten 
Zuchthaus verurteilt, angesichts der langen Untersuchungshaft wurde aber der Haftbefehl 
vom Gericht aufgehoben. Victor Fränkl*, selbst Mitglied der Freien Arbeiter-Union 
Deutschlands, verteidigte sie. 

Sie wurde immer für die KAPD bis 1933 aktiv. 1934 gehörte Minna Faßhauer der 
Widerstandsgruppe (Kommunistische Räte-Union) um Merges an. Sie wurde im April 1935 
verhaftet, im Prozeß von August bis Oktober 1935 aber mangels Beweisen freigesprochen. 
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Am 24. Oktober 1935 wird sie in das Konzentrationslager Moringen verbracht, aus dem sie 
am 13. Januar 1936 mit einem schweren Magenleiden entlassen wird.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg drei Jahre lang war sie für die KPD in Braunschweig aktiv. Sie 
kandidierte ab 1946 auf deren Listen. Sie starb, während einer Frauenversammlung der KPD 
in Hannover, am 28. Juli 1949 an einem Gehirnschlag. Sie wurde unter großer Anteilnahme 
der Bevölkerung beigesetzt. 
 
Zur Zeit ihres Todes war sie in die Spaltung mit der KPD schon eingetreten. 
 
Quellen: KAPD Tagungen, 1920-1921: www.left-disorder.nl; „Minna Fasshauer“, in: Jarcke (Horst-Rüdiger) / Scheel (Günter), 
Braunschweiger Biographisches Lexikon 19. und 20. Jahrhundert, Hannover, 1996, S. 173-174; Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und 
Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 135; Biographische 
Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 
 

 – FALK, FRITZ (?-?), einer der Führer der KAPD Kampf-Organisation in Berlin-Weißensee. 
Verurteilt in September 1920 („Kommunistenprozess“). 

Quelle: Reichs-kommissar für Überwachung der öffentlichen Ordnung. Akten betreffend KPD (14 Mai 1920 – 31 Oktober 1922), Kap XII, 
1507/247. 

 

– FARNHOLT (oder VARNHOLT?), Berlin, Zentrale der KAPD (GHA), ca. 1924-1928. Auf die 
Initiative von Ernst Schwarz* hin, fand am 15. Nov. 1926 eine Besprechung mit ihm, 
Löwenstein* und Adam Scharrer* statt, in der beschlossen wurde, in ein „enges 
sympathisierendes Verhältnis zueinander. Die Entschiedene Linke, das Diskussionsblatt der 
Schwarz-Gruppe wurde seitdem in der KAP Druckerei Iszdonat, Berlin, gedruckt. 

Quelle: Olaf Ihlau, Die rote Kämfer. Ein Beitrag zur Geschichte der Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik und im Dritten Reich, 
Politladen-Reprint Nr. 8, Erlangen 1971, S. 32. 

– FEHRMANN, KARL, AAUE Heidenau (Sachsen). 

Quelle: Bundes-Archiv Berlin-Lichterfelde, RY 1/ I/5/4/1. 

– FICHTMANN, HUGO (10.12.1902–25.12.1942), Berlin-Pankow, jüngere Sohn von Leo 
Fichtmann, KAPD; 1922-1930 KAPD/KAI Essener Richtung. Wahrscheinlich Redakteur der 
Flugschrift Der Arbeitslose, Berlin, 1923. 

Er ist mit seinem Vater der Verfasser eines Artikels gegen den Antisemitismus in der 
Erwerbslosenbewegung:  

„Die Juden sind schuld an allem! Diesen Ruf hört man heute wohin man kommt. Die Juden sind schuld 
am Krieg, am Versailler Vertrag, an der Besetzung des Ruhrgebiets, an der Versteuerung des 
Lebensunterhalts, an der Arbeitslosigkeit, an der Versumpfung der Arbeiterparteien, der 
Gewerkschaften, kurzum an jedem Unglück, an jedem Ereignis sind schuld : die Juden! Rutscht jemand 
über irgend etwas aus und bricht ein Bein, daran hat gewiss ein Jude schuld! 

[…] 

„Augen auf Arbeiter! Durch die Pogromstimmung, die man in euch gegen die Juden erzeugt, woll man 
euch nur ablenken, nach der Methode: haltet den Dieb! lasst euch nicht irreführen. Was kümmert uns 
die Rasse, wir sind alle Menschen gleicher Art, ob Germane, Slave, Romane, Mongole, Semit. In allen 
von uns rollt das gleich rote Blut, das uns zu Brüdern macht. Als Arbeiter noch dazu haben wir ganz und 
gar kein Recht, Volkstümler zu sein. Wir leiden, ganz gleich, welcher Rasse oder Nationalität wir sind, 
unter gleichen Bedingungen und können uns nur gemeinsam befreien. Lasst euch deshalb nicht belügen 
und betrügen; euer Feind heißt nicht Jude, sondern Kapital. 

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/
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Nicht Rassen- sondern Klassenkampf ist der Weg zur Freiheit und aus dem Elend heraus“. 

1924-1930 Redakteur der Korrespondenzblatt der KAPD, Essener Richtung, angeschlossen an 
der KAI. 

Er im Weihnachten 1942 gestorben: „Todesort: Berlin; Schicksal: Freitod“. 

Quellen: Der Arbeitslose, Berlin, 1923: http://aaap.be/Pages/KAPD-Rassenkampf-Oder-Klassenkampf-1923.html; Korrespondenzblatt der 
KAPD, angeschlossen an der KAI, Berlin, 1924-1930 (Verantwortlicher: Hugo Fichtmann); Gedenkbuch. Opfer der Verfolgung der Juden 
unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945: http://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch. 

 
Stolperstein in Berlin, Albert-Einstein-Straße 15. 

 – FICHTMANN, LEO (16.8.1873–28.5.1942), Berlin-Mitte, geboren in Elbing (Westpreußen), 
Schlosser, Steinmetz, später Invalide. Nach seiner Übersiedlung nach Berlin vor dem Ersten 
Weltkrieg in anarchistischen und linksradikalen Kreisen aktiv und mehrfach vorbestraft 
(Hausfriedensbruch, Aufruhr usw.). Er wurde wegen seines rabiaten Auftretens gegen den 
Krieg sogar zur Untersuchung seines „Geisteszustandes“ in eine Irrenanstalt eingewiesen. Er 
teilt wahrscheinlich unter dem Pseudonym von SICIUS, Delegierte von Berlin-Mitte, dem 
Dezember 1918 KPD Gründungskongress. 

Zwischen 1918-1923 in Berlin ist Leo Fichtmann durch seinen Radikalismus bekannt. Er 
gehörte im April 1920 zu den Mitbegründern der KAPD und spielte auch in der AAU eine 
führende Rolle. Er lebte in voller Armut. Als schreibt es Emil Sach in Stirn und Faust, 1952, 
die ganze Familie Fichtmann lebte zu Hause als Lumpenkerle: „keine Zufuhr von Wasser, 
Licht, Gas, dieses alles abgesperrt, weil Fichtmanns nicht zahlten“. 

Da er sich 1921 wie andere Sozialrebellen (Max Hölz und Karl Plättner) für den organisierten 
Waffenkampf einsetzte, war er nach und nach isoliert. Er war doch aktiv und sehr populär 
bei den Berliner Arbeitslosen. Im September 1921 KAP Kongress spricht Leo Fichtmann für 
die Erwerbslosenausschüsse: 

„Wenn wir betrachten, was wir zu tun haben als Aktionsausschüsse der Erwerbslosen, so haben wir 
nicht betteln zu gehen, sondern zu fordern und zwar volle Existenz für alle und geben sie uns das nicht, 
so müssen wir darum kämpfen. Und erreichen wollen wir die Übernahme der Produktion, nicht die 
Kontrolle der Produktion. Denn haben wir die Kraft der Kontrolle, dann haben wir auch die Kraft der 
Übernahme der Produktion. Als leuchtendes Beispiel auf den Nachweisen, die wir als Betriebe der 
Arbeitslosen ansehen, müssen wir geschlossen die Solidarität den andern Proletariern zeigen, müssen 
zeigen wie die K.A.P.D. eingestellt ist. Daraus ergibt sich, dass wir die Führung übernehmen. In den 
Nachweisen, wo die K.A.P.D.-Genossen wirklich arbeiten, haben wir die Führung in Berlin. Nun wird uns 
immer vom Reich und von den sogenannten Erwerbslosenräten vorgehalten, die K.A.P.D.-Genossen sind 
ja auch noch Erwerbslosenräte“. 

Zum Schluss seiner Rede, schloss er keine „Enteignungsmittel“ aus: 

„Volle Existenz für alle. Wir sind die reißenden Wölfe und wenn wir Hunger haben, springen wir dem an 
den Hals, der noch was hat, und nehmen da, wo was ist, nicht von Klassengenossen oder Arbeitern, 
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sondern wir holen da, wo es liegt. Denn bezahlt ist es schon längst, wir brauchen es nur noch 
abzuholen“. 

1922 denunzierte Heinrich Brandler Leo Fichtmann, in der Zeitschrift Kommunistische 
Internationale, als einen „Abenteurer von unten“: 

„Wenn man den Mut hat, die Parole: ‚Erfassung der Sachwerte von unten‘ konsequent zu Ende zu 
denken, dann ist sie gleichbedeutend mit der bequemen Phrase, die der K.A.P.–Mann Fichtmann 
aufstellte, als er den Arbeitslosen Berlins die Frage: ‚Was trennt uns von den Lebensmitteln?‘, mit der 
naiven Behauptung beantwortete: ‚Nur die Fensterscheiben‘“. 

Ab Mai 1923 gab er dann die Zeitschrift Der Arbeitslose heraus. Leo Fichtmann sprach 
wiederholt im Berliner Friedrichshain und vertrat hier seine Ideen einer freien Gesellschaft, 
die ohne Staatsbürokratie und Parteien. Bereits 1933 von den Nazis verhaftet und 
mißhandelt, wurde er nach dem Brandanschlag der Widerstandsgruppe um Herbert Baum 
im Lustgarten am 27. Mai 1942 erneut mit anderen Unbeteiligten verschleppt. Leo 
Fichtmann wurde am 28. Mai 1942 im KZ Sachsenhausen sofort erschossen. 

Seine Frau Clara Fichtmann, geborene Fuchs (6. 4. 1877–18.5.1944), deportierten die Nazis 
am 6. Juni 1942 nach KZ Theresienstadt. Von dort kam sie nach Auschwitz, wo Clara 
Fichtmann ermordet wurde. 

Quellen: Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni – 21. Oktober 1921 (BArch, R 1507/2053); 
Heinrich Brandler, „Die Entwicklungsbedingungen der Roten Gewerkschafts-Internationale“, Die Kommunistische Internationale, Nr. 20, 
Carl Hoym Nachfolger–Louis Cahnbley, Hamburg, 1922, S. 30; Der Arbeitslose, Berlin, 1923; (Emil Erdmann Sach), Stirn und Faust. 
Vervielfältigte Manuskripte Werktätiger Menschen, Nr. 1 & 2, 1952, Leverkusen (Archiv Cajo Brendel IISG, 136); Hermann Weber (Hrsg.), 
Die Gründung der KPD. Protokoll und Materialen des Gründungsparteitages der Kommunistischen Partei Deutschlands 1918/1919, Dietz 
Verlag, Berlin 1993, S. 341; Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 

 – FICHTMANN, MAX (22.11.1898–Okt.1943), geboren in Berlin, Sohn von Leo, Schankwirt 
(Jüdenstrasse), Spartakusbund, KPD. Oktober 1919 wurde er „wegen versuchter 
räuberischer Erpressung“ zu einer Zuchthausstrafe von 5 Jahren und wegen versuchten 
Mordes zu 10 Jahren. Max Fichtmann wurde hineingezogen in dem Mord an dem 
Polizeispitzel Karl Blau (1891-1919). Dieser der für mehrere Seiten Spitzeldienste leitstete: in 
einer KPD Versammlung in München enttarnt, wurde er nach Berlin gelockt und dort am 2. 
August 1919 ermordet. Am 30 Juli 1920 war Max Fichtmann in dem Geschäft Inspektor Blau 
freigesprochen. 

1922-1930? mit seiner Familie in der KAPD Essener Richtung, nach 1930 wahrscheinlich KPD. 

Nach seiner Haftentlassung hatte Max Fichtmann die erst 17-jährige Lydia Laube geheiratet. 
Im Herbst 1932 erhob die Frau eine Eheschließungsklage wegen angeblicher 
Misshandlungen ihres Ehemannes. Die Ehe wurde 1934 rechtskräftig geschieden. Die Frau 
beriet sich gegen seinen Mann mit einem Mitglied der NSDAP. Dieser gab ihr den Rat, zur 
Ortsgruppe Lietzensee zu gehen. Dort wies sie darauf hin, dass ihr Mann Jude und 
Kommunist sei und berichtete von den angeblichen Misshandlungen. Auch habe ihr Mann 
gedroht, die beiden Kinder demnächst nach Russland zu verbringen. Die Frau trat im Februar 
1933 selber der NSDAP bei. Max Fichtmann wurde in Schutzhaft genommen. Inhaftierung: 4. 
Feb. 1937 – 22. Sept. 1938, KZ Dachau, 22. September 1938- ?, Bremen, Zuchthaus. Vergast 
Oktober 1943 in einem KZ. 

Gegen Lydia Laube-Fichtmann wurde am 22. Juni 1948 Haftbefehl erlassen. Die Anklage 
lautete: „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“. In dem Haftbefehl wird dazu ausgeführt: 

„Sie sind beschuldigt, im März 1933 die Verhaftung ihres geschiedenen jüdischen Ehemannes Max 
Fichtmann durch die SA-Hilfspolizei veranlasst zu haben. Max Fichtmann wurde dadurch fast 10 Jahre 
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lang durch verschiedene Zuchthäuser und KZ-Lager geschleift. Seit dem Jahre 1943 ist er verschollen und 
anscheinend vergast worden.“ 

Am 3. Mai 1949 verurteilte die 10. Große Strafkammer des Landgerichts Berlin die Frau zu 
nur 9 Monaten Gefängnis. 

Quellen: Eduard Trautner, Der Mord am Polizeiagenten Blau, Die Schmiede, Berlin, 1924; Emil Erdmann Sach: Stirn und Faust. 
Vervielfältigte Manuskripte Werktätiger Menschen, 1952, Leverkusen (Archiv Cajo Brendel IISG, 136); Opfer der Verfolgung der Juden unter 
der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945: http://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/; „Othmar Toifl als 
Agent der „Anti-bolschewistischen Liga“ und der Garde-Kavallerie-Schützendivision„, http://geschichte-wissen.de/blog/othmar-toifl/  

– FIEDLER, KARL, KAP/AAU/KAJ, inhaftiert in 1927. 

Quelle: „Ein Brief aus dem Zuchthaus“, KAZ Nr. 93, Dez. 1927.  

 
Stolpersteine in Hamburg: E. H. Henry Fiering und Sophie Marie Fiering. 

– FIERING, ERNST HEINRICH HENRY (13.9.1887–23.5.1945), Elektriker auf der Stülcken-Werft, AAU, 
später AAUE Hamburg. Im Jahre 1926 gründete er mit Karl Matzen, Karl Roche* und Otto 
Reimers* in Hamburg den Block antiautoritärer Revolutionäre, bestehend aus 
Anarchosyndikalisten, Anarchisten, Unionisten und Individualanarchisten. Während des 
Kriegs, Mitglied der KPD und der Bästlein-Jacob-Abshagen-Gruppe (mit seiner Frau Marie). 
Ernst Fiering 1945 was inhaftiert mit Karl Kaminski und Paul Zinke: alle wurden ermordert 
von der Gestapo. Seine Frau Marie Fiering, wurde auch ermordet.  

Quelle: wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Fiering. 

– FIRL, WILHELM (26.1.1894–16.8.1937), Bürovorsteher, geboren in Dresden, Sohn eines 
Schneiders. In seinem Elternhaus streng religiös erzogen, arbeitet er zunächst drei Jahre als 
Bürogehilfe bei einem Rechtsanwalt. Anschließend nahm ihn ein evangelisch-lutherisches 
Seminar in Leipzig auf, um ihn als Missionar auszubilden. Er verließ nach drei Jahren das 
Seminar und ging in ein Rechtsanwaltsbüro. 1915 zum Militärdienst eingezogen, kehrte er 
1917 schwerverwundet von der Front zurück, wurde Freidenker und Mitglied der SPD. Bis 
1920 Bürovorsteher in Dresden und Chemnitz, anschließend zwei Jahre als Kanzlist beim 
Landgericht in Chemnitz. 1919 trat Firl in die KPD und die AAUD ein. Ende 1921 begann seine 
hauptamtliche Tätigkeit im Apparat der KPD, zunächst in der BL der KPD in Chemnitz und ab 
1923 als Lokalredakteur des Kämpfers. Nach einem dreimonatigen Kurs an der KPD-
Parteischule in Jena übersiedelte er nach Berlin, war dort zunächst Sekretär der KPD-
Spitzenfunktionäre Heinrich Brandler und später Ruth Fischer, danach Mitarbeiter im 
Pressedienst der KPD bzw. der Roten Fahne. 1931 zu 15 Monaten Festungshaft verurteilt, 
wurde Firl 1932 hauptamtlicher Mitarbeiter des ZK der KPD, zuletzt beim 
„Informationsdienst“, einem Organ des ZK für die BL. 

Nach 1933 wurde er einer der leitenden Funktionäre der KPD in der Illegalität. Von 
Saarbrücken und von der Schweiz aus wirkte er als Instrukteur des ZK. Firl organisierte 

http://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/directory.html.de?result#frmResults
http://geschichte-wissen.de/blog/othmar-toifl/
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zugleich die illegalen Kader in Süddeutschland und war Ende Oktober 1935 wieder in Berlin. 
Hier sollte er gemeinsam mit Martin Hoffmann die illegale Reichsarbeit der KPD leiten. Firl 
wurde am 30. Januar 1936 in Berlin verhaftet, schwer gefoltert und kam im Mai 1937 vor 
den Volksgerichtshof. Am 22. Mai wurde Firl zum Tode verurteilt und am 16. August 1937 in 
Berlin-Plötzensee hingerichtet.  

Quelle: Lageberichte Nr. 50, 9. August 1921 (BArch, R 1507/2013); SAPMO: NY 4122. 

– FISCHER, A., Berlin-Neukölln, KAPD. 

Quelle: „Abonnements-Annahme-Stellen für die KAZ in Groß-Berlin“, KAZ Nr. 34, Mai 1924. 

– FISCHER, FRIEDRICH (1.6.1887–März 1925), Schlosser, Berlin-Spandau, geboren in Brückendorf 
(Brandenburg); seit 1907 war er gewerkschaftlich, seit 1909 politisch organisiert. 1912 
wurde er Unterbezirksführer der SPD in Berlin-Spandau und half Karl Liebknecht bei der 
Wahlagitation. Im Weltkrieg schloss er sich an der Spartakusgruppe an.  

Fischer beteiligte an den März-Kämpfen.  

KAPD.  

Im März 1925 erhängte er sich in seiner Zelle. 

Quelle: Volker Ullrich, Der ruhelose Rebell Karl Plättner 1892-1945. Eine Biographie, C.H. Beck, München, 2000, S. 113-114, 169. 

– FISCHER, WILLY, Zwickau (Sachsen), AAUE, Proletarischer Zeitgeist, 1922-1933. 

Quelle: https://libcom.org/history/1919-1945-the-proletarischer-zeitgeist; Dada Periodika: http://ur.dadaweb.de/dada-p/P0001586.shtml. 

– FISTER, ALBERT FRIEDRICH (1.8.1889-?), geboren in Gera, Kaufmann und Journalist. Mitglied 
der Vereinigung revolutionärer Internationalisten (VRI) Bayerns, die von Erich Mühsam am 
30. Nov. 1918 gegründet wurde und deren meisten Mitglieder zum Kern der später 
gegründeten KPD in München teilnahmen. Sowie Max Levien (1885-1937) und Hans Kain 
(1887-1926), Delegierter aus München zum Gründungsparteitag der KPD, 30.-31. Dez. 1918. 
Mitglied der kommunistischen Opposition in Berlin, dann der KAPD. 

Im März-Juni 1920 ist er verleumdet – sowie Fritz Rasch* – von der USPD und der KPD als ein 
Element der „Lockspitzelei in der K.A.P.“. 

Quellen: Die Rote Fahne Nr. 60, 25. April 1920; „Lockspitzelei in der K.A.P.“, Die Freiheit, Berlin, 10. Juni 1920; Die Kommunistische 
Arbeiterpartei Deutschlands, KPD, Berlin, Juli? 1920, S. 13-15; Erich Mühsam Tagebücher, Band 6: http://www.muehsam-
tagebuch.de/pdf/Register-Band-6.pdf; Hermann Weber, Die Gründung der KPD. Protokoll u. Materialien des Gründungsparteitag der KPD 
1918/1919, Dietz Verlag, Berlin, 1993. 

 
Hans Fittko, Paris, 1938 [varianfry.org] 

– FITTKO (FITTKOW), HANS (16.5.1903–15.9.1960), alias STEFAN, geboren in Finsterwalde, 
Angestellter, journalistische Tätigkeit, publizierte in Franz Pfemferts Die Aktion. Er war 
Referent der AAUE 1923-1926, danach des Spartakusbund Nr. 2. Zusammen mit Oskar 
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Kanehl*, Rudolf Zimmer*, Franz Pfemfert*, referiert er den 4. Juni 1925 abends in Berlin 
über den Thema: „Kampf ums tägliche Brot“. 

Seit 1927 ist er Mitglied und Funktionär der KPD in Berlin, Polleiter und Abgeordneter in der 
Bezirksversammlung Berlin-Spandau geworden. Hans Fittko war mit Franz Pfemfert und 
Alexandra Ramm viele Jahre befreundet gewesen; beide hatten in ihm eine Art Adoptivsohn 
gesehen. Für sie waren die neuen politischen Ansichten von Fittko glatter Verrat. 

Hans Fittko ist überzeugter Stalinist geworden. Der Kampfruf, Oktober 1932, ausführlich 
berichtet über eine Erwerbslosenversammlung der KPD (10.3.1932), deren Referent ist Fittko: 

„Als Referent trat der ehemalige Unionist (im Jargon der KPD: Renegat) Hans Fittkow auf, der auch 
letzthin noch im ‚Spartakusbunde‘ eine Gastrolle gegeben hatte. Bezeichnenderweise wurden unsere 
Genossen in dieser Versammlung von einem Rollkommando überfallen und trotz Gegenwehr einer 
Anzahl Flugblätter beraubt“. 

Nach 1933 im Widerstand, wurde nach Hans Fittko als „intellektueller Urheber“ eines 
Kapitalverbrechens gefahndet, denn in Berlin war ein NSDAP-Mitglied bei 
Auseinandersetzungen erschossen worden. Er floh nach Prag und erfuhr, daß er in 
Abwesenheit zum Tode verurteilt worden war. Dort lernte er seine spätere Frau Lisa, 
geborene Ekstein (23.8.1909–12.3.2005), kennen, eine Österreicherin, die im März 1932 
Gabo Lewin geheiratet hatte, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen und bis 1933 
im KJVD aktiv war. Auf Druck der NS-Behörden von der tschechischen Regierung 
ausgewiesen, reisten sie in die Schweiz. 

Hans Fittko übernahm hier als Nachfolger von Wilhelm Mauer die Emigrationsführung der 
KPD und unter dem Parteinamen STEFAN in Basel die Grenzarbeit, um illegale Literatur nach 
Deutschland zu schaffen. Hans und Lisa Fittko konnten ihre Widerstandsarbeit in die 
Niederlande, später nach Frankreich verlegen. 1937 wurde Hans Fittko als „Abweichler“ aus 
der KPD ausgeschlossen. 

Bei Kriegsausbruch interniert, verhalfen sie danach in Zusammenarbeit mit dem Varian Fry 
Emergency Rescue Committee vielen Emigranten. Diesen Abschnitt ihres Lebens beschrieb 
Lisa Fittko in seinem Zeugnis Mein Weg über die Pyrenäen. Sie flohen 1941 nach Kuba, 
arbeiteten in Havanna in einer Ausbildungsstätte für jüdische Flüchtlinge. 1948 
übersiedelten sie in die USA. Hans Fittko starb am 15. September 1960 in Chicago. Für seine 
Tätigkeit im Widerstand wurde er in Yad Vashem in Israel als „Gerechter unter den Völkern 
geehrt“.  

Quellen: Versammlungskalender der AAUE, Die Aktion, Heft 9/10, 20. Mai 1925, S. 283; Hans Fittko: „Zum Erwerbslosenproblem“, Die 
Aktion, Heft 4, Mai 1926, S. 78–81; „Zur Reichskonferenz der AAUE“, Die Aktion, Heft 10, Okt. 1926, S. 251-252; „Aus den Bezirken der 
Union. Berlin-Brandenburg“, Der Kampfruf Nr. 19, Nov. 1932, S. 4; Lisbeth Exner / Herbert Kapfer (Hrsg.): Pfemfert. Erinnerungen und 
Abrechnungen. Texte und Briefe, Belleville Verlag, München 1999; Lisa Fittko, Mein Weg über die Pyrenäen, Erinnerungen 1940/41, dtv, 
München 2015; Bundesstiftung: Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de.  

– FLACHMANN, ALBERT (1904-1997), Bremen, Schriftsetzer, 1946-1969 Sozialarbeiter in der 
Bremer Altenfürsorge, geboren in Rinteln (Niedersachsen); 1922 Kommunistischer 
Jugendverband (KJV), 1923-1928 KAPD und AAU (Essener Richtung); 1925 musste er aus 
Gewerkschaftszwanggründen Mitglied des Buchdruckerverbandes (ADGB) werden. Ende 
1931 mit seinem engen Freund Jan Onasch* Anschluss an die Gruppe „Rote Kämpfer“, wo er 
die Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung liest. 
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1933 verhaftet und im Bremer KZ Mißler mißhandelt; 1937-1938 erneut verhaftet; 1940-
1945 Soldat, Funker bei einer Flakbatterie im Westen. 1945-47 mit seinem Freund Jan 
Onasch Mitglied der KPD, seitdem allergisch gegen jede Parteiform. 

In den 50er und 60er Jahren Kontakte zu rätedemokratischen und linkssozialistischen 
Gruppen und Beiträge zu linkssozialistischen, anarchistischen und freidenkerischen 
Zeitschriften. Er blieb bis zum Tod ein Anhänger der KAPD und des Pannekoeks Gedankens: 

„Karl Schröder, der Pannekoek eng verbunden war, schrieb einmal: ‚Es ist die Aufgabe des wahren 
Führers, sich selbst überflüssig zu machen‘. Darauf beruht auch die Ablehnung jeglicher Parteidiktatur 
und der Herrschaft von Monopolparteien; Parteien und sonstige Aktivgruppen haben die Aufgabe, 
innerhalb der Massen deren Bewusstseins-entwicklung und Eigenaktivität zu fördern“. 

Albert Flachmann ist gestorben und begraben mit seiner Frau Frieda (1909-1986) in Bremen. 

Quellen: IISG, Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer, map 219-221 (http://aaap.be/Pages/KAPD-Congresses.html); Heinz-Gerd 
Hofschen/Almut Schwerd (Hrsg.), Zeitungen berichten: Die Bremer Arbeiterbewegung in den fünfziger Jahren, va&g, Marburg, 1989, S. 133-
146, 181; A.F., „Erinnerungen an Anton Pannekoek“, Anton Pannekoek und Paul Mattick Marxistischer Antileninismus, Ça ira Verlag, 1991, S. 
167-169; Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred 
Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 305. 

– FLORSTEDT, ALFRED (1907-?), Leipzig, KPD, RFB, 1927 Ausschluss; AAU, danach KAU in 1931-
1933; illegale Arbeit; KZ; nach 1945 Betriebsschutzleiter im Kombinat LMV; Kontakte mit 
Alfred Weiland; 1950 Ausschluss aus der SED.  

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 130, 246. 

 
Heinrich Fomferra, 1940 [Photo (1944): Horst Köpstein, Beiderseits der Grenze. Über den gemeinsamen antifaschistischen 

Widerstandskampf von Deutschen, Tschechen und Slowaken 1939 bis 1945, Deutscher Militärverlag, Berlin, 1965.] 

– FOMFERRA, HEINRICH KARL (9.11.1895–31.5.1979), alias FRITZ LABER, ANTON FRANZ, KARL 

SCHWARTZMANN, FRANZ MAURER, KAROL VIDEN, Bergarbeiter, geboren in Essen-Schonnebeck, 
Sohn eines Bergarbeiters; 1912-1915 Ziegeleiarbeiter, dann Bergarbeiter in Essen-
Stoppenberg (Ruhr); 1912 SPD; 1915–1918 Militärdienst; 1919 erneut Bergarbeiter in 
Stoppenberg; Januar 1919 USPD; März 1920 Angehöriger der Roten Ruhrarmee; April 1920 
Übertritt zur KAPD, für die er die Kasse des Straßenbahndepots in Essen-Schonnebeck 
überfiel, woraufhin er 1920 zu 18 Monate Zuchthaus verurteilt wurde; Haft in Münster und 
im Außenkommando Königsmoor (Oldenburg); später Bauarbeiter in Essen und 
Zimmermann in Jena. 

Als er 1923 zurück zur KPD kam, war es der Beginn eines hervorragenden stalinistischen 
Lebenslaufs, vom Leninismus zum Stalinismus, danach vom Spanienkrieg als Brigadist bis 
zum Stasi-Apparatchnik in der DDR. 

Fomferra wird 1923 Leiter der proletarischen Hundertschaften im Ruhrgebiet; Februar 1924 
wegen „Waffen- und Sprengstoffbesitzes“ verhaftet und zu 16 Monate Gefängnis verurteilt; 
Haft im Gefängnis Bielefeld; 1925–1930 mit Unterbrechungen Bau-, Straßen- und 
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Druckereiarbeiter in Essen; ab 1925 Leiter des Roten Frontkämpferbundes (RFB) in 
Stoppenberg; 1928 Mitglied der KPD-Bezirksleitung an der Ruhr. 

Nov. 1929 – Juli 1930 Teilnehmer des ersten neu eingerichteten Speziallehrgangs an der 
Militärschule der Komintern bei Moskau (Pseudo: KARL SCHWARZMANN); 1930 Mitarbeiter des 
Antimilitärischen Apparates der KPD an der Ruhr, dort Waffen-, dann Betriebsmann (ANTON 

FRANZ); Nov. 1932 – 35 erneut Besuch der Militärschule bei Moskau; dort Lehrer für Waffen-, 
Spreng- und Brandstoffe; angeschlossen in der Kurierabteilung der Abteilung Internationaler 
Verbindungen (OMS) der Komintern in Moskau tätig. 

Juli 1936 – Mai 1937 Einsatz in Spanien (als Österreicher HANS LABER), Hauptmann in der XIV. 
Internationalen Brigade; Organisator und Lehrer einer Partisanenschule; Anschluss in der 
UdSSR Nachrichtendienstleitung Ausbildung an der Radioschule des sowjetischen 
militärischen Geheimdienstes (GRU) bei Moskau; August 1938 Funker von Johann 
Wenzel („Rote Kapelle“) in Belgien; Nov. 1938 in Moskau zur Ausbildung an der GRU-Schule. 

Mai – Oktober 1939 Einsätze in Paris, Brüssel und der Schweiz; Nov. 1939/40 nach Ungarn 
zum Aufbau einer Residentur der GRU für Sabotage in der deutschen Rüstungsindustrie; 
1940-1942 Aufbau einer Subversionsgruppe in der Slowakei; verhaftet und der Gestapo 
überstellt; 1944 in Bratislava zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt, durch slowakische 
Partisanen befreit; danach Politkommissar einer Partisaneneinheit und im provisorischen 
slowakischen Innenministerium tätig. 

Juni 1945 Rückkehr nach Berlin; ab Oktober 1946 Oberregierungsrat in dem Kommissariat 5, 
einem Stasi-Vorläufer; Februar 1950 Übernahme in das Ministerium für Sicherheit (MfS, 
Stasi); 1951 Leiter des Sekretariats des Ministers Wilhelm Zaisser*; ab 1952 Leiter der 
Parteikontrollkommission im MfS; Dezember 1953 beurlaubt und entlassen wegen 
„Aussagen vor der Gestapo“ 1942. „Reingewäscht“, wird er ab Mai 1954 Oberst-Leutnant 
der Grenzpolizei in Pätz. 

Ab 1956 fallen die in DDR hergestellten Medaillen: Hans-Beimler-Medaille; Medaille für 
Kämpfer gegen den Faschismus; Vaterländischer Verdienstorden. 

1956 für die Nationale Volksarmee (NVA) vorbereitet eventuelle Sabotageakte in der BRD im 
Falle eines Krieges zwischen Ost- und Westblocken.  

Dez. 1959 Ausscheiden aus dem „aktiven Dienst“; 1961 Rentner; 1975 Karl-Marx-Orden und 
Erinnerungsmedaille zum 30. Jahrestag der Befreiung der Tschechoslowakei. Gestorben und 
begraben mit seiner Frau in Friedrichsfelde Zentralfriedhof, Ost-Berlin. 

Quellen: Gottfried Hamacher/André Lohmar/Herbert Mayer/Günter Wehner/Harald Wittstock: Gegen Hitler. Deutsche in der Résistance, in 
den Streitkräften der Antihitlerkoalition und der Bewegung »Freies Deutschland«. Kurze Biographien, Karl Dietz Verlag, 2005; Biographische 
Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de; Wikipedia. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Fomferra
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Porträt von Fritz Fränkel (Sammlung Klaus Täubert) 

– FRÄNKEL, FRITZ (7.9.1892–21.6.1944), geboren in Berlin, Sohn eines jüdischen Kaufmanns. Er 
studierte nach dem Abitur (1910) in Berlin Medizin. Nach dem Staatsexamen meldete sich 
Fränkel 1915 freiwillig zum Militär. Zunächst in den Lazaretten von Graudenz tätig, kam er 
1916 an die Ostfront und war 20 Monate als Bataillonsarzt bei der Infanterie, ab Januar 1918 
leitete er eine Station in der Kriegsneurotiker-Abteilung des I. Armeekorps in Königsberg. Die 
Schrecken und Folgen der Feldschlachten, mit denen er als Mediziner besonders konfrontiert 
war, machten aus dem konservativen Kriegsbefürworter einen radikalen Sozialisten und 
Kriegsgegner. 

Er schloß sich dem Spartakusbund an und wurde – als guter Redner bekannt – einer der fünf 
Delegierten, die die Arbeiter- und Soldatenräte des Regierungsbezirks Königsberg im 
Dezember 1918 zur Reichsversammlung nach Berlin schickten. Zugleich war Fränkel für 
Königsberg Delegierter des Spartakusbundes beim Gründungsparteitag der KPD. Auf dem 
Parteitag mehrfacher Diskutant, stellte er zwei Anträge zur Unterstützung der Jugend (er war 
ja selbst erst 26 Jahre alt) und zum künftigen KPD-Programm. Außerdem begrüßte er die 
vom Parteitag bekanntgegebene Gründung eines „Bundes kommunistischer Studenten und 
Akademiker“ und forderte eine Hochschulreform. Fränkel blieb 1919 in Berlin und wurde 
Assistent von Paul Schuster an der Klinik für Neurologie und Psychiatrie der Charité. Im Mai 
1919 schloß er seine Promotion (Thema waren die Kriegsneurosen) ab und übersiedelte 
nach Stuttgart. Am dortigen Bürgerhospital tätig, machte er mit zahlreichen Beiträgen in 
Fachzeitschriften auf sich aufmerksam. 1920 ging er als Arzt an die Klinik Berlin-Buch, 
gemeinsam mit seinem Freund Georg Benjamin engagierte er sich im Proletarischen 
Gesundheitsdienst und wurde 1924 Vorsitzender der Berliner Gruppe. In der Folgezeit im 
Verein Sozialistischer Ärzte tätig, machten ihn sowohl seine Aktivitäten im Fürsorgebereich 
als auch die Schriften über Rauschgifte bekannt. Sein mit Ernst Joël* verfaßtes Buch Der 
Cokainismus wurde zum Standardwerk. 

Fränkel wurde im März 1933 verhaftet und von der SA gefoltert. Durch Intervention eines 
seiner Patienten am 23. März freigelassen, konnte er zusammen mit seiner Frau Ende März 
1933 aus Berlin fliehen. Nach Frankreich emigriert, lebte er als Arzt in Paris. 1936 ging er zu 
den Internationalen Brigaden nach Spanien, war dort im Rang eines Leutnants Chefarzt eines 
Hospitals an der Madrider Front. Später leitete Fränkel in Barcelona die Versorgung der 
Interbrigadisten mit Medizin aus Frankreich. Wegen seiner offenen Sympathie für die 
sogenannte „trotzkistische“ POUM, die von den Stalinisten verfolgt wurde, kam es zum 
Bruch mit der KPD. Er wurde aus der Partei ausgeschlossen und wie üblich als 
„Verräter“ verleumdet. 1939 wieder in Paris, gehörten zu seinen engen Freunden Gustav 
Regler, Heinrich Blücher und Hannah Arendt. Bei Franziska und Fritz Fränkel wohnte 
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zeitweise der berühmte Walter Benjamin. Dieser beging nach seiner Flucht 1940 in Spanien 
Selbstmord, während es den Fränkels gelang, nach Mexiko zu entkommen. 

Dort nahm Fränkel Verbindung zu antistalinistischen, sozialistischen Kreisen auf, darunter zu 
Personen: Otto Rühle* und Franz Pfemfert*, sowie auch Victor Serge. 1943 schloß er sich der 
antistalinistischen und linkssozialistischen Gruppe „Socialismo y Libertad“ an und wirkte an 
deren Zeitschrift mit. Fritz Fränkel starb überraschend am 21. Juni 1944 in Mexiko. 

Quellen: Hermann Weber/Andreas Herbst, Die deutsche Kommunisten, Dietz Verlag, Berlin 2004, S. 212-213; Klaus Täubert: „Unbekannt 
verzogen...? Der Lebensweg des Suchtmediziners, Psychologen und KPD-Gründungsmitgliedes Fritz Fränkel“, trafo, Berlin, April 2005; 
Victor Serge, Carnets (1936-1947), Agone, Marseille 2012; Ursula Marx, Fritz Fränkel (1892–1944). Die Sammlung Klaus Täubert: Akademie 
der Künste, blog: http://www.adk.de/de/blog/index.htm?we_objectID=24939 

 
Victor Fraenkel [Conrad Felixmüller, Die Aktion, Berlin, 1919]. 

– FRAENKL, VICTOR (18.9.1869–1.3.1951), geboren in Gleiwitz (Schlesien), Justizrat in Berlin, KAPD, 
AAUD, danach AAUE, FAUD. Er war von 1911 bis Mitte der 20er Jahre eng mit Franz 
Pfemfert befreundet, den er in juristischen Fragen beriet, Mitarbeiter an dessen Aktion von 
1911 bis 1925. Er verteidigte Max Hölz* und andere sowie die Oktober 1923 Aufrührer. Als 
Mitglied der KPD wurde er 1925 ins ZK der Roten Hilfe Deutschlands gewählt. 

Da er Jude war, emigrierte er 1934 in die Italienische Schweiz (Lugano). Die NS-Behörden 
bürgerten Fraenkl und seine Frau Nina, geborene Mardon (29.10.1877) in Sutton (England), 
am 30. August 1938, aus. Er ist 1951 in „Armut, vergessen und heimatlos“ gestorben. 

Quellen: Victor Fraenkl, „In Sache Hölz“, Die Aktion, 1921, S. 404, Helge Döhring, Damit in Bayern Frühling werde! Die syndikalistische 
Arbeiterbewegung in Südbayern von 1914 bis 1933, Verlag Edition AV, Lich 2007, S. 224-225; Biographische Datenbanken: 
https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 

– FRANKE, ?, Maler, AAU Halle. Sein Sohn wurde wahrscheinlich Bernardt Franke (1922-2004) 
geboren in Bitterfeld, auch Maler. 

Quelle: Lageberichte Nr. 50, 9. August 1921 (BArch, R 1507/2013 ). 

– FRECKMANN, G. und F., AAU/KAP, 1927 inhaftiert. 

Quelle: „Ein Brief aus dem Zuchthaus“, KAZ Nr. 93, Dez. 1927. 

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/Biographische%20Datenbanken-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=4297
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Max Frenzel, um 1914. 

– FRENZEL, MAX (11.4.1893–11.10.1985), Lithograph, in Breslau geboren, Sohn eines 
Schuhmachers; ging nach der Lehre als Lithograph auf Wanderschaft. Im März 1908 Eintritt 
in die Freie Jugendorganisation in Berlin-Wedding, dort später Vorsitzender der 
Arbeiterjugend. Im September 1911 Mitglied der SPD. Von 1914 bis 1918 zunächst 
Armierungssoldat, dann in einem Fliegerersatzbataillon. Im Dezember 1918 kam Frenzel 
nach Berlin und arbeitete bis März 1923 als Lithograph. 

Ab Februar 1919 Polleiter der Gruppe IV des Spartakusbundes in Berlin. Nach dem II. 
Parteitag der KPD im Oktober 1919 kurzzeitig Mitglied der linken Opposition, 1920-1921 
KAPD. 

Frenzel kehrte jedoch zur KPD zurück und war von 1922 bis 1924 in der Bezirksleitung Berlin-
Brandenburg. Auf dem VIII. Parteitag 1923 in die Gewerkschaftskommission gewählt, wurde 
er im März 1923 Sekretär der Zentrale und Mitglied der Gewerkschafts-abteilung. Nach dem 
IX. Parteitag 1924 schied er als Rechter aus der Berliner Bezirksleitung aus, blieb Redakteur 
des Arbeiterrats, einer von der KPD herausgegebenen Zeitung für die Betriebsräte. Ende 
1925 wurde er in die Orgabteilung der Zentrale übernommen, kam 1926 erneut in die 
Berliner Bezirksleitung und wurde Sekretär der Gewerkschaftsabteilung. Teilnehmer des XI. 
Parteitages 1927 in Essen, gehörte zu den Versöhnlern. 1928 zog er im Wahlkreis Berlin als 
Abgeordneter in den Preußischen Landtag ein. 1929 wurde Frenzel auf Beschluß des ZK aus 
der BL ausgeschlossen und mußte im September auch sein Landtagsmandat niederlegen, 
blieb jedoch Redakteur in KPD-nahen Zeitungen (Berlin am Morgen bzw. Berlin am Abend).  

Am 1. März 1933 kurze Zeit inhaftiert, war Frenzel anschließend bis 1936 Schuhmacher, 
illegal tätig im Einheitsverband der Berliner Metallarbeiter, hielt als Leiter der illegalen KPD 
in Berlin-Moabit Verbindung zu den Versöhnlern (Karl Volk und Edu Wald). 

Im März 1936 nach Prag emigriert, distanzierte sich Frenzel nach einer Aussprache mit 
Walter Ulbricht von den Versöhnlern. Ab Juli 1936 Redakteur der Deutschen Volkszeitung in 
Prag, dort verhaftete ihn am 22. März 1939 die Gestapo. Am 24. Mai 1940 vom VGH zu zehn 
Jahren Zuchthaus verurteilt, kam er nach Brandenburg-Görden, am 27. April 1945 befreit. 

1945 wieder KPD-Funktionär, bis zur Spaltung Berlins 1948 Leiter der Kraftstoff- und 
Mineralölstelle des Magistrats, von Februar 1948 bis Februar 1953 leitender 
Magistratsdirektor, ab 1. März 1953 Leiter der Magistratsabteilung für Verkehr, von 1955 bis 
1959 Vorsitzender der Bezirksplankommission von Ost-Berlin. Dann leitete er bis zu seinem 
Ausscheiden 1961 die Pressestelle des Ostberliner Magistrats. Frenzel war Mitautor des 
1976 im Ostberliner Militärverlag erschienenen Buches über Gefangene im NS-Zuchthaus 
Brandenburg „Gesprengte Fesseln“. Frühere Mithäftlinge kritisierten das Werk wegen seiner 
SED-konformen Tendenz. Er erhielt 1973 den Karl-Marx-Orden. 
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Max Frenzel starb in 1985 in Ost-Berlin. 

Quellen: Max Frenzel u. andere, Gesprengte Fesseln. Ein Bericht über den antifaschistischen Widerstand und die Geschichte der illegalen 
Parteiorganisation der KPD im Zuchthaus Brandenburg-Goerden von 1933 bis 1945, Militärverlag der DDR, 1975; Hans-Rainer Sandvoß, Die 
„andere“ Reichshauptstadt. Widerstand aus der Arbeiterbewegung in Berlin von 1933–1945, Lukas Verlag, 2007; Hermann Weber, Deutsche 
Kommunisten, S. 219-220. 

– FREYHOLD, THEO, vor 1933 KAPD, nach 1945 KPD, danach SED, Kreisvorsitzender in 
Oschersleben, später 2. Sekretär der kommunistischen Leitung in Torgau (Nordsachsen), 
1951 vom Sowjetischen Militärischen Tribunal verurteilt. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 251. 

 – FRIEDLÄNDER-RUMINOVA, KÄTE (Katia) [1895?-1980?], alias KATJIA, geboren KATHERIN 

FRIEDLÄNDER, Berlin. Käthe Friedländer ca. 1919 traf den Russischen BASIL RUMINOFF* der ihrer 
Mann wurde. Beide traten 1920 in die KAPD ein und nahmen als Gäste im Juli 1921 an 3. 
Kongreß der Komintern in Moskau teil. 

Ab 1922 bis 1924 sind beide Mitglieder der Essener Richtung der KAPD sowie der KAI. Sie ist 
mit ihrem Mann an der „russischen Arbeit“ der KAI angeschlossen. 

Beide wurden im Herbst 1925 aus der KAI ausgeschlossen. Später ab 1929 traten beide, 
sowie ihre enge Freunde Franz et Cläre Jung*, bei der geheimen Gruppe Rote Kämpfer.  

Ihnen gelang, nach Frankreich im Februar 1933 auszuwandern. Sie baten ohne Erfolg um 
Hilfe der Pariser Liga für Menschenrechte (Gesuch Nr. 406/8320). Am Anfang 1939 konnte 
zuletzt Käthe Friedländer mit Vassili Ruminov Asyl in New York finden, wo beide noch in 
1971 lebten. 

Quellen: KAZ, Essen, Nr. 30, Oktober 1923; Trotzki Archiv, Signatur 4588 et 4588, 13223: Briefwechsel Ruminov/Trotsky, Frankfurt/Main, 
15. Juni [1929]; Berlin, 30. August 1929; Prinkipo, 28. 1929; Archive der französischen Liga für Menschenrechte, BDIC Nanterre (Brief des 25. 
Juni 1938 zur Sektion Paris-5e, gesandt zum zentralen Sitz, 27, rue Jean-Dolent, Paris-14e) ; ‘Cläre Jung/Katja und Wassili Ruminoff. Rote 
Kämpfer, Ein Briefwechsel’, Sklaven, Nr. 49, Berlin, September-Oktober 1998.  

– FRITZENKÖTTER, WILLY, Arbeiter, geboren in Deutschland, emigriert in die USA in der 
Zwischenkriegsperiode, Mitglied der IWW, Freund von Paul Mattick, sympathisiert mit dem 
Rätekommunismus. 

Zurückgetreten ca. 1946 nach Deutschland (Barmen-Elberfeld), verteidigt er die räte-
kommunistischen Positionen gegenüber den syndikalistischen Positionen. In einem zu La 
Révolution prolétarienne gesandten Brief, der die reaktionäre Rolle der amerikanischen 
Gewerkschaften zur Zeit des Kalten Kriegs bestätigt, bekräftigt er, dass „…die Vereinigte 
Staaten zielen zur Zeit ab, ein totalitärer Staat zu werden“. 

Quellen: Briefe von Willy Fritzenkötter zu Paul Mattick, 1947, in Gary Roth, Marxism in a Lost Century. A Biography of Paul Mattick, Brill, 
Leiden-Boston, 2015, S. 225 & 230; „Lettre d’un camarade de la région textile de la Ruhr, Willy Fritzenkoetter„, in La Révolution 
prolétarienne, Nr. 54, Paris, Oktober 1961, S. 293-294. 
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Ernst Fröbel in den 50. Jahren [Photo: Michael Kubina, op. cit., LIT Verlag, 2000]. 

– FROEBEL, ERNST (29.10.1912–19.3.2001), Berlin-Charlottenburg, Sattler, geboren in Berlin, 
uneheliches Kind seiner damals noch fünfzehnsjährigen Mutter Else Schilling; ab 1922 nahm 
er den Namen seines Stiefvaters an. 1930 SAJ und SPD. Er wurde Mitglied der Sozialistischen 
Arbeiterjugend (SAJ) und war in einer Jugendgruppe mit Ulla Schröder, der Tochter von Karl 
Schröder. Durch den Kontakt zu Schröder wurde er zunächst Mitglied der Sozial-
wissenschaftlichen Vereinigung (SWV), danach 1932 Mitglied der Roten Kämpfer. Froebel 
war zunächst als Kurier im Ausland tätig, insbesondere zu den GIC (Bruun van Albada) in 
Amsterdam. Er baute den Nachrichtendienst auf und übernahm die Leitung des technischen 
Sicherheitsdienstes der Rote Kämpfer. Froebels Hochzeit mit Ulla Schröder diente im August 
1936 als Rote Kämpfer-Konferenz. Im November 1936 ist er verhaftet. Er wurde 1937 vom 
Volksgerichtshof zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt und war bis Ende 1939 im KZ.  

1942 wurde er zum Strafbataillon 999 eingezogen und kam in Nordafrika in französische 
Kriegsgefangenschaft wo er die Übernahme der Lagerleitung durch Antinazis sicherte. 

1947 konnte er durch Vermittlung seiner ersten Frau Ulla aus französischer 
Kriegsgefangenschaft nach Berlin zurückkehren. Dort hatte er erneut Kontakt zum 
ehemaligen Rote-Kämpfer-Kreis und dem Kreis um Alfred Weiland. Im Auftrag der Roten 
Kämpfer arbeitete er zunächst entristisch in der Freien Deutschen Jugend, bei deren 
Zentralrat er für den Jugendnachrichtendienst (JUNA) verantwortlich war. In dieser Position 
versorgte er den Roten-Kämpfer-Kreis mit Interna, Strategien usw. der FDJ, die für eine Kritik 
des Sozialismus nach sowjetischem Vorbild in der Sowjetischen Besatzungs-zone nutzten. Er 
stieg zunächst bis zum zweiten Sekretär der Personalabteilung der FDJ auf, musste aber 1949, 
nachdem seine Tätigkeit aufgeflogen war, fliehen, um einer Verhaftung zu entgehen. 
Anschließend beteiligte er sich am Aufbau der Sozialistischen Jugend Deutschlands („Die 
Falken“), deren Landesvorstand in Berlin er zeitweise angehörte. 

Nach seiner Rückkehr arbeitete er an der Aussöhnung mit den europäischen Nachbarn. Er 
baute die Kontakte zu den überlebenden Frauen und Kindern von Lidice in Tschechien auf, 
das die Nationalsozialisten 1942 zerstört hatten. 

Quellen: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred 
Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000; Berliner Morgenpost, Erster April 2001. 

– FROMM, KAPD, Delegierte der Arbeitslosen in Berlin, Vierter Kongress der KAPD, Sept. 1921. 

Quelle: Sept. 1921 KAPD Parteitag: www.left-dis.nl/d/Kapdsept21.pdf. 

– FUCHS, WILHELM, AAUE Hamburg, Bord-Organisation Woermann–Linie, Hauptaktivist der 
AAUE in Hamburg in den 20er Jahren. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Weiland
https://de.wikipedia.org/wiki/Entrismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Deutsche_Jugend
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Sowjetische_Besatzungszone
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialistische_Jugend_Deutschlands_-_Die_Falken
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialistische_Jugend_Deutschlands_-_Die_Falken
https://de.wikipedia.org/wiki/Lidice
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Quellen: Wilhelm Fuchs, Die Aktion, Heft 4, 18. April 1925; Bericht des Wirtschaftsbezirk Wasserkante der Allgemeinen Arbeiter-Union 
(Einheits-Organisation) über seine Presse Der Unionist, bzw. Von unten auf, Versammlungskalender der AAUE, Die Aktion, Heft 9/10, 20. 
Mai 1925, S. 276-280. 

– FÜLLER, KARL, AAUE Frankfurt/Main, 1922. 

Quelle: Bundes-Archiv Lichterfelde, RY 1/ I/5/4/1. 

 
Gertrud Gaiewski, erste Ehefrau von Karl Plättner. 

Das Photo wurde nach ihrer Verhaftung in Dresden (18.6.1921) angenommen. 

– GAIEWSKI-PLÄTTNER, GERTRUD (28.2.1899–12.2.1980), später GERTRUD SCHIESCHKE-PLÄTTNER, 
Leipzig, erste Gemahlin von Karl Plättner; Arbeiterin, Sekretärin; geboren in Leipzig-Leidenau, 
1917-1919 FSJ. Sie kennt 1919 Karl Plättner und wird ihre Gefährtin. Sie sympathisiert mit 
der KAPD und nimmt an ihren Aktivitäten teil.  

Festgenommen nach der 1921 Märzaktion, danach aus „Mangel an Beweisen“ freigelassen. 
Sie half Plättner und seinen Genossen bei ihrer Aktivität „kommunistischer Expropriation“. 
Am 17. Juni 1921 nahmen Leipziger Polizeibeamte Gertrud Gaiewski an ihrem Arbeitsplatz 
fest; sie bekannt ihre Beteiligung am Deubener Bankraub zu. Im Prozess vor dem Landgericht 
Dresden am 10. Oktober 1921 wurde sie „wegen Hehlerei“ zu zwei Jahren Gefängnis 
verurteilt. Da Plättners Geliebte schwanger war, wurde die Strafe Ende 1921 zunächst 
ausgesetzt. 

Nach ihrer Entlassung in 1928 trennte sich nach und nach Karl Plättner von seiner Frau. 
Gertrud Gaiewski traf einen KPD Mitglied (Schieschke) und sich mit ihm verheiratete. Sie 
erhielt den Plättner Namen aufrecht. Sie wurde Mitgliederin der KPD. 

Unter dem Nazismus leitete sie illegale KPD Arbeit in Leipzig mit dem Reliefgraveur William 
Zipperer (1884-1945), der im Januar 1945 am Münchner Platz hingerichtet wurde. 

Nach Mai 1945, trat sie wieder in der KPD-SED ein. Sie ließ seine eigenen Erinnerungen über 
ihre vergangene Aktivität. Sie unterstrich vor allem die guten „Referenten“ seines politischen 
Lebenslauf: Ernst Thälmann, Walter und Hilde Ulbricht, die sie damals betroffen hatte. 

Quellen: Volker Ullrich, Der ruhelose Rebell Karl Plättner 1892-1945. Eine Biographie, C.H. Beck, München, 2000, op. cit, S. 84-85; SAPMO 
Berlin-Lichterfelde: Erinnerungen (Gertrud Schieschke-Plättner), SgY 30/1685. 

– GALLERT, OTTO [= KARL SCHRÖDER?] 

– GEHRKE, JULIUS, Berlin-Norden, KAPD. 

Quelle: „Abonnements-Annahme-Stellen für die KAZ in Groß-Berlin“, KAZ Nr. 34, Mai 1924. 

 – GEIGER, EMIL (22.10.1883–1960?), Werftarbeiter, geboren in Hamburg, wohnend in Altona, 
1901-1914, SPD, während des Krieges, als Linksradikaler mit Laufenberg* und Wolffheim* 
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aktiv. Nov. 1918, Schriftführer des Arbeiter- und Soldatenrates in Wilhelmshaven, April-
August 1920 Verantwortungsträger der Wilhelmshavener KAPD. 

Während des August 1920 KAPD Kongress, verteidigt er die „national-bolschewistische“ 
Doxa: 

 „Die natürlichen Grenzen sind da, wo andere Sitten und Gebräuche in Erscheinung treten. Diese 
Grenzen zu beseitigen, ist ein Parteitag nicht in der Lage… Es ist hier wiederholt versucht worden, einen 
Gegensatz zwischen international und national zu konstruieren. Eine Internationale setzt stets das 
Bestehen von Nationen voraus. Nation heißt Volk und wenn wir die proletarische Internationale 
anstreben, dann die Internationale der vom kapitalistischen Joch befreiten Völker… Das Proletariat hat 
von dem Augenblick an die Macht errungen, wo es bewaffnet ist. (Widerspruch)… In dem Augenblick, 
wo wir die Waffen in der Hand haben, ist die Bourgeoisie beseitigt. Was wollen wir mit den einzelnen 
Personen der Bourgeoisie anfangen? Wir können sie nicht totschlagen, wenn sie sich auf den Boden 
der Tatsachen stellen, wir werden ihre Intelligenz unserer Sache dienstbar machen… Wir müssen die 
Kräfte des Gegners ausnutzen…“  

Nach dem August 1920 Kongress, bildet er mit Laufenberg* und Wolffheim* den 
Kommunistenbund. Ab Juli 1921, nimmt er an der Veröffentlichung der „parteilosen 
Halbmonatsschrift für klassenlosen Aufbau und revolutionäre Außenpolitik“: Der Volkswart 
teil. 

Ab 1924 bis 1933, Waffengefährte des „Nationalrevolutionären“ Fritz Wolffheim. Zufolge 
Louis Cahnbley, nach 1933 tritt er in die NSDAP ein; nach 1945, zurück zur SPD Hamburg. 

Quellen: Josef Kliche, Vier Monate Revolution in Wilhelmshaven, Verlag Paul Hug & Co., Rüstringen (Oldenburg), 1919; Ph. Bourrinet: 
Internationalisme ou nationalbolchevisme, 2014: http://botapol.blogspot.fr/2015/03/internationalisme-ou-national.html; Bundesarchiv 
Berlin: Protokolle, Briefe, Flugblätter zur Rätebewegung in Wilhelmshaven (SgY 10/V 236/4/19); Erinnerungen Louis Cahnbley (1892-1970) 
(BArch Berlin Lichterfelde: SgY 30/0132). 

– GEIGER, STANISLAUS (13.11.1901-?), geboren in Wien, Angestellte, KPÖ 1919, Redakteur der 
Wiener KAZ (Essener Richtung), veröffentlicht in Mühlheim von Hugo Oelschläger*. Die 
österreichische KAP hatte 20 Mitglieder in 1922, vielleicht 10 in 1924. 

In 1927, Delegierte zum Ersten Konferenz der KPÖ-Opposition unter der Leitung von Josef 
Frey (1882-1957), Vorsitzende der Wiener Soldatenrates in November 1918, als Trotzkist aus 
der KPÖ in 1927 ausgeschlossen. In 1928, Geiger wurde Mitglied der Kurt Landau-Gruppe, 
obwohl er noch mit der Essener KAPD starke Verbindung hatte. 

Quellen: 2436 BKA für Inneres, 15/3, 1922-25, Polizei-Direktion in Wien, 11th March 1924; Josef Frey Archiv, Vienna, map 12. 
(photokopierte Dokumente in Besitzung von Hans Schafranek); Hans Schafranek: Das kurze Leben des Kurt Landau: ein österreichischer 
Kommunist als Opfer der stalinistischen Geheimpolizei, Verlag für Gesellschaftskritik, Wien 1988. 

– GEIST, MAX, AAUE Ortsgruppe Harburg an der Elbe. 

Quelle: M.G., „An die Reichs-Inf. Stelle Dresden-Ostsachsen“, Die Aktion Nr. 22/23, Anfang Dezember 1924, S. 691-692. 
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Quelle: Helmut Roob / Günter Scheffler, Gothaer Persönlichkeiten. Taschenlexikon, Rhino Verlag, Ilmenau 2006. 

– GEITHNER, OTTO (23-5-1876–31.7.1948), Tischler, Redakteur, Landesbibliothekar; geboren in 
Merseburg (Sachsen-Anhalt). Noch vor der Jahrhundertwende Mitglied der SPD, 1907 in 
Berlin Expedient des SPD-Verlages, ab November 1907 Redakteur der Sozialdemokratischen 
Partei-Korrespondenz. Ab 1910 Redakteur und schließlich Chefredakteur des Gothaer 
Volksblatt der SPD, das er nach Kriegsausbruch im internationalistischen Sinne leitete. 
Daraufhin wurde die Zeitung im Februar 1915 verboten. Geithner nahm an der Konferenz 
teil, die im März 1915 die Herausgabe der Internationale beschloss und stellte später in der 
Druckerei des Volksblattes die illegalen Flugblätter des Spartakusbundes her. 1917 schloss er 
sich der USPD an und stand im November 1918 an der Spitze des Arbeiter- und 
Soldatenrates sowie des Vollzugsausschusses von Gotha. Nach der Revolution saß Geithner 
in der ersten Volksregierung von Sachsen-Gotha, die er auf der Konferenz der deutschen 
Bundesstaaten Ende November 1919 in Berlin vertrat. 1919 kam es in der von der USPD 
beherrschten Gothaer Regierung zum Bruch zwischen dem rechten USPD-Flügel um Emanuel 
Wurm und den Linken um Geithner, der aus der Regierung ausschied. 

1920 war er Delegierter des USPD-Spaltungsparteitags, im Dezember 1920 Delegierter des 
Vereinigungsparteitages der linken USPD mit der KPD. Der Vereinigungsparteitag und auch 
der VII. KPD-Parteitag 1921 beriefen ihn in den ZA der Partei. Geithner hatte bereits seit 
1912 dem Landtag von Sachsen-Coburg-Gotha angehört und war 1919 für die USPD in den 
Gothaer und 1920 in den Thüringer Landtag eingezogen, wurde auch 1921 und 1924 für die 
KPD wiedergewählt. Seit 1921 Redakteur, zeitweise Chefredakteur des KPD-Organs 
Thüringer Volksblatt. 

Da Geithner auf dem ultralinken Flügel der KPD stand, wurde er im März 1926 als einer der 
ersten „Ultralinken“ aus der Partei ausgeschlossen. Er gründete mit Agnes Schmidt (1875-
1952) und Hans Schreyer (1886-?) die Kommunistische Arbeitsgemeinschaft Nr. 2, eine 
„ultralinke“ Gruppe in Thüringen, die zu den Wahlen 1927 (erfolglos) eigene Listen aufstellte. 
Geithner schloß sich der Korsch* Gruppe an, für die er bis Ende der zwanziger Jahre aktiv 
war. 

Anfang der dreißiger Jahre wurde er Mitglied der SAP. Auch in den dreißiger Jahren 
sammelten sich linksoppositionelle Kreise in Gotha und Thüringen um ihn. 

Nach 1933 aktiv im „antifaschistischen“ Widerstand, wurde er 1935 zu dreieinhalb Jahren 
Zuchthaus verurteilt und anschließend im Oktober 1938 ins KZ Buchenwald eingeliefert. 
Nach der Befreiung am 7. Mai 1945 kehrte er nach Gotha zurück. Er trat der KPD und 1946 
der SED bei, wurde im Herbst 1946 Stadtverordneter von Gotha und 1945/46 Redakteur der 
Thüringischen Volkszeitung, dann Verwaltungs-direktor der Schloßbibliothek in Gotha. 

Otto Geithner starb in Gotha am 31. Juli 1948. 



67 
 

Quellen: Otto Geithner, „Der Todesmarsch der KPD“, Die Aktion, Heft 4, Mai 1926, S. 45-51; „Die Russische Sphinx; Die wahren Feinde 
Russlands“, Die Aktion, Heft 8, Ende August 1926, S. 177-190; Hermann Weber, S. 239-240; Marcel Bois, Kommunisten gegen Hitler und 
Stalin: Die linke Opposition der KPD in der Weimarerrepublik. Eine Darstellung, Klartext, Essen 2014. 

 – GELHAR, KAPD/AAU Berlin, Vertrauensmann. 

Quelle: Reichskommissar des Innern: Lagebericht Nr. 59, 25 Okt. 1921 (BArch, R 1507/2015). 

– GELLWITZKI (GELWITZKI), FRIEDRICH (1895?-?), Danzig, Eisenbahnarbeiter, Delegierter des 4. 
Berliner Bezirks (Wedding-Gesundbrunnen), 1919 Leiter der KPD-Eisenbahnern. Er soll sich 
kurz 1920 der KAPD angeschlossen haben, trat später politisch nicht mehr hervor. 

Während des Gründungsparteitags der KPD, unterstützt Gellwitzki die Positionen des 
„Genossen Rühle“ gegen die Wahlbeteiligung, im Namen „einer Anzahl Berliner 
Bezirksversammlungen“: 

„Die Mitglieder dieser Vereine erklären sich gegen eine Beteiligung an der Nationalversammlung. Sie 
verlangen vielmehr, dass man alle Machmittel gegen diese in Anwendung bringe. Ferner fordern sie alle 
revolutionären Arbeiter auf, dafür zu sorgen, dass alle Macht fest in den Arbeiter- und Soldaten-Räten 
verankert wird. Sie wollen auf der Straße, wenn es sein muss, mit Blut die Macht erkämpfen zur 
Erreichung der Weltrevolution… Die größte Pflicht liegt darin, dass wir in die Kasernen gehen, dass wir 
den Unterschied klarlegen: hie Räteversammlung, hie Nationalversammlung. Die Räteversammlung ist 
die Regierung des Weltproletariats, und die Nationalversammlung ist die Regierung der 
Gegenrevolution“. 

Quelle: Hermann Weber (Hrsg.), Die Gründung der KPD. Protokoll und Materialen des Gründungsparteitages der Kommunistischen Partei 
Deutschlands 1918/1919, Dietz Verlag, Berlin 1993, S. 104-108. 

 – GENERAL, ERNST, Berlin-Weißensee, KAPD, nach September 1920 („Kommunisten Prozess“), 
viele Jahre inhaftiert. 

Quelle: Reichskommissar für Überwachung der öffentlichen Ordnung: Akten betreffend KPD. Vom 14. Mai 1920 bis 31. Oktober 1922. Kap. 
XII (1507/247; Nr. 2335/20). 

– GENICKE, KARL (1.5.1891–?), geboren in Lübeck, Kassierer der KAPD, Bremen, Oktober 1920. 

Quelle: Peter Kuckuk, «Syndikalisten und Kommunistische Arbeiterpartei in Bremen in der Anfangsphase der Weimarer Republik», Archiv 
für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit (AGWA), Nr. 14, Bochum, 1996, S. 15-66. 

– GERBSCH, PAUL, Redakteur des Kampfrufs, 1928-1933, mit Rudolf Ziegenhagen, Wilhelm 
Tietz, Franz Rother. 

Quelle: Der Kampfruf. 

– GERWIEN, GEORG, Redakteur des Kampfrufs 1928-1933. 

Quelle: Der Kampfruf. 

– GIEHL, J., Kaiserslautern, KAJ. 

Quelle: KAZ Nr. 42, Berlin, Mai 1924. 

– GIWAN, HEINRICH (1.8.1881–26.2.1957), Berlin-Wedding, geboren in Rosendorf (Thüringen); 
Hilfsarbeiter, später zum Maschinisten ausgebildet. Nach Ableistung der Militärzeit 
Übersiedlung nach Berlin. 1902 Eintritt in die SPD, 1917 Übertritt zur USPD, im Dez. 1920 zur 
VKPD. Stadtverordneter in Berlin, dort seit 1923 Polleiter des wichtigen Bezirks Wedding. 
1924 hauptamtlicher Funktionär zunächst in der Gewerkschaftsabteilung der Bezirksleitung 

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/zeitschriften/id=8&count=1&recno=1&ausgabe=-1
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/zeitschriften/id=8&count=1&recno=1&ausgabe=-1
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Berlin-Brandenburg, dann in der Orgabteilung. Giwan war einer der Wortführer der Berliner 
KP in der Ruth-Fischer-Ära. 

Er war nach der Abspaltung der „ultralinken“ Opposition im Mai 1925 aktiver Anhänger 
dieser Gruppe. Giwan war Teilnehmer der Erweiterten EKKI-Sitzung im Mai 1925, dort 
sowohl KPD-Vertreter in der Holländischen Kommission als auch auf der Orgkonferenz der 
Komintern. Als Delegierter des X. Parteitags (12. Juli 1925) kam er für die 
„ultralinke“ Opposition in die Politische Kommission des Parteitages. 

Bei der Spaltung der „Ultralinken“ 1926 ging er zu den „Entschiedenen Linken“ von Karl 
Korsch. Am 1. Oktober 1926 war er aus der KPD ausgeschlossen „wegen konter-
revolutionärer Handlungen gegen Sowjetrußland“ (er hatte die russischen Proletarier zu 
verschärftem Klassenkampf und zur „Vorbereitung einer zweiten Revolution“ aufgerufen). 

Wieder als Arbeiter beschäftigt, trat Giwan noch 1926 von der Korsch-Gruppe zur KAPD über 
und war bis 1933 Mitglied dieser Partei. Da er bereits vor 1933 von Wedding nach Spandau 
verzogen war, blieb den örtlichen NS-Behörden seine politische Einstellung unbekannt, und 
er entging dadurch Gestapo-Verfolgungen. 

Nach 1945 betätigte er sich nicht mehr politisch, wohnte als Rentner in West-Berlin, wo 
Heinrich Giwan am 26. Februar 1957 starb. 

Quellen: Siegfried Bahne, „Zwischen ‚Luxemburgismus‘ und ‚Stalinismus‘: Die "ultralinke" Opposition in der KPD“, Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte, München, Okt. 1961, S. 359-383; Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de.  

– GLAAB, GEORG, Frankfurt am Main, Räte-Kommunisten in der AAUE, Informationsstelle. 

Quelle: G.G., „Auf neuem Weg zum alten Ziel!“, Die Aktion, Nr. 29-30, 15. August 1923, S. 420. 

 – GLÄSER, GERTRUD, Chemnitz, KAPD 1920-1929? 

Quellen: Lageberichte Nr. 37, 21. Mai 1921 (BArch, R 1507/2009); “Pressefonds “KAZ”, KAZ Nr. 32, April 1927. 

– GOHR, THEODOR (1881-1950), Maschinenarbeiter, Hannover, geboren am 23. März 1881 in 
Osche (Schwetz) in Westpreußen, kam in jungen Jahren nach Niedersachsen. Im Weltkrieg 
Soldat, nach dem Krieg Maschinenarbeiter in Hannover. Mitglied und Funktionär der USPD. 
1920 mit der linken USPD zur KPD übergetreten, Anhänger des linken KPD-Flügels. Von 1921 
bis 1923 Mitglied des ZA für Niedersachsen, 1924 Delegierter des IX. Parteitages in Frankfurt, 
wandte sich Gohr besonders radikal gegen die von der Komintern geforderte Gewerkschafts 
nie und trat für selbständige kommunistische Gewerkschaften ein. Im Mai 1924 als Kandidat 
der KPD zur Reichstagswahl aufgestellt (Platz hinter Iwan Katz im Wahlbezirk Südhannover-
Braunschweig), aber nicht gewählt. Zum Vorsitzenden der KPD Hannover berufen, war er 
von Mitte 1924 an auch Sekretär der BL Niedersachsen. Ende 1924 für einige Monate 
Orgleiter von Niedersachsen. 

Gohr war Ultralinker und aktiver Anhänger von Iwan Katz. Im Frühjahr 1925 deswegen aus 
der BL entfernt, konnte er aber seine Position in der KPD Hannover halten. Er organisierte im 
Januar 1926 den Sturm der Ultralinken auf das Büro der BL Niedersachsen in Hannover und 
wurde deshalb zusammen mit Katz aus der KPD ausgeschlossen. 

Gohr wurde Mitbegründer des Spartakusbundes II. Ende 1926 legte er – gemeinsam mit 
Berthold Karwahne, Dora Malle, Willi Langrehr – sein Stadtverordnetenmandat nieder. 
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Da Katz jedoch sein Mandat behielt, schied Gohr, der nun auch den Parlamentarismus 
ablehnte, aus dem Spartakusbund aus. Er erklärte (zusammen mit Berthold Karwahne und 
Willi Langrehr) im November 1926 den Krieg gegen den Diäten-Opportunismus Iwan Katzes: 

„Auf der Reichskonferenz (20.-21. Nov.) stellte Gohr erneut den Antrag, daß alle Parlamentsvertreter 
ihre Mandate niederznlegen haben. Dieser Antrag wurde mit 27 gegen eine Stimme der Vertreter der 
KPD. (Linke) angenommen. Damit war der politische Weg des neugegründeten Spartakusbundes 
festgelegt. Wir erklären, daß wir auf Grund unserer politischen Überzeugung im Gegensatz zu Iwan Katz 
und anderen, unsere Mandate als Stadtverordnete heute niederlegen, jedoch dieser Organisation 
solange nicht angehören können, bis sie frei von allen bürgerlichen demokratischen Illusionen ist“. 

Er näherte sich der KAP an, trat aber politisch nicht mehr hervor. 

Während der Hitler-Zeit wegen seiner Vergangenheit überwacht, war er bis zur Rente 1946 
als Arbeiter beschäftigt. Theodor Gohr starb am 2. Januar 1950 in Hannover. 

Quelle: „Aus der Bewegung. Katzenjammer bei Spartakus“, KAZ, Dez. 1926 (Erklärung von Gohr, Karwahne und Langherr); Marcel Bois, 
Kommunisten gegen Hitler und Stalin. Die linke Opposition der KPD in der Weimarer Republik. Eine Gesamtdarstellung. Klartext-Verlag, 
Essen 2014; Theodor Gohr: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/ 

 
Die Antwort von Arthur Goldstein, Mitbegründer der KAPD, dem Hamburger Nationalbolschewismus. Die Broschüre wurde Juli 1920 

verteilt (20.000 Exemplare). Kein Photo von Arthur Goldstein ist bis nun verfügbar. 

 – GOLDSTEIN, Dr. ARTHUR (18.3.1887–25.6.1943), alias STAHL, Sohn von Hermann Heinrich 
Goldstein und Feige Köpler-Goldstein, geboren in Lipine/Lipiny (Schlesien); Professor für 
Philosophie, Journalist, Berlin-Charlottenburg; GHA der KAPD, wissenschaftliche Parteischule. 
Goldstein trat 1914 der SPD bei, dort auf dem linken Flügel stehend, schloss er sich 1917 
der USPD, später auch dem Spartakusbund an und zählte zu den Gründungsmitgliedern 
der KPD. 

Dort galt er als Anhänger antiparlamentarischen und antisyndikalistischen Positionen; 
ausgeschlossen in Oktober 1919, war er 1920 Mitbegründer der KAPD und Mitglied der GHA 
der Partei. Unter dem Pseudonym STAHL war er (mit Emil Sach* und Friedrich Wendel*) einer 
der Unterzeichner des Programm-entwurfes der KAPD. Das erste Exekutivkomitee der KAPD 
bestand aus Emil Erdmann Sach (ERDMANN oder ERD), Friedrich Wendel (FRIEDRICH) und Arthur 
Goldstein (STAHL). 

Arthur Goldstein war zusammen mit Schröder, Alexander Schwab, Jan Appel und Dethmann 
energischer Gegner der Hamburger Richtung und ihren Vertretern innerhalb der 
KAPD, Heinrich Laufenberg*, Fritz Wolffheim* und Emil Geiger*, die einen nationalen 
Kommunismus vertraten. Auf dem zweiten Parteitag der KAPD vom 1.-4. August 1920 
in Berlin-Weißensee setzte Goldstein die Trennung von der Hamburger Richtung durch: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialdemokratische_Partei_Deutschlands
https://de.wikipedia.org/wiki/Unabh%C3%A4ngige_Sozialdemokratische_Partei_Deutschlands
https://de.wikipedia.org/wiki/Spartakusbund
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunistische_Partei_Deutschlands
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunistische_Arbeiterpartei_Deutschlands
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wendel
https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Wei%C3%9Fensee
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„Heute, in einer Situation, in der alles darauf ankommt, den Gedanken des internationalen 
Klassenkampfes so scharf wie möglich zu formulieren, wo Sowjetrussland vom Ententekapital bedroht 
ist, wo das internationale Proletariat eine einheitliche Front schließen muss, um der gewaltigen Macht 
des Weltkapitals eine ebenso gewaltige Macht des internationalen Proletariats entgegen zu stellen, 
müssen wir rücksichtslos alle diejenigen Tendenzen [die Hamburger Tendenz] bekämpfen, die geeignet 
sein könnten, das Proletariat von seinem Wege abzulenken. Das Proletariat darf heute unter keinen 
Umständen wieder dahin gebracht werden, dass es auch nur den Gedanken eines Kompromisses mit 
dem Bürgertum verficht. Zwischen dem absterbenden Kapitalismus und der Entwicklung der 
proletarischen Revolution gibt es keinerlei Kompromisse“. 

Als der Exekutivkomitee der Komintern (EKKI) im Dezember 1920 nahm in ihren Reihen als 
„sympathisierende Partei“ die KAPD auf, vertrat Goldstein die KAPD eine kurze Zeit 
beim Exekutivkomitee der Komintern in Moskau (Januar-März 1921). 

Zurückgefahren nach Deutschland, wurde er (mit Jan Appel*) ein der Redakteure des 
Klassenkampf, Parteiorgan an der Ruhr. 

Während des September 1921 Parteitags in Berlin, berichtet er über „Die Entwicklung und 
die Perspektive der russischen Revolution“. Als Goldstein die nicht-revolutionäre Politik des 
bolschewistischen Staates nach dem Misserfolg des Einmarsches der Roten Armee auf 
Warschau, knüpfend auch auf die Argumente von Rosa Luxemburg, unterzeichnet er auch 
den größten Verdienst der Oktober Revolution: 

„Der Vormarsch der Roten Armee auf Warschau war der letzte Versuch von Sowjetrussland, eine große 
revolutionäre Politik im internationalen Maßstabe zu betreiben. Der Vormarsch auf Warschau in den 
Augusttagen 20 bedeutete damals den Vormarsch der Revolution gegen das kapitalistische 
Westeuropa…  

„…ich möchte sagen, dass auch der Kronstädter Aufstand als ein Symptom anzusprechen ist, für den 
Gegensatz zwischen Proletariat und Sowjetregierung. Die Geschichte über den Kronstädter Aufstand ist 
heute noch nicht abgeschlossen und wir wollen heute noch kein endgültiges Urteil darüber abgeben. 
Aber sicher ist soviel, dass beim Kronstädter Aufstand nicht nur ausländisches Kapital als Faktor gegen die 
Sowjetregierung auftrat, sondern dass große Teile des russischen Proletariats innerlich auf Seiten der 
Kronstädter Aufständischen sich befanden. 

„Unsere Stellung gegenüber der russischen Politik, die uns unabänderlich scheint, darf uns indes niemals 
verhindern zu erkennen die gewaltige Bedeutung der russischen Revolution an und für sich. Ich glaube, 
dass die russische Revolution, und das hat hier auch wohl gestern Gen. Gorter gesagt, das einzige große 
Ereignis der neueren Zeit ist neben der theoretischen Leistung von Karl Marx. Die russische Revolution 
hat einmal dem Weltproletariat gezeigt den Weg, der eingeschlagen werden muss, wenn der 
Sozialismus verwirklicht werden soll. Die russische Revolution hat damit durch die Tat eine Abrechnung 
mit jenem Revisionismus oder Reformismus vorgenommen, der in der Vorkriegszeit und auch jetzt 
wieder mit dem Gedanken hausieren ging, dass der Sozialismus durch das langsame Hineinwachsen in 
den Kapitalismus zur Tat werden könnte. Die russische Revolution hat ferner die großen Lehren 
gegeben, die darin bestehen, dass es ein Unding ist, den Sozialismus auf demokratischer Grundlage zu 
verwirklichen, sondern dass die Voraussetzung für die Verwirklichung des Sozialismus selbstverständlich 
die Machtergreifung durch das Proletariat an und für sich sein muss durch die proletarische Diktatur 
unter Ausscheidung aller andern Klassen. 

„Die große Lehre der russischen Revolution besteht ferner darin, dass der bürgerliche Staat, der vom 
Proletariat erobert wird, nicht in seiner Form weiter existieren darf, sondern dass er von Grund aus 
zerstört werden muss, und dass das Proletariat die Pflicht hat, seinen proletarischen Staat selber 
aufzubauen, einen Staat, der seinen eigenen Klasseninteressen entspricht. 

„Diese Lehren, die uns die russische Revolution gegeben hat, werden wir niemals vergessen, dürfen wir 
niemals vergessen. Und gerade jetzt, wo Russland einmal ins kapitalistische Fahrwasser hinabgleitet, 
taucht naturgemäß in den Arbeitermassen Westeuropas der Gedanke auf, dass es mit dem 
Kommunismus überhaupt nichts sei, dass er eine Utopie wäre, dass er nicht verwirklicht werden kann, 
weil Russland angeblich das beste Beispiel dafür bietet. Und gerade jetzt haben wir erst recht die Pflicht, 
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darauf hinzuweisen, dass gerade das russische Beispiel das beste Argument für den Kommunismus ist. 
Gerade jetzt müssen wir ganz klar und scharf dem deutschen Proletariat und dem Weltproletariat 
überhaupt die Dinge zeigen, wie sie in Russland sind, müssen ihnen ganz klar die Wahrheit sagen, damit 
nicht erst derartige Ideologien auftauchen. Das rücksichtslose Aussprechen der Wahrheit ist immer das 
beste in der Revolution gewesen“. 

Anhänger der KAI, ist er im März 1922 gemeinsam mit Karl Schröder*, Adolf Dethmann*, 
Bernhard Reichenbach* und Emil Sach* als führendes Mitglied der „Essener Richtung“ aus 
der KAPD ausgeschlossen. Er nahm Kontakt zu Paul Levi auf, arbeitete an dessen 
Zeitschrift Unser Weg mit und trat 1923 wieder in die SPD ein, um einen kulturellen „linken 
Flügel“ aufzubauen. 

In Berlin formte er ab 1928/29 gemeinsam mit Karl Schröder die von Levi 1924 gegründete 
Sozialwissenschaftliche Vereinigung (SWV) zu einer rätekommunistischen Kaderorganisation 
um, welche den Kern der 1931/32 gegründeten „Roten Kämpfer“ darstellte, wo Goldstein als 
Fachmann für ökonomische Fragen fungierte. Gleichzeitig publizierte er in SPD Zeitungen 
wie dem Vorwärts und unterhielt Kontakte zu anderen linken Organisationen, so 
zur trotzkistischen Linken Opposition. Zusammen mit Schwab, Schröder, Reichenbach, 
Utzelmann, usw. führte er die konspirative Organisation Rote Kämpfer. 

Am 6. März 1933 durchsuchen die S.A. seinen eigenen Wohnsitz in Berlin, in seiner 
Abwesenheit; sie sagen klar seiner Frau daß sie ihn schließlich wiederfänden. Er flieht 
Deutschland im Mai 1933 und überschreitet die deutsch-französische Grenze in Forbach und 
lässt sich in Paris nieder. Er läßt in Berlin seine Frau (aus „arischer“ Herkunft), Katherine 
Johanwiemann (1890?-1951), und die beiden Kinder: Vera (1914-1982) und Alexander 
Gabriel ( 1916-1993 ). Diese Letzten konnten sich in London am Ende der 30er Jahre flüchten. 

Als er gedroht war, des Landes nach Deutschland auszugewiesen werden, wandte er sich an 
die Französische Liga für Menschenrechte, um den Status von Flüchtling zu erhalten, weil er 
in Deutschland die Gefahr lief, „getötet zu sein oder in ein Konzentrationslager eingesperrt zu 
werden, was auf dasselbe fast herauskommt“. 

Nach dem erfolglosen Versuch eine Auslandsleitung der Widerstandsbewegung „Rote 
Kämpfer“ aufzubauen, schloss er sich der trotzkistischen IKD (Unser Wort) an, in 
deren Exilleitung er zeitweise Mitglied war. Sowie Paul Kirchhoff* und Ackerknecht*, verließ 
er die IKD im Juni 1934, um seinen totalen Gegensatz zu Trotsky zu kennzeichnen, der um 
die Bolschewiki-Leninisten-Gruppen bat, sofort in die Sozialdemokratie einzutreten.  

Er wurde am Anfang des Jahres 1943 von der Pariser Gestapo festgenommen und im Lager 
Drancy (Frankreich) interniert. Nach den in Auschwitz vorliegenden Unterlagen wurde Arthur 
Goldstein am 23. Juni 1943 in einem Massentransport von 1018 Juden von Drancy nach 
Auschwitz deportiert. Dort wurde er sofort nach der Ankunft am 25. Juni 1943 mit weiteren 
517 Juden selektiert und in der Gaskammer von der SS ermordet. 

Quelle: Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni – 21. Oktober 1921 (BArch, R 1507/2053); 
Arthur Goldstein : „Offener Brief : Der Einzige und der Sozialismus“, Nr. 1, 19. Januar 1919, Der Einzige, Berlin; Nation und Internationale. 
Eine Kritische Auseinandersetzung mit dem Hamburger Kommunismus, Verlag KAPD Berlin, Juli 1920: www.left-dis.nl/d/goldstein.pdf; 
August 1920 KAP Kongress: www.left-dis.nl/d/kapd0820.pdf; Arthur Goldstein (Hrsg.), Das lustige Buch des Bücherkreises. Eine Sammlung 
von Humoresken und Grotesken, Der Bücherkreis, Berlin 1929; Archives Ligue des droits de l’homme (LDH), BDIC, Nanterre, F delta rés. 
798/246/1973, Brief des 20. Nov. 1935) ; Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de; Ph. Bourrinet, „Arthur 
Goldstein”: www.left-dis.nl/f/agoldstein.pdf; https://www.geni.com/people/Dr-Arthur-Goldstein/6000000010770460521 (Nov. 2016). 

– GONSCHORECK, KARL (1900?-1928), Berlin, Sohn eines Bergmanns; KAPD; Freund von Paul 
Mattick sowie von Max Hölz* und Karl Plättner*, “roter Enteigner”. Er pflegte nicht nur, die 
Banken für die Bedürfnisse der Partei und der Union zu plündern, er teilte auch direkt das 
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Geld den verhungerten Proletariern aus. 1921-1927 inhaftiert, nach seiner Befreiung 1927 
Redakteur der KAZ und des Kampfrufs. Karl Gonschoreck verstarb im Juli 1928 an 
Tuberkulose. 

Quellen: P.M., „Karl Gonschoreck“, Kampfruf, Berlin, August 1928; IISG: Paul Mattick Papers 1939-1982; Christoph Plutte & Marc Geoffroy 
(Hrsg.), Die Revolution war für mich ein grosses Abenteuer. Paul Mattick im Gespräch mit Michael Buckmiller, UNRAST Verlag, Münster, 2013, 
S. 166. 

 – GÖPEL, PAUL (1887-1940), Arbeiter, Eisenach, KAPD/AAU, AAUE, KPD, Freidenkerbewegung, 
Esperantistenbewegung. Paul Göpel 1933 gelang die Flucht aus Deutschland. 

Quellen: «Eine Solidaritätsfrage», Die Aktion, Nr. 1, Berlin, 15. Januar 1925, S. 42; Reinhold Brunner u. Stadt Eisenach, Eisenacher 
Persönlichkeiten: Taschenlexikon, Rhino Verlag, Weimar, 2004. 

– GOTTBERG, OTTO (1884-1960), alias ACKERMANN, Handlungsreisender, Bremen, Hannover, 
Frankfurt/Main, Magdeburg, Genthin, Leipzig. Vor 1914 SPD, 1917 USPD, Linksradikal um 
Johann Knief (1880-1919), Sekretär der KPD-Sektion in Hannover 1919 bis zum Kongress in 
Heidelberg (Okt. 1919); nach April 1920, KAPD Kassierer in Hannover, dann in Frankfurt am 
Main, Magdeburg. Er ist Mitglied des GHA. Im März 1922, infolge der KAPD-Spaltung, tritt er 
der Essener Richtung (KAI) bei. Er tritt rasch nach der Berliner Richtung zurück und war bis 
1932 Vorsitzender der Magdeburger Sektion. Nach Mai 1945, in Genthin (Sachsen-Anhalt), 
tritt er der KPD, danach der SED bei. Er hat Kontakt mit der GIS und der SVW. Infolge des 
Prozesses gegen Alfred Weiland* und andere im Oktober 1950, ist er festgenommen. Im 
Oktober 1953 wurde er entlassen. Er starb 1960 in Leipzig. 

Quellen: Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni – 21. Oktober 1921 (BArch, R 1507/2053); 
IISG, Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer, map 219-221 (http://aaap.be/Pages/KAPD-Congresses.html); Michael Kubina, Von Utopie, 
Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 252. 

– GRAF, WILHELM (19.5.1904-?), geboren in Neustadt an Harz (Thüringen), AAU/KAP, 
München. 

Quelle: Helge Döhring, Damit in Bayern Frühling werde! Die syndikalistische Arbeiterbewegung in Südbayern von 1914 bis 1933, S. 126. 

– GRAHLKE, Hamburg, KPD, KAPD, 1920, Anhänger von Laufenberg und Wolffheim. 

Quelle: Erinnerungen Louis Cahnbley (1892-1970) (BArch Berlin Lichterfelde: SgY 30/0132). 

– GRANZOW, WILHELM (WILLI), KAPD Berlin-Charlottenburg, KAZ Redakteur, KAPD Obmann; 
1927-28 KAP und AAU-Opposition. 

Quelle: Ernst Ritter, op. cit.; „An die Leser der der K.A.Z. in Charlottenburg!“, KAZ Nr. 87, 10. Nov. 1927; „Ein politischer Desperado“, in 
Kommunistischer Arbeiter Nr. 93, Dez. 1927. 

– GRAß, WILHELM, KAPD, Führer der kleinen Velberter Ortsgruppe der KAPD. Im Zuge eines 
Arbeiterputsches wurde am 20. August 1920 die Rätediktatur ausgerufen. Nach einer 
Auseinandersetzung in der Fabrik Tiefenthal in Velbert zogen etwa 60 unbewaffnete 
Demonstranten vor das Rathaus. Graß machte einen kurzen Vortrag. Nach seiner Rede 
marschierten mehrere bewaffnete Arbeiter ins Rathaus ein und belagerten die Stadtkasse, 
die Telefonzentrale und ein Büro. Die Sicherheitspolizei aus Essen schlug einen Tag später 
den Putschversuch nieder, der in Velbert als “Graß-Putsch“ bezeichnet wurde. 
 
Quelle: Ekaterine Horn, Velbert, Langenberg und Neviges in der Weimarer Republik (1918–1933): 
http://www.archive.nrw.de/kommunalarchive/ 
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Johannes Graudenz, 1928 [Diethart Kerbs/Walter Uka/Brigitte Walz-Richter, Die Gleichschaltung der Bilder. Zur Geschichte der 

Pressefotografie 1930-36, Berlin, 1983, S. 74]. 

– GRAUDENZ, JOHANNES (JOHN), alias THYSSEN, THIESSEN (12.11.1884–22.12.1942), Berlin, 
geboren in Danzig, Kellner, Fremdenführer, Hotelier, Korrespondent, Bildagentur-Leiter, 
Fotograf und Journalist. Mit 17 Jahren ging er nach einem Streit mit seinem Vater nach 
England. Danach kehrte er nach Deutschland zurück, um weitere Sprachen zu lernen. 
1915/16 arbeitete er zum ersten Mal als Journalist und übernahm die Leitung des Berliner 
Büros von United Press.  

Dezember 1918 KPD, dann ein der Wortführer der Berliner linken Opposition; im April 1920 
gehörte er zu den Mitbegründern der KAPD. Während des August 1920 KAPD Parteitags, 
grifft er gewaltsam die „national-revolutionäre“ Politik der Hamburger Tendenz um 
Laufenberg*, Wolffheim*, Geiger*, Carl Happ* und andere: 

„Ich möchte zunächst darauf eingehen, wie sich Laufenberg und Wolffheim die Bewaffnung der Betriebe 
denken. Etwa unter dem Zwange deutscher Offiziere? [W. (Wolffheim) — Hamburg: Waffenkommission!] 
Ganz recht, aber erreicht durch den nationalen Volksaufstand. Während des Kapp-Putsches habt ihr 
Verrat geübt mit eurer Parole Gewehr bei Fuß. (W. (Wolffheim) — Hamburg: Ganz wie Berlin!) (Schr. 
(Schröder) — Berlin: Unser Flugblatt vom Sonnabend liegt vor!) Die Aktion ist deshalb im Rheinlande 
zusammengebrochen, weil man Kompromisse zu machen versuchte mit den Mehrheitlern. Während der 
Aktion haben wir damit gerechnet, dass diese Aktion über die Grenzen des Rheinlandes hinausgetragen 
würde und dass Hamburg seine Aktivität beweisen und uns unterstützen würde. Wir haben uns 
verblutet. Ihr hattet die Pflicht und Schuldigkeit, als wirkliche Revolutionäre die Aktion im Rheinlande zu 
unterstützen. (W. — Hamburg: Haben wir ja auch!) Nein, das habt ihr nicht! Laufenberg sagte gestern, 
die Möglichkeit habe bestanden, im November 1918 das deutsche Heer umzugestalten. Sie werden 
nicht behaupten wollen, dass wir im November überhaupt nicht die Macht gehabt haben (L. — Hamburg: 
Jawohl!) Genosse Laufenberg, am 9. November hatten wir doch keine soziale Revolution, es war ein 
Abschütteln einer Militärdiktatur. Dieser Kampf wurde vom Bürgertum mit ausgenutzt und war nicht 
etwa ein Klassenkampf des Proletariats. Die Arbeiterräte sind nicht etwa aus revolutionären Arbeitern 
zusammengesetzt worden. Unbekannte Existenzen gaben sich aus als Arbeiterräte. Während die 
Arbeiterräte scheinbar etwas diktierten, sabotierten die Offiziere. Wie sah es mit dem General Watter 
aus? Die Soldaten versicherten hoch und heilig, Watter unterstelle sich uns. Als wir ihn darauf 
aufmerksam machten, dass Freiwillige nicht geworben werden dürften, da verhaftete Watter den 
ganzen Soldatenrat. Im Februar 1919 schießen wir mit Watter einen Waffenstillstand ab. Die Generale 
aber gingen dazu über, uns unbarmherzig niederzuknüppeln. — Wie denkt ihr euch denn den nationalen 
Volkskrieg? Im besetzten Gebiet wird so viel Unheil angestiftet durch die Arbeiterpresse und dazu 
gesellt sich in würdiger Weise die Hamburger Presse. Die Offiziere werden nicht kämpfen für euch, 
Laufenberg und Wolffheim, sondern für Wilhelm II. in Holland. — Wir brauchen die Intellektuellen, 
wenn sie sich in den Dienst unserer Politik stellen, aber sie machen bei uns keine Geschichte. Wir 
haben keinen L. (Laufenberg) und keinen W. (Wolffheim), wir haben keinen G. (Goldstein), sondern 
wir haben die soziale Revolution. Abschaffung der Klassen durch die Diktatur des arbeitenden Volkes, 
durch unbarmherziges Niederkartätschen der Bourgeoisie. Wir haben noch immer durch 
Kompromisse unsere sozialen Errungenschaften verloren. Betreiben wir wirklich revolutionäre 
Klassenkampftaktik und nicht eure nationalen Ideen, darauf lassen wir uns nicht ein. (H. (Happ) — 
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Hamburg: Wir treiben Realpolitik!) Wir machen allerdings Realpolitik. Wenn man euch in Hamburg 
bisher in Ruhe ließ, dann wäre man ganz bestimmt, dass der Bourgeoisie von euch kein Haar 
gekrümmt würde“. 

Sowie die Politik des National-Bolschewismus verwirft er jene der Anarcho-Syndikalisten: 

„Die früheren Mitglieder unserer Organisation sind heute syndikalistisch verseucht, für unsere 
Bewegung verloren. Sie verwerfen die bewaffnete Aktion. Die Mitglieder der Freien Union [FAUD] sind 
mit uns in den Kampf gezogen, aber nicht aus der Erkenntnis heraus, dass sie damit den Boden ihres 
Programms verließen, sie waren eben noch keine rechten Syndikalisten. Eine Verschmelzung lehne ich 
entschieden ab. An die Mitglieder der syndikalistischen Organisationen müssen wir herantreten und 
ihnen sagen, dass sie auf falschen Bahnen wandeln“. 

Am Ende dieses Parteitages verfasste er, mit Erich Lewinsohn*, Dresden, Hermann Zinke*, 
Berlin, eine „Aufforderung an das revolutionäre Proletariat“. 

Mit Karl Schröder und anderen vertrat er die Berliner AAUD während seiner 
Reichskonferenzen. Er verteidigte immer den Zentralismus, verwerfend jegliche 
syndikalistische Position. Während des September 1921 Parteitags in Berlin, verteidigt er die 
Aktivität der KAPD innerhalb der Unionen und verwirft jegliche „Kartellpolitik“ mit den 
Syndikalisten: 

„Wenn auch die verschiedenen Syndikalisten an den Kämpfen in Mitteldeutschland teilgenommen 
haben, so können wir nicht mit ihnen zusammen arbeiten, die auf dem Schlossplatz mit dem 
pfäffischen und demokratischen Pazifismus demonstrieren. Auch die spanischen Syndikalisten sind 
keine Marxisten und deshalb wird es nicht angebracht sein, eine allgemeine Organisationsbasis zu 
schaffen. Wir würden es nicht von der Hand weisen, eine allgemeine Kampffront zu schaffen. 
Augenblicklich ist der Boden noch nicht geschaffen, um eine Kartellierung zu bilden. Es muss noch 
einmal hervorgehoben werden, dass unsere Delegierten in Moskau ganz recht gehandelt haben. Die 
Zellentaktiker sind die gefährlichsten Feinde der Antigewerkschaftler. Eine kleine intensive Union wird 
mehr Einfluss haben auf die klassenkämpferische Einstellung des Proletariats. Es muss in der Union viel 
mehr gearbeitet werden“. 

Im Dezember 1921, sowie Franz Jung* und andere KAP-Mitglieder in Moskau, bricht er 
entscheidend mit seiner Partei, behauptend, daß diese auf die Natur der Sowjetpolitik völlig 
belog. 

1922 wechselte er in das Moskauer Büro von United Press, in dem er bis 1924 deren 
Korrespondent war. Unter anderem meldete Graudenz als Erster den Tod von Lenin nach 
Amerika. 1924 organisierte er eine Dampferfahrt auf der Wolga, auf der er gemeinsam mit 
anderen Journalisten durch die Gebiete der Sowjetunion reiste, in denen Hunger und Elend 
herrschten. Da der Sowjetunion dieses Zeugnis des trostlosen Zustandes des Landes missfiel, 
wurde er daraufhin ausgewiesen. 

1925 heiratete er Antonie Wasmuth (?-1985), die Tochter des Kunstverlegers Ernst Wasmuth. 
1928 initiierte er zusammen mit Franz Jung* die Gründung der Berliner Fotoagentur Dephot. 
Von 1928 bis 1932 hatte er eine feste Anstellung bei der New York Times. 

Ab 1932 vertrat John Graudenz deutsche Maschinenbaufirmen in Irland. Die weitere Arbeit 
in Irland wurde wegen politischer Differenzen – den irischen Katholiken war er in seiner 
Lebenseinstellung zu „modern“ – kompliziert. 

John Graudenz kehrte mit seiner Familie um 1935 nach Berlin zurück. Da Graudenz keine 
Arbeit hatte, sah sich die Familie genötigt, nach Gießen zu einer seiner Tanten zu ziehen. Im 
selben Jahr wurde Graudenz als Handelsvertreter in der Flugzeugbranche für die Firma Grau-
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Bremsen tätig. Dadurch konnte er mit seiner Familie nach Berlin zurückkehren und ein 
eigenes Haus am Berliner Stadtrand in Stahnsdorf erwerben. 

Nach 1933 hatte er Kontakte zu verschiedenen Widerstandsgruppen. Seine Kontakte zu 
Franz Jung* und den „Roten Kämpfern“ blieben bestehen. Er half auch der Tochter von Jungs 
altem Freund Otto Groß bei der Emigration. Durch die Kontakte des Ehepaars Jung lernte er 
im Frühjahr 1939 Harro und Libertas Schulze-Boysen kennen. Graudenz beteiligt sich an den 
Widerstandsaktivitäten der Berliner Roten Kapelle, er besorgte einen 
Vervielfältigungsapparat, der bei Ernst Happach stand und auf dem verschiedene 
Flugschriften der Gruppe gedruckt wurden. Er beteiligte maßgeblich an der Herstellung der 
Agis-Flugschrift, die die Gruppe im Februar 1942 anonym an Berliner Beamte, Ärzte, 
Offiziere und Professoren verschickte. Er unterstützte vor allem Harro Schulze-Boysen bei 
der Informations-beschaffung, insbesondere hinsichtlich neuester Flugtechnik. 

John Graudenz wurde am 12. September 1942 verhaftet und am 19. Dezember 1942 
vom Reichskriegsgericht zum Tod verurteilt. Ohne dass das Urteil nach den NS-Gesetzen 
Rechtskraft erlangte, wurde er am 22. Dezember 1942 im Strafgefängnis Berlin-
Plötzensee auf Befehl Adolf Hitlers erhängt. Bereits vor dem Beginn der mündlichen 
Verhandlungen am Reichskriegsgericht „wurde vom Oberkommando der Wehrmacht 
entgegen allen Traditionen und Bestimmungen der preußisch-deutschen Militär- und Zivil-
Gerichtsbarkeit als ‚Hinrichtungsart‘ […] die Strangulation“ angeordnet. 

Quellen: Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni – 21. Oktober 1921 (BArch, R 1507/2053); 
1920 und 1921 Parteitage der KAPD: www.left-dis.nl; Diethart Kerbs/Walter Uka/Brigitte Walz-Richter, Die Gleichschaltung der Bilder. Zur 
Geschichte der Pressefotografie 1930-36, Berlin, 1983; Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/John_Graudenz; Diethart Kerbs, 
Lebenslinien. Deutsche Biographien aus dem 20.Jahrhundert, Klartext-Verlag, Essen 2007. 

– GREWITZKY, Osthavelland, delegierte zum Februar 1921 KAPD Kongress. 

Quelle : KAPD Tagung: http://www.left-dis.nl/d/kapd02.21.pdf. 

– GRIMM, HERMANN, AAUE Hamburg, 1926?-1931?  

Quelle: Arbeiterpolitik, Hamburg, Nr.1-3, Januar-Februar 1929. 

– GROSSER, PAUL, AAUE Ostsachsen. 

Quelle: Die Proletarische Revolution. 

– GROTH, CARL, Schauermann, Altona, Steinstrasse 2, Haus 1, AAUD Obmann, 1920-1921. 

Quelle: Barrikade Nr. 2, Moers, Nov. 2009, S. 19. 

 

 
Marianne Gundermann (Hermann Weber/Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten. 

Supplement zum Biographischen Handbuch 1918 bis 1945, Dietz Verlag, Berlin, 2013, S. 97). 
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 – GUNDERMANN, MARIANNE, alias JOHANNA RUDOLPH (20.8.1902–29.5.1974), Berlin, 
Stenotypistin, geboren in Crimmitschau (Sachsen). Sie arbeitete bei verschiedenen Verlagen 
in Berlin. Sie trat in die FSJ, KAJ-KAPD, danach KAI, Essener Richtung, ein. 

Um 1923-1924, war Marianne Gundermann, mit Karl Schröder* und Adolf Dethmann*, aus 
der KAI ausgetreten. Sie war Mitglied der KPD geworden. Die Berliner KAZ im Juni 1925 
schrieb: 

„Nachdem Schröder selbst fiel fällt die Säule der KAI; eine andere Säule war wirklich nicht da, es sei 
denn, man rechnete die Dettmann (sic), Gundermann – die heute bei der KPD – oder Sach ebenfalls zu 
‚Säulen‘“. 

Sie trat offiziell 1924 der KPD bei, Redakteurin am Klassenkampf in Halle; dort 1929 als 
Mitglied der „Versöhner“ (innerparteiliche Oppositionsströmung, Mittelgruppe innerhalb 
der KPD um Ernst Meyer) abgesetzt. Von 1930 bis 1932 leitete sie die Redaktion der KPD 
Zeitschrift Weg der Frau. 1933 emigriert nach Paris, 1934-1935 illegale Arbeit in Deutschland. 
1935 Emigration nach Moskau, dort 1936 Studium an der Internationalen Leninschule 
(Международная ленинская школа). 1938 nach Holland geschickt, gehörte sie an der KPD-
Emigration an. 1943 verhaftet, soll sie der Gestapo (nach missglücktem Selbstmordversuch) 
Informationen gegeben haben. In den KZs Auschwitz und Ravensbrück inhaftiert, kam sie 
über das Rote Kreuz 1945-1946 nach Schweden. 

1946 zurück nach Deutschland, arbeitet sie beim Berliner Rundfunk; 1949 bis 1953 auch in 
der Redaktion Neues Deutschland. Wegen ihrer Aussagen bei der Gestapo soll sie intern erst 
ab 1956 aufgenommen, 1970 aber voll rehabilitiert worden sein. Ab 1956 Abteilungsleiterin 
im Ministerium für Kultur; sie war Freundin des Schriftstellers Arnold Zweig. Als Literatur und 
Musik-Kritikerin erhielt sie 1959 den Händel-Preis. Sie wurde 1964 promoviert und bekam 
1969 den Nationalpreis. 1972 erschien eine Sammlung ihrer Reden und Aufsätze. Sie starb 
1974 in Berlin. 

Die SED veröffentlichte den lobenden Kommentar: 

„Am 29. Mai 1974 verstarb die Kunstwissenschaftlerin und international bekannte Georg-Friedrich-
Händel-Forscherin, Genossin Dr. Johanna Rudolph, geborene Marianne Gundermann, im Alter von 71 
Jahren. Ihr Tod bedeutet für unsere Partei und unsere sozialistische Gesellschaft einen schmerzlichen 
Verlust Bereits in den Jahren der Weimarer Republik stand Genossin Rudolph auf der Seite der 
revolutionären Arbeiterbewegung…“ 

Quellen: „Was der ‚Vulkan‘ zu Tage fördert“, KAZ Nr. 46, Berlin, Juni 1925; Johanna Rudolf, Der Humanist Arnold Zweig, Henschelverlag, 
Berlin, 1955; Händelrenaissance, Band 1 und 2, Aufbau Verlag, Berlin, 1960 und 1969; „Genossin Dr. J. Rudolph. Nachruf des 
Zentralkomitees der SED“, Neues Deutschland, 31. Mai 1974; Michael F. Scholz, Skandinavische Erfahrungen erwünscht? Nachexil und 
Remigration, Die ehemaligen KPD Emigranten in Skandinavien und ihr weiteres Schicksal in der SBZ/DDR, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 
2000; Hermann Weber/Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten. Supplement zum Biographischen Handbuch 1918 bis 1945, Dietz Verlag, 
Berlin, 2013, S. 97-98. 

 – GÜNTHER, FEDOR [=LUDWIG BARBASCH] 
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Katharina Ekey-Guttmann, um 1913, Hamburg (Quelle: cloudfront.net) 

 – GUTTMANN, KETTY (geboren KATHARINA EKEY) (29.04.1883–25.09.1967), Hamburg, geboren in 
Hungen (Schotten) als Katharina Ekey. Sie heiratete in Hamburg den Sozialdemokraten 
Guttmann und trat in die SPD ein, mit welcher sie August 1914 brach; Witwe 1917 tritt sie in 
die USPD ein. Während der Revolution wurde Ketty Guttmann eine bekannte Agitatorin. Sie 
ging Ende 1920 mit der linken USPD zur KPD und wurde für diese 1921 in die Hamburger 
Bürgerschaft gewählt, der sie bis 1924 angehörte.  

Im Februar 1920 gründet sie die Zeitschrift Der Pranger, Organ einer Hamburg-Altonaer 
Prostituierten-Vereinigung, für deren Belange sie sich einsetzte. Bereits nach einem halben 
Jahr war die Zeitung auch in anderen deutschen Städten erhältlich (Duisburg, Essen, 
Bremerhaven, Leipzig, Göttingen, Hannover, Dresden, Berlin…). Trotz aller bürgerlichen 
Anfeindungen und Strafprozesse gelang es Ketty Guttmann über vier Jahre wöchentlich den 
„Pranger“ herauszugeben. Das Ende der Zeitung kam 1924, zeitgleich mit dem endgültigen 
Bruch Guttmanns mit der KPD. 

Nach dem Oktoberaufstand 1923 flüchtete sie nach Moskau, kam aber 1924 desillusioniert 
zurück. Unter der Losung „Los von Moskau!“ (so auch der Titel ihres Pamphlets von 1924) 
führte sie einen Feldzug gegen die KPD und Komintern, wobei sie die Unterstützung der 
Hamburger Unionisten fand. Mit ihrer These, die Komintern müsse zerschlagen werden, weil 
sie nicht die Arbeiterrevolution, sondern die Interessen der sowjetischen Außenpolitik 
vertrete, näherte sie sich der KAPD und der Unionen-Bewegung. Der Schluss der Broschüre 
war ein klarer Zuruf zum „Aufruhr“: 

„In jedem ökonomischen Kampf, … sehen wir die sogenannten „wilden“ Streikleitungen entstehen, 
denen sich die Arbeiter auf alle Fälle williger unterordnen, als irgendeiner überkommenen Instanz. In 
wirklichen heutigen politischen Kämpfen des Proletariats, als nicht in Parlamentswahlen, sondern bei 
„Aufruhr“ und bewaffneten Aufstand steht jedesmal der Aktionsausschuss wie aus dem Boden 
gestampft da. Das ist der spontane Korporationsgeist der proletarischen Klasse von heute“. 

Ketty Guttmann wurde im Juli 1924 aus der KPD ausgeschlossen, blieb aber als 
Linkskommunistin aktiv. Sie überlebte die NS-Diktatur und korrespondierte von ihrem 
Wohnort Burscheid (Köln) aus noch 1947 mit Ruth Fischer in New York. Ketty Guttmann 
starb 1967. 

Quellen: Ministerium des Innern, Personal Nachrichten Rep 77, Titel 1809 Nr. 1; Der Pranger – Organ der Hamburg-Altonaer 
Kontrollmädchen; Ketty Guttmann, Los von Moskau!, AAUE, Groß-Hamburg 1924; Biographische Datenbanken: 
https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de; Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Ketty_Guttmann. 

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/Biographische%20Datenbanken-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=4403
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Simon Guttmann [Ludwig Meyer Archiv, Jüdisches Museum, Frankfurt/Main]. 

 – GUTTMANN, WILHELM SIMON (1891-1990), geboren in Wien, KPD, danach KAPD. 1928 
gründete er die Pressefotoagentur Dephot zusammen mit Alfred Marx. Exil in 
Großbritannien. Simon Guttmann war zusammen mit Walter Benjamin in der Freideutschen 
Jugendbewegung aktiv. Er war mit den Malern der Künstlergemeinschaft „Die 
Brücke“ befreundet, insbesondere mit Ernst Ludwig Kirchner, war der Gründer der 
Literaturzeitschrift Neue Weltbühne und schrieb selbst einige literarische Beiträge in 
frühexpressionistischen Zeitschriften. 

Guttmann beteiligte sich von 1909 bis 1912 am Neuen Club und dem daraus 
entstandenen Neopathetischen Cabaret der Berliner Expressionisten-Szene, das von Kurt 
Hiller 1909 gegründet worden war mit einer Spielstätte in der Nähe des Hackeschen Markt. 
Guttmann sorgte für eine Verbindung der Brücke-Künstler mit diesem Kreis. 

1912 gehörte er zusammen mit David Baumgardt Erwin Loewenson, Jakob van 
Hoddis und Robert Jentzsch zu den Editoren der nachgelassenen Gedichte von Georg Heym, 
den er 1910 in Den Neuen Club eingeführt hatte. Zusammen mit Franz Jung veröffentlichte 
er 1913 in der Münchener Zeitschrift Revolution den Aufruf „Rettet Otto Groß!“ und 
beteiligte sich an der Kampagne zu dessen Befreiung. 

Während des Ersten Weltkriegs emigrierte er in die Schweiz und gehörte dort zum Zürcher 
Dadaisten-Zirkel im Grand Café Odeon; gemeinsam mit Wieland Herzfelde engagierte er sich 
bei den Spartakisten. 1920 gehörte er zusammen mit Alexander Schwab*, Karl 
Schröder*, John Graudenz* und Franz Jung* zu den Gründern der KAPD. 1923 lebte er zwei 
Wochen bei Ossip und Lilja Brik in Moskau und traf dort auch Majakowski, anschließend 
brachte er die ersten sowjetischen Filme nach Berlin. 1927 war er Ko-Regisseur von Curt 
Oertel bei den Filmsequenzen zu der von Erwin Piscator im Berliner Theater produzierten 
Uraufführung von Ernst Tollers Stück Hoppla, wir leben! Mit Alexander Granach in der 
Hauptrolle. 1928 gründete er die Pressefoto-agentur Dephot zusammen mit Alfred Marx als 
Financier. 

1933 emigrierte er nach Frankreich und später nach London, wo er eine eigene 
Pressefotoagentur betrieb. 1935, nach der Emigration nach Paris, schickte er seinen später 
berühmt gewordenen Fotoschüler Endre Friedmann nach Spanien für eine 
Fotoreportage. Anfang der 1950er Jahre absolvierte Inge Morath bei ihm in London ihr 
Abschlusspraktikum, bevor sie 1953 bei der Fotoagentur Magnum tätig wurde. Von 1961 bis 
1969 arbeitete Guttmann mit Romano Cagnoni an Fotoreportagen bedeutender britischer 
Tageszeitungen und Magazine. 

Quellen: Diethart Kerbs, Lebenslinien. Deutsche Biographien aus dem 20. Jahrhundert (Nachwort von Arno Klönne), Klartext-Verlag, Essen, 
2007; Nicholas Jacobs, Wilhelm Simon Guttmann, 1891-1990: A Documentary Portrait, 
http://www.academia.edu/9971154/Wilhelm_Simon_Guttmann_1891 1990_A_Documentary_Portrait, 2009; Wikipedia. 
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 – HAASE, LUCIE, KAJ, KAPD, Berlin-Neukölln. 

Quelle: Rote Jugend, 1921-1923. 

– HAASE, WILHELM (18.2.1890-15.3.1965), Berlin-Köpenick, geboren in Berlin, Dreher; nach 
1907 aktiv in dem Deutschen Metallarbeiterverband (DMV). Während des Ersten 
Weltkrieges trat Haase in die USPD ein. Als sich mit Beginn der Novemberrevolution im 
ganzen Land Arbeiter- und Soldatenräte bildeten, schloss sich Haase im Dezember 1918 dem 
„Spartakusbund“ an. Für ihn hatte die 1920 in der Partei geführte Debatte um die Position 
zur Gewerkschaftsfrage eine so einschneidende Bedeutung, dass er sich zunächst bis 1925 
für eine Aktivität in der KAPD entschloss.  

Erst im Jahre 1926 kam Haase zurück zur KPD und engagierte sich bei der Betriebsarbeit für 
seine Partei. Er wurde zum Protagonisten der RGO-Politik. Mit der Gründung der 
Revolutionären Gewerkschafts-Opposition (RGO) sollten der Kampf gegen die angeblich 
„sozialfaschistische Bürokratie“ in den freien Gewerkschaften gesteigert sowie die 
selbständige Organisierung von Kampfaktionen unter Einbeziehung Unorganisierter und 
Erwerbsloser verstärkt werden. 

Als erwerbsloser Kommunist wurde Haase in der Zeit von März bis November 1931 vom 
Zentralkomitee der KPD als Parteiinstrukteur in verschiedenen Regionen Deutschlands 
eingesetzt. Anschließend ernannte ihn der EVMB-Vorstand zum Leiter des Verbandes für 
Marienfelde-Tempelhof. Eine Aufgabe, der Haase bis Anfang 1933 nachkam. 

Nach mehreren Hausdurchsuchungen im April und Mai 1933, die bereits mit bis zu vier 
Wochen Haft verbunden waren, wurde Haase am 13. Dezember 1933 verhaftet. Am 14. 
Dezember brachte ihn die Gestapo zum Verhör in ihr „Hausgefängnis“ in der Prinz-Albrecht-
Straße. Anschließend folgte eine Haftzeit im Konzentrationslager Columbia-Haus, wenig 
später kam er wie viele andere illegale EVMB-Aktivisten für kurze Zeit in das 
Konzentrationslager Oranienburg (6. Januar bis 16. Januar 1934), von wo aus ihn die Gestapo 
in das Polizeigefängnis-Alexanderplatz und dann in das Untersuchungsgefängnis Moabit 
überstellte. 

Im Juni 1934 verurteilte ihn der Strafsenat des Berliner Kammergerichts zu zweieinhalb 
Jahren Gefängnis, da die Richter es als erwiesen ansahen, dass Haase zu der Gruppe gehörte, 
die für die „hochverräterischen Ziele“ des EVMB tätig geworden sei. Haases Aburteilung 
wurde auf eine zweijährige Gefängnisstrafe begrenzt. 

Er stand immer unter Beobachtung der Überwachungsbehörden. Dennoch beteiligte er sich 
nach eigenen Angaben „mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln individueller Art“ an 
kleineren Widerstandsaktivitäten und stand weiterhin in Verbindung mit einigen Genossen, 
die ihn aus der Partei- und Gewerkschaftsarbeit kannten. 

Aus der Wehrmacht blieb Haase aufgrund seiner politischen Vergangenheit ausgeschlossen. 

Nach Kriegsende engagierte er sich in der neu geschaffenen KPD. Später arbeitete er 
hauptamtlich beim Zentralkomitee der SED und war für die Kooperation von Parteigremien 
mit dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund (FDGB) zuständig. Er starb am 15. März 1965 
in Berlin-Köpenick. 

Quelle: Stefan Heinz, „Haase, Wilhelm“, in Die politischen Häftlinge des Konzentrationslagers Oranienburg : http://www.stiftung-bg.de/kz-
oranienburg/index.php?id=355. 
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– HAEGEBARTH, ALBERT (1909-?), Sohn von Albert Wildt und Frieda Haegebarth, Dreher, 
Magdeburg, Monistische Jugend (freidenkerische Organisation schwankend zwischen 
Pazifismus und Internationalismus); 1923 KAJ; 1927-1933 KAPD/AAU; 1933 Kurier der KAU; 
1945 KPD; 1949 in einer Liste von NKWD-Mitarbeitern eingeführt. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 250. 

 – HAEGEBARTH, FRIEDA (1888-?), Magdeburg, Spinnerarbeiterin, 1918 Spartakusbund, 1920 
KAPD/AAU, 1945 KPD/SED, Vorstand der Antifa Gruppe in Magdeburg, 1948-1950 Invalide, 
1951 kurzeitig in Haft. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 250. 

 – HAHN, Arbeiter, Essen, KAPD (Essener Richtung), KAI. 

Quelle: IISG, Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer, map 219-221 (http://aaap.be/Pages/KAPD-Congresses.html). 

 – HAHN, PAUL (1893-1960), Paul Hahn wurde als Sohn des Lagerarbeiters Julius Hahn geboren. 
Er erlernte den Beruf des Schlossers und begann sich politisch zu engagieren. Im Februar 
1919 gehörte er neben Karl Baier, Jacob Draisbach, Else und Karl Reimann* sowie Albert 
Vater zu den Begründern der Ortsgruppe Magdeburg der Kommunistischen Partei 
Deutschlands (KPD). Im Jahr 1920 war er zeitweise Mitglied der Kommunistischen 
Arbeiterpartei Deutschlands (KAPD). Für die KAPD war Hahn als Agitator in der 
Region Braunschweig tätig. 

In der Zeit des Nationalsozialismus bildete er bei der Magdeburger Krupp-Tochterfirma 
Friedrich Krupp AG Grusonwerk eine Widerstandsgruppe, der neben Kommunisten auch 
Mitglieder der SPD angehörten. Die Gruppe arbeitete mit den Widerstandsgruppen 
um Hermann Danz und Martin Schwantes zusammen. 

Hahn wurde mehrfach verhaftet, unterlag der Polizeiaufsicht und wurde mit 
der Todesstrafe bedroht. Insgesamt war er über zehn Jahre in Konzentrations-
lagern inhaftiert. Er überlebte die Haft und verstarb 1960 in Magdeburg. 

Quelle: Gerald Christopeit: Magdeburger Biographisches Lexikon, Scriptum Verlag Magdeburg 2002; Wikipedia (Paul Karl Julius Hah). 

 – HALBE, ERNA, AAU u. KPD Hamburg, 1920. 

Quelle: 

 – HAMLAU (Genossin), Delegierte zum Februar 1921 Kongress der KAPD. 

Quelle: KAPD Tagung, September 1921: www.left-disorder.nl 

– HAMMER, ERICH KURT (1911-?), Pirna, Elektromonteur, 1926-1929 Freie Jugend (Föderation 
der revolutionären Jugend), danach AAUE, Dez. 1931 KAU?, nach 1945 KPD/SED, FDGB, bis 
1950 Volkspolizei-Mitarbeiter in Pirna.  

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 249. 

– HANNEMANN, EMIL, KAPD Berliner Zentrale, 1921. 
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Quellen: Personal Nachrichten Rep 77, Titel 1809 Nr. 1; Lageberichte Nr. 50, 9. August 1921 (R 1507/2013). 

 
Soldatenrat an Bord des Linienschiffs Prinzregent Luitpold, Kiel, Nov. 1918: „Es lebe die sozialistische Republik“. 

– HANSCHMANN, ERICH (1899-?), Dreher, Magdeburg, Genthin, 1908 SPD, Deserteur, 1917 
USPD, Nov. 1918 Arbeiter und Soldatenrat in Kiel, Arbeiter und Soldatenrat in Magdeburg, 
1919 KPD, 1923 KAPD, 1929 Ausschluss aus der KAPD wegen „Interessenlosigkeit“, 1933 
illegale Arbeit, kurzeitig in Haft. 

1945 KPD, Ortsgruppenvorsitzender in Genthin bis 1950, Leiter des Kreissozialamtes, am 24 
Nov. 1950 verhaftet, 1952 nach Berlin überwiesen wo Erich Mielke am 12. Mai 1952 sich mit 
der Entlassung einverstanden erklärte, am 16. Juni 1952 aus der Untersuchungshaft 
entlassen.  

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 251. 

 
Stolperstein, Gouda (Niederländer). 

– HAPP, KARL (CARL) (17.3.1879—2.7.1943), alias KUHLMANN, CARL SCHLICHT, Hamburg, Berlin, 
geboren in Strelno/Mogilno, Provinz Posen [Westpreußen, 1848 bis 1918]; Ingenieur, 
Hamburg, ab 1927 wohnt mit seiner zweiten Frau Lotti Happ-Cohn (1902-1943) und ihren 
Sohn Günter Josef (1927-1943) in Berlin-Charlottenburg. 

Während des I. Kriegs mit Johann Knief (1880-1919) und der Bremer Gruppe Arbeiter-Politik 
gebunden; in Hamburg arbeitet er zusammen mit Jan Appel*, Heinrich Laufenberg* und 
Wolffheim*. Im November 1918, IKD, danach KPD. Seit der Gründung der Hamburger KPD 
und AAU war er verantwortlich und freiwilliger Redakteur für die KAZ, die von Laufenberg 
und Wolffheim verfasst war. Er gab sich den Decknamen KUHLMANN, Wandsbecker Chaussee 
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303, wo er wohnte. Karl Happ veröffentlichte 1919 eine kleine Poesie-Sammlung gegen den 
Krieg: Zwischen zwei Gräben. Verse aus dem Krieg. 

Er tritt wie die riesengroße Mehrheit der KPD-Opposition zur KAPD bei. Während des KAPD 
Kongresses von August 1920 in Berlin verteidigt er die national-bolschewistischen Positionen. 

Er spricht für den „national-revolutionären Krieg“, mit der zwangsläufigen Zuarbeit der 
deutschen Bourgeoisie, gegen die Entente-Mächte: 

„Wir müssen die Bourgeoisie in den Dienst der Arbeiterklasse stellen. Wir haben keinen Zweifel 
gelassen, dass wir durchaus nicht den Burgfrieden mit der Bourgeoisie, wie er hier ausgelegt wird, 
wollen, sondern dass wir mit allen Mitteln gegen sie vorgehen werden, wenn es sein muss, mit den 
Mitteln des Terrors. Kommen wir zur Machtergreifung des Proletariats, so geraten wir in Kollision mit 
der Entente, wir werden gezwungen werden, mit ihr den Krieg zu führen“. 

Er ist total gegen jeglichen „Anschluss“ an Sowjet-Russland: 

„Den Anschluss an Moskau nicht verfehlen, heißt einen Anschluss an den Spartakusbund suchen. Der 
Spartakusbund ist eine Filiale russischer Politik. Das müssen wir uns klar machen, um zu begreifen, 
welche Gegensätze zwischen den russischen und deutschen Arbeitern bestehen“. 

Happ, als Wortführer der „antiautoritären“ Unionen in Hamburg, unterstützt auch die 
berühmte Parole von Otto Rühle* : „Die Revolution ist keine Parteisache“. 

Er bricht doch mit dem National-Bolschewismus schnell, verließ wahrscheinlich die KAPD, 
aber kehrt in die Partei einige Wochen später zurück. Er ist ein der Hamburger Delegierten 
während des KAPD Kongresses von Februar 1921 in Gotha. 

Er spricht da für die Notwendigkeit einer kommunistischen Vorhut: 

„Wir sind die Vorhut des Proletariats, die die Mission unter Umstanden erfüllen muss, unter die Raden 
der Geschichte zu kommen bei Erfüllung ihrer revolutionären Pflichten“. 

Gegen Franz Pfemfert* verteidigt er Sowjet-Russland sowie den Beitritt der Komintern: 

 „Nicht aus taktischen Erwägungen heraus pflichte ich unserem Eintritt in die Dritte Internationale als 
sympathisierende Partei bei, sondern aus der einfachen Tatsache heraus, dass Sowjet-Russland das 
revolutionäre Feuer ist, nach dem die Proletarier aller Länder schauen, trotz aller Halbheiten und 
historischen Bedingtheiten der Dritten Internationale, die für Westeuropa unbrauchbar sind und zu 
Niederlagen führen müssen. Und wir haben die Pflicht, dem Proletariat zu sagen: Moskau, dort geht 
die neue Sonne auf, und wir haben dem russischen Proletariat unsere unverbrüchliche Solidarität 
durch unseren Anschluss zu bekunden… Wir sind bereit, unverbrüchlich uns einzusetzen für die 
russische Revolution als deutsches revolutionäres Proletariat. (Beifall)“ 

Während des KAPD Kongresses von September 1921 in Berlin verkündet er seine Uneinigkeit 
mit dem Berliner August Wülfrath* der fordert „das Zurücktreten der Sowjetregierung“: 

„Die Frage steht gar nicht so: Haben die Russen falsch gehandelt? Es muss gesagt werden: Ebenso wie 
die Russen nichts anderes tun konnten, haben sie keine Möglichkeit, eine andere Politik zu treiben … 
Wir können nicht sagen, wir fordern den Rücktritt der Sowjetregierung, genau so, wie wir nicht fordern 
den Rücktritt von Ebert. Wir müssen die Verschärfung der Klassengegensätze herausarbeiten helfen. Es 
wird wohl schon so kommen, dass die Arbeiteropposition Sturm laufen und die Sowjetregierung 
verschwinden wird“. 

Mit Arthur Goldstein* spricht er für die Notwendigkeit einer westeuropäischen KAI: 

„…die vorläufige Ablehnung der Schaffung einer kommunistischen Arbeiter-Internationale heute und 
morgen, und diese Auffassung mit den Ausführungen der Berliner über Russland auf eine Linie gebracht, 
das ist dann etwas, was grundsätzlich bekämpft werden muss. Der Standpunkt, den Goldstein vertrat, 
von der westeuropäischen Arbeiter-Internationale, ist das einzige, was überhaupt möglich ist“. 
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Happ dennoch folgte die Essener Tendenz der KAPD nicht; im März 1922 blieb er in der 
Berliner KAPD. Bis ca. 1929 ist er ein der Pfeiler der Partei und auch eine Feder der 
theoretischen Zeitschrift Proletarier, unterschreibend mit dem Pseudonym von CARL SCHLICHT. 

In einem Artikel, den er für Proletarier schrieb, kritisierte Happ die Auffassung von K. Horner 
(A. Pannekoek), welcher in einem 1927 Beitrag („Prinzip und Taktik“) die Öffnung eines 
gegenrevolutionären Kurses und das Ende jeglicher Parteitätigkeit ankündigte und verwarf 
kräftig die Idee einer „Todeskrise des Kapitalismus“. 

Was die Klassennatur von Sowjet-Russland und der Kommunistischen Parteien betrifft, Carl 
Happ gab 1927 eine Antwort, die von derjenigen der Bordigisten kaum entfernt war. In 
einem an dem „Zentrismus in der KPD“ gewidmeten Artikel sprach er von den „Moskauer 
Zentristen“. Für Happ, Stalin vertrat das russisches „Kleinbürgertum“: 

„Stalin ist ebenso wie Scheidemann zum Wortführer einer anderen Klasse geworden und kann deshalb 
auch nur im Klassenkrieg niedergerungen werden“. Und er kam zum Schluss, dass „der Kampf gegen 
Moskau zuerst der Kampf gegen diesen Zentrismus; seine Entlarvung ist die Hauptaufgabe 
proletarischer Klassenpolitik“. 

Nach Februar 1933, fand er Asyl in den Niederlanden, zuerst in Den Haag, dann in Gouda, wo 
er mit seiner Familie von der Gestapo 1943 festgenommen wurde. Zusammen mit seiner 
Frau Lotti und seinem 16. Jahre Sohn Günter, war er nach dem Vernichtungslager von 
Sobibor deportiert, wo sie alle sofort ermordet wurden. 

Louis Cahnbley (1892-1970), Mitglied der KPD in Hamburg, ehemaliger Verantwortliche für 
die Ausgaben der Komintern in Hamburg [Verlag Carl Hoym Nachf. Louis Cahnbley (1919-1933)], gab seine 
eigene stalinistische „Leseart“ des politischen Lebenslaufs von Carl Happ. Ohne den 
kleinsten Beweis, in einem nach dem Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED 
geschickten Zeugnis, behauptete Cahnbley, daß Carl Happ „später zu den Nazis ging“. 

Quellen: Karl Happ, Zwischen zwei Gräben. Verse aus dem Krieg, Carl Hoym, Hamburg 1919, 20 S.; Carl Schlicht, „Die Zukunft der Linken in 
der KPD“, Proletarier, Heft 2/3, April 1926, S. 38-41; „Der Ursprung der KPD. Zur Geschichte der Arbeiterbewegung in Deutschland“, 
Proletarier, Heft 4/5, Mai 1926, S. 67-72; „Der Ursprung der KPD (Schluss)“, Proletarier, Heft 6, Juni 1926, S. 95-102; „Lohnkampf – 
Massenstreik – Revolution (Was lehrt der englische Streik?), Proletarier, Heft 7, Juli 1926, S. 126-130; „Die Auferstehung des Spartakus (Das 
Kampfkartell linkskommunistischer Organisationen)“, Proletarier, Heft 8/9, September 1926, S. 149-151; „Zwischen zwei Fronten (über die 
nächsten Aufgaben der Partei)“, Proletarier, Heft 11, Nov. 1926, S. 204-207; „Johann Knief zum Gedenken“, Proletarier, Heft 2, Februar 
1927, S. 49-52; Karl Horner (Anton Pannekoek), „Prinzip und Taktik“, Proletarier, Heft 7, Juli 1927, S; 141-147; Carl Schlicht, „Der Zentrismus 
in der KPD“, Proletarier, Heft 8, August 1927, S. 175-177; „Realpolitik und Revolution. Eine Antwort an Genossen K. Horner“, Proletarier, 
Heft 10/11, Nov. 1927, S. 237-240; Erinnerungen Louis Cahnbley (1892-1970), Hamburg (BArch Berlin Lichterfelde: SgY 30/0132); Joods 
Monument: https://www.joodsmonument.nl/en/page/479839/karl-happ-and-his-family. 

– HART, Delegierte KAPD Kongress, Februar 1921. 

Quelle: KAPD Tagung, Februar 1921:  

– HARTIG, Essen, KAP/AAU, 1920-1921. 

Quelle: Bundes-Archiv Lichterfelde, RY 1/ I/5/4/1. 

– HARTWIG (OTTO?), Halle, KAPD/AAUD; später um 1926-1932 FAUD?  

Quelle: Clemens Klockner (Hrsg.), Protokoll des außerordentlichen Parteitages der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands vom 11. 
bis 14.9.1921 in Berlin, Verlag für wissenschaftliche Publikationen, Darmstadt 1986, Anmerkung 214, S. 70; Freiheit und Brot. Die Freie 
Arbeiter-Union Deutschlands. Eine Studie zur Geschichte des Anarchosyndikalismus, Libertad Verlag, Berlin/Köln, 1994, S. 297. 

– HASSE, ARTHUR, KAPD und Freidenker, nach 1945 Steinicke Gruppe; Arbeiter in der Cochius 
GmbH. 
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Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 229. 

– HEIDEL, PAUL, AAUE.  

Quelle: Paul Heidel: Streitpunkte in der AAUE, Die Aktion, Heft 6, 26. März 1923, S. 164–166. 

– HEIDEL, WERNER, AAUE Eisenach (Thüringen), Redakteur Proletarischer Zeitgeist. 

Quelle: Ernst Ritter, op. cit; https://libcom.org/history/1919-1945-the-proletarischer-zeitgeist. 

– HEIDRICH, HERMANN [= FRITZ HENSSLER] 

– HEILAND, WILHELM, Berlin-Köpenick, AAU/KAPD. 

Quelle: „Abonnements-Annahme-Stellen für die KAZ in Groß-Berlin“, KAZ Nr. 34, Mai 1924. 

– HEIMANN, FRITZ, AAUE, Iserlohn. 

Quelle: Proletarischer Zeitgeist. 

– HEINEMANN, HEINRICH (= HEYNEMANN, HEINRICH) 

– HEINO, KARL, AAU u. KAPD, 1931-1933 KAU; inhaftiert, KPD/SED nach 1945. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 130.  

– HEINRICH, A., Arbeiter, Emigration in Frankreich in den 20. Jahren, KAPD, danach 
„kommunistische Gruppe“, Paris 1930-1932; Kontakt und politische Arbeit mit André und 
Prudhommeaux sowie Hans Schieschke*. 

Quelle: Spartacus, „organe des groupes communistes-ouvriers“, Paris.  

 
 Paul Heinzelmann, Fürstenfeldbruck (Oberbayern), 1958 (Photo: Steinklopfer-Archiv Saarbrücken). 

– HEINZELMANN, PAUL (1888-1961), alias HEINZ ELM, Berlin-Lichtenberg, Schriftsteller, Dichter, 
Verleger; als erstes von vier Kindern eines Eisenbahnarbeiters in Friedrichshain geboren. 
Während seiner Malerlehre rief er einen Jugendverein ins Leben und wirkte daraufhin über 
viele Jahre in der Arbeiterjugendbewegung. In der Berliner Sektion des Deutschen Arbeiter-
Abstinenten-Bundes kämpfte er für eine alkoholfreie Jugenderziehung. Im Alter von 20 
Jahren trat er in die SPD ein, gab aber sein Parteibuch bereits 1914 nach Bewilligung der 
Kriegsanleihen aus Protest zurück. Zunächst schloss er sich nun der Lichtstrahlen-Gruppe 
von Julian Borchardt an. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Friedrichshain
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Arbeiter-Abstinenten-Bund
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Arbeiter-Abstinenten-Bund
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialdemokratische_Partei_Deutschlands
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtstrahlen_(Zeitschrift)
https://de.wikipedia.org/wiki/Julian_Borchardt
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Im Ersten Weltkrieg verschlug es ihn als Krankenträger nach Galizien, später nach Frankreich. 
Unter dem Eindruck der Fronterlebnisse entstanden die Verse eines Gemeinen gegen den 
Krieg, die in den Schützengräben von Hand zu Hand gereicht wurden. Wegen Verbreitung 
eines regierungsfeindlichen Flugblattes wurde Paul Heinzelmann zu Festungshaft verurteilt. 

Ab 1919 gehörte er zum Kreis um den Spartakusbund und half mit, die Freie Sozialistische 
Jugend (FSJ) zu organisieren. In diese Zeit fallen auch erste verlegerische Versuche. Sein 
Jugendgenossenhaus (Jugendbildungsheim, Buchhandlung und Verlag) in der 
Brüderstraße wurde während des Kapp-Putsches im März 1920 durch die Marine-Brigade 
Ehrhardt „erobert“. 

Nach kurzem Studium an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, der Gründung eines 
Arbeiterkinderheims im Schwarzwald und einem Aufenthalt in der sozialistischen 
Bildungsstätte Schloss Tinz eröffnete Paul Heinzelmann 1922 in Spandau den Werktat-Verlag. 
Auf einer Handpresse fertigte er fortan selbst gedruckte Gedichte und Zeitgedanken – neben 
eigenen unter anderem auch den ersten Lyrikband von Kurt Huhn (1902-1976), dem 
späteren Mitbegründer des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller (BPRS). Um 
1922/1923 war er im Rahmen der Verwirklichung seiner lebensreformerischen Ideale am 
Aufbau einer autarken Lebens- und Erziehungsgemeinschaft am Boddensee 
bei Birkenwerder beteiligt, gleichzeitig engagierte er sich an der Seite von Tami 
Oelfken (1888-1957) im reformpädagogischen Spandauer Schulkampf. Zwischendurch zog es 
ihn für zwei Jahre in das Tiroler Paznauntal, wo er mit Freunden unbewohnte Bauernhäuser 
zu Alpenjugendheimen ausbaute. Weitere Stationen in seinem jugendbewegten Leben 
waren die Landfahrer (Volkswandervogel), die Gruppe Strom, die Heideschar sowie die 
Physiokratische Jugend. 

Der von ihm in Berlin initiierte Kreis der Werktätigen stand der Bruderschaft der 
Vagabunden und ihrem Führer Gregor Gog (1891-1945) nahe. Mit dem Vagabunden-
dichter Jakob Haringer (1898-1948) und dem jungen Poeten Herbert Fritsche (1911-1960) 
verband ihn eine jahrelange Freundschaft. 

Seine politische Heimat fand Paul Heinzelmann zusammen mit seinem Schwager Adam 
Scharrer* bei der KAPD. Daneben pflegte er vielfältige Kontakte, insbesondere auch mit 
den Anarchisten Rudolf Geist (1900-1957), Erich Mühsam, Artur Streiter (1905-1946), Kurt 
Zube (1905-1991) und anderen. Mit letzterem gab er 1932 das erste Heft der Zeitschrift Der 
Steinklopfer heraus. 

Nach dem Reichstagsbrand wurde seine Wohnung in der Althoffstraße in Steglitz im Zuge 
der Verfolgung von Regimegegnern von zehn SA-Stürmern aufgesucht, die, wie er in 
einer Skizze aus 70 Lebensjahren schreibt, „als erstes den Schriftsatz des Steinklopfer in der 
Druckerei zerstörten, sodann Manuskripte und Postsachen, sowie alle Verlagserscheinungen 
beschlagnahmten und meine Bibliothek um fast 200 Bücher ‚unerwünschter‘ Autoren 
verkleinerten.“ Auch die 1. Auflage des Versbandes Das Leichenfeld wurde bei der Aktion 
vernichtet, der Verleger verhaftet, das zwischenzeitlich in Steinklopfer-Verlag umbenannte 
Unternehmen stillgelegt. 

1937 durch einen Artikel über Die Mißstände im Malerhandwerk in der Bauwelt bekannt 
geworden und daraufhin zum Sachverständigen für Malerei berufen, war er in den 
Kriegsjahren als Anstrichtechniker auf dem Fliegerhorst im mährischen Prossnitz (Prostějov) 
beschäftigt. Jedoch wurde ihm dort nach vierjähriger Tätigkeit gekündigt, weil er sich der 
Aufforderung, in die NSDAP einzutreten, widersetzte. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Spartakusbund
https://de.wikipedia.org/wiki/Freie_sozialistische_Jugend
https://de.wikipedia.org/wiki/Freie_sozialistische_Jugend
https://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCderstra%C3%9Fe_(Berlin-C%C3%B6lln)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kapp-Putsch
https://de.wikipedia.org/wiki/Bund_proletarisch-revolution%C3%A4rer_Schriftsteller
https://de.wikipedia.org/wiki/Birkenwerder
https://de.wikipedia.org/wiki/Paznaun
https://de.wikipedia.org/wiki/Bruderschaft_der_Vagabunden
https://de.wikipedia.org/wiki/Bruderschaft_der_Vagabunden
https://de.wikipedia.org/wiki/Gregor_Gog
https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_Haringer
https://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Fritsche_(Hom%C3%B6opath)
https://de.wikipedia.org/wiki/Adam_Scharrer
https://de.wikipedia.org/wiki/Adam_Scharrer
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_bekannter_Anarchisten
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolf_Geist&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichstagsbrand
https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Steglitz
https://de.wikipedia.org/wiki/Bauwelt_(Zeitschrift)
https://de.wikipedia.org/wiki/Prost%C4%9Bjov
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Bei Kriegsende schlug er sein Domizil in Fürstenfeldbruck auf, dem Heimatort seiner zweiten 
Frau Julia, Tochter des Kunstmalers Henrik Moor. Er belebte 1953 den Verlag wieder und gab 
von 1955 bis zu seinem Tod die circa 35-bändige Steinklopfer-Reihe der Außenseiter heraus, 
darunter Titel von Willy Alante-Lima , Robert Browning (1812-1889), Rudolf Geist (1900-
1957), Jakob Haringer (1898-1948), Friedrich Markus Huebner (1886-1964), Louise Labé 
(1524-1566), Monika Mann (1910-1992), Erich Mühsam, Hans Pflug-Franken (1899-1977), 
Arno Reinfrank (1934-2001), Cornelius Streiter (1930-1988). 

Quellen: Heinz Elm, „Das ‚göttliche‘ Recht der Hohenzollern“, Proletarier, Heft 1, Januar 1926; S. 20-21; Bernhard Heinzelmann, „Paul 
Heinzelmann“, in Angelika Mundorff, Eva von Seckendorff (Hg.), Fürstenfeldbruck – literarisch, Allitera, Munich, 2004, S. 118–123; 
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Heinzelmann. 

– HELBIG, KURT (CURT), Düsseldorf, AAU/KAPD, Verantwortlicher Redakteur und Verleger der 
KAZ. Am 29 Mai 1925, musste er vor dem Reichsgericht erscheinen „wegen Aufforderung 
zum Hochverrat“. 

Quellen: Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni – 21. Oktober 1921 (BArch, R 1507/2053); 
KAZ Nr. 63, August 1924; „Die Aburteilungen des Genossen Helbig vom Reichsgericht“, KAZ Nr. 44, Juni 1925. 

– HELLWIG, KURT, Leipzig, Düsseldorf, Berlin, KAPD Verantwortlicher Redakteur und Verleger 
der KAZ.  

Während des August 1920 Kongresses unterstreicht er eine gewisse Konvergenz mit der 
FAUD auf dem Boden des Klassenkampfes: 

„Es ist falsch, wenn man die Mitglieder der Freien Union mit Syndikalisten identifizieren will. Es sind 
verschiedene Punkte, wo sich die Auffassung der A.A.U. mit der der Freien Union deckt. Ich mache aber 
zwischen Syndikalisten und der Freien Union einen Unterschied. Die Zahl der Syndikalisten, die die 
Gewalt verneinen, ist sehr gering. Die Auffassung Katers [Fritz Kater 1865-1945] ist da für mich nicht 
maßgebend. Sie wird auch von den Mitgliedern der Freien wie der Arbeiterunion zurückgedrängt. Die 
Freie Union ist ein Faktor, mit dem wir rechnen müssen“. 

Quellen: Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni – 21. Oktober 1921 (BArch, R 1507/2053); 
KAPD Tagung, August 1920, Februar 1921: ; Proletarier, Zeitschrift für Kommunismus, und KAZ Berlin, 1924. 

– HEMPEL, MAX [=JAN APPEL] 

– HENNIG, AAUD Eisenach; während der 3. Reichskonferenz der AAUD in Leipzig (12.-14. Dez. 
1920) unterstützt er den Referat von Karl Zech (= Karl Schröder). Er verteidigt den 
Standpunkt, dass ab nun „liegt im Orient und China der Brennpunkt der Weltrevolution“. Ab 
Ende 1921 AAUE. 

Quellen: Bundes-Archiv Berlin-Lichterfelde (RY 1/ I/5/4/1); Barrikade Nr. 7, April 2012; Barrikade Nr. 7, April 2012. 

https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstenfeldbruck
https://de.wikipedia.org/wiki/Henrik_Moor
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Willy_Alante-Lima&action=edit&redlink=1
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Arbeiter- und Soldatenrat, Wilhelmshaven, Nov. 1918 zu dem Hugo Henke angehörte. 

– HENKE, HUGO EMIL (9.6.1888–3.5.1945), alias BERGER, Wilhelmshaven, Arbeiter, geboren in 
Jever (Friesland); lernte Schmied und arbeitete in Rüstringen (Oldenburg). Er trat 1912 aus 
der Kirche aus und wurde 1914 nach Beginn des Ersten Weltkrieges nur widerwilliger Soldat. 
Nach vierjähriger Kriegsteilnahme an der Westfront kehrte Henke 1918 nach Wilhelmshaven 
zurück, wo er an der Novemberrevolution teilnahm und dem Arbeiter- und Soldatenrat 
angehörte. 1919 nimmt er an der AAU teil. Im Oktober 1919 schloss Henke sich der nach 
dem Heidelberger Parteitag aus der KPD ausgeschlossenen Minderheit an, welche im April 
1920 die KAPD gründete; dieser Partei gehörte er bis 1923 an. 

Im September 1921 ist er Wilhelmshavener Delegierte zum KAPD Kongress. Er ist für eine 
Weltpartei, aber nicht für eine künstliche Internationale: 

„Wir wollen keine Internationale, kein Informationsbüro, sondern eine Exekutive einer Weltpartei. Wir 
können nicht eine Internationale gründen, wo wir ein Sammelsurium von Syndikalisten 
zusammenfassen. Dann bleibt uns aber nur übrig, eine kleine Gruppe in Holland und Bulgarien. Der 
Moment zur Schaffung einer Internationale mit Büro ist noch nicht gegeben“.  

1931 trat er der KPD bei und war bald einer der wichtigsten Aktivisten der Partei im Raum 
Wilhelmshaven, wo er auch den Kampfbund gegen den Faschismus und die 
antifaschistische Agitation der KPD leitete. 1932 zog er für die Partei als Abgeordneter in 
den Oldenburger Landtag ein. 1933 in „Schutzhaft“, danach war er arbeitslos. Henke wurde 
von der Gestapo überwacht, doch eine politische Betätigung wurde ihm nicht nachgewiesen. 
Im August 1944 in der Aktion „Gewitter“ verhaftet, er kam in das KZ Neuengamme. Während 
der Evakuierung des Lagers ist Henke bei der Bombardierung des mit 7.000 KZ-Häftlingen 
überladenen Schiffes Cap Arcona am 3. Mai 1945 umgekommen. 

Quelle: Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni–21. Oktober 1921 (BArch, R 1507/2053); 
Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de; Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_Henke. 

 – HENSSLER, FRIEDRICH (FRITZ) (1903-1986), alias HERMANN HEIDRICH, BERGER, Soziolog; Sohn 
eines Bankinhabers; AAU/AAUE, 1932 KAU. Er veröffentlichte im Februar 1933 – zusammen 
mit Walter Auerbach* und Heinz Langerhans* – die Zeitschrift Proletarier in Berlin (die 
Deckadresse des Proletarier war offiziell in Amsterdam). Henssler war in konspirativen 
antinazistischen Aktivitäten verwickelt. Um seine politische Handlung umzukleiden, schloß er 
sich dem Bund der nationalsozialistischen Studenten an. 

Er konnte alles in allem nach der Schweiz und daher den Vereinigten Staaten auswandern. 
Lebend in Newark (New Jersey), wurde er ein leitender Mitglied der New-Yorker räte-

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=4439
http://aaap.be/Pages/KAPD-Members.html#heid
http://aaap.be/Pages/KAPD-Members.html#ber2
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kommunistischen Gruppe. Er konnte als Soziologe in einer amerikanischen Universität 
unterrichten. Er nahm an der Redaktion der räte-kommunistischen Zeitschrift Living Marxism 
und New Essays teil. Am Ende des Weltkrieges arbeitete er für die amerikanische Regierung 
in der „Rehabilitation“ der deutschen Kriegsgefangenen. 

Nach dem Krieg widmete er sich völlig seinen Lehrtätigkeiten auf dem Gebiet der Soziologie. 

Quellen: „Die Grundlagen einer revolutionären Krisentheorie“, Proletarier Nr. 1, Februar 1933, (GIK) Amsterdam [Berlin]; Michael Kubina, 
Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 
2000, S. 120; Garry Roth, Marxism in a Lost Century: A Biography of Paul Mattick, Brill, Leiden/Boston, 2015. 

– HENSMANN, KARL, Elberfeld, KPD, KAPD, Kampfleiter des Reichsausschuss (RA) der Roten 
Armee. 

Quelle: Erhard Lucas, Märzrevolution im Ruhrgebiet. März/April 1920, Band 1, März Verlag, Frankfurt/Main, 1970, S. 261, 435. 

– HENTSCHEL, ARNO, Leipzig, Drucker, AAUD, 1931 KAU; verhaftet im August 1933 für illegale 
Aktivität; 1933-1934 KZ Colditz und Hohnstein; 1945-46 KPD/SED, „Volksrichter“ in Wurzen 
(Leipzig). 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 129. 

– HERBERT, EMIL (1901-?), Berlin, 1928-1933 Redakteur des Kampfruf und Inhaber des 
Unionist, 1931-1932, als solcher inhaftiert; 1933 illegale Arbeit mit Alfred Weiland; nach 
1945 KPD/SED, GIS, 1948-1949 SED-Ausschluss; 1952 als „gesellschaftlicher Mitarbeiter“ für 
die Stasi geworben; 1953 wieder abgebrochen da er „seine Zusammenkünfte mit KAPisten 
verschwiegen“ hätte. 

Quellen: Der Unionist, 1931-1932; Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner 
Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 207. 

– HERING, WILHELM, alias FERRY oder FRANZ, Arbeiter, KAPD, März 1921 militärischer Leiter der 
KAPD in Mitteldeutschland, Sprengstoffattentäter auf die Berliner Siegessäule am 14. März 
1921, zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt, nach einem halben Jahr entlassen, von der KPD als 
Spitzel bezeichnet. 

Nach Max Hoelz, führte FERRY ca. 1927 „als sozialdemokratischer Gewerkschaftsangestellter 
ein gutbürgerlisches Leben“. 

Quellen: „Eine Antwort des Genossen Ferry an den Verleumder Hugo Eberlein, Führer der KPD und deren Abgeordneter im Preußischen 
Landtage“, Rendsburg, 4. Dezember 1921, Die Aktion, 1921, S. 683-685; Max Hoelz, Vom ‚Weißen Kreuz‘ zur Roten Fahne. Jugend-, Kampf- 
und Zuchthauserlebnisse, Berliner Malik-Verlag, Berlin 1929; Erich Mühsam Tagebücher, Band 8: http://www.muehsam-
tagebuch.de/pdf/Register-Band-8.pdf. 

– HEROLD, KURT, Berlin-Lichtenberg, KAPD; um 1947 tritt er in der GIS bei.  

Quellen: „Abonnements-Annahme-Stellen“, KAZ Nr. 56, Juli 1925; Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das 
unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 210. 

– HERRMANN, GUSTAV, Berlin-Steglitz, 1922-1927 Funktionär der KAI (KAPD Essener Richtung). 

Quellen: KAZ (Essener Richtung), Berlin, 1927; IISG, Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer, map 219-221 (Photokopie von Ph. B.). 

– HESSE, FRITZ (1898-?), Berlin, 1919 KPD, 1920 KAPD und AAU; Dez. 1931 Delegierte zur 
Vereinigungs-Konferenz der AAUD und AAUE, danach KAU. 

http://www.muehsam-tagebuch.de/pdf/Register-Band-8.pdf
http://www.muehsam-tagebuch.de/pdf/Register-Band-8.pdf
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Nach 1933 illegale Arbeit in Turngemeinde in Berlin und KAU; nach 1945 GIS. 1952 vom 
Obersten Gericht zu lebenslanges Zuchthaus verurteilt. 

Quellen: Protokoll der Vereinigungs-Konferenz der A.A.U.D. und A.A.U.D.E. (10. Reichskonferenz der Allgem[eine]. Arb[eiter].–Union 
Deutschlands ; 24.-27. Dezember 1931 zu Berlin), Berlin, 1932 (IISG, Amsterdam); Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. 
Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 73. 

 

 
Photo von Hugo Heyde, in Hermann Knüfken: Von Kiel bis Leningrad. Erinnerungen eines revolutionären Matrosen 1917 – 1930, S. 96. 

– HEYDE, HUGO (1897-1967), Matrose, Cuxhaven; zusammen mit Hermann Knüfken und Willi 
Klahre beteiligt er an der Entführung des Fischdampfers ‚Senator Schröder‘ (April-Mai 1920) 
um die beide KAP Delegierte Jan Appel* und Franz Jung* sowie Hermann Knüfken* 
(Seemannsbund) nach Sowjetrussland zu befördern; verhaftet wurde er zusammen mit 
Hermann Knüfken auf der Anklagebank; er wurde verurteilt zu 3 Jahre Zuchthaus; amnestiert, 
Juli 1922 in Cuxhaven, bis 1925 auf Fischdampfern; danach Architekturstudium; 1940 bei 
Marinebauamt in Bremerhaven; nach 1946 Bauleiter und Statiker (Ingenieur) in 
Bremerhaven. 

Quellen: Hubert van den Berg & Andreas Hansen: Franz Jung und Die Entführung des Fischdampfers Senator Schröder, Karin Kramer-Verlag, 
Berlin, 2000; Hermann Knüfken: Von Kiel bis Leningrad. Erinnerungen eines revolutionären Matrosen 1917 – 1930, herausgegeben von 
Andreas Hansen und Dieter Nelles, BasisDruck Verlag, Berlin 2008; https://de.wikipedia.org/wiki/Senator_Schr%C3%B6der_(Schiff,_1908) 

– HEYER, KAPD, 1921, Sekretär Rote Hilfe. 

Quellen: Lageberichte Nr. 39 (BArch, R 1507/2009); Die Aktion 1921 (Abonnements auf Die Aktion), S. 726. 

– HEYNEMANN, HEINRICH (1885-?), Tischler, Dresden-Neustadt (Görlitzer Str. 11.), Freund von 
Otto Rühle*. Am 16. November 1918 – zusammen mit Marie Griesbach* und Erich 
Lewinsohn* – war er genannt Mitglied des Arbeiter- und Soldatenrat Gross-Dresden, dessen 
Vorsitzender Otto Rühle war. Mit Otto Rühle und Marie Griesbach ist er Verantwortlicher 
Redakteur der Zeitung Der Kommunist, Organ der IKD.  

Nach April 1920 KAPD/AAU; im August 1920 verteidigt er in der „Gewerkschaftsfrage“ die 
Positionen von Rühle: 

„Für uns kommt es mehr darauf an, in die Betriebe kommunistische Propaganda zu tragen, als 
zahlenmäßig zu glänzen… Unsere Taktik geht dahin, den Gewerkschaften solange die Politik der 
Tarifverträge zu überlassen, bis der entscheidende Augenblick vor der Tür steht, und den Kampf dann im 
Sinne unserer Parolen weiter zu treiben. Es mag sein, dass noch Genossen der K.A.P. der Freien Union 
angehören. Bei uns in Sachsen besteht nur die A.A.U. Ich begrüße die Revolution. Es kann kein 
Kompromiss sein, sondern nur eine Frage, die zu erwägen wäre, ob sich die Freie Union evtl. der A.U. 
eingliedert. Auch die Anwürfe gegen Rühle müssen zurückgewiesen werden, dass wir Syndikalisten und 
Anarchisten seien“. 
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1921-1931 AAUE; danach KAU. Während der Gründungskonferenz der KAU, bestätigt er, 
dass „wohl die objektive Voraussetzungen revolutionär seien, aber die subjektiven 
Bedingungen fehlen“. Er entwickelt auch eine Position von „Tolerierung“ gegenüber UdSSR, 
die nicht-kapitalistisch wäre: 

„Hey. führt dann weiter aus, dass wir in der Frage des Staatskapitalismus aber jetzt eine positive Kritik 
üben müssen, da wir uns nur in revolutionären Epochen, eine solche negativen Charakters leisten 
können. Wenn auch Russland in seinen „Auswirkungen“ gleich denen des internationalen Kapitalismus 
sei, so bedeutet aber Russland in seiner „Zielsetzung“ ganz etwas anderes. Russland macht zielbewusst 
Propaganda für den Kommunismus. Das macht kein anderer kapitalistischer Staat. Subjektiv gesehen: 
leistet Russland insbesondere bei der Jugend kommunistische Erziehungsarbeit, die bei der weiteren 
Entwicklung der Jugend zu einem Fallenlassen des bestehenden Schleiers führen muss. Deshalb 
Tolerierung“. 

Gegenüber dieser Stellungnahme von Heynemann, hatte schon in der Diskussion klipp und 
klar Arthur Michaelis* beantwortet: „In einem militärischen Konflikt Russlands mit anderen 
kapitalistischen Mächten kann unsere Parole nur lauten: Krieg dem Kriege, revolutionäre 
Erhebung im eigenem Lande (auch in Russland), was gleichbedeutend ist mit der Ablehnung 
jeglicher Tolerierung des heutigen Russland“. 

Heynemann doch wie Arthur Michaelis betrachtete die KAU als eine „Vorhut“: „Unter den 
Umstanden, unter denen wir leben ist die Union nicht die Klasse, sondern nur eine Vorhut. 
Der Einzelne hat keinen Einfluss auf die gesamte Bewegung…“ Für ihn ist die 
„Klassenorganisation“ (die AAU) eine „Vorhut“, gewissermaßen eine „Partei“ ohne dem 
Begriff: „Man muss sich nicht auf den Weg begeben, selbst eine Partei zu werden, sondern 
soll endlich versuchen selbst Klassenorganisation zu werden“. 

Nach Februar 1933 wurde Heynemann inhaftiert. Nach Mai 1945 KPD/SED, auch GIS/SVW. 
1950 Austritt aus der SED. 

Quellen: Heinrich Heynemann, “Zur Situation in Ostsachsen”, Die Aktion, Heft 29/30, 1. August 1922, S. 425-427; Michael Kubina, Von 
Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 
2000, S. 248.  

 
Oskar Hippe um 1960. 

– HIPPE, OSKAR (1.4.1900-1990), Oskar Hippe wurde 1900 als jüngstes von elf Kindern einer 
Eisenbahnerfamilie geboren. Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte er eine 
Tischlerlehre. In dieser Zeit nahm Hippe am 28. Juli 1914 an seiner ersten Anti-Kriegs-
Demonstration teil. Geprägt durch die Gegensätze zu seinem monarchistisch eingestellten 
Vater schloss er sich mit 16 der Arbeiterjugendbewegung an. Mittlerweile nach Berlin 
gezogen und als Rohrleger arbeitend schloss sich Hippe nach der Verhaftung von Karl 
Liebknecht am 1. Mai 1916 dem Spartakusbund an. Noch kurz vor Kriegsende eingezogen, 
kehrte Hippe wieder nach Berlin zurück und gehörte zu den Gründungsmitgliedern der KPD. 
Nachdem er sich an Kämpfen in Berlin im Januar und März 1919 beteiligt hatte, floh Hippe 
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anschließend nach Mitteldeutschland. Erst 1924 kehrte er nach Berlin zurück. Wegen 
Widerstandes gegen die Staatsgewalt wurde er 1926 verhaftet und im Oktober des gleichen 
Jahres zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Schon vorher zur linken Opposition in der KPD 
gehörend beteiligte sich Hippe 1927 an der Gründung des Leninbundes. Daraufhin wurde er 
1928 aus der KPD ausgeschlossen. 1930 verließ er den Leninbund zusammen mit dessen 
trotzkistischem Flügel und beteiligte sich an der Gründung der Vereinigte Linke Opposition 
der KPD, zu deren Reichsleitung er ab 1931 gehörte. Noch Anfang 1933 wurde Hippe ins 
Internationale Sekretariat der Trotzkisten gewählt. 1933 wurde er zunächst kurzzeitig in 
„Schutzhaft“ genommen. Wegen der Fortsetzung seines politischen Widerstandes wurde er 
im Januar 1934 erneut verhaftet. Im November desselben Jahres wurde er in einem Prozess 
gegen ihn und 10 weitere Angeklagte zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt. Diese Strafe 
verbüßte er zunächst im Strafgefängnis Plötzensee und anschließend in Luckau. 1938/39 war 
er auf der Großbaustelle für die Reichsluftschutzschule am Heckeshorn beschäftigt.  

Nach seiner Entlassung setzte Hippe seinen Widerstand fort, unter anderem durch 
Zusammenarbeit mit französischen und sowjetischen Kriegsgefangenen in Norddeutschland. 
Ab 1944 war er wieder in Berlin und erhielt Kontakt zu kommunistischen Widerstandskreisen. 
Nach der Befreiung 1945 wurde er erneut KPD-Mitglied. Durch Kontakte mit amerikanischen 
Trotzkisten unter den Besatzungstruppen in Berlin erhielt er aber auch wieder Kontakt zur 
Vierten Internationale und organisierte wieder eine Gruppe der Internationalen 
Kommunisten Deutschlands unter dem Namen „Arbeitsgemeinschaft Neues Beginnen“. 

Zeitweise gehörte er auch zur Gruppe Internationaler Sozialisten (GIS) um Alfred Weiland, 
trennte sich von diesem aber wieder wegen dessen Zusammenarbeit mit Organisationen, die 
vom US-amerikanischen Militärgeheimdienst CIC kontrolliert wurden. 

Hippe wurde Herausgeber der IKD-Zeitschrift Der Marxist und begann mit dem Aufbau von 
IKD-Gruppen in der SBZ, dabei vor allem im Raum Halle-Merseburg. Ab 1946 war er 
hauptamtlich als FDGB-Sekretär in Berlin tätig. Wegen seiner Zugehörigkeit zu trotzkistischen 
Gruppen wurde er aus der SED ausgeschlossen. Im September 1948 wurde er in Halle vom 
NKWD verhaftet und 1949 von einem sowjetischen Militärtribunal zu einer Haftstrafe von 
zweimal 25 Jahren Arbeitslager verurteilt. Bis 1956 verbrachte er seine Haft unter anderem 
in der SMT-Strafvollzugsanstalt in Bautzen. Danach wurde er begnadigt und er übersiedelte 
nach West-Berlin, wurde Mitglied der ÖTV und des Marxistischen Arbeitskreises in der SPD, 
die er 1968 wieder verließ. Zeitweise war er auch im SDS aktiv tätig. 

Hippe starb im Frühjahr 1990 in West-Berlin. 

Quellen: Oskar Hippe, Und unsere Fahn' ist rot, Junius-Verlag, Hamburg 1979; Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. 
Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 98. 

– HOFFMANN, PAUL (1894-1920), Flensburg, Maschinengehilfe, Mitglied des revolutionären 
Erwerbslosenrates Flensburg und der KAPD, in der Nacht zum 29. Dezember 1920 von der 
SIPO verhaftet und „auf der Flucht“ erschossen. Bei Protestaktionen nach der Beerdigung 
Paul Hoffmanns am 4. Januar 1921 wurden 11 Demonstranten erschossen. 

Quellen: E.H. Gumbel, Vier Jahre politischer Mord, Verlag der Neuen Gesellschaft, Berlin-Fichtenau, 1922, S. 65-66; Matthias Schartl, Rote 
Fahnen über Flensburg, Flensburg, 1999. 

 – HOHMANN, KARL, AAUE, Frankfurt am Main/Rödelheim, Niddagaustrasse 57. 

Quelle: „Unser Kampf um die Freilassung der Revolutionärin Irene Kachowskaja darf nicht nachlassen!“, Die Aktion Nr. 15/16, 28. August 
1925, S. 460. 



92 
 

 – HOLLMANN, WILLY (1900-?), Buchdrucker, Dresden; Delegierte zum August 1920 KAPD 
Kongress, 1921 Verantwortlicher der Zeitschrift Die Revolution, Dresden; Ende 1921 bis 1931 
AAUE; Dez. 1931 Delegierte aus Dresden zur KAU Gründungskonferenz.  

Nach 1945 SED und GIS, später zieht er nach Berlin um. 

Quellen: August 1920 KAPD Kongress: http://www.left-dis.nl/d/kapd0820.pdf; Die Revolution, Dresden, 1921; Protokoll der Vereinigungs-
Konferenz der A.A.U.D. und A.A.U.D.E. (10. Reichskonferenz der Allgem[eine]. Arb[eiter].–Union Deutschlands ; 24.-27. Dezember 1931 zu 
Berlin), Berlin, 1932; Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten 
Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 248. 

   
Max Hölz, 1920 (Photo: SAPMO, Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde) / Briefumschlag, DDR 1989, Max Hölz zum Gedächtnis. 

 

 – HÖLZ, MAX [HOELZ, MAX] (14.10.1889–15.9.1933), alias STURM, Ackerknecht, Techniker, 
geboren in Moritz bei Riesa (Sachsen) als zweites von sechs Kindern einer 
Landarbeiterfamilie; nach schwerer Jugend als Ackerknecht, dann als Hausdiener in 
Pensionen, u. a. in Baden-Baden tätig. 1908 übersiedelte er nach London, war Küchenjunge 
und Wagenwäscher und studierte gleichzeitig am Polytechnikum in Chelsea. 1910 nach 
Deutschland zurückgekehrt, schloß sich Hoelz dem Christlicher Verein Junger Menschen 
(CVJM) und der evangelischen Organisation Weißes Kreuz an. In Falkenstein im Vogtland 
wurde er Gehilfe eines Landvermessers. 1914 meldete er sich freiwillig, war bis 1918 an der 
Front und wurde mit dem Ehrenkreuz II ausgezeichnet. Zur Arbeiterbewegung hatte der 
unpolitische Hoelz zunächst keinerlei Verbindung, im großen Unterschied zu Karl Plättner*, 
der 4 Jahre jünger war als jener. 

Erst nachdem er im November 1918 in den Soldatenrat von Falkenstein gewählt worden war, 
schloß er sich der USPD an. Dort gründete er schließlich im Frühjahr 1919 eine Gruppe der 
KPD. 

Der hervorragende Organisator wurde Vorsitzender des Arbeitslosenrates, seine 
Entschlossenheit und seine aktionistischen Bravourstücke machten ihn überall rasch bekannt. 
Hoelz setzte sich vehement für die unteren Schichten ein, organisierte jedoch auch 
anarchistische Aktionen. Dabei terrorisierte der Rebell das Besitzbürgertum, erpreßte von 
den Fabrikanten Abgaben und verteilte das Geld an die Armen. Von der Polizei gesucht, 
flüchtete Hoelz 1919 und wirkte für die KPD als Agitator in Sachsen und Bayern. Während 
des Kapp-Putsches kehrte er nach Falkenstein zurück, baute im Vogtland eine „Rote 
Armee“ auf, nach deren Niederlage emigrierte er in die Tschechoslowakei. Wegen seiner 
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disziplinlosen Haltung im Frühjahr 1920 aus der KPD ausgeschlossen, trat er Ende 1920 der 
KAPD bei. 

Nach Ausbruch der Kämpfe im März 1921 in Mitteldeutschland leitete er die „Roten 
Garden“ (ca. 60 Männer).  

Er ging nach der Niederschlagung der März-Aktion nach Berlin, wo er im April 1921 verhaftet 
wurde. Vor dem Sondergericht gebracht, wurde Hoelz von James Broh* verteidigt, welcher 
aus der KAPD kurz bevor ausgetreten war. Broh, in seiner Verteidigungsrede, unterstrich die 
Kampfprobe des Prozesses: 

„Formell sitzt Hölz auf der Anklagebank, und doch handelt es sich hier am allerwenigsten um seine 
Person. Er ist ein Stück Geschichte. Auf der Anklagebank sitzt das gesamte revolutionäre Proletariat 
Deutschlands. Und auf den Richtersesseln die Bourgeoisie… Um welche handelt es sich hier? Um nicht 
geringere als um die welthistorische Auseinandersetzung zwischen zweier Klassen“. 

Vor dem Sondergericht hielt Max Hoelz am 22. Juni 1921 eine sehre kühne Anklagerede 
gegen die deutsche bürgerliche Gesellschaft, obgleich endlich das Wort ihm entzogen wurde: 

„Dieser Prozeß hat bewiesen, daß nicht ich der Angeklagte bin, sondern der bürgerliche Staatsanwalt. 
Alle Ihre Urteile sind Urteile gegen das revolutionäre Proletariat. Sie verurteilen mich nicht, sondern sich 
selbst. Ich bin überzeugt, daß Sie durch diesen Prozeß der Revolution mehr genützt haben, als ich 
während meiner ganzen revolutionären Tätigkeit… Wenn Sie das Todesurteil gegen mich heute 
aussprechen, Sie töten nicht viel. Sie töten das Fleisch, aber den Geist können Sie nicht töten. Sie richten 
mich, wie Sie sagen. Sie schlagen ein Holz ab, und es stehen tausend andere Hölzer auf. Es werden unter 
diesen tausend Hölzern eiserne sein, die werden nicht mit Ohrfeigen Revolution machen. Es wird eine 
Zeit kommen, wo das Proletariat nicht mehr sagen wird, wir können nicht kämpfen, wir haben keine 
Waffen. Mit den Händen, mit den Fäusten wird es seine Gegner zerreißen! Solange die herrschende 
Klasse es fertig bringen kann, mit zwei bis drei Maschinengewehren 25.000 Demonstranten in die Flucht 
zu jagen, solange wird Ihre Herrschaft dauern. Aber in dem Augenblick, wo sich das revolutionäre 
Proletariat auf die Gewehre stürzt und zertrümmert oder sie umdreht, dann kommt die wirkliche 
Revolution! Vor dieser Revolution mögen Sie und die herrschende Klasse zittern. Was 1918 in 
Deutschland vor sich ging, das war keine Revolution! Ich kenne nur zwei Revolutionen: die französische 
und die russische… Meine Verteidiger legen Wert darauf, festzustellen, daß ich ein Idealist und ein 
begeisterter Kämpfer bin. Wie Sie sich dazu stellen, ist mir gleich. Ich kann von Ihnen keine bürgerlichen 
Ehren verlangen. Sie können mir auch keine bürgerliche Ehre absprechen. Die bürgerliche Ehre, um die 
Sie sich streiten, habe ich nie besessen. Bürgerliche Ehre heißt für mich die Kunst, von der Arbeit 
anderer zu leben. Sie bedeutet Monokel im Auge, voller Bauch und hohler Kopf. Für mich gibt es nur 
eine proletarische Ehre, und die wollen Sie mir und können Sie mir nicht absprechen. Proletarische Ehre 
heißt Solidarität aller Ausgebeuteten, heißt Nächstenliebe, heißt, durch die Tat beweisen, daß man 
seinen Nächsten liebt wie seinen Bruder. Die Welt ist unser Vaterland und alle Menschen Brüder… Es 
lebe die Weltrevolution!“ 

Er wurde sofort durch die Wache aus dem Gerichtssaal abgeführt. Er rief: „Es kommt der Tag 
der Freiheit und der Rache, – dann werden wir die Richter sein! Die Justiz ist eine Hure und Sie 
(Richter) sind Ihre Zuhälter“. Er wurde zu lebenslängliches Zuchthaus verurteilt. 

Kurz bevor hielt am 6. Juni 1921 der Ehrenvorsitzende der Komintern August Brandler, der 
vor dem Leipziger Sondergericht gebracht war, eine ganz andere Rede gegen die KAPD und 
Max Hoelz, für die Verteidigung der Verfassung der Weimarer Republik: 

 „Was die KAP. tut, die zum Kampf um die Diktatur des Proletariats aufruft, das kann uns doch nicht in 
die Schuhe geschoben werden, dafür kann man uns doch nicht verantwortlich machen… ich sage: 
Diktatur des Proletariats ist möglich sogar bei Bestehender Verfassung! Was bedeutet Diktatur des 
Proletariats? Diktatur des Proletariats bedeutet im Sinne der Kommunistischen Internationale, daß die 
Macht der Arbeiterklasse zum ausschlaggebenden: Faktor in der Gesellschaft und im Staate wird. Es 
kann sein, daß eine Arbeiterregierung vielleicht schon in 14 Tagen in Deutschland möglich ist, und zwar 
ohne Hochverrat!“. 



94 
 

Die Zeit von Juli 1921 bis Ende August 1927 brachte Max Hoelz in den Zuchthäusern Münster, 
Breslau und Groß-Strehlitz zu — unter erschwerten Bedingungen und großenteils in 
Einzelhaft, mit Krankheit geschlagen und häufig von Aufsehern, am letztgenannten Ort auch 
vom sadistischen Direktor malträtiert. 

Politisch seit November 1921 war Hoelz nicht mehr KAPD Mitglied. Er hatte einen Brief (Rote 
Fahne Nr. 584 vom 21. Dezember 1921) an die Reichstagfraktion der KPD gesandt, um 
seinen Austritt aus der KAPD anzumelden: 

„Ich habe durch ein Schreiben an den Genossen Emil Schubert, Charlottenburg, Calvinstrasse 3, 
Vorsitzender der Kommunistischen Arbeiterpartei, Ortsgruppe Charlottenburg, am 24. November 1921 
meine Verbindung mit der KAPD gelöst. Der Reichsausschuss der KAPD hat kein Recht, weiterhin mit 
meinem Leichnam Reklame zu machen und sogar aus meinem Kadaver noch allen möglichen Vorteil 
herauszuschinden…“ 

 

1926 Erich Mühsam, selber Verehrer des revolutionären Tatmenschen Hoelz, verfaßte für 
die Rote Hilfe die einfühlsame Broschüre Gerechtigkeit für Max Hoelz. Ende 1926 hatte die 
Auflage der Broschüre bereits 45.000 Stück erreicht. Ähnlich erfolgreich war die 
Veröffentlichung von Max Hoelz‘ Briefen aus dem Zuchthaus durch den bekannten 
Journalisten Egon Erwin Kisch. 

Immer wieder wurde die Nachprüfung des Urteils verlangt – etwa im April 1927 von der 
Roten Hilfe/MOPR, aber auch von deutschen Persönlichkeiten: Bert Brecht, Martin Buber, 
Otto Dix, Albert Einstein, Lion Feuchtwanger, Oskar Maria Graf, Alfred Kerr, Gustav 
Kiepenheuer, Käthe Kollwitz, Emil Ludwig, Heinrich Mann, Thomas Mann, Ludwig Marcuse, 
Erwin Piscator, Joachim Ringelnatz, Ernst Rowohlt, Ernst Toller, Kurt Tucholsky, Heinrich Zille 
und Arnold Zweig. 

Am 18. Juli 1928 ist er durch eine Amnestie befreit. In einer nach seiner Freilassung in Berlin 
gehaltenen Rede, erklärt er, dass er „(hat) keinen Zweifel daran, dass das Zentralkomitee der 
Partei unsere revolutionären Kräfte in richtiger Weise verwenden wird“; infolgedessen „wird 
nie aufhören zu kämpfen in voller Treue und Disziplin zur Kommunistischen Partei!“. 

1929 erschien seine Autobiographie im Berliner Malik-Verlag: Vom ‚Weißen Kreuz‘ zur Roten 
Fahne. Jugend-, Kampf- und Zuchthauserlebnisse. 

Max Hoelz zählte zu den populärsten deutschen Kommunisten der Weimarer Republik, von 
seinen Zeitgenossen als „Tatmensch“ gelobt in den proletarischen Reihen. Er spielte in den 
Aufständen der frühen zwanziger Jahre eine bedeutende Rolle, übte allerdings innerhalb der 
kommunistischen Parteiorganisation selbst keine wichtigen Funktionen aus. Er war ein 
reines Symbol der ehemaligen proletarischen revolutionären Aktion geworden. Als solcher 
hassten ihn alle reaktionären Parteien. Im April 1929 wurde er in Karlsruhe durch einen 
Polizeiknüppel schwer verletzt. Er musste 1929 in die Sowjetunion übersiedeln, wo er als Bild 
der stalinisierten Komintern benutzt wurde. 

1930, nach Deutschland zurückgekehrt, nahm Hoelz an verschiedenen KPD-Wahlkampf-
veranstaltungen als Redner teil. Im September, bei einer Rede in Bad Elster (Vogtland) wird 
er von Anhängern der NSDAP) zusammengeschlagen. Nach mehreren Morddrohungen sollte 
er erneut in die Sowjetunion übersiedeln. 

Zwischen 1931 und 1933 arbeitet er in verschiedenen Bergwerken, Fabriken und 
landwirtschaftlichen Betrieben, bestätigend die schlechten Arbeitsbedingungen des 
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russischen Proletariats. Das Innenministerium (NKWD) bespitzelte ihn. Anfang Mai 1933 in 
die Lubjanka bestellt, verbarrikadierte sich Hoelz in seinem Hotelzimmer. Nach dem Beweis 
des Trotzkisten Karl Retzlaw verteidigte Hoelz im März 1933 die an denjenigen Trotzkis 
gleichartigen Positionen: 

„… (Hoelz) betonte schon im März die Notwendigkeit der Schaffung einer neuen Kampfpartei. In seinem 
Hotelzimmer (in Moskau) waren Anfang März (1933) mehrere Aussprachen über die durch den 
Hitlersieg geschaffene Lage in Deutschland und in der Komintern. Max Hölz brachte dabei wiederholt 
zum Ausdruck, dass die Niederlage der K.P. und der Komintern in den letzten Jahren, besonders aber 
auch durch die falsche Politik Stalins in der Sowjetunion, die den Ausschluss der besten revolutionären 
Kader in der Sowjetunion wie in der Komintern mit sich brachte. Er betonte wiederholt, dass der 
Ausschluss Trotzkis und seiner Freunde eines der größten Verbrechen des Z.K. der K.P. der Sowjetunion 
gewesen sei“. 

Den 7. März 1933 sandte er, wo er lebte, einen dringenden Brief an Osip Pjiatnitzki um 
sofort nach Deutschland zurückzukehren: 

„Ich wende mich deshalb an Dich, mit der Bitte, mir zu helfen, dass ich eine Komandierung [sic] nach 
Deutschland bekomme. Ich bin gern bereit, eine ganz kleine, d.h. niedrige Arbeit zu verrichten und mich 
ganz streng an die mir erteilten Weisungen zu halten. Aber es ist mir unmöglich – bei der jetzigen Lage 
in Deutschland – hier in der Sowjetunion zu bleiben. Man muss sich schämen vor dem einfachsten 
Arbeiter hier. Ich schäme mich, überhaupt auf die Straße zugehen. Was soll ich denn antworten auf die 
täglichen Fragereien, warum ich mich hier in der Sowjetunion herumdrücke, anstatt in Deutschland zu 
arbeiten“. 

Am 15. September 1933 ist Max Hoelz, der in Gorki lebte, in der Oka (Nebenflusss der 
Wolga), ertrunken; sofort verbreiteten die Parteikommunisten, es sei ein 
„Unglücksfall“ gewesen. Doch schon bald wurde vermutet, die sowjetische Geheimpolizei 
habe den sehr guten Schwimmer Hoelz ermordet. Inzwischen steht fest, daß er ein frühes 
Opfer der stalinistischen Säuberung war. Denn 1936/37 konstruierte das NKWD sogar eine 
„konterrevolutionäre, terroristische, trotzkistische Verschwörung“, der neben Erich 
Wollenberg (1892-1973) und Zenzl Mühsam (1884-1962), die Gattin von Erich Mühsam, 
angeblich auch der zu diesem Zeitpunkt bereits über drei Jahre tote Max Hoelz angehört 
haben soll. 

In Burg (Magdeburg) existiert eine Max Hölz Strasse. Die Rechtspartei CDU bemüht sich 
diese schwefelhaltige Benennung unsichtbar zu lassen. 

Quellen: Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni – 21. Oktober 1921 (BArch, R 1507/2053); 
Lageberichte Nr. 80 (BArch, R 1507/2018); Franz Pfemfert, „Was bedeutet Max Hölz?“; Bericht über den Prozess Hölz, Die Aktion, Heft 
29/32, Berlin, 30. Juli 1921, S. 421-482; Heinrich Brandler, Der Hochverratsprozess gegen Heinrich Brandler vor dem außerordentlichen 
Gericht am 6. Juni 1921 in Berlin, Frankes Verlag, Leipzig/Berlin 1921, 46 S.; Erich Mühsam, Gerechtigkeit für Max Hoelz!, Verlag Rote Hilfe 
Deutschlands, Berlin 1926; Max Hoelz, Briefe aus dem Zuchthaus, Reiss, Berlin 1927; „Rede von Max Hölz nach seiner Freilassung in Berlin“, 
Die Rote Fahne, Nr. 170, Berlin, 21. Juli 1928; Vom ‚Weißen Kreuz‘ zur Roten Fahne. Jugend-, Kampf- und Zuchthauserlebnisse, Berliner 
Malik-Verlag, Berlin 1929; (Karl Retzlaw) „Zum Tode von Max Hoelz“, Unser Wort Nr. 15, Paris, Oktober 1933; Rudolf Philipp, Max Hoelz. 
Der letzte Deutsche Revolutionär, Resoverlag, Zürich 1936; (Emil Erdmann Sach), Stirn und Faust. Vervielfältigte Manuskripte Werktätiger 
Menschen, Nr. 1 & 2, Leverkusen, 1952 (Archiv Cajo Brendel IISG, 136); Franz Jung, Der Weg nach unten, Luchterhand, Berlin 1961; Michael 
Mansfeld und Margarete Buber-Neumann, Max Hoelz. Ein deutsches Lehrstück, ZDF Fernsehfilm 1972; Reinhard Müller, Menschenfalle 
Moskau. Exil und stalinistische Verfolgung, Hamburg 2001; Ulla Plener: Max Hoelz: „Ich grüße und küsse Dich – Rot Front“. Tagebücher und 
Briefe, Moskau 1929 bis 1933, Dietz Verlag, Berlin, 2005; Brief von Max Hoelz an Osip Pjiatnitzki, Moskau, 7. März 1933, in Hermann Weber, 
Jakov Drabkin, Bernhard H. Eberlein, Deutschland, Russland, Komintern. II. Dokumente (1918-1943), De Gruyter, 2015, 
Berlin/München/Boston, S. 965-966; Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, Nachlass Max Hoelz NY 4051; Biographische Datenbanken: 
https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de; „Matière et Révolution“: „Qui était Max Hölz?“: https://www.matierevolution.fr. 

– HÖLZEL, WALTER (20.1.1899-?), Bauarbeiter, geboren in Gittersee bei Dresden; nach 1914 
beteiligte er als Mitglied der oppositionellen Arbeiterjugend an illegalen Aktionen gegen den 
Krieg; 1917 verweigerte den Musterungsbefehl; verhaftet, kam er zwangsweise zur 
Ausbildung in ein Militärlager in Freiberg (Sachsen); nach einigen Wochen desertierte er ins 
neutrale Holland und kehrte er nach November 1918 in seine Dresdner Heimat zurück. 
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Arbeitslos schoss er sich der USPD an, trat aber rasch aus dieser „zentristischen“ Partei. 
Während des Kapp-Lüttwitz Putsch beteiligt er in Dresden am bewaffneten Kampf. Er gehört 
der Kampforganisation (KO) der KPD an. Er nimmt der Märzaktion teil und schließt sich der 
Plättner-Gruppe, überzeugt dass „nur wirkliche Tatmenschen“ in der Lage seien, die 
kapitalistische Gesellschaft niederzulegen, nicht aber Parteien (sowie USPD und KPD) „mit 
ihren vermotteten Programmen“ und ihren „korrumpierten Führern“, die sich nur „nach 
einer guten Futterkrippe“ sehnten. Mit Plättner und seiner Gefolge nimmt er 1921 an 
Bankräuben teil. Alle Institute des kapitalistischen Systems (Banke, Zechenwerwaltungen, 
Postkassen, Stahlwerke) wurden angegriffen. 

Am 11. Dezember 1921 wurde er (mit Alfred Menzel*, Oskar Jandke*, Karl Reimann*, 
Friedrich Richter* und Martha Ebert*) in einem Berliner lokal von der Polizei festgenommen. 
Am 28. November 1922 wurde er (mit Plätter, Töpfer, Menzel und Jandke) verurteilt: 10 
Jahre Zuchthaus und 1923 in das Zentralgefängnis Cottbus gebracht. Hölzel im Juli 1926 aus 
dem Gefängnis entflohen war; erst im April 1927 war er wieder festgenommen. Er bekannte: 

„Ich trage mit innerlichem Stolze meine Strafe, trotzdem ich nicht mehr zu den Ansichten mich bekenne, 
deren Betätigung mir dieselbe einbrachte. Dies unbeschadet meiner kommunistischen Überzeugung“.  

Quelle: Volker Ullrich, Der ruhelose Rebell Karl Plättner 1892-1945. Eine Biographie, C.H. Beck, München, 2000, S. 183. 

– HÜBLER, ERNST, AAUE Zwickau. 

Quelle: Proletarischer Zeitgeist. 

– HUHN, WILLY (11.1.1909–17.2.1970), alias OEKONOMICUS, Sohn eines deutschnationalen 
Polizeibeamten; Angestellter Buchhändler, nach 1945 Direktor einer Hochvolksschule; 1919 
wurde seine Familie aus Metz ausgewiesen und siedelte nach Berlin über. Als 1929 der Vater 
starb, konnte sich Willy politisch betätigen und trat dem links-sozialdemokratischen 
Zentralverband der Angestellten bei. 1930 trat er der Jungsozialistischen Vereinigung Groß-
Berlin und nach deren Auflösung durch Dekret der SPD, 1931 der Sozialistischen 
Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD) bei. Dieser gehörte er bis Anfang 1933 an. 

Er war sehr jung ein klarer Anhänger der antiparlamentarischen Positionen der KAPD. In 
einem von Kurt Stechert und ihm selbst verfassten Dokument „Zur Reichstagswahl (13. Juni 
1932), war es erklärt, dass: 

„Dir revolutionäre Partei hat jetzt gegenüber der bürgerlichen Demokratie die höhere Form der 
proletarischen Demokratie, d.h. die Rätediktatur zu vertreten… Nur revolutionäres Bewusstsein der 
Arbeiter führt zur Bildung von Räten. Es kommt also alles darauf an, diese Revolutionierung des 
Bewusstseins zu fördern. Im Parlament denken und handeln ‚Führer‘ für die Massen. Es kommt aber 
darauf an, dass die Massen selbst denken und durch ihrer eigenen Organe, die Räte, handeln… 

„KEINE WAHLBETEILIGUNG, denn sie ist heute nicht bewusstseinsfördernd, sondern unterstützt das 
Betrugsmanöver des Monopolkapitals, ist konterrevolutionär. Die Tatsache der Wahl ist eine 
Provokation der Arbeiterklasse… 

„KEINE WAHLBETEILIGUNG, denn sie ist heute und hier ein politisches Verbrechen. Man kann nicht die 
Zwecklosigkeit des Parlamentarismus dadurch beweisen, dass man sich an ihm beteiligt… 

„KEINE WAHLBETEILIGUNG aus Gründen des ‚Bekanntwerden‘, denn… eine proletarische Partei ist kein 
‚neuer Laden‘ in der drohenden Nähe älterer Konkurrenten, der durch schreiende Reklame, Handzettel 
und Treppenterrier – ‚Aktivität‘ um Massenbesuch feilscht… 

„Darum ist unsere Losung: Nicht WAHLKAMPF, sondern: KLASSENKAMPF!!!“ 
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Er wurde auch Mitglied der „Roten Kämpfer“. 1933 und 1934 wird er jeweils für kurze Zeit 
wegen illegaler Arbeit von den Nazis inhaftiert. Die illegale Gruppe um Huhn verzichtet in der 
Folge auf weitere konspirative Arbeit.  

In der Zeit des Nationalsozialismus studierte er in seiner umfangreichen Privatbibliothek und 
gelangte so zu einer Kritik der Sozialdemokratie, des Staatssozialismus, der Kriegswirtschaft 
und des Naturalismus und begriff den Nationalsozialismus als historische Notwendigkeit. 

Nach 1945 schloss er sich zunächst unter Beibehaltung seiner rätekommunistischen 
Ansichten der KPD und 1946 der SED an und war bis 1948 als Lehrer und Leiter von 
Volkshochschulen in Ostberlin und Gera tätig.  

Nach seiner Übersiedlung nach West-Berlin 1948 arbeitete er am dortigen August Bebel 
Institut und musste in die SPD eintreten. 1951 wurde er wieder arbeitslos: in Pro und Contra, 
in einer Artikelserie „Der Sieg der Konterrevolution im Januar 1919“, zeigte Huhn die 
Verantwortlichkeit der Sozialdemokratie in dem Aufstieg des Nazismus. 1953 wurde er 
definitiv aus der SPD ausgeschlossen, wegen einer „parteischädigenden Darstellung der 
Novemberrevolution“. Huhn hätte also ein Anhänger der „kommunistischen 
Partei“ gewesen… 

Von 1950 bis 1952 war er Chefredakteur der Zeitschrift Pro und Contra, mit der Unterzeile 
„Weder Ost noch West – eine ungeteilte sozialistische Welt“. Die Zeitschrift wurde schnell 
dank der Aktivität von Huhn zu einem Sammelpunkt der „undogmatischen Marxisten“ und 
zog darüber hinaus mehrere Trotzkisten. Neben Jakob Moneta (ALEX STROMER), Georg 
Jungclas, Willy Boepple (W. WINTER) und Ernest Mandel (ERNEST GERMAIN). 

Willy Huhn kritisierte theoretisch die Auffassungen der Trotzkisten, sowie diese eines 
entarteten Arbeiterstaats oder einer „sozialistischen“ Büreaukratie. Huhn demonstrierte, 
dass die „Büreaukratie“ die Manager eines anonymen Nationalkapitals: 

„Hier hat der Verdiglichungsprozess des Kapitalismus seine höchste Potenz erreicht. Das Kapital als 
anonyme Macht herrscht in Russland heute nicht nur über die Arbeiter, es herrscht in gleicher Weise 
über die Büreaukratie und unterwirft sie alle. Es bedarf daher in Russland heute nicht nur einer 
politischen Revolution, es bedarf einer sozialen Erhebung und einer Befreiung des russischen Menschen 
nicht einfach von politischen, sondern von ökonomischen Fesseln“. 

Willy Huhn trat aus Pro und Contra aus. Ab 1953 publizierte in kleinen, überwiegend 
linkssozialistischen Blättern (Funken, Wiso-Korrespondenz, Die andere Zeitung, Aufklärung, 
Von unten auf, Dinge der Zeit, Schwarz auf Weiß, Neue Politik…), die nur eine geringe 
Verbreitung haben. Ein Großteil seiner Manuskripte zirkulierte auf Durchschlagpapier in drei 
bis fünf Exemplaren, für die Diskussion in Kreisen von wenigen Freunden und Genossen 
bestimmt. 

Antimilitarist war er Mitglied im Arbeitsausschuss der Internationale der Kriegsdienstgegner 
(IDK). In den 1960er Jahren avancierte Huhn – zusammen mit dem zwanzig Jahre jüngeren 
Michael Mauke – zu einem Mentor des radikalen Flügels des SDS. Willy Huhn zählte somit zu 
den ganz wenigen Personen, die die Verbindung zwischen der „neuen Linken“ und dem 
radikalen Teil der alten Arbeiterbewegung der Weimarer Republik aktiv verkörperten. Zu 
Huhns Schülern gehörte Christian Riechers, der ab Ende der 60er Jahre als erster deutscher 
Antonio Gramsci (später Amadeo Bordiga) Forscher bekannt wurde. 

Huhn erarbeitete für seinen Schülerkreis mehrere Dutzend Manuskripte, die sich 
verschiedenen zeitgeistigen Fragen (u.a. Deutschland und die Kriegsschuldfrage) und 
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Aspekten der marxistischen Kritik (u.a. Marx und Engels zur polnischen Frage) widmeten. 
Diese Manuskripte kursierten als hektographierte Typoskripte. 

Huhn war ein Vertreter des revolutionären Defätismus: Er war ein unerbittlicher Kritiker des 
deutschen Nationalismus und Militarismus in allen Schattierungen, ohne sich positiv auf die 
West- oder Ost-Mächte zu beziehen. 

In der Periode 1968-1970 wurde Huhn von den Linken wegen seines großen Wissens 
bewundert, doch er stand der Bewegung auch kritisch gegenüber. Die Projektgruppe Räte im 
SDS (Mitarbeit mit Bernd Rabehl, der seit 1998 vertritt rechtsextreme Positionen…) ist 
maßgeblich von Huhn inspiriert worden. 

Zum Schluss einer Notiz über Willi Huhn, konnte der Linkskommunist Christian Riechers 
erklären: 

„Als biographischer Wasserträger kann ich hier nur behaupten, daß die Tradition der internationalen 
Marxisten in Willy Huhn einen hartnäckigen Analytiker der historischen Widerstände zu verzeichnen hat, 
die in Deutschland der Emanzipation der Proletarier vom System der Lohnarbeit entgegen stehen“. 

Quellen: Oekonomikus, „Zur Analyse der Ökonomie in der UdSSR“, Pro und Contra Nr. 9, Berlin, September 1951; Hanno Drechsler, Die 
Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD). Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung am Ende der Weimarer 
Republik, Buchhandlung und Verlag Politladen, Erlangen, 1971; Willy Huhn, Trotski – Der gescheiterte Stalin, Berlin, Kramer Verlag, 1973; 
Ralf Walter, Willy Huhn (1909-1970). Zur politischen Biographie eines marxismuskritischen Marx-Orthodoxen, Magisterarbeit, Universität 
Hannover, 1989; Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred 
Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 209-210; Christian Riechers, „Willy Huhn (1909-1970). Eine biographische Notiz“, in Willy Huhn, 
Der Etatismus der Sozialdemokratie, Ça ira Verlag, Frankfurt/Main, 2003, S. 191-196 
(http://www.kommunismus.narod.ru/knigi/pdf/Willy_Huhn_-_Der_Etatismus_der_Sozialdemokratie_Teil_3.pdf); Gregor Kritidis, 
Linkssozialistische Opposition in der Ära Adenauer. Ein Beitrag zur Frühgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, Offizin Verlag, Hannover 
2008, S. 172-202; Willy Huhn Papers, IISG Amsterdam: https://search.socialhistory.org/Record/ARCH00591. 

 
Marie Hundt-Griesbach (1896-1984), 1919 von Heinrich Vogeler als Rote Marie gemalt. 

– HUNDT, ENNA MARIE, geborene GRIESBACH (26.11.1896-1984), alias ROTE MARIE, geboren in Dresden, 1919 
von Heinrich Vogeler als Rote Marie gemalt, was ihr einen bleibenden Platz in der deutschen 
Kunstgeschichte sicherte. 

Als 15-Jährige arbeitete Marie in einer Dresdener Lederwarenfabrik und trat mit ihrem 
Bruder Otto dem „Verein der sozialistischen Arbeiterjugend Dresden“ bei. Als 
Vorstandsmitglied des Jugendbildungsvereins galt sie als eine der führenden 
Persönlichkeiten der dortigen Arbeiterjugendbewegung. Im Mai 1918 wurde sie wegen der 
Verbreitung von Antikriegs-Propaganda als Hochverräterin zu einer mehrmonatigen 
Zuchthausstrafe verurteilt. Nach ihrer Befreiung im Zuge der Novemberrevolution schloss sie 
sich der Gruppe IKD um Johann Knief und Otto Rühle an und redete vor allem in Dresden 
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und Pirna vor Tausenden von Zuhörern. In November 1918 war sie verantwortlich für den 
Inhalt der Flugzeitung Der Kommunist, Dresden, die von der IKD herausgegeben war. 

Im April 1919 reiste Marie Griesbach zu Kniefs Beerdigung nach Bremen und traf dort 
Vogeler, der Knief nach Liquidation der Bremer Räterepublik zeitweise im Barkenhoff 
versteckt gehalten hatte. Sie folgte seiner Einladung auf den Barkenhoff, wo noch im 
gleichen Jahr eine Liebesbeziehung zwischen den beiden und das Gemälde „Rote 
Marie“ entstanden. 

1920 heiratete die Rote Marie Walter Hundt (1897-1975), der als bäuerlicher Gehilfe auf den 
Barkenhoff gekommen war und später als Maler, Autor und Bauer tätig war. 1924 zogen die 
beiden auf einen kleinen Siedlerhof in Ohlenstedt, den sie nach anthroposophischen 
Grundsätzen bewirtschafteten. Sie hatten sieben Kinder, unter ihnen Walter Hundt jr. (1928-
2004), der 1945 in den letzten Kriegswochen desertierte. Sein Bruder Michael Hundt (geb. 
1930) war bis 1995 Baudezernent beim Landkreis Osterholz und veröffentlichte im 
Dezember 2009 das Buch Die Rote Marie über seine Mutter. 

Quellen: Horst Dörfer/Wolfgang Marschner: Rätemacht oder bürgerliche Nationalversammlung (Mitte November 1918 bis Mitte Januar 
1919) – „Alle Macht den Arbeiter- und Soldatenräten!“, Zur Geschichte der revolutionären Arbeiterbewegung des Bezirkes Dresden, Heft 7, 
Die Novemberrevolution und die Gründung der KPD in Ostsachsen, Bezirksleitung Dresden der SED/Kommission zur Erforschung der 
Geschichte der örtlichen Arbeiterbewegung und dem Zentrum für Territorialgeschichte/Geschichte der Arbeiterbewegung an der TU 
Dresden, Dresden 1988; „Geschichtsatlas“ der BBS-OHZ, Osterholzer Kreisblatt 4.12.2009; Michael Hundt: Die Rote Marie, Schriftenreihe 
der Barkenhoff-Stiftung Worpswede, 2009. 

– HUPPERTZ, WILLI (18.11.1904-15.3.1978), Schlosser, Monteur, Nach einer kurzen Phase als 
christlicher Sozialist wandte er sich dem Atheismus zu und trat Mitte der 1920er Jahre der 
FAUD und der AAUE bei, wo er sich politisch engagierte. Als Anarchokommunist und 
syndikalist wurde er im Umfeld der in Zwickau herausgegebenen Zeitschrift Proletarischer 
Zeitgeist aktiv. Mit dem Aufstieg der Nazis wurde er für einige Wochen verhaftet und verhört. 
Um September 1940 wurde er erneut verhaftet und am 20. Juli 1944 als Reaktion auf den 
Bombenanschlag gegen Hitler in das KZ Sachsenhausen verlegt, wo es ihm gelang, trotz der 
gekürzten Nahrungsrationen zu überleben. 

Nach dem Krieg lehnte Willy Huppertz aus anarchistischen Prinzipien eine feste Anstellung in 
der Gewerkschaft ab und stellte die Kontakte zwischen den wenigen Überlebenden im 
Ruhrgebiet und der russisch besetzten Zone wieder her. 1947 gab Huppertz das von Jelinek 
1946 editierte „Rundschreiben Zwickau“ heraus, das bis 1948 erschien. Wilhelm Jelinek 
sandte ihm Geld für eine Vervielfältigungsmaschine und eine Liste der Abonnenten des 
Zeitgeist, und Huppertz gründete 1948 in Essen die Befreiung, die er herausgab, bis er sie 
1973 an eine Gruppe junger Aktivisten in Köln weitergab, wo sie bis 1978 mit einer Auflage 
von 1.500 Exemplaren erschien. Der Autor H.J. Degen schrieb dass „Willi Huppertz, einer der 
wichtigsten anarchistischen Gestalten nach 1945 konstantierte angesichts der rebellischen 
Studentenbewegung und erster Ansätze eines neuen Anarchismus in der BRD und West-
Berlin: Leider war eben die Neigung zum Anarchismus nach 1945 gleich Null im deutschen 
Sprachgebiet“. 

Mit Rudolf Oestreich, Verleger von Freie Arbeiter und Vereinigte Blätter. Willy Huppertz 
zeigte Skepsis gegenüber den neuen sozialen Bewegungen in 1968-1975, bei denen er eine 
zu große Nähe zum „Marxismus-Leninismus“ sah. 1950/51 gab er gemeinsam mit dem 
Metallarbeiter Rudolf Oestreich die Zeitschriften Der Freie Arbeiter und Vereinigte 
Blätter heraus. In den späten 1960er Jahren bereitete er gemeinsam mit dem Physiker 
Rudolf Krell den Internationalen Kongress der anarchistischen Föderationen in Carrara (31.8–

http://www.geschichtsatlas.de/~gd6/walter_hundt_jr.htm
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5.9.1968) vor. An diesem Kongress nahm Daniel Cohn-Bendit teil. Willi Huppertz schrieb für 
das diese Zusammenkunft vorbereitende Bulletin, das in Paris August 1968 erschien und von 
dem Französischen Anarchist Guy Malouvier (geboren in 1938) herausgegeben wurde. 

Quellen: Archiv Karl Scheuer, IISG, Amsterdam: https://search.socialhistory.org/Record/ARCH01249; Befreiung, 1948; Der Freie Arbeiter, 
1950; Vereinigte Blätter, Unabhängige Arbeiter-Union, 1951, Mühleim/Ruhr (W. Huppertz, Winklauserweg 64); Bulletins de la Commission 
préparatoire du Congrès de Carrare, 1968; Günter Bartsch, Anarchismus in Deutschland. 1945−1956. Band 1; Michael Kubina, Von Utopie, 
Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemässe Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 
262; Hans Jürgen Degen, Die Wiederkehr der Anarchisten. Anarchistische Versuche 1945−1979. Verlag Edition AV, Lich, 2009; Libcom: 
http://libcom.org/history/huppertz-willy-1904-1978; https://de.wikipedia.org/wiki/Willy_Huppertz  

– IHLAU, ALFRED (6.11.1879–01.10.1952), Berlin, Krankenkassenangestellter, Anhänger von 
Otto Rühle, KAPD/AAU, wird ab Herbst 1921 eine Hauptfigur der „anti-autoritären“ AAUDE. 
Mitglied der Gemeinschaft proletarischer Freidenker (GpF), wurde er auch im Dez. 1931, ein 
der Hauptbegründer der KAU (Kommunistische Arbeiter-Union). 

Während dieser 1931 Gründungskonferenz, grifft er die Positionen der Holländer (Jan Appel 
und Canne-Meijer) über die Notwendigkeit einer Doppel-Organisation: 

„Die Genossen aus Holland verwechseln die AAU. mit der Arbeiterbewegung und verwischen die 
Betriebsorganisation durch die Betriebskerne. Gemeingut der Union und KAP. ist, dass die Arbeiter als 
Klasse zu kämpfen haben. Ihl. ist der Meinung, dass in der Arbeiterbewegung nur eine einzige 
Klassenkampforganisation bestehen darf. Wir müssen unter allen Umständen verhindern, dass neben 
der Union noch eine politische Partei kämpft, die dasselbe will wie die Union. Dagegen ist schärfter 
Kampf zu führen“. 

Er überlebte den Nazismus und den II. Weltkrieg. Gestorben in 1952, ist er in einem Berliner 
Friedhof begraben. 

Quelle: Lageberichte Nr. 39, 17. Mai 1921 (BArch, R 1507/2009); Protokoll der Vereinigungs-Konferenz der A.A.U.D. und A.A.U.D.E. (10. 
Reichskonferenz der Allgem[eine]. Arb[eiter].–Union Deutschlands ; 24.-27. Dezember 1931 zu Berlin), Berlin, 1932; Hartmut Rübner, 
Freiheit und Brot. Die Freie Arbeiter-Union Deutschlands. Eine Studie zur Geschichte des Anarchosyndikalismus, Libertad Verlag, Berlin/Köln, 
1994, S. 250, 252. 

– IKARIUS [=ERNST SCHNEIDER] 

– ISZDONAT, WILLY, Drucker der KAPD und der AAU, war kein Mitglied der 
linkskommunistischen Bewegung. Die KAPD präzisierte im September 1927: 

„In der Privatdruckerei, in der die KAZ hergestellt wird, lassen noch Presseerzeugnisse herstellen: AAU., 
KAJ., USP., Syndikalisten, Anarchisten, oppositionelle Gewerkschaften, Arbeitersportler und zwei 
bürgerliche Zeitungen“. 

Quelle: KAZ Nr. 76, Sept. 1926, S. 4. 

– JACOB, MAX, AAUE, Wilthen (Bautzen). 

Quelle: „Informationstellen der AAU (Einheitsorganisation)“, Die Aktion Nr. 45/46, 12. Nov. 1921. 

– JÄGER, HANS (1889-1975), geboren am 10. Februar 1899 in Berlin, Sohn eines Bildhauers. 
Nach dem Abitur 1917 Soldat, von 1919 bis 1922 Studium der Geschichte. Danach Publizist 
und Redakteur. Ab 1919 Mitglied der KPD, danach 1920 kurzfristig in der KAPD, 1921 zurück 
zur KPD, Funktionär in verschiedenen KPD-Organisationen und Mitarbeiter an 
Parteizeitungen. Jäger engagierte sich besonders in der Liga gegen Imperialismus und im 
Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller. Ab 1925 Mitglied des Instituts für 
Sozialforschung in Frankfurt/M. und Leiter des Marx-Engels-Verlages. 1929 Organisator des 2. 
Kongresses der Liga gegen Imperialismus und 1932 deren Reichsleiter. Zeitweilig 
Abteilungsleiter in der Agitpropabteilung des ZK der KPD, führend bei den Aktivitäten unter 

https://de.wikipedia.org/wiki/Edition_AV
http://libcom.org/history/huppertz-willy-1904-1978
https://de.wikipedia.org/wiki/Willy_Huppertz
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Intellektuellen und in nationalrevolutionären Kreisen. Jäger galt als einer der Ideologen der 
KPD. Er emigrierte im März 1933 nach Prag. Hier erschien 1933 sein Buch »Das wahre 
Gesicht der NSDAP«. Bei einem Moskau-Aufenthalt lehnte er es ab, den Marx-Engels-Verlag 
in Leningrad zu übernehmen. Im Juni 1935 trat er aus der KPD aus und wurde von der IKK 
der Komintern ausgeschlossen. Von Prag aus über Polen und Kopenhagen nach London 
emigriert, hatte Jäger Verbindungen zu unterschiedlichsten Anti-Hitler-Gruppen und war in 
vielen davon aktiv. Von Juni 1940 bis März 1941 in England interniert, gehörte er dann in 
London dem Kulturforum an, einer Gegenorganisation zum kommunistisch dominierten 
Freien Deutschen Kulturbund. Gegen Kriegsende näherte er sich der SPD an. Jäger wurde 
1944 britischer Staatsbürger und trat nach dem Krieg vor allem für die deutsch-britische 
Verständigung ein. Er wurde durch zahlreiche Vorträge und Publikationen bekannt und 
erhielt 1969 das Große Bundesverdienstkreuz. Hans Jäger starb am 12.Oktober 1975 in 
London. 

Quelle: Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 

– JÄCKEL, WILLI, AAUE, Redakteur Proletarischer Zeitgeist. 

Quelle: Proletarischer Zeitgeist. 

– JÄNCHEN, KAPD, Berlin-Wilhelmsruh, 1924 KAPD, Abonnements-Annahme. Nach 1945 
nimmt er den Treffen der GIS/SWV teil. 

Quellen: „Abonnements-Annahme-Stellen für die KAZ in Groß-Berlin“, KAZ Nr. 34, Mai 1924; Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und 
Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 208. 

– JAHNKE, KARL HANS HEINRICH (3.2.1898–13.8.1961), Hamburg, geboren in Hamburg, 
Angestellte, besuchte die Mittelschule, anschließend kaufmännische Lehre. 1919 aktiv in der 
FSJ und der KPD, auf deren linkem Flügel er stand. Nach der Spaltung 1920, Übertritt zur KAP. 

KAPD Delegierte für Hamburg in August 1920, kämpft er scharf den diktatorischen 
Nationalbolschewismus von Laufenberg und Wolffheim sowie ihren Defaitismus während 
des Aufstands an der Ruhr: 

„Als die Genossen im Ruhrgebiet auf Hilfe warteten, wurde die Parole ‚Gewehr bei Fuß‘ ausgegeben. 
Das ganze Hamburger Proletariat wartete auf Anweisungen; man kommandierte ‚Gewehr bei Fuß‘…Die 
Nation entstand, als der Staat, der bürgerliche Machtapparat, sich konstituierte. Man brauchte eine 
Floskel, um der gesamten unterdrückten Masse eine Täuschung vorzuspiegeln; man nannte das 
Nation… Wir lehnen entschieden jede Zusammenarbeit mit der Bourgeoisie ab. Im Gegenteil: schreiben 
wir auf unsere Fahne die Vernichtung der Bourgeoisie und wir werden den Kommunismus durchführen. 
Wie die Phrase des Nationalismus auf den Hirnen der proletarischen Massen lastet, davon haben wir in 
Hamburg ein erschreckendes Beispiel. Dort verneint man alles, es bleibt nur die Herrschaft von zwei 
Leuten übrig. Die Hamburger Ortsgruppe versucht, jede andere Meinung zu unterdrücken. Das sind die 
Auswirkungen dieser Lehre. Man spricht von Bonzen. Gehen Sie nach Hamburg. Jede Initiative geht von 
diesen beiden Genossen aus. Der Genosse L. hat von den Leitsätzen des Aktionsausschusses gesprochen. 
Es sind nicht die Leitsätze des Aktionsausschusses, sondern die der Genossen L. und W. Wir müssen 
reinen Tisch machen. Wir sind entweder Nationalisten oder Revolutionäre; beide zusammen gibt es 
nicht.“ 

1921 zur KPD zurück. Oktober 1923 aktiv am Hamburger Aufstand beteiligt. 1924 kurze Zeit 
Agitpropleiter des Bezirks Wasserkante, im selben Jahr Mitglied der Hamburger Bürgerschaft. 
1924 wegen Beteiligung am Hamburger Aufstand zu mehrjähriger Festungshaft verurteilt, 
Anfang 1926 amnestiert. In 1926 wird er Mitarbeiter der deutsch-sowjetischen 
Handelsgesellschaft. Als im Februar 1926 in der Bürgerschaft der Justizsenator 
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erklärte, Hugo Urbahns – ein Führer des linken Flügels der KPD – sei ein „Politischer 
Verbrecher“, griff Jahnke ihn tätlich an, warf ihm Aktenbündel ins Gesicht und schied danach 
aus dem Hamburger Parlament aus. 

Bei den Diskussionen von 1926 bis 1928 stand Jahnke auf dem linken Parteiflügel. Er trat in 
der Wittorf-Affäre 1928 gegen Ernst Thälmann auf, und also gegen Stalin. Diese Wittorf-
Affäre war eine Unterschlagungsaffäre, die dadurch ausgelöst wurde, dass der KPD-
Funktionär John Wittorf (1894–1981) während des Wahlkampfes zur Reichstagswahl 1928 
sich 1.500 bis 3.000 Reichsmark aus der Wahlkampfkasse aneignete. Der KPD-Vorsitzende 
sowie Freund Wittorfs, Ernst Thälmann, wusste um die Unterschlagung, verschwieg sie 
aber. Nachdem Gerüchte über die Unterschlagungen in die Presse durchgesickert waren, 
schloss das ZK der KPD am 26. September 1928 Wittorf und drei weitere Hamburger 
Funktionäre aus der Partei aus. Thälmann wurde gezwungen, seine Parteiämter vorläufig 
niederzulegen. Die Absetzung Thälmanns passte jedoch nicht in die Pläne Stalins, der bereits 
1925 für eine Stärkung von Thälmanns Positionen sorgte, um Schluss dem sogenannten 
„ultralinken“ KPD-Kurs von Ruth Fischer und Arkadi Maslow zu machen. 

Karl Jahnke wurde Ende 1928 fristlos von der deutsch-sowjetischen Handelsgesellschaft 
entlassen und folglich aus der KPD ausgeschlossen.  

Nach der Abspaltung der Trotzki-Gruppe vom Leninbund schloß sich Jahnke 1929 den 
Trotzkisten an und gehörte zur Leitung der Hamburger Gruppe. 1931 – nach einer Reise 
seiner Frau in die Sowjetunion – trennte er sich wieder von den Trotzkisten und kapitulierte 
vor der KPD, die ihn wieder aufnahm. 1932 Angestellter der RGO in Berlin. Nach 1933 
mehrmals inhaftiert, trug er von den schweren Mißhandlungen einen Hörfehler davon. 

Nach 1945 Karl Jahnke wird Mitglied der KPD, Betriebsrat in einer Hamburger Firma. 
Zunächst Mitglied der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft (DAG), dann Mitglied der 
Ortsverwaltung des DGB (Handel, Banken und Versicherungen) in Hamburg. Karl Jahnke 
starb in 1961 in Hamburg. 

Quellen: August 1920 KAPD Kongress: left-dis.nl: Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 

– JAHNKE, PAUL (13.8.1893-27.10.1951), geboren in Pasewalk (Mecklenburg-Vorpommern), 
Maschinenbaulehre. 1916 Einberufung zum Militär, aus dem er 50 Prozent kriegsbeschädigt 
entlassen wurde. Jahnke wurde 1917 Mitglied der USPD, 1919 der KPD und ging 1920 zur 
KAPD. 1922 wieder KPD, Sekretär im UB Berlin-Nordost. Im Mai 1933 Polleiter in der 
illegalen KPD Bremen. Da Jahnke in dieser Funktion „versagte«“, 1934 nach Frankreich in die 
Emigration abgeschoben. Die Nazi-Justiz verurteilte ihn 1936 in Abwesenheit zum Tode. Von 
November 1936 bis Februar 1939 kämpfte Jahnke als Angehöriger der Internationalen 
Brigaden. Er war Politkommissar in Albacete und anschließend technischer Leiter einer 
Parteischule. 1939 emigrierte er nach Norwegen und kam mit Unterstützung der „Nansen-
Hilfe“ 1940 nach Schweden. Dort interniert, wurde er zeitweise von der KPD-Gruppe in 
Schweden „abgehängt“. Während der Internierung begann Jahnke mit Hanna Sandtner eine 
Lebensgemeinschaft. Beide kehrten im März 1946 nach Deutschland zurück. Er wurde 
Funktionär in der SED Berlin Prenzlauer Berg. Anschließend Personalchef beim Berliner 
Verlag, nach Auseinandersetzungen mit dem Chefredakteur Rudolf Herrnstadt schied Jahnke 
aus dem Verlag aus und trat in die Volkspolizei ein. Er war Innendienstleiter Berlin-
Prenzlauer Berg, anschließend Leiter der Pressestelle im VP-Präsidium von Ost-Berlin. 1951 
wurde er wegen seiner Westemigration aus dem aktiven Dienst entlassen, war dann 

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=4521
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Werkleiter des VEB Berliner Aufzugbau. Paul Jahnke starb 1951 im Polizeikrankenhaus von 
Ost-Berlin.  

Quelle: Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 

– JAKOBI (JACOBY), Werfarbeiter, Hamburg, AAU, der leitet die „Anti-Partei“ föderalistische 
Tendenz in 1920-1921. Delegierte der 3. Reichskonferenz der AAU in Leipzig (12.-14 Dez. 
1920) denunziert er die Aktion der Parteien innerhalb der Unionen-Bewegung: „(er) plädiert 
gegen die Partei, da die KAP. nicht die Partei, die den Rätegedanken propagieren kann, allein 
schon auf Grund ihres Programms. Wenn wir uns unter die Fittiche einer Partei stellen sollten, 
müssen wir uns jener Partei unterstellen, die die Mehrheit am Orte hat“. 

Am 30. Mai 1921 sprengt er mit seinen Anhängern eine von der KAPD einberufene 
Versammlung, die Stellung zur Union nehmen sollte. Die Jacoby-Unionisten führten die 
Versammlung „mit Anzettelung einer Schlägerei“ mit der Hilfe „von Betrunkenen“. 

Delegierte der IV. Reichskonferenz der AAU in Berlin (12. Juni 1921), erklärte er 
„Reichskonferenzen für nicht notwendig, zumal sie nur informatorischen Charakter tragen 
sollen“ und sprach “über praktische Erfahrungen der IWW mit der Anwendung passiver 
Resistenz und empfahl gleiches für die AAU“.  

Jacoby/Jakobi könnte sein Max Jacoby, geboren in 1884 in Seehausen (Sachsen-Anhalt), 
deportiert und ermordet um 1942-1943 in dem Minsk Ghetto.  

Quellen: Lageberichte Nr. 21 (BArch, R 1507/2004); Barrikade Nr. 2, Nov. 2009; Barrikade Nr. 7, April 2012; Jürgen Sielemann/Paul Flamme 
(Hrsg.), Hamburger jüdische Opfer des Nationalsozialismus. Gedenkbuch, Staatsarchivs der Freien und Hansestadt Hamburg, Band 15, 1995.  

– JANDKE, OSKAR (27.5.1875-?), geboren in Caputh (Potsdam), Maschinen-arbeiter, 
Autogenschweisser, vor 1914 während 20. Jahre „mit Leib und Seele“ Sozialdemokrat; 
während des Kriegs gehörte er einer Spezialtruppe an, die an beschädigten Schiffen unter 
Wasser Reparaturen ausführen musste. Mehrfach erlitt er bei seiner gefährlichen Arbeit 
schwere Verletzungen. Nach November 1918, arbeite er eine Zeitlang als Maschinenarbeiter 
und wurde dann arbeitslos. April 1920 trat er von der KPD zur KAPD und wirkte mit Friedrich 
Fischer* zusammen im Berliner Erwerbslosenrat der KAPD. 

Im Oktober 1921 Mitglied der bewaffneten Wache um dem „Bandenführer“ Karl Plättner, 
die die Symbole des bürgerlichen Privateigentums (Banken, Siemenswerke, usw.) enteignet, 
um die Revolution zu finanzieren. Den 11. Dezember 1921, in einem Berliner Lokal, 
überraschte die Polizei Oskar Jandke und 5 seiner Genossen. Für die Berliner bürgerliche 
Presse, wurde die Verhaftung der „kommunistischen Räuberbande“ mit großer Genugtuung 
registriert. 

Am 28. November 1923, in dem Prozess „gegen Plättner und Genossen“ vor dem 
Staatsgerichtshof in Leipzig, wurde Oskar Jandke zu 10 Jahre Zuchthaus verurteilt. Betreue 
Anhänger von Plättner in seinem Gefängnis in Sonnenburg, musste Jandke, in einer Angabe 
an den Oberreichsanwalt (19. Sept. 1926) völlig kapitulieren: „Haben Sie Mitleid mit meiner 
Familie und seien Sie nicht hart mit mir, da ich doch auch nur ein Verführer bin. Ich 
verspreche nochmals mit nicht mehr um Politik zu kümmern“. 

Die Direktion der Strafanstalt Sonnenburg kommentierte also, 11 Tage später, diese Reue: 
„(Jandke) macht einen guten Eindruck und scheint auch zur Einsicht und Abkehr von seinen 
verbrechlichen Neigungen gekommen zu sein. Will nicht mehr Kommunist sein“. 
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Quellen: „Ein Brief aus dem Zuchthaus“, KAZ Nr. 93, Berlin, Dez. 1927; Volker Ullrich, Der ruhelose Rebell Karl Plättner 1892-1945. Eine 
Biographie, C.H. Beck, München, 2000, S. 114-115. 

 
Willi Jelinek [Photo: https://libcom.org/history/jelinek-wilhelm-willi-1889-1952]. 

– JELINEK, WILHELM (WILLI) (25.12.1889–24.3.1952), alias ZELINCK, RASIN, geboren in 
Ludwigsdorf (Charbielin), Metallarbeiter, Zwickau, Anhänger von Otto Rühle; 1919 KPD 
Opposition, April 1920-März 1921 KAPD; Mitglied der AAU, später der AAUE. Er war 
Vertreter des Westsachsens zu den KAPD Kongressen in Februar und September 1921. 

Zum Februar 1921 KAPD Kongress in Gotha, als Westsächsischer Delegierte verwirft den 
Begriff „Partei“, verteidigt doch das Programm der KAPD: 

„Wir haben in unserem Bezirk von jeher in Opposition gegen die Zentrale des Spartakusbundes 
gestanden und haben so trübe Erfahrungen mit den Organisationen gemacht, den wir alle Ursache 
haben, vorsichtig und bis zu einem gewissen Grade misstrauisch zu sein gegenüber der Leitung, die 
momentan der Hauptausschuss bildet. Es war auch von unserem Bezirk der Antrag gestellt worden, den 
Namen «Partei» fallen zu lassen. Er ist aber abgelehnt worden. Es kommt ja auch nicht auf den Namen 
an, sondern mehr auf den Inhalt… Wir machen Opposition auf Grund des Programms. Vieles ist aber hier 
gesagt worden, was dem Programm entgegengesetzt ist. Unser Bezirk will auch jeden Versuch, das 
Programm zu verlassen, von vornherein unterbinden“. 

Jelinek bleibt Anhänger der Doppelorganisation AAU/KAP und verwirft die Auffassung Rühles, 
eine Einheitsorganisation oder eine unionistisch Kartellbildung zu schöpfern:  

„In Bezug auf die Einheitsorganisation stehen wir momentan nicht auf dem Standpunkt, dass alles in der 
A.A.U. aufzugehen hat. Aber das Ziel der Entwicklung der K.A.P.D. müsste es sein. Diese Auffassung 
haben wir schon seit dem Gründungsparteitag. Wir brauchen politische Organisation. Wir haben nicht 
etwa die Tendenz von Ost-Sachsen grundlegend abgelehnt. Aber eine derartige Kartellbildung wie in 
Ost-Sachsen müssen wir für unseren Bezirk ablehnen, weil es bei uns nicht möglich ist… Ich stehe noch 
nicht auf dem Standpunkt, dass sich die Partei, die politische Organisation erübrige, weil die 
Betriebsorganisation noch nicht in allen Bezirken Fuß gefasst hat. Deswegen ist eine politische 
Organisation immer noch notwendig“. 

Im Frühling 1921 brach Jelinek mit der KAPD und unter dem Namen ŽELINCK, Westsachsen, 
verteidigt er den 12. Juni 1921 zur IV. Reichskonferenz in Berlin die sächsischen Positionen 
gegen die Berliner KAPD: „Wir lehnen jeden Kompromiss ab und stehen nach wie vor auf dem 
Boden des ostsächsischen Programmentwurfs. Die Spaltungsaktion geht nur von der KAZ aus, 
um der Partei willen. In mehreren Artikeln hat sie auf eine Spaltung der AAU hingedeutet“. 

Er wurde 1922 Mitglied der AAUE und (mit Ernst Hübler und Rudolf Lehnert) und Redaktor 
der Zeitschrift Proletarischer Zeitgeist [Nov. 1922-Juli 1933 (illegal)]. Diese wurde mit dem 
folgenden Untertitel veröffentlicht: Organ der Allgemeinen Arbeiter–Union, Einheits-
organisation Bezirk Westsachsen, später, Organ der AAUE, Wirtschaftsbezirke Westsachsens 
und Mitteldeutschland. Ab der Ausgabe Nr. 39 wird sie „Eine von Arbeitern für Arbeiter 
geschriebene Zeitung“. Die Mehrzahl der Unionisten aus dem „Zwickauer Kreis“ wurde 
wegen ihrer Beteiligung bei den Betriebsräten im Bergbau und den Eisenbahnwerkstätten 
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aus der AAUE ausgeschlossen. Die Zeitschrift hatte sich von der rätekommunistischen Linie 
der AAUE getrennt und wurde zu einer oppositionellen Publikation, die für kleinere 
unionistische, rätekommunistische und anarchistische Gruppen offenstand. Als Verlagsname 
wurde weiter die A.A.U.E. angegeben. Für die in ganz Deutschland aktiven „PZ-
Gruppen“ (PZ–Bewegung genannt) erschien ein Bulletin mit dem Titel Information der PZ–
Bewegung. 1930 fand „das erste Reichstreffen der PZ–Bewegung in Pirna statt. Die 
Entwicklung der Zeitschrift von einer Antiparlamentarischen, marxistischen geprägtem 
Rätekommunismus zu einer „anarchistischen Ideengemeinschaft“ führte 1932 zu dem 
Gedanken, dass die PZ-Gruppen mit der Anarchistischen Föderation (AF) zusammenarbeiten 
könnten, was jedoch nicht zustande kam.  

Unter der Nazi-„Eisernen Ferse“ blieben die „Proletarischer Zeitgeist“-Gruppen im 
Allgemeinen unerkannt, die Zwickauer nahezu unbehelligt. Doch 1933 und 1937 wurde Willi 
Jelinek für einige Zeit in Schutzhaft. 1934 wurde eine Gruppe aus dem Umfeld der 
freiheitlichen Sozialisten in Hagen verhaftet. Martin Küchler, ehemaliger Redakteur des P. Z., 
wurde in Pirna-Copitz verhaftet und mit seiner Ehefrau verurteilt wegen des Hörens von 
„Feindsendern“. 

Ab Mai 1945 organisierte Wilhelm Jelinek zusammen mit anderen Anarchisten und Anarcho-
syndikalisten in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ, später DDR) einen Treffpunkt für 
freiheitliche Sozialisten, genannt die „Zwickauer Richtung“. In jener Zeit gab er das 
Rundschreiben Zwickau heraus. Frühere Mitglieder der Anarchistischen Föderation (AF) 
beteiligten sich bei der Informationsstelle und dem Rundschreiben. Zwischen 1945 und 1948 
waren anarchistische Gruppen in der SBZ so gut organisiert, dass sie westdeutschen 
Anarchisten unter anderem finanzielle Hilfe bieten konnten. 

Arbeiter in dem Auslieferungslager von Siemens-Schuckert in Zwickau, war Jelinek mit 95 
Prozent der Stimmen zum Betriebsrat gewählt worden. Er trat dem FDGB bei, um auch 
überregional wirken zu können. Auf der ersten Delegiertenkonferenz der Metallarbeiter 
Zwickaus am 26. Mai 1946, erklärte er dass „die Spaltung der Arbeiter in politische und 
wirtschaftliche Organisationen ein Unsinn war und verschwinden müsste“. Obgleich er die 
SED zur Selbstauflösung ermunterte, erhielt der „allerhand Beifall“.  

Er wurde mehrmals von der SED aufgefordert in die Partei ein oder als Betriebsrat 
zurückzutreten. Er lehnte diese Ansinnen ab, obgleich einige Syndikalisten sich ergaben, in 
der SED beizutreten. Für Jelinek es war klar: „… man darf sich nicht durch Posten kaufen 
lassen. Das ist der Unterschied“. 

Als Jelinek und seine Richtung waren mehr und mehr von der SED und der sowjetischen 
Verwaltung bespitzelt, wurde im September 1947 die Abonnentenliste des Rundschreibens 
an Willy Huppertz*, der in Mülheim wohnte, übergesandt. 

Im November 1948 wurde ein Treffen in Leipzig für libertäre Gruppen organisiert. Jelinek, 
der die Konferenz mitgeplant hatte, wurde, wie alle anderen Teilnehmer, am 10. November 
von Mitarbeitern der Abteilung K 5 (Kommissariat 5) der Volkspolizei und der sowjetischen 
Geheimpolizei MGB verhaftet. Ein sowjetisches Militärtribunal verurteilte ihn am 26. Februar 
1949 wegen „antisowjetischer Agitation“ und „illegaler Gruppenbildung“ zu einer 
Freiheitsstrafe von 25 Jahren. Zur Strafverbüßung kam Jelinek in die Sowjetische 
Militärtribunale- Justizvollzugsanstalt Bautzen, die 1950 Zuchthaus der DDR wurde. 



106 
 

Unter verdächtigen Umständen starb Wilhelm Jelinek im März 1952 im Zuchthaus Bautzen. 
Seine Mitstreiter sprachen von „politischem Mord“. 

Quellen: KAPD Tagungen, Februar 1921 (Gotha) und September 1921 (Berlin): http://www.left-dis.nl/d/kapd02.21.pdf & http://www.left-
dis.nl/d/KAPDkongresSept1921.de.pdf; Günter Bartsch: Anarchismus in Deutschland, Band 1, 1945-1965, Hannover 1972; Andreas 
Graf/Knut Bergbauer, in Karl-Wilhelm Fricke Peter Steinbach, Johannes Tuchel (Hrsg.), Opposition und Widerstand in der DDR. Politische 
Lebensbilder, C.H. Beck Verlag, Oktober 2002, S. 50-55; Andreas Hilger/Ute Schmidt/Mike Schmeitzner (Hrsg.), Sowjetische Militärtribunale. 
Die Verurteilung deutscher Zivilisten 1945-1955, Band 2, Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, Köln 2003; Nick Health, 
libcom, „The dark night of Willi Jelinek“: http://libcom.org/files/Jelinek,%20Wilhelm%20'Willi',%201889-1952.pdf. 

 

 

 – JOËL, ERNST (18.1.1893–1929), Berlin, Arzt aus jüdischer Herkunft. Nach dem Studium und 
seiner Ausbildung am Krankenhaus Moabit befaßte er sich in Utrecht mit Studien über die 
Pharmakologie von Kokain und Morphin. Während des I. Weltkriegs, als Militärarzt, war 
morphiumsüchtig geworden. Nach Nov. 1918 gründet er mit Fritz Fränkel* eine Suchtklinik 
in Berlin. 1924 erschien seine mit Fritz Fränkel verfaßte Abhandlung Der Cocainismus. Ein 
Beitrag zur Geschichte und Pathologie der Rauschgifte. 1926 gründete er die erste 
Fürsorgestelle für Alkoholkranke und andere Giftsüchtige im Bezirk Tiergarten, deren Leiter 
er wurde. 

Die Gruppe um Ernst Joël, Hans Blüher (1888-1955), Gustav Landauer (1870-1919), Martin 
Buber (1878-1965), Kurt Hiller (1885-1972), Rudolf Leonard*, Alfred Wolfenstein (1883-
1945), Hans Reichenbach (1891-1953), Bruder von Bernhardt Reichenbach*, usw., gab im 
Sommer 1915 in Berlin die linksradikale und pazifistische Zeitschrift Der Aufbruch. 
Monatsblätter aus der Jugendbewegung heraus. Nach vier Nummern wurde die Zeitschrift 
verboten und Joël wurde von dem Rektor der Berliner Universität exmatrikuliert. Eine von 
Walter Benjamin, Martin Buber, Thomas und Heinrich Mann, Kurt Eisner, Ferdinand Tönnies, 
Magnus Hirschfeld, usw., unterzeichnete eine „Petition für Ernst Joël“, die dem Preußischen 
Abgeordnetenhaus übergeben wurde. 

Nach November 1918-1920 erhielt Ernst Joël episodische Kontakte mit den libertären und 
unionistischen Kreisen. 

Der Kommunistische Räte-Bund („Proletarische Klassenorganisation“) der 1924 Die Epoche, 
Die Perspektive, als „Kampforgan der AAU“, dann 1925 eine Klärungsschrift, in Leipzig 
veröffentlichte, war teilweise beeinflusst von Joël. Diese sogenannte „Leipziger Richtung“, 
die sich im November 1923 wegen Meinungsverschiedenheiten über die Stellung der 
„Intellektuellen“ in einer proletarischen Organisation von der Essener Richtung abgespalten 
hatte, „liquidierte“ wenig später die KAPD und nannte sich „Kommunistischer Rätebund“. 

Die AAUE lehnte eine vom „Kommunistischen Rätebund“ angebotene Kampfgemeinschaft 
ab, da sie ihn für zentralistisch und „pseudo-revolutionär“ hielt. 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Johannes+Tuchel&search-alias=books-de&field-author=Johannes+Tuchel&sort=relevancerank
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Der Rätebund hatte Gruppen in Berlin, Leipzig, Dresden, Zwickau, Frankfurt am Main, Essen, 
Hannover und Danzig (Union Revolutionären Betriebsorganisationen). 

Er erlangte keinen Einfluss in den linkskommunistischen Gruppierungen, seine Mitglieder 
gingen zur AAUE über. 

Quellen: Ernst Joël: Cocainismus. Med. Klinik 1923. Nr. 24.; Zur Pathologie der Gewöhnung. Therapie d. Gegenw. 1923. Nr. Il und 12; Ernst 
Joël/Fritz Fränkel, Der Cocainismus: Ein Beitrag zur Geschichte und Psychopathologie der Rauschgifte, Julius Springer, Berlin 1924: 
http://www.samorini.it/doc1/alt_aut/ek/joel.pdf; Robert Sauer, „Vom wahren Wesen des ‚Kommunistischen Rätebundes‘“, Die Aktion, 
Heft 7, 30. Juli 1924, S. 344–347; „Die Prinzipien der proletarischen Klassenorganisation“, Klärungsschrift Nr. 1, 1.1.1925; Margarete Exler, 
Von der Jugendbewegung zu ärztlicher Drogenhilfe. Das Leben Ernst Joël's (1893–1929) im Umkreis von Benjamin, Landauer und Buber, 
trafo verlag, Dezember 2005 : http://www.trafoberlin.de/3-89626-018-9.html; Claudia Bruns, Politik des Eros: der Männerbund in 
Wissenschaft, Politik und Jugendkultur (1880-1934), Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien 2008. 

 
Ernest J. Salter, um 1954 

– JOHANSEN, HENRI MAX FRIEDRICH (8.5.1905-5.12.1967), alias ERNEST J. SALTER, PETER MARUM, 
THEODOR LÖHRSTEIN, geboren in Waren (Mecklenburg), Sohn einer Arbeiterfamilie; lernte 
Kaufmann. Johansen trat 1921 als Sechzehnjähriger in die KPD ein, ging als Bürogehilfe zur 
BL Mecklenburg und war dort Bezirksleiter der KJD. Ende 1922 übersiedelte er nach Berlin 
und wurde Mitarbeiter der KPD-Zentrale (Abteilung Kasse). Im Frühjahr 1923 nach Nürnberg 
geschickt, in der BL Nordbayern war er für die Jugendarbeit verantwortlich. Der vorzügliche 
und radikale Redner war bald bekannt. Von November 1923 bis 30. April 1924 kam Johansen 
in „Schutzhaft“. Von der Polizei als „besonders radikal“ eingestuft, sind 1924 alle 
Veranstaltungen verboten worden, auf denen er sprechen sollte. Da er als „geistiges Haupt 
der kommunistischen Jugend in Nordbayern“ galt, wurde er aus Bayern ausgewiesen. Nach 
der Übernahme der KPD-Führung durch die Linken stieg der noch nicht zwanzigjährige 
Johansen in der Zentrale 1924 als junger Theoretiker rasch auf, er wurde im AM-Apparat 
eingesetzt. 1925 schloß er sich den Ultralinken an und war bald einer der Wortführer der 
Opposition von Karl Korsch. Johansen ging nach Mecklenburg, wo die Ultralinken unter 
seiner und Hans Ambs Führung Einfluß besaßen. 

1926 aus der KPD ausgeschlossen, blieb er bei der Spaltung der Entschiedenen Linken auf 
ihrer Reichskonferenz im September 1926 bei der Korsch-Gruppe und bekämpfte die 
Anhänger von Ernst Schwarz*. Er begann ein Studium und war noch einige Zeit in kleinen 
linken Gruppen aktiv. 1928 Sekretär des Verbandes der ausgeschlossenen Bauarbeiter in 
Mönchen-Gladbach. 

Von 1929 bis 1933 freier Schriftsteller, ständiger Mitarbeiter beim Aufwärts, Organ des 
ADGB u. a. Gewerkschaftsblätter. Nach 1933 arbeitslos, lebte er zeitweise illegal, emigrierte 
in die ČSR, kehrte 1934 zunächst nach Mecklenburg und anschließend nach Berlin zurück, wo 
er zuletzt Schreiber beim Hauptversorgungsamt war. 1943 zu Wehrmacht eingezogen, geriet 
er im Mai 1945 in sowjetische Kriegsgefangenschaft und leitete das Antifa-Aktiv in Brünn, 
später in Kischinjow. 

http://www.samorini.it/doc1/alt_aut/ek/joel.pdf
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Im August 1946 in Berlin SED-Mitglied, trat aber wieder aus, schloß sich der SPD an und 
wurde durch Vermittlung von Ernst Reuter 1948 Leiter der Ost-Redaktion der 
amerikanischen Neuen Zeitung. Unter dem Pseudonym ERNEST J. SALTER trat er als Kritiker der 
Sowjetunion und des Stalinismus in Erscheinung. Seine zahlreichen Publikationen und Artikel 
(u. a. im Monat) machten ihn in den fünfziger und sechziger Jahren als Sowjetologen 
bekannt, er analysierte vor allem die sowjetische Außen- und Deutschlandpolitik. Eine 
öffentliche Polemik zwischen ihm und dem Sowjetideologen Eugen Varga fand 1956 das 
Interesse der Medien. 

Johansen wurde Mitglied in dem von Ernst Reuter 1951 gegründeten Deutsch-Russischen 
Freiheitsbund, arbeitete auch zusammen mit Alfred Weiland, der illegal eine 
rätekommunistische Gruppe Internationaler Sozialisten aufbauen wollte. Ernest J. Salter 
wurde ein enger Mitarbeiter des 1951 von Margarete Buber-Neumann gegründeten 
Befreiungskommitees für die Opfer totalitärer Willkür und engagierte sich im Kontext des 
Kongresses für kulturelle Freiheit. 

Er pflegte Verbindungen zum amerikanischen Geheimdienst. 1959 beteiligte er sich am 
antikommunistischen Komitee Rettet die Freiheit, das Rainer Barzel, CDU, und Franz Josef 
Strauß, CSU, gegründet hatten. Gemeinsam mit Otto Stolz, dem Leiter der Osteuropa-
Redaktion der Deutschen Welle, bekämpfte er den zunehmenden Einfluss von Herbert 
Wehner in der SPD nach dessen Rückkehr aus der Sowjetunion und seiner Hinwendung auf 
die neue Politik des „Zwei-Fronten-Kampfes“ und „Dritten Weges“. Henri Johansen wurde 
aus der SPD vorübergehend ausgeschlossen; trat aber Anfang der 1960er Jahre wieder ein. 
Mitte der 1960er Jahre ging er zurück nach West-Berlin und schrieb unter anderem für Die 
Welt. Er veröffentlichte seit 1950 zahlreiche Artikel in der Zeitschrift Der Monat und in der 
Kulturzeitschrift FORVM. Beide Zeitschriften waren kulturell hochstehende 
Diskussionsplattformen bekannter und angesehener linker, liberaler und zugleich 
antikommunistisch eingestellter Intellektueller sowie Schriftsteller. Zwanzig Jahre nach der 
Gründung, 1967, stellte sich heraus, dass sie von der CIA finanziert wurden. 

Henry Johansen-Salter starb am 5. Dezember 1967 in West-Berlin. 

Quellen: Grete Grewolls, in Wer war wer in Mecklenburg und Vorpommern: Das Personenlexikon, Hinstorff, Rostock, 2011; Ernest J. Salter 
(Pseudonym): https://de.wikipedia.org/wiki/Ernest_J._Salter. 

 – JOHNSCHKER, KARL (29.8.1901–4.7.1944), alias MARTIN, geboren in Recklinghausen, 
Bergarbeiter im Ruhrgebiet, in Schlesien, Leder-und Betonarbeiter in Elsass-Lothringen, ab 
1919 Mitglied der KPD; 1927 Ausschluss aus der KPD wegen oppositioneller Haltung, 
Mitbegründer der Entschiedenen Linke, Anschluss an die KAPD und die AAU. Nach 1931 von 
neuem Mitglied der stalinschen Partei, Unterkassierer, gehörte der Unterbezirksleitung 
Gelsenkirchen-Buer. 

Nach 1933 illegale Arbeit in Gelsenkirchen, Herne, Duisburg, Bielefeld. Am 24. Juni 1935 
verhaftet, erklärte Jonschler aus dem Gefängnis Osnabrück in einem Schreiben an die 
NSDAP-Ortsgruppe Gelsenkirchen dass er sich von der KPD lossage. Am 26 Sept. 1936 vom 
Nazi Volksgerichtshof (VGH) zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Er starb im Juli 1944 im 
Haftkrankenhaus des Zuchthauses Waldheim (Chemnitz).  

Quelle: Hermann Weber/Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten. Biographisches Handbuch 1918 bis 1945, Dietz Verlag, Berlin, 2013, S. 
120. 
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Franz Jung, um 1925 [http://www.dadaweb.de/wiki/Datei:Franz_Jung_Foto.jpg] / Der Neue Mensch im neuen Russland, 1924. 

– JUNG, FRANZ (26.11.1888–21.1.1963), alias JOE FRANK, PAUL RENARD, FRANK RYBERG, FRANZ LARSZ 

(LARSCH), FRANZ KLINGER, GRÄTZER, Schriftsteller, Handelsjournalist, geboren in Neiße 
(Schlesien), Sohn eines Uhrmachers. 

Jung führte ein abenteuerliches Leben, er war Börsenjournalist, Bohemien, 
Wirtschaftsanalytiker und revolutionärer Aktivist und vor allem Schriftsteller. Er studierte 
von 1907 bis 1911 Jura und Nationalökonomie in Breslau und Berlin, war dann 
freischaffender Schriftsteller, auch Herausgeber von Zeitschriften (Die freie Straße). 

1913 siedelt Jung nach Berlin über, wo er enge Bekanntschaft mit Franz Pfemfert und 
seinem Die Aktion-Kreis schließt. Hier lernt er auch Clara (Cläre) Otto, kennen, mit der er sich 
später verheiratet. Als 1913 Otto Groß auf Betreiben seines Vaters, des einflußreichen 
Wiener Kriminalprofessors Hans Groß, wegen seines unbotmäßigen Lebenswandels in der 
Landesirrenanstalt Troppau eingesperrt wird, starten Franz Jung u.a. Literaten eine für die 
junge revolutionäre künstlerische Intelligenz jener Jahre prägende Kampagne zur Freilassung 
des Inhaftierten. Allerdings wird Groß erst im Juli 1914 wieder für gesund erklärt. Mit Groß 
hat Jung eng zusammengearbeitet und nach dessen frühem Tod 1920 eine Ausgabe seiner 
Schriften vorbereitetet, die erst postum erschienen ist. 

August 1914 zuerst Freiwilliger, nachdem er noch wenige Tage zuvor nach eigener Aussage 
an einer syndikalistischen Friedensdemonstration teilgenommen hatte. Ende 1914 wird er 
fahnenflüchtig, 1915 verhaftet und u.a. im Festungsgefängnis von Spandau (Berlin) inhaftiert. 
Mitte 1915 freigelassen, arbeitet Franz Jung als Handelsjournalist. 

Im November 1918 ist Jung in Sachen Dadaismus aktiv, agitiert für den Spartakusbund. Er ist 
Mitglied des Arbeiter- und Soldatenrates. Am 9. November 1918 besetzt er an der Spitze 
bewaffneter Arbeiter in Berlin das Wolffsche Telegraphenbüro. Mitte Januar 1919 ist Jung an 
den Kämpfen im Berliner Zeitungsviertel beteiligt. Er tritt der neugegründeten KPD bei, ist 
vielfältig publizistisch tätig, u.a. für Die Aktion, die Berliner Räte Zeitung, die Russische 
Korrespondenz. 

Zusammen mit der linken Opposition (Otto Rühle*, Karl Schröder*, usw.) wird Jung auf dem 
Heidelberger Parteitag aus der KPD ausgeschlossen. Er gehört 1920 zu den führenden 
Mitbegründern der linkskommunistischen KAPD und deren Kampforganisation (KO). 

Ab 1919 ist Franz Jung Mitarbeiter des Malik-Verlags. Autor von expressionistischen und 
sozialkritischen Romanen und Erzählungen, verfaßte auch Theaterstücke u. a. für Piscator 
und war Mitinitiator der Dada-Bewegung. 

Mit Hermann Knüfken* und anderen organisierte er die Entführung des Dampfschiffes 
„Senator Schröder“ nach Murmansk um Franz Jung und Jan Appel* zu Moskau zu fahren. Die 
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ersten Schritte in Murmansk auf dem Boden dieser „Menschenheimat“ wurden für ihn eine 
mystische Offenbarung:  

„Diese Masse hat dann angefangen zu singen. Sie sangen die Internationale, das Lied von der roten 
Fahne und noch viele andere Lieder. Zwischendurch hielten die einzelnen Kommissare kurze Ansprachen, 
zum nächsten Lied überleitend. Stunden mögen so dahingegangen sein. Es ist das große Erlebnis meines 
Lebens geworden. Das war es, was ich gesucht habe und wozu ich seit die Kindheit ausgezogen bin: die 
Heimat, die Menschenheimat“. 

Franz Jung in seinen Erinnerungen (Der Weg nach unten, 1962) gab sich rückblickend die 
schönste Rolle in diesem russischen Epos hin. Mit Bissigkeit reduzierte er die Rolle Jan 
Appels, Wortführer der KAPD, demjenigen eines allzu einfachen Arbeiters, der unfähig den 
Mund zu öffnen war, schließlich einem Ausbund an krankem „Antisowjetismus“. Es lohnt 
sich, dies Stückchen arroganten und neidischen Prosa zu zitieren, als Sowjetüberarbeitung 
der von Jung erlebten „großen Ära“: 

„Meinem Begleiter, dem Jan Appel, dürfte es ähnlich ergangen sein. Jan war der Typ eines Arbeiters, der 
in normaleren politischen Zeiten wenig beachtet wird, nach außen unscheinbarer Durchschnitt, der 
nirgends auffällt und von dem auch niemand etwas erwarten würde. Solche Typen werden in einer 
zugespitzteren Entwicklung politischer Unruhe nach oben gespült… Ein solcher Typ (sic) ist zur Erfassung 
bestimmter Entwicklungen völlig ungeeignet. Er weiß alles besser, ein ewiger Nörgler, im persönlichen 
Verkehr hämisch und verletzend, und wie sehr man ihm auch entgegenkommen mag, er bleibt ständig 
missvergnügt, wahrscheinlich im Grund seines Wesens von Misstrauen erfüllt… Er sah nur die Fehler, die 
Unzulänglichkeiten der andern. Er hätte alles anders gemacht, die russische Revolution, die Erziehung 
der russischen Massen, die sowjetrussische Anpassung an die internationalen politischen Gelegenheiten, 
die Disziplin in der roten Armee – alles was die Russen auf diesem oder jenem Gebiete taten, war falsch; 
er würde es besser machen… Typ eines proletarischen Puritaners – bei all seiner überdurchschnittlen 
Intelligenz hatte er es erreicht, dass sich bald niemand mehr um ihn kümmerte… Er wurde für die 
Delegation geradezu eine Belastung… Er ist als geschworener Feind Sowjetrusslands zurückgekommen, 
als Über-Kommunist und Über-Marxist… In Moskau hat er in keiner der für uns einberufenen 
Versammlungen gesprochen… Mir allein hat er die Aufgabe überlassen, die Partei zu verteidigen, die ja 
auch ihn (sic), den Jan Appel zu diesem Zwecke nach Moskau geschickt hatte“. [Von uns unterzeichnet] 

Auf dem Ersten Ordentlichen Parteitag der KAPD (August 1920 in Berlin) empfiehlt Franz 
Jung die Annahme der Bedingungen zur Aufnahme in die Komintern. Zur Forderung zählt die 
Anerkennung der „Dritten Internationale als Generalstab des internationalen Proletariats“.  

Bei diesem Parteitag gibt Jung einen sehr konfusen Bericht über seine Reise nach Moskau. 
Der Herausgeber der KAPD sollte bemerken, dass „Eine stenographische Wiedergabe der 
Ausführungen (war) aus besonderen Gründen nicht möglich. 

Für Franz Jung, die „Putschisten“ Bolschewiki, „Generalstab des internationalen Proletariats“ 
stützten sich auf „die alten Truppen des Zaren“, um „die Revolution zu machen“. 

„ … eine Rote Armee lässt sich in der Form wie in Russland auf die Dauer nicht halten. Die Armee ist nur 
durch Propaganda zusammen gehalten, das ist das Wunderwerk, welches die russischen Kommunisten 
verrichten. — Die russische Oktoberrevolution war der typische Putsch. Die alten Truppen des Zaren 
haben die Revolution in Russland gemacht“. 

Seit seiner Rückkehr nach Deutschland war Jung wegen der „Schiffsraubaffäre“ polizeilich 
gesucht; am Ende 1920 ist er verhaftet, 1921 aber gegen eine von der Sowjetregierung 
gestellten Kaution auf freien Fuß gesetzt. Bei den Märzkämpfen 1921 ist Jung in 
Mitteldeutschland und für die KAPD aktiv (Kontakte zu Bela Kun, Max Hoelz und Karl 
Plättner). 

Nach der Niederschlagung des mitteldeutschen Aufstandes werden Franz und Cläre Jung in 
den Niederlanden, wo sie sich Mitte 1921 auf der Durchreise nach England befinden, 
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verhaftet. Trotz eines deutschen Auslieferungsbegehrens kann Jung von Holland aus nach 
Sowjetrußland ausreisen. Es gelang ihm am 28. August 1921 mit dem dänischen 
Frachtdampfer Flora nach Sowjetrussland zu reisen. 

In Sowjetrussland arbeitet er mehr als zwei Jahre in verschiedenen Funktionen: in der IAH 
und in der Produktion, insbesondere beim Aufbau einer Fabrik in Petrograd und einer 
Zündholzfabrik in Tschudowo bei Nowgorod.  

Im Dezember 1921, nach dem September KAPD Kongress bricht er völlig mit seiner Partei, 
behauptend, daß sie auf die Natur der Sowjetpolitik völlig belog:  

„Die Schreibweise der KAZ. [Kommunistische Arbeiter-Zeitung] lässt erkennen, dass die Parteiinstanz statt den 
Mitgliedern der K.A.P. die Wahrheit zu sagen, es vorzieht, offen den konterrevolutionären Kampf gegen die unter 
den schwersten Bedingungen ringende russische Kommunistische Partei und die russische Sowjetregierung zu 
führen. 

„Jene Parteiclique, die jeder ehrliche revolutionäre Arbeiter in der K.A.P. zum Teufel jagen sollte, lügt, wenn 
sie behauptet, dass auch nur ein einziger Arbeiter und Proletarier mit ihrer Stellung gegenüber 
Sowjetrussland sympathisiert. Sie benutzt den ehrlichen revolutionären Willen der K.A.P. Arbeiter zu einer 
von persönlichem Ehrgeiz diktierten Abenteurer-Politik, die mit einer Klärung und Herausarbeitung der 
innerhalb der Arbeiterparteien bestehenden Gegensätze über Fragen der Taktik im proletarischen 
Klassenkampf nichts mehr zu tun hat“. 

Aufgrund von bisher nicht restlos geklärten Umständen bricht Jung Ende 1923 seinen 
Aufenthalt in Sowjetrußland ab und kehrt nach Deutschland zurück, wo er bis zur Amnestie 
von 1927 illegal unter dem Namen LARSZ lebt.  

Seit dieser Zeit löst sich Jung von der revolutionären Arbeiterbewegung. Er arbeitet als 
Handelsjournalist für verschiedene Korrespondenzen, und er versucht in den 20er Jahren ein 
literarisches „Aufblühen“. Er stößt aber nicht mehr auf die Resonanz, die zunächst seine 
expressionistischen und dann seine proletarisch-revolutionären Werke gefunden haben. 
Jung widmet sich insbesondere dem Theater, so wird sein Drama Heimweh 1928 in der 
Piscator-Bühne uraufgeführt. 

1931-1932 gibt er die Zeitschrift Der Gegner heraus, ein Forum oppositioneller Kräfte gegen 
den Zeitgeist und den heraufziehenden Faschismus, deren Redaktion 1932 der spätere 
Widerstandskämpfer Harro Schulze-Boysen übernimmt. Seit dieser Zeit lebt Jung mit Harriet 
Scherret zusammen, bleibt aber mit Cläre Jung weiterhin in Verbindung. 

1933 erhielt Jung Schreibverbot und wurde 1936 von den Nazis verhaftet. Danach aktiv bei 
den „Roten Kämpfern“, in 1936 drei Monate verhaftet; schließlich kommt er durch die 
„Intervention von Canaris-Leuten“ wieder frei. Seine überraschende Freilassung nährt das 
Gerücht, er sei ein „Nazi-Spitzel“. Dieser Vorwurf kann jedoch nach Einsicht in die Akten der 
Geheimen Staatspolizei im Deutschen Bundesarchiv Koblenz entkräftet werden. 

Doch das drohende Verfahren beim Volksgericht, sei es als Zeuge oder Angeklagter, 
veranlasst ihn im Frühjahr 1937 zur Emigration. Mit Unterstützung des Schriftstellers und 
Presse-Attachés der tschechoslowakischen Botschaft in Berlin, Camille Hoffmann, flieht er 
nach Prag. Dort initiiert Jung das „Central European Service“, den „Mitteleuropäischen 
Wirtschafts-Dienst“. Er arbeitet auch für die sogenannten „Grünen Berichte“, die von der 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SOPADE) organisiert werden und Informationen 
über die Vorgänge im Land enthalten, eine Dokumentation des alltäglichen stummen 
Widerstands während des Hitler-Regimes. 
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Die Annexion Österreichs 1938 an das Nazi Reich beendet seine Tätigkeit, und er emigriert 
zuerst nach Paris und anschließend nach Genf. In der Schweiz arbeitet er als 
„wirtschaftlicher Berater“ in einer Schweizer Privatbank, bis er mit Hilfe einer Empfehlung 
amerikanischer Banken in die „Rückversicherung“ wechselt. Im Oktober 1939 ist er aus 
seiner Arbeit ausgewiesen und muss die Schweiz nicht mehr betreten. 

Die nächste Station seines Aufenthaltes ist Budapest, wo er mit seiner dritten Frau Harriet 
und dem gemeinsamen Sohn Peter bis Herbst 1944 wohnt. In der Funktion eines Agenten 
der Baseler Transportversicherung unternimmt er auch während des Krieges Geschäftreisen 
auf den Balkan. 

Jung leitet in Ungarn die gleichzeitige oppositionell-antifaschistische Aktivitäten (z.B. Hilfe 
bei der Durchschleusung von Flüchtlingen). Nach der Machtübernahme durch die 
ungarischen faschistischen Pfeilkreuzer wird Jung im Oktober 1944 in Budapest verhaftet 
und entgeht nur durch Zufall der Hinrichtung. Im November 1944 wird er erneut inhaftiert, 
nach Wien verbracht, kann wiederum fliehen und wird im Mai 1945 in Norditalien. Er ist 
sofort festgenommen. Nachher folgen das Festungsgefängnis in Verona und das KZ in Bozen 
(Bolsano), wo er in der Ausländer-Baracke auf russische Kriegsgefangene, „Deserteure aus 
einem Wlassow-Arbeitskommando“, trifft. 

Jedoch währt seine Freiheit nur kurz, weil der Vorwurf des Organisationsvorsitzenden des 
Roten Kreuzes, Jung habe als „deutscher SS-Offizier“ (sic) in Budapest „15 Juden 
erschossen“ (sic), ihn wieder ins Gefängnis bringt. Nach einer weiteren Inhaftierung wird er 
endlich am 12. September 1945 aus einem amerikanischen Lager in Neapel in Freiheit 
gesetzt. 

Nach der Befreiung blieb Jung zunächst in Italien. Er kehrt zur katholisch-römischen Religion 
zurück. 1947 Emigration in die USA, arbeitete in New York und San Francisco als 
Wirtschaftsjournalist. 1960 Rückkehr nach Europa, hier erschien 1961 erstmals seine 
Autobiographie Der Weg nach unten. 

Franz Jung starb am 21. Januar 1963 in Stuttgart.  

Lutz Schulenburg (1953-2013), Hamburger libertäre Verleger der Edition Nautilus, wurde der 
erste Verleger der Werke Franz Jungs (13 Bände). 

Quellen: Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni – 21. Oktober 1921 (BArch, R 1507/2053); 
Franz Jung, „Offene Erklärung an die K.A.P.D. – Mitglieder Moskau, 5. Dezember 1921“, Die Rote Fahne, Nr. 582 (Abend-Ausgabe), Berlin, 
20. Dez. 1921, S. 2; Kurt Kreiler (Hrsg.), Otto Groß: Von geschlechtlicher Not zur sozialen Katastrophe. Mit einem Textanhang von Franz Jung, 
Frankfurt/Main,1980; W. Fähnders/A. Hansen (Hrsg.), Dossier Franz Jung, Juni. Magazin für Literatur & Politik, Nr. 24, 1996, S. 8-74; Lutz 
Schulenburg (Hrsg.), Franz Jung. Abschied von der Zeit, Werke 9/2, Edition Nautilus, Hamburg 1997; Fritz Mierau, Das Verschwinden von 
Franz Jung. Stationen einer Biographie, Lutz Schulenburg (Hrsg.), Edition Nautilus, Hamburg 1998; Hubert van den Berg, Avantgarde und 
Anarchismus. Dada in Zürich und Berlin, Winter, Heidelberg 1999; Hubert Van den Berg/Walter Fähnders (Hrsg.), Metzler Lexikon 
Avantgarde, J.B. Metzler, Stuttgart 2009; Gisela Hairer, Franz Jung als Außenseiter, Diplomarbeit, Universität Wien 2011: 
http://othes.univie.ac.at/13223/1/2011-02-02_0247271.pdf; Monica Lumachi, Rivolta e disincanto. Franz Jung e l‘avanguardia tedesca, 
„Proteo“, Artemide, Roma 2011; Hanna Mittelstädt (Hrsg.), „Die Ordnung des Profanen hat sich aufzurichten an der Idee des Glücks. Zum 
Gedenken an Lutz Schulenburg“, Die Aktion (Nautilus), Heft Nr. 220, Oktober 2013; Biographische Datenbanken: 
https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de; Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Jung. 
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Cläre Jung, um 1912 [http://www.dra.de/online/dokument/2004/april.html]. 

 – JUNG, CLÄRE, geborene OTTO, CLARA MARIA HENRIETTE (23.2.1892–25.3.1981), Berlin, 
Journalistin, Schriftstellerin. 1911 Mitarbeit an Die Aktion von Franz Pfemfert*; danach als 
Journalist tätig; 1915/16 wiss. Hilfsarbeiterin im Krankenhaus Berlin-Moabit; 1916 – 21 
Sekretär im Pressedienst für Zeitungen in Berlin; Beiträge für die Russische Korrespondenz; 
1920-1921 Sekretärin im Zentralbüro der KAPD. 

August 1921 Übersiedlung nach Sowjetrußland (mit seinem Gefährten Franz Jung); 1921/22 
Sekretärin im EKKI in Moskau; 1922/23 Mitarbeiterin der IAH (МОПР) in Perm‘ und 
Jekaterinenburg; bis Nov. 1923 Tätigkeit in der Maschinenfabrik „Ressora“ in Petrograd; 
1924-1927 Mitarbarbeiterin im Verlag für Literatur und Politik in Berlin; 1927–1944 
(zunächst mit Franz Jung) , Herausgeberin des Deutschen Feuilleton-Dienstes in Berlin. 

Ab 1933 illegale Tätigkeit; Zusammenarbeit mit der Organisation von Schulze-
Boysen/Harnack (die Rote Kapelle), Hilfe für jüdische und politische Verfolgte, 
Presseinformationen für illegale Nachrichtendienste (Grüne Berichte). 

1945–1952 Rednerin des Berliner Rundfunks in Berlin-Charlottenburg (Literatur, Kulturpolitik, 
Volksbildung); Beiträge für verschiedene Zeitungen; 1945 KPD; 1946 SED; 1952-1955 
Betriebsgewerkschaftsleitung (BGL), Parteisekretärin, Pädagogin; ab 1955 freischaffende 
Schriftsteller, u. a. Erzählungen. Ihre Lebenserinnerungen (Paradiesvogel) erschienen erst 
Mitte der achtziger Jahre im Hamburger Nautilus-Verlag. 

Quellen: Franz Jung, Der Weg nach unten. Aufzeichnungen aus einer großen Zeit, Luchterhand, Neuwied–Berlin–Spandau 1961; Cläre Jung, 
Aus der Tiefe rufe ich, Roman, Aufbau, Berlin, 1946 [Texte aus sieben Jahrzehnten, 2004, Trafo-Verlag]; Unvollendete Liebe. Szenenfolge, 
Uraufführung 1965 ; Paradiesvögel. Erinnerungen, Hamburg, 1987; Elfriede Brüning, Gefährtinnen: Porträts vergessener Frauen, Dietz 
Verlag, Berlin 2004; Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 

– JUNIUS [= JAMES BROH] 

– KÄFERSTEIN, WILLY, Industriebezirk Limbach, AAUE Sachsen. 

Quelle: „An die russische Botschaft in Berlin, Unter den Linden“, Die Aktion Nr. 17/18, Ende September 1925, S. 504. 

– KAISER, WILLY (15.11.1897–8.9.1971), Mansfeld, Hettstedt, Tischler, geboren in 
Oberwiederstedt (Mansfeld), Sohn eines Bergmanns, 1917-1918 Soldat, 1919 USPD, April 
1920-1922 KAPD, Teilnahme an dem Mitteldeutschen Aufstand. 

1923 KPD. Er wurde Polleiter der KPD-Ortsgruppe Wiederstedt und Mitglied der KPD-Leitung 
in Mansfeld. Von November 1930 bis April 1931 Kursteilnehmer (Курсант) an der Militären 
Schule der Komintern in Moskau. 

Nach 1933 illegale Arbeit, verantwortlich für Waffenbeschaffung. 1937 Eimigration in die 
Tschechoslowakei, 1939 nach Großbritannien; 1940-1941 Internierung, später Landarbeiter 
und Schiffszimmermann in London-Kingston. 

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/Biographische%20Datenbanken-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=1601
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Im Sommer 1946 Rückkehr nach Deutschland, Mitglied der SED; 1946-1947 Instrukteur der 
SED und FDGB Sekretär in Hettstedt; 1949-1953 Bürgermeister in Hettstedt; 1954-1955 
Bevollmächtigter der Stasi im Bezirk Halle; zuletzt Vorsitzender der 
Kreisparteikontrollkommission der SED in Hettstedt. Er starb in Hettstedt.  

Quelle: Landesarchiv Sachsen-Anhalt, P 520-225 (Merseburg); Hermann Weber/Andreas Herbst, Die Deutsche Kommunisten. Supplement, 
Dietz Verlag, Berlin 2013, S. 123. 

– KALBITZER, WALTER (6.12.1880-?), alias KALB, geboren in Lückenbach (Rheinland-Pfalz), 
Schlosser, Essen; 1920 KAPD; 1922-1927 Mitglied des GHA der KAP (Essener Richtung). 

Quellen: Personal Nachrichten Rep 77, Titel 1809 Nr. 1; IISG, Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer, map 219-221 
(http://aaap.be/Pages/KAPD-Congresses.html). 

– KAMINSKI, KARL, vor 1933 AAUE. Er wurde mit Paul Zinke* und Ernst Fiering* inhaftiert in 
1945: alle wurden in ihrem Zelle von der SS ermordet. 

Quellen: https://libcom.org/history/1919-1945-the-proletarischer-zeitgeist; Neuengamme Gedenkstätte: http://www.kz-gedenkstaette-
neuengamme.de/nachrichten/news/april-1945-der-mord-an-71-frauen-und-maennern-im-kz-neuengamme/ 

– KÄMMERLING, CLAUDIUS?, Essen, Sekretär des GHA der KAPD (Essener Richtung). 

Quelle: IISG, Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer, map 219-221 (http://aaap.be/Pages/KAPD-Congresses.html). 

– KÄMPF, PAUL (= KLIMMEK, PAUL) 

 
Oskar Kanehl [https://kanehl.jimdo.com/lyrik.php]. 

 – KANEHL, OSKAR (5.10.1888–28.5.1929), geboren in Berlin, Sohn eines Lehrers, studierte in 
Berlin und Greifswald Sprachen und Philosophie, promovierte über Goethe im Urteil des 
Jungen Deutschland. Er gab 1912/13 den Wiecker Boten heraus, eine wichtige 
frühexpressionistische Zeitschrift. Als scharfer Kriegsgegner wurde er in der Weimarer 
Republik ein bekannter linksradikaler Dichter und Politiker (war u. a. in der AAU-E und dann 
1926 im Spartakusbund Nr. II aktiv). Schon ab 1913 veröffentlichte er in der »Aktion« 
von Franz Pfemfert. Nachgedruckt wurden seine Antikriegsdichtungen 1922 unter dem Titel 
»Die Schande«, den Umschlag zeichnete George Grosz. Kanehls aufrührerischer Gedichtband 
Die Straße frei wurde 1924 verboten. Seine radikalen, oft zur Gewalt aufrufenden 
revolutionären Arbeiten wurden (ebenso wie seine politischen Artikel, etwa gegen Otto 
Rühle) immer wieder in Pfemferts Aktion publiziert. Bemerkenswert z. B., daß dort im 
November 1919 expressionistische Verse von ihm endeten: „Wacher, wilder, roter 
Freudenrausch. Revolution“. Im gleichen Heft beendete hingegen Johannes R. Becher, der 
damals ebenfalls noch für die Aktion schrieb, sein Gedicht Weltrevolution mit: „Taifun und 
Lawa – Christus – und winkt! und winkt!!“ 

Oskar Kanehl starb am 28. Mai 1929 nach dem Sturz aus seinem Wohnungsfenster. 
Grabreden für ihren Freund hielten Erich Mühsam und Franz Pfemfert, der betonte: „Ja, er 

http://aaap.be/Pages/KAPD-Congresses.html
http://aaap.be/Pages/KAPD-Congresses.html
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hat nie mit dem Feinde parliert, sondern ihm im Namen des Proletariats offen zugerufen: 
Wer nicht für uns ist, ist uns zuwider... Tritt ab und stirb, verkrachte Bourgeoisie“. 

Quellen: Oskar Kanehl, „“Zur Reichskonferenz der AAUE (7.-9. Nov. 1921 in Leipzig)“, Die Aktion 1925, Heft 10, S. 579 ff; Walter Fähnders & 
Martin Rector: Linksradikalismus und Literatur, 2 Bände, Rowohlt, Reinbek, 1974; Ute Druvins: Oskar Kanehl – Ein politischer Lyriker der 
expressionistischen Generation, Bouvier Verlag, Bonn 1977; Oskar Kanehl – ein rätekommunistischer Dichter, Schwarzer Faden Nr. 15, 
August 1984; Wolfgang Haug (Hrsg.): Oskar Kanehl – Kein Mensch hat das Recht, für Ruhe und Ordnung zu sorgen, Lich 2016; Biographische 
Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de; Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Oskar_Kanehl. 

 
Berthold Karwahne in grosser Nazi Uniform, ca. 1934. 

– KARWAHNE, BERTHOLD (3.10.1887-14.11.1957), geboren in Koberwitz (Niederschlesien); 
gestorben in Krainhagen (Obernkirchen; Niedersachsen). Karwahne gehörte Mitte der 
1920er Jahre der KPD an, welche er in der Stadtverordnetenversammlung Hannovers vertrat. 
Bei den parteiinternen Auseinandersetzungen gehörte er zur sogenannten 
„ultralinken“ Gruppe um Iwan Katz und wurde nach der versuchten Besetzung des 
Redaktionsgebäudes des KPD-Organs Niedersächsische Arbeiterzeitung am 11. Januar 1926 
aus der Partei ausgeschlossen. 

Mit der Gruppe um Katz schloss Karwahne sich mit der AAUE um Franz Pfemfert im 
November 1926 zum Spartakusbund linkskommunistischer Organisationen zusammen, 
welchen er jedoch schon zwei Monate später verließ. 

Ca. 1928 trat Karwahne der NSDAP bei, für die er von 1930 bis 1945 als Abgeordneter im 
Reichstag saß. Er wurde der wichtigste Vertreter der Nazi „Betriebsorganisation“ in der 
Provinz Hannover und gehörte dem Hannoverschen Provinziallandtag 1929 bis 1932 für den 
Wahlbezirk Nienburg-Hoya und 1933 für den Wahlbezirk Hannover-Stadt an. 

Nach der Machtübernahme der NSDAP 1933 war er darüber hinaus in der Verwaltung 
enteigneten Gewerkschaftsbesitzes und als Funktionär der Deutschen Arbeitsfront (DAF) 
tätig. Er ist 1957 ruhig in seinem Bett gestorben. 

Quellen: Klaus Mertsching: „Berthold Karwahne: Biografie einer hannoverschen NS-Größe“, Hannoversche Geschichtsblätter 38, 1984, S. 
218-236; Hermann Weber, Andreas Herbst: Deutsche Kommunisten. Biographisches Handbuch 1918 bis 1945 (2., überarbeitete und stark 
erweiterte Auflage), Karl Dietz Verlag, Berlin 2008. 

 
Iwan Katz, um 1925 (Quelle : Hermann Weber, op. cit., S. 360]. 

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=4543
https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=4543
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– KATZ, IWAN (1.2.1889–20.9.1956), als Sohn des Kaufmanns Gustav Katz und dessen Ehefrau 
Johanna, geb. Magnus, in Hannover geboren. Nach dem Gymnasium Studium der Rechts- 
und Staatswissenschaften, der Volkswirtschaft und der Medizin an den Universitäten Berlin 
und Würzburg sowie an der Technischen Hochschule in Hannover. Er schloß sich 1906 der 
Arbeiterbewegung an, 1907 Vorsitzender der Arbeiterjugend für Nordwestdeutschland. 
1909 ein Jahr als Arbeiter in Metallbetrieben tätig, anschließend Assistent im Juristisch-
Wirtschaftswissenschaftlichen Seminar der TH Hannover, 1911 wissenschaftlicher 
Hilfsarbeiter im Statistischen Amt der Stadt Hannover. Die von Iwan Katz in seinen 
Lebensläufen erwähnten Doktorgrade konnten nicht belegt werden. 1913 heiratete er Anna 
Kerwel, Tochter eines Offiziers, der wegen sozialdemokratischer Betätigung verabschiedet 
worden war, die ebenfalls der SPD angehörte. Während des Weltkrieges war Katz, der 1912 
seinen Militärdienst leistete, als Leutnant Kompaniechef der 2. Maschinengewehrkompanie 
bzw. Offizier im Stab. 

Ab September 1918 Geschäftsführer des Demobilmachungs-ausschusses Hannover, Katz 
blieb in der SPD, wurde im Februar 1919 Bürgervorsteher (Stadtverordneter) in Hannover. 
Delegierter des SPD-Parteitags im Juni 1919, aber Ende 1919 Übertritt zur USPD. Er gehörte 
zum linken Flügel der USPD, der sich im Dezember 1920 mit der KPD vereinigte und war wie 
seine Frau Delegierter des USPD-Spaltungs- und des Vereinigungsparteitages USPD-KPD. Im 
Februar 1921 zog Katz in den Preußischen Landtag ein, war in den folgenden Jahren vor 
allem als Redner für die KPD unterwegs. Er trat besonders radikal auf, wurde im August 1923 
verhaftet, weil es im Anschluß an seine Rede in Hannover zu Unruhen gekommen war. In der 
KPD auf dem linken Flügel, wurde er 1922 dennoch als Leiter der Kommunalabteilung in die 
Zentrale berufen. Auf dem VIII. Parteitag 1923 berichtete er über die Kommunalarbeit. Nach 
der Oktoberniederlage 1923 einer der Wortführer der linken Opposition, wurde Katz vom IX. 
Parteitag im April 1924 in die Zentrale und ins Polbüro und im Mai 1924 sowie im Dezember 
1924 im Wahlkreis Südhannover-Braunschweig in den Reichstag gewählt. Als Mitglied der 
Ruth-Fischer-Zentrale ins EKKI-Präsidium nach Moskau geschickt, wo er bis Mitte 1925 blieb. 
Dort spielte er als Vertrauensmann der deutschen linken Führung eine bedeutende Rolle. 

Während der Auseinandersetzungen 1925 in der Ruth-Fischer-Leitung wurde Katz einer der 
Führer der Ultralinken. Deswegen als Vertreter beim EKKI abgelöst, organisierte er im 
Sommer 1925 die ultralinke Opposition in Deutschland und fand vor allem in seiner 
Heimatstadt Hannover große Unterstützung. Nach dem »Offenen Brief« der Komintern, den 
die Ultralinken ablehnten, verstärkte Katz seine Aktivität. Gemeinsam mit seinen 
Freunden Theodor Gohr* und Berthold Karwahne* konnte er in Hannover die Mehrheit der 
Partei erobern. Er beschimpfte seine Gegner wüst, den ZK-treuen Orgleiter Paul 
Grobis nannte er »ein verkommenes Subjekt«. Katz erreichte als mitreißender Redner, der 
die Gefühle der Zuhörer anzusprechen wußte, daß seine Anhänger am 11. Januar 1926 die 
Redaktion der Niedersächsischen Arbeiterzeitung besetzten. Nach schweren Schlägereien 
und erst mit Hilfe der Polizei konnten die ZK-treuen Kommunisten die Zeitung wieder 
zurückgewinnen. Daraufhin wurde Katz am 12. Januar 1926 aus der KPD ausgeschlossen. Für 
seine Anhänger gab er in Hannover ein Mitteilungsblatt heraus, in dem er manche Interna 
der KPD publizierte. Das Blatt erschien von März bis Dezember 1926 in einer Auflage von 
3.000 Stück. 

Im Juni 1926 gründete Katz zusammen mit der AAU Franz Pfemferts den Spartakusbund der 
linkskommunistischen Organisationen, der den äußersten linken Flügel der kommunistischen 
Bewegung bildete. Katz, von Clara Zetkin als „Schurke oder Psychopath“ und als „Iwan der 
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Schreckliche“ bezeichnet, geriet aber bald auch mit dieser Organisation in Konflikt, da er 
nicht sein Reichstagsmandat niederlegte. 

Nachdem der neue Spartakusbund im Frühjahr 1927 aufgelöst wurde, trat Katz in der Politik 
kaum noch hervor. Er engagierte sich in der Gesellschaft der Freunde des neuen Rußlands 
und unter antifaschistischen Intellektuellen, bekam eine leitende Stelle im Sozialamt Berlin-
Wedding. 

Am 16. März 1933 aus dem Amt entfernt, zwei Tage später verhaftet und kurze Zeit im KZ. 
Die Freilassung verdankte er seiner früheren Bekanntschaft mit dem NSDAP-Innenminister 
Frick. Beide hatten 1924/25 im Reichstag der Amnestie-Kommission angehört, welche die 
Amnestie der politischen Häftlinge von KPD und NSDAP aushandelte. Doch diese Protektion 
war nicht von Dauer. Als Jude wurde Katz Anfang 1941 erneut verhaftet und in ein Berliner 
Arbeitslager eingesperrt, aus dem er fliehen konnte. Er lebte illegal, bis ihn die Gestapo 1944 
nach Auschwitz und zuletzt ins KZ Mauthausen brachte. Seine Frau protestierte gegen die 
unmenschliche Behandlung ihres Mannes auf dem Transport, sie wurde selbst 
festgenommen und kam in das KZ Ravensbrück. 

Anfang April 1945 wurde Katz aus dem KZ Mauthausen als Kompaniearzt zur Wehrmacht 
eingezogen und am 20. April zum Chefarzt der in der Festung Mauthausen stationierten 
deutschen Einheiten befördert. Durch sein Geschick gelang es, die Festung den US-Truppen 
kampflos zu übergeben, und Katz blieb vom 6. Mai bis 7. Juni 1945 im Auftrag der US-Armee 
als Arzt im Lager Mauthausen. 

Zurückgekehrt nach Berlin, schloß er sich der KPD und 1946 der SED an. Seine Anstellung in 
die Berliner Stadtverwaltung (aufgrund der Bestimmung über die Wiedereinstellung der von 
den Nazis gemaßregelten Beamten) konnte Walter Ulbricht nicht verhindern. Katz wollte in 
Berlin eine wichtige Rolle bei der Aussöhnung zwischen der sowjetischen und der 
amerikanischen Besatzungsmacht übernehmen und wurde gelegentlich von beiden Seiten 
als Vermittler herangezogen. Beispielsweise verhandelte er nach der Wahl Ernst Reuters 
zum Oberbürgermeister im Einvernehmen mit Hermann Matern mit den 
sozialdemokratischen Spitzenfunktionären Franz Neumann und Kurt Mattick über eine 
eventuelle nachträgliche Anerkennung Reuters als Oberbürgermeister durch beide Parteien. 
Als seine Frau am 10. Januar 1947 an den Folgen der KZ-Haft starb, veröffentlichte er im 
Neuen Deutschland noch eine Todesanzeige. Schließlich liefen gegen Iwan Katz, der ständig 
opponierte, Parteiuntersuchungen. 

Seine öffentliche Kritik auf der SED-Kreisdelegiertenkonferenz in Zehlendorf Ende 1948 
gegen die Blockade und den Zweijahrplan führte am 21. Dezember 1948 zu seiner Entlassung 
aus dem Ostberliner Magistrat. Am 14. März 1949 trat Katz aus der SED aus und am 12. Mai 
1949, dem Tage der Aufhebung der Blockade, in die SPD ein. Die 1950 in Worms gegründete 
Unabhängige Arbeiterpartei (UAP), die Tito (und dem Westblock) nahestand, hat Katz 
emphatisch begrüßt. Wegen eines schweren Herzleidens übersiedelte er 1954 in die Schweiz 
und ließ sich in Castagnola bei Lugano nieder. Dort starb Iwan Katz in 1956.  

Quellen: Otto Langels, Die ultralinke Opposition der KPD in der Weimarer Republik, Peter Lang, Frankfurt/Main, Bern, New-York, Nancy, 
1984; Beatrix Herlemann/Helga Schatz: Biographisches Lexikon niedersächsischer Parlamentarier, 1919-1945, Verlag Hahnsche 
Buchhandlung, Hannover 2004; https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de; Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Iwan_Katz. 

– KEMPIN [=FRANZ PETER UTZELMANN] 
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Karl Kennecke [Hermann Weber/Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten. 

Supplement zum Biographischen Handbuch 1918 bis 1945, Dietz Verlag, Berlin, 2013, S. 126]. 

 – KENNECKE, KARL (18.12.1891–18.10.1972), Leipzig, Schlosser, Heizer, geboren in 
Aschersleben (Sachsen-Anhalt), Sohn eines Zimmerers; Lehre und Arbeit als 
Maschinenschlosser, Wanderschaft, Mitglied des DMV und der Arbeiterjugend, 1913 der 
SPD. 1914 bis 1918 Soldat, Heizer bei der Werftdivision in Emden (Niedersachsen) und dort 
im November 1918 Vorsitzender des Arbeiter- und Soldatenrates. Im November 1918 wurde 
er Mitglied des Spartakusbundes und nahm Ende Dezember 1918 am Gründungsparteitag 
der KPD teil. Ab April 1919 Schlosser im Gaswerk Leipzig-Süd, dort ab 1926 Mitglied des 
Betriebsrates und zeitweilig Betriebsratsvorsitzender. Im April 1920 trat Kennecke der KAPD 
bei, kehrte aber 1925 wieder zur KPD zurück. 

Von 1930 bis 1933 war er unbesoldeter Stadtrat in Leipzig und Mitglied der Bezirksleitung 
Sachsen. Von Dezember 1934 bis Februar 1935 inhaftiert, im Februar 1936 zu eineinhalb 
Jahren Gefängnis verurteilt, dann von Ende 1937 bis 1945 wieder Schlosser. 

Ende 1945 im Gaswerk Leipzig-Süd Leiter der Personalabteilung, dann Kultursachbearbeiter, 
von 1953 bis 1957 war er Treuhänder des Rates des Bezirks Leipzig. Er erhielt 1961 den VVO 
in Bronze. 

Karl Kennecke starb 1972 in Leipzig. 

Quelle: Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 

– KERN, MAX (1896-1952), Kassierer, Berlin, mit Paul Schiller*, ein der Hauptverantwortlichen 
der FSJ, die ab 27. November 1918 die Zeitung Die junge Garde veröffentlicht; April 1920 
KAPD und Opposition der FSJ; August 1920 Funktionär der KAJ, nach der Spaltung der FSJ. 
Redakteur der Roten Jugend, Organ der KAJ. Mit Paul Schiller, Delegierte der KAJ zur 
internationalen Konferenz der Kommunistischen Jugend in Moskau (14-24. Juli 1921). 
Gestorben in DDR. 

Quellen: Max Kern, in Protokoll der Reichskonferenz der Opposition der freien Sozialistischen Jugend Deutschlands 28 und 29. August 1920 
in Leipzig, Verlag Opposition der FSJ (IISG D1248/112); S. 4-7, 14, K(ern), „Meine Reise nach Moskau“, Rote Jugend, Berlin, Nr. 9/10, Okt.-
Nov. 1921, S. 70-71; Lebenslauf Paul Schiller, Sept. 1957. 

– KIEPSCH, KURT, KAPD/KAJ, 1928, Berlin-Charlottenburg. 

Quelle: Rote Jugend, Berlin, 1928. 

– KINDLER, RUDOLF, AAUE, Zwickau, Redakteur Proletarischer Zeitgeist. 

Quelle: Proletarischer Zeitgeist, Heidenau. 

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/Biographische%20Datenbanken-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=4561
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Paul Kirchhoff, Eiffel [Photo, Paris, Musée de l’Homme 1934 : http://carlosgarciamoraetnologo.blogspot.nl/2011/ 

04/paul-kirchhoff-el-instigador.html]. 

 – KIRCHHOFF, PAUL (1900-1972), alias EIFFEL, studierte evangelische Theologie und Religion an 
der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin sowie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. 
In Leipzig studierte er Psychologie und spezialisierte sich dort auf mexikanischer Ethnologie, 
dort promovierte er 1927 mit Auszeichnung. 

Kirchhoff war in Berlin während der Roten Woche (5.-11. Januar 1919. Er gehörte 1920 zu 
den Gründungsmitgliedern (KAPD) und war der Korrespondent von Die Aktion von Franz 
Pfemfert in Freiburg im Breisgau. In dieser und in der ihr nahestehenden Betriebs-
organisation AAUD war er bis 1931 aktiv. Im gleichen Jahr emigrierte er, nachdem ihm aus 
politischen Gründen ein Visum für einen Forschungsaufenthalt in Südafrika verweigert 
worden war, in die Vereinigten Staaten von Amerika, wo er sich bis 1934 in einer Exilgruppe 
der trotzkistischen Internationalen Kommunisten Deutschlands (IKD) und danach auf Grund 
seiner Ablehnung der von Leo Trotzki propagierten Politik des Entrismus in der Revolutionary 
Workers League (RWL) um Hugo Oehler engagierte, in beiden Organisationen gehörte 
Kirchhoff der Leitung an. 

Ende 1936 wurde Kirchhoff aus den USA ausgewiesen und flüchtete nach Mexiko, wo er 
1937 die linkskommunistische Grupo de Trabajadores Marxistas (GTM) und deren 
Zeitschrift Comunismo mit ins Leben rief, welche nur wenige Jahre bestand hatten.  

Weil er kommunist war, verlor Kirchhoff die deutsche Staatsbürgerschaft und erhielt 1941 
die mexikanische Staatsbürgerschaft. 

1938 war er der Mitbegründer der Nationalen Schule für Anthropologie und Geschichte in 
Mexiko-Stadt. Er forschte an der Universidad Nacional Autónoma de México in Mexiko-Stadt, 
wo er bedeutende Forschungsergebnisse über die mexikanischen Kulturen hervorbrachte. 

1943 führte Kirchhoff den Begriff Mesoamerika für die Klassifizierung ethnographischer 
Phänomene im mexikanisch-mittelamerikanischen Raum ein und vereinheitlichte damit 
einen vielfältigen und dynamischen Kulturraum nach dem „Cultural-Area“-Konzept der US-
amerikanischen cultural anthropology. 

Quellen: Barbro Dahlgren (Hrsg.), Mesoamerica. Homenaje al Doctor Paul Kirchhoff, Instituto Nacional de Antropologia e Historia, Mexico, 
1979; Frauke Johanna Riese, „Paul Kirchhoff“, International Dictionary of Anthropologists, Garland Publishing, New York & London 1991, S. 
348-349; Dictionnaire des ethnologues et des anthropologues, Armand Colin, Paris 1997; María Villanueva, „Johanna Faulhaber Kammann 
(1911-2000)“, Anales de Antropología, vol. 34, n° 1, Mexico, 2000; Ph. Bourrinet: Die italienische kommunistische Linke (1926-1950), 2011: 
www.left-dis.nl/d/sinistracom.pdf; Paul Kirchhoff, 1938-1939, Ethnology, historical materialism and the dialectical method : 
http://libcom.org/library/; Ph. Bourrinet, « Paul Kirchhoff internationaliste calomnié par le trotskysme mexicain », janvier 2015, Pantopolis: 
http://pantopolis.over-blog.com/2015/02/paul-kirchhoff-internationaliste-calomnie-par-le-trotskysme-mexicain.html 
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Willi Klahre [Hermann Knüfken, Von Kiel bis Leningrad, BasisDruck, Berlin, 2008, S. 95]. 

– KLAHRE, WILLI (1893-1970), ehemaliger Oberbootsmannsmaat bei der II. Minensuch-Division, 
ab 1916 in Cuxhaven stationiert, Funktionär des Seemannsbundes in Cuxhaven, 1921 wegen 
der Schiffsentführung zu 18 Monaten Haft verurteilt, nach seiner Haftentlassung ab August 
1922 Seemann, zunächst als Matrose, dann bis 1937 Steuermann auf Fischdampfern; 1941-
1945 Kapitän bei der Luftwaffe See in Kiel. 

Quelle: Hermann Knüfken, Von Kiel bis Leningrad, BasisDruck, Berlin, 2008, S. 454. 

– KLAPP, MAX, Heidenau 1922 AAUE. 

Quelle:  

– KLASSE, ANNA (= CLASSE, ANNA) 

– KLEIN, PAUL [= PAUL MATTICK] 

– KLIMMEK, PAUL (29.11.1899-1960?), alias PAUL KÄMPF, PAUL, ADOLF, Arbeiter, Berlin. Als 
Jugendlicher war er 1914 b ei der Arbeiterjugend in Berlin tätig und nahm an allen 
Straßenkämpfen während der Novemberrevolution 1918/Januar 1919 in Berlin teil. Zugleich 
war er bis März 1920 ein Mitglied beim Spartakusbund und ab April 1920 bei der KAJ/KAPD 
und der AAU aktiv. Zwei Jahre ab Ende 1920 bis Ende 1922 war er als PAUL KÄMPF oder PAUL 
im Untergrund. 

Als Delegierte K. (KÄMPF) zu der Reichskonferenz der AAU in Leipzig (12.-14. Dez. 1920), 
unterstützt er die Auffassung der Berliner KAPD und deren Leitsätze: „(er) stellt fest, dass 
Westdeutschland und Ostsachsen nicht einig gehen, spricht für die Anerkennung der Partei 
und empfiehlt die Annahme der Berliner Leitsätze“.  

Unter dem Decknamen PAUL, macht er während des September 1921 Kongress der KAPD in 
Berlin eine romantische Apologie der Illegalität: 

„Augenblicklich ist die Partei gezwungen, legal vorzugehen, damit sie in die Massen kommt. Aber unsere 
Illegalität kann nur dann sein, wenn wir keine Rücksicht darauf zu nehmen haben, ob wir verboten 
werden oder nicht“. 

Ab 1923 wieder als Paul Klimmek, wenn er die KAPD verließ. Es folgte Arbeit bei der 
Internationalen Arbeiterhilfe (IAH) sowie Roten Hilfe Deutschlands (RHD). Ab 1932 
Kaderarbeit in der Polizei für die KPD und ab 1933 illegale Arbeit, darunter Sicherung von 
Aktenmaterial aus dem Karl-Liebknecht-Haus.  

Im Jahr 1937 wurde er wegen Verdachts der Werksspionage bei der Daimler-Benz 
Flugmotoren- und Panzerwagenbau AG in Berlin-Marienfelde durch die Gestapo verhaftet 
und verhört. Die seit 1938 bestehende illegale KPD-Betriebszelle (rund 50 Mitarbeiter der 
Daimler-Benz AG) wurde von Paul Klimmek geleitet. In den Jahren 1943/44 folgte illegale 
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Arbeit (unter dem Decknamen Adolf) in Verbindung mit der Anton-Saefkow-Gruppe. Anfang 
1944 wurde Klimmek von der Gestapo verhaftet, wegen der Vorbereitung zum Hochverrat 
verurteilt und ab Februar 1944 im Zuchthaus Bayreuth inhaftiert.  

Am 14. April 1945 wurde das Zuchthaus Bayreuth von den US-amerikanischen Truppen 
befreit. Paul Klimmek reiste von der amerikanischen Besatzungszone nach Berlin und wurde 
ab 1945 zuerst für die KPD und nach deren Zwangvereinigung mit der SPD am 23. Februar 
1946 für die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) beim Ernährungsamt im 
sowjetisch besetzten Bezirk Berlin-Friedrichshain tätig. Er stand im Kontakt zu den Alfred-
Weiland-Gruppen. Es folgte eine Überprüfung durch die Personenpolitische Abteilung (PPA) 
der SED. 

Quellen: September 1921 KAPD Parteitag: http://www.left-dis.nl/d/KAPDkongresSept1921.de.pdf; Barrikade Nr. 7, April 2012; Michael 
Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT 
Verlag, 2000, S. 129, 143; http://de.pluspedia.org/wiki/Paul_Klimmek. 

– KLINGENBERG, REINHOLD (1899-?), Berlin, Sohn eines Architekten, Starkstromelektroniker, 
Arbeiterbildung; Freund von Paul Mattick*; 1917 USPD; Dez. 1918 Spartakusbund, KPD; 
während des März 1920 Kapp-Putsches in Berlin verwundet. 

1920-1929 KAPD/AAU; AAU, danach 1931-1933 KAU. Nach 1945 im Kulturamt Schöneberg 
tätig; 1946 SED. Anfang 1948, zusammen mit Weiland und Mattick, organisierte in Berlin 
eine Konferenz über die internationale Lage. 

Später, bis zu seiner Pensionierung 1964 Leiter der dortigen Volkshochschule. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 156-157; Christoph Plutte & Marc Geoffroy (Hrsg.), Die Revolution war für mich ein großes Abenteuer. Paul 
Mattick im Gespräch mit Michael Buckmiller, UNRAST Verlag, Münster, 2013, S. 168; Garry Roth, Marxism in a Lost Century, A Biography of 
Paul Mattick, Brill, 2015. 

  
Antibolschewistische Broschüre des ehemaligen KAPD, 1921-1930 KPD Mitglieds Friedrich Oskar Klötzner, 

1930 NSDAP nach einer Reise in Russland; Photo: 1930 [Deutsches Historisches Museum, Berlin: Do 56/718.117]. 

– KLÖTZNER, FRIEDRICH OSKAR, Elektromeister, Frankenberg (Chemnitz), KPD; 1920-1921 KAPD; 
1921 zurück zur KPD; 1930 NSDAP nach einer Reise in dem „Vaterland des Sozialismus“.  

Quellen: Flugblatt der Deutschen Erneuerungs-Gemeinde über die Erfahrungen des KPD-Mitgliedes Friedrich Oskar Klötzner in der 
Sowjetunion und seinen Wechsel zur NSDAP, Leipzig, 1930 (Deutsches Historisches Museum, Berlin: Do 56/718.117); „Arbeiter herhören! 
Warum ich, der Gründer der Ortsgruppe Chemnitz der KPD, Nationalsozialist wurde. Die Wahrheit über Rußland“, Chemnitzer Tageblatt, 22 
Dez. 1930 [Ulla Plener: Max Hoelz: „Ich grüße und küsse Dich – Rot Front“. Tagebücher und Briefe, Moskau 1929 bis 1933, Dietz Verlag, 
Berlin, 2005]; Ottomar (sic) Klötzner, Sowjet-Rußlands wahres Gesicht, aus eigener Anschauung und Erfahrung geschildert von drei einst 
begeisterten Kommunisten, Freiberg (Sachsen), 1930. 
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– KLUPSCH, EMIL, KAPD/AAUD/KAJ, inhaftiert 1927. 

Quelle: „Ein Brief aus dem Zuchthaus“, KAZ Nr. 93, Dez. 1927. 

– KNETTER, PAUL, KAPD/AAU 20. Jahre; nach 1933 illegale Arbeit in KAU; 1945- KPD/SED; mit 
Alfred Weiland arbeitete er im Volksbildungsamt Schöneberg, ab 194-1948 Rückzug aus dem 
Weilands-Kreis; 1951 SED-Ausschluss, lose Kontakte zur SWV. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 134. 

– KNOOP, FRITZ (28.9.1874-?), Kesselschmied, AAU Bremen, 1919 KPD, Gegner der 
Wahlbeteiligung, KAPD.  

Quelle: Peter Kuckuk, «Syndikalisten und Kommunistische Arbeiterpartei in Bremen in der Anfangsphase der Weimarer Republik», Archiv 
für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit (AGWA), Nr. 14, Bochum, 1996, S. 15-66. 

– KNORR, FRIEDRICH (1904-1978), Coburg, 1924 wohnender Student in Leipzig, Inhaber der 
Zeitschrift Die Epoche, Organ des Räte-Bundes; wahrscheinlich damals Sympathisant der 
unionistischen Bewegung, Friedrich Knorr, ab 1932 war Universitätsbibliothekar in Leipzig; er 
wurde von 1957 bis 1965 an Abgeordneter der CSU (Wahlkreis Coburg). Von 1961 bis 1965 
leitete er den Büchereibeirat des Bundestages. 

Quelle: Die Epoche, Leipzig, 1924; wikidpedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Knorr. 

– KNUDEL, oder KNODEL, Berlin, KAPD; Betreuung von den Kriegsflüchtlingen. 

Quelle: Februar 1921 KAPD Kongress: ; Bundesarchiv: Lageberichte, Rep 77 Titel 1809 Nr. 2. 

  
Zu links: Hermann Knüfken, Matrose (vorn rechts), 1917 [Hermann Knüfken, Von Kiel bis Leningrad, BasisDruck, Berlin, 2008, Umschlagfoto, 

S. 1]. Zu rechts: Hermann Knüfken, mit Cläre und Franz Jung, Berlin, Unter den Linden, 1928 [Privatarchiv Dieter Nelles]. 

– KNÜFKEN, HERMANN (9.2.1893–8.2.1976), Knüfken wurde als fünftes Kind einer Putzfrau 
geboren und 1914 zur kaiserlichen Marine eingezogen. 1917 desertierte er, wurde aber 
gefasst. Im November 1918 befreiten ihn revolutionäre Matrosen im Rahmen des Kieler 
Matrosenaufstandes aus der Haft. 

Am 21. April 1920 entführte er unter Androhung der Erschießung gemeinsam mit anderen 
Linksaktivisten den Fischdampfer Senator Schröder in die Sowjetunion. Knüfken hatte als 
Besatzungsmitglied des Fischdampfers die kommunistischen Funktionäre Franz Jung und Jan 
Appel an Bord geschmuggelt, die in Russland Lenin von Möglichkeit einer eigenen deutschen 
Revolution überzeugen sollten. Hintergrund war der Ruhraufstand. Knüfken kehrte noch im 
Oktober nach Deutschland zurück und wurde Anfang des Monats in Stettin aufgrund eines 
Haftbefehls festgenommen, der wegen der Entführung der Senator Schröder vom 

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/zeitschriften/id=8&count=1&recno=1&ausgabe=-1
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/zeitschriften/id=8&count=1&recno=1&ausgabe=-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserliche_Marine
https://de.wikipedia.org/wiki/Kieler_Matrosenaufstand
https://de.wikipedia.org/wiki/Kieler_Matrosenaufstand
https://de.wikipedia.org/wiki/Senator_Schr%C3%B6der_(Schiff,_1908)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sowjetunion
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Jung
https://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Appel
https://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Appel
https://de.wikipedia.org/wiki/Ruhraufstand
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Landgericht Hamburg ausgestellt worden war. Er wurde am 13. Mai 1921 vom Schwurgericht 
Hamburg wegen schweren Raubes, Meuterei und schwerer Freiheitsberaubung zu einer 
fünfjährigen Zuchthausstrafe verurteilt, wurde jedoch bereits am 1. Mai 1923 vorzeitig aus 
der Haft entlassen und kehrte umgehend nach Russland zurück. 

Hier leitete er ab 1923 in Leningrad den Internationalen Seemannsklub, war Delegierter der 
Internationalen Transportarbeitergewerkschaft und Kurier im internationalen 
Verbindungsnetz der Kommunistischen Internationale. Nach einer Inhaftierung in der 
berüchtigten Lubjanka in Moskau im Rahmen des stalinschen Terrors reist er aus. 

In den 1930er Jahren leitet er eine antifaschistische Widerstandsgruppe. Schließlich 
arbeitete er als Geheimagent für den britischen Secret Intelligence Service. 

Nach 1945 half er in Hamburg auf britischer Seite bei der Entnazifizierung, war aber auch 
weiterhin für den SIS tätig und besaß Kontakte in die Sowjetische Besatzungszone. In 
Hamburg geriet er bald mit Teilen der Gewerkschaftsbewegung aneinander und wurde aus 
der ÖTV ausgeschlossen. 1950 kehrte er nach Großbritannien zurück und war anschließend 
im Außenministerium in London tätig. 1976 starb er als britischer Staatsbürger in England. 
2008 wurden seine Memoiren veröffentlicht. 

Quellen: Dieter Nelles: Widerstand und internationale Solidarität. Die Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF) im Widerstand 
gegen den Nationalsozialismus. Klartext Verlag, Essen 2001; Hermann Knüfken, Von Kiel bis Leningrad, BasisDruck, Berlin, 2008; Wikipedia: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Kn%C3%BCfken 

– KOBURG, KAPD (Essener Richtung), KAI Berlin-Spandau. 

Quelle: IISG, Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer, map 219-221 (http://aaap.be/Pages/KAPD-Congresses.html).  

– KOCH, HERMANN, 1927-1928, Opposition der AAUD; 1927 Verantwortlicher Redakteur des 
Kampfrufs mit Rudolf Ziegenhagen; Februar 1928 Redakteur der Klassenfront, Organ der 
AAU-Opposition (Revolutionäre Betriebs-Organisationen). 

Quelle: Kampfruf und Klassenfront. 

– KÖHLER, ANNO, KAPD. 

Quelle: Lageberichte Nr. 38, 10. Mai 1921 (BArch, R 1507/2009). 

– KÖHLER, HUGO (1888-1980), Friedrichsort (Kiel), KAPD Funktionär. Friedrichsort war ein 
bedeutendes Zentrum des Arbeiterradikalismus. Hier wurden alle Torpedos und 
Torpedoausstossrohre erprobt und hergestellt sowie die Bestückung der Trägerboote 
vorgenommen. 

Quelle: Ernst Ritter, op. cit.; Detlev Siegfried, Das radikale Milieu. Kieler Novemberrevolution, Sozialwissenschaft und Linksradikalismus 
1917-1922, Springer Fachmedien, Wiesbaden, Juli 2004, S. 118. 

– KÖHLERT, WALTER, Königsberg, AAUE Zwickauer-Richtung. 

Quelle: Proletarischer Zeitgeist. 

– KOHLISCH, ERNST, AAUE, Eisenach. 

Quelle: https://libcom.org/history/1919-1945-the-proletarischer-zeitgeist 
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– KOHN (COHN), JOSEPH (13.03.1903-1986), Kürschner, Berlin-Schöneberg, Freund von Paul 
Mattick*, 1920 KAJ, 1921 KAPD, 1928 KPD, 1929-1932 Wanderarbeiter in Frankreich, 1940-
1945 Lager in Frankreich und Deutschland, 1945 KPD, danach 1946 SED, Staatsbeamte. 

Quellen: Gary Roth, Marxism in a Lost Century. A Biography of Paul Mattick, Brill, Leiden, Nov. 2014. 

– KOHN, PAUL (1896?-?), alias PINKUS, alias ALFRED HEINEMANN?, Matrose, führende Figur der 
Freien Jugendorganisation (FSJ) in Hamburg, die seit April 1916 Proletarier-Jugend 
veröffentlichte. 

Als National-Bolschewist folgt er die Laufenberg Tendenz bei der Gelegenheit der August 
1920 Spaltung. Paul Kohn predigt einen „Weltbund der Völker“ sowie einen „Volkskrieg 
gegen die Entente“: 

„Wir haben immer von Gleichberechtigung der Nationen gesprochen. Die politische Praxis der 
kommunistischen Bewegung ist gebunden an die Verhältnisse eines Landes. Wir können niemals darauf 
eingehen, russische Verhältnisse auf uns anzuwenden. Wir sagen in unserer Resolution, dass die 3. 
Internationale noch lange nicht vollendet ist, dass sie erst in ihren Anfängen steht. Heute haben wir erst 
einen Sowjetstaat, das Ziel der Internationale ist die Zusammenfassung aller revolutionären Gruppen in 
den verschiedenen Ländern und dann diese Länder zusammenzufassen zur 3. Internationale, zum 
Weltbund der Völker. Nation bedeutet für mich niemals Grenzpfähle. Man redet ebenfalls davon, dass 
das Proletariat die Aufgabe hätte, durch verschärften Klassenkampf zur Macht zu kommen. Wir stehen 
auch auf diesem Standpunkt. Es kommt nur darauf an, was dieser Kampf ist. Er ist nach unserer 
Auffassung der Volkskrieg gegen die Entente. (Zuruf: Hurra!)“…  

Er verteidigt die Anti-Partei Position Rühles: 

„Wir stehen nicht auf dem Standpunkt, dass die Partei in der alten Form notwendig ist. Wir stehen 
vielmehr auf dem Standpunkt, dass die Revolution keine Parteisache ist. Die Parteien haben nicht mehr 
die Aufgabe von früher. Das Proletariat wird zur Macht gelangen über die Parteien hinweg. Wir erklären 
uns auch nicht damit einverstanden, dass die Partei auf dem Standpunkt der Eroberung der politischen 
Macht steht, aus dem Grunde, weil wir dann zu einer Parteidiktatur, nicht aber zu einer proletarischen 
Diktatur kämen. Die Durchführung der Revolution kann nicht Aufgabe einer Partei sein“. 

Sowie Karl Happ*, nach der August 1920 Spaltung, ist er rasch zur KAPD wiedergekommen.  

Während des September 1921 Kongresses der KAPD, vertritt er die Hamburger Sektion der 
Partei. Er verteidigt trotz ihres Rückzugs die russiche Revolution: 

„Warum haben wir bis dahin Russland unterstützt, wenn es ein Unding gewesen wäre, dass in 
Russland die proletarische Revolution möglich wäre? Mit Recht, weil ich gerade der Meinung bin, dass 
ein kapitalistisches Russland unmöglich ist. Genau so unmöglich wie ein kapitalistischer Wiederaufbau 
Westeuropas… Man muss immer sagen, dass der Rückzug der Bolschewiki nur nötig war durch das 
Ausbleiben der westeuropäischen Revolution“. 

Er ist wahrscheinlich der Verfasser von Artikeln gegen die IWW, die in Proletarier 
veröffentlicht wurden. 

Nach seinem 1929 Bruch mit der KAPD, bleibt er AAU-Mitglied, dann 1931-1933 Mitglied der 
KAU. Er verteidigt unklarer Weise die Doppelorganisation. Nur die KAPD, als Partei, 
kommunistisch sein könnte, die Union aber nicht: 

„Die Linken im Spartakusbund haben aber gleich nach ihrer Bildung immer den Standpunkt vertreten, 
dass politische und gewerkschaftliche Arbeit eine Einheit wäre. So betrachtet waren die Hamburger 
immer Einheitler. Wenn die Union Klassenkämpfer in ihren Reihen aufnehmen will, d.h. einfach 
Proletarier, die praktisch in den aktiven Kampf eintreten, dann kann sie gar keine kommunistische 
Organisation sein und dann wird man auch die Freiheit einer schärferen Formierung zulassen müssen. 
Wir werden praktisch die KAP gar nicht los werden können“. 
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Quellen: Alfred Heinemann, „Unsere Taktik und die IWW“, Proletarier Heft 10/11, Nov. 1927, S. 240-242; Protokoll der Vereinigungs-
Konferenz der A.A.U.D. und A.A.U.D.E. (10. Reichskonferenz der Allgem[eine]. Arb[eiter].–Union Deutschlands ; 24.-27. Dezember 1931 zu 
Berlin), Berlin, 1932; Volker Ullrich, Die Hamburger Arbeiterbewegung vom Vorabend des Ersten Weltkrieges bis zur Revolution 1918/19, 
Hamburg, 1976, vol. 1 & 2; Protokolle der KAPD Kongresse (1920 u. 1921): www.left-dis.nl. 

– KÖÖPEN, ERNST (1880-?), AAU, Vorsitzender, Berliner Arbeitsausschuss.  

Quelle: Lageberichte Nr. 36 (BArch, R 1507/2008), 26. April 1921. 

 
Siegried Köpnick: Aquarell „Burgansicht auf dem Hügel“, Januar 1924. 

– KÖPNICK, SIEGFRIED (1898-?), geboren in Stolp (Pommern), Berlin-Charlottenburg, für den 
Bärenreiter-Verlag als Illustrator tätig, besuchte kurzzeitig die „Intensive Siedlerschule“ in 
Worpswede; Mitglied der KAPD/AAU; seit 1925 Freund von Alfred Weiland; nach 1933 
illegale Arbeit in die KAU; leitender Angestellte bei Siemens, 1940 zur Tarnung in die NSDAP, 
nach 1945 GIS, SWV.  

In 1950-1952 stand er in politischem Kontakt mit Anton Pannekoek. 

Quellen: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred 
Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 134; ebay: http://www.ebay.de/itm/Siegfried-Kopnick-Expressionistische-Burgansicht-1924; 
Briefe von Siefried Köpnick an Anton Pannekoek, 1950-1952, Archiev Anton Pannekoek, map 35, IISG, Amsterdam 
(http://www.aaap.be/Pages/Pannekoek-Letters.html). 

 
HEDDA KORSCH als Teilnehmerin der „Marxistischen Arbeitswoche“ 1923, stehend von links nach rechts: Hede Massing (1900-1981), 

Friedrich Pollock (1894-1970), Eduard Ludwig Alexander (1881-1945), Konstantin Zetkin (1885-1980), Georg Lukács (1885-1971), Julian 
Gumperz (1898-1970), Richard Sorge (1895-1944), Karl Alexander (Kind), Felix Weil (1898-1975), unbekannt; sitzend: Karl August 

Wittfogel (1896-1988), Rose Wittfogel, unbekannt, Christiane Sorge, Karl KORSCH, HEDDA KORSCH, Käthe Weil, Margarete Lissauer ( ?-1932), 
Bela Fogarasi (1891-1959), Gertrud Alexander (1882-1967). 

– KORSCH, HEDDA, geborene GAGLIARDI (1890-1982), Lehrerin, Übersetzerin, Professorin, 
Hedda war eine Enkelin der Feministin Hedwig Dohm, eine Cousine von Katia Mann (1883-
1980), die Frau von Thomas Mann, und die Tochter des Italiener Ernesto Gagliardi. Sie 
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promovierte 1914 mit der Arbeit Chaucer als Kritiker. Von 1916 bis 1921 war sie Lehrerin bei 
Gustav Wyneken in Wickersdorf. Von 1926 bis 1933 lehrte sie an Fritz Karsens Karl-Marx-
Schule (Berlin-Neukölln), im schwedischen Exil bis 1936 an der Viggbyholmskolan 
(Reformschule der Quäker) bei Stockholm. Danach war sie bis 1956 Dozentin für Germanistik 
am Wheaton College. 

Sie war seit 1913 mit Karl Korsch verheiratet. USPD trat sie im Dezember 1920 in die 
Vereinigte KPD ein. Sie nahm zusammen mit ihrem Mann Karl Korsch im Jahr 1923 an der 
„Marxistischen Arbeitswoche“ teil, die als Gründungsakt der Kritischen Theorie („Frankfurter 
Schule“) gilt. 1924 arbeitete sie bei der sowjetischen Handelsmission in Berlin, 1926 wurde 
aber wegen ihrer Beziehung zu Karl Korsch brutal entlassen. Sie übersetzte aus russisch auf 
Deutsch Texte der Sapronow Gruppe: Vor dem Thermidor. Revolution und Konterrevolution 
in Sowjetrußland. Die Plattform der linken Opposition in der bolschewistischen Partei 
(Sapronow, Smirnow, Oborin, Kahn usw.) 

Sie übersetze auf Italienisch Briefe von Karl Korsch zu Amadeo Bordiga und Michelangelo 
Pappalardi (1895-1940), und aus italienisch auf Deutsch Briefe Bordigas und seiner Anhänger. 

Quellen: Vor dem Thermidor. Revolution und Konterrevolution in Sowjetrußland. Die Plattform der linken Opposition in der 
bolschewistischen Partei (Sapronow, Smirnow, Oborin, Kahn usw.) unterdrückt in Russland und in allen Sektionen der Komintern, Fritz Erulat, 
Hamburg 1927: http://www.aaap.be/Pdf/Pamphlets-KAPD/Vor-Dem-Thermidor-1927.pdf; Interview with Hedda Korsch, New Left Review, 
Nr. 76, 1972: https://www.marxists.org/archive/korsch/memories-korsch.htm; Berta Ramm (Hrsg.), Erinnerungen an Hedwig Dohm: 
Jugenderinnerungen einer alten Berlinerin; und weitere Schriften von und über Hedwig Dohm, Ala Verlag, Zürich 1980; Karl Korsch 
Gesamtausgabe. Briefe 1908-1939, 2 Bände, Amsterdam/Hannover 2001; Karl und Hedda Korsch, Lettere a Michelangelo Pappalardi, 1926-
1929 [Francesco Aloe/Corrado Basile (Hrsg.)], Bi-Elle, Firenze 2005; Francis Mullern (Hrsg.), Lives on the Left. A Group Portrait, Verso, 
London/ New York 2011. 

 
Karl Korsch 

– KORSCH, KARL (15.8.1886–21.10.1961), alias K. K., geboren in Tostedt (Niedersachsen), 
Professor, Philosoph. Zwischen 1906 und 1909 studierte er Jura, Nationalökonomie und 
Philosophie an den Universitäten München, Genf, Berlin und Jena. Dort schloss er sich der 
Freien Studentenschaft an und war Redakteur der Jenaer Hochschulzeitung. 

Korsch war, nach dem ersten juristischen Staatsexamen, 1909 bis 1910 Referendar in 
Meiningen (Thüringen). Er promovierte 1910 an der Universität Jena mit einer Arbeit über 
Die Anwendung der Beweislastregeln im Zivilprozeß. 1910/1911 leistete Korsch in Meiningen 
seinen Wehrdienst ab. 1912 trat er der SPD bei und wurde im gleichen Jahr 
Wissenschaftlicher Assistent bei Ernest Schuster (1850-1924) in London. Er schloss sich der 
reformistischen Fabian Society an und heiratete dort 1913 Hedda Gagliardi*, mit der er zwei 
Töchter hatte. 

Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 kehrte Korsch nach Deutschland zurück und 
wurde Leutnant. Nach drei Wochen an der Front weigerte er sich, weiterhin eine Waffe in 
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die Hand zu nehmen, und äußerte sich im pazifistischen Sinne, wofür er degradiert wurde 
(Sergeant). Er wurde zweimal verwundet. 

Im November 1918 gehörte Korsch zu den Mitbegründern des Arbeiter- und Soldatenrats in 
Meiningen. Im Januar 1919 war er zeitweise Mitglied der Sozialisierungskommission für den 
Kohlenbergbau in Berlin, im Juni des Jahres schloss er sich der USPD an und gehörte hier 
bald zum linken Flügel, der sich 1920 für den Zusammenschluss mit der KPD auf dem 
Parteitag in Halle aussprach. Nebenbei habilitierte er sich im Oktober 1919 über Recht und 
Rechtsschutz im englischen Zivilprozeß und wurde zunächst Privatdozent in Jena, dort dann 
Ende August 1923 gegen den Willen von Fakultät und Universitätsleitung zunächst zum 
außerordentlichen, ab 1. Oktober dann zum persönlichen ordentlichen Professor für Zivil-, 
Prozess- und Arbeitsrecht berufen. 

Im Mai des Jahres 1923 nahm er an der „Marxistischen Arbeitswoche“ (Institut für 
Sozialforschung, Frankfurt am Main) teil, als deren geistiger Urheber er gelten kann.  

Nach der Katastrophe der Märzaktion 1921 wurde Korsch Anhänger Heinrich Brandlers, 
unterstützend konsequent seine „Einheitsfrontpolitik“. Vom 16. Oktober bis zum 12. 
November 1923 war Korsch Justizminister der kurzlebigen Koalitionsregierung von SPD und 
KPD in Thüringen und musste nach deren Absetzung durch Reichspräsident Ebert zeitweise 
untertauchen. Korsch hatte zur Bildung proletarischer Hundertschaften aufgerufen und sie 
einexerziert. Nach dieser prägenden Erfahrung eines an der SPD gescheiterten Aufstandes 
rückte die KPD nach links, auch Korsch vertrat bis zu seinem Parteiausschluss eine ultralinke, 
„leninistische“ Position in der KPD. 

Im Februar 1924 wurde Korsch in den Thüringer Landtag gewählt, im Juli rückte er in den 
Reichstag nach, gab daraufhin sein Landtagsmandat auf und wurde auch bei den Wahlen im 
Dezember 1924 wiedergewählt. Er übernahm die Funktion des Chefredakteurs des KPD-
Theorieorgans Die Internationale und nahm im Sommer 1924 am 5. Weltkongress der 
Komintern in Moskau teil. Er begegnete Amadeo Bordiga, mit welchem er Kontakt nahm. 

Der Versuch Korschs, im Mai 1924 in Jena eine Antrittsvorlesung zu halten und an die 
Universität zurückzukehren, scheiterte. Die neue Landesregierung (DVP, DNVP, Thüringer 
Landbund) verweigerte ihm die Ausübung seines Lehrauftrages, beließ ihm aber offiziell 
Rechte und Titel eines ordentlichen Professors. Durch das im April 1933 erlassene Gesetz zur 
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums wurde Korsch offiziell entlassen. 

Bis in die Mitte des Jahres 1927 hinein bekannte sich Korsch als „reiner Leninist“, als er 
drückte das in dem Artikel „Lenin und die Komintern“ (Die Internationale, 2. Juni 1924) aus. 
Für ihn es „(gab) in Russland keinen Dualismus zwischen Staats und proletarischen 
Klasseninteressen“ (Neue Zeitung, 11. August 1924). 

1925 begann Korsch zunehmend die Stalinisierung von Komintern und KPD zu kritisieren und 
zog sich aus der Redaktion der Internationale zurück. Im Herbst 1925 begannen Versuche, 
die ultralinke Opposition in der KPD zu sammeln, die in der Gründung der KPD-internen 
Fraktion „Entschiedene Linke“ im Januar 1926 und der Monatszeitschrift Kommunistische 
Politik im Februar 1926 mündeten. Am 3. Mai des Jahres erfolgte daraufhin der 
Parteiausschluss. 

Für Korsch und seine Anhänger war die Komintern ein Werkzeug der Konterrevolution 
geworden, ein gegenrevolutionäres System das über und gegen das Proletariat und nicht 
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durch das Proletariat herrschte. Nach Korsch war die sowjetische Diktatur eine „Diktatur der 
Kulaken“. 

Die KPD sowie die Komintern war tot. Der „parlamentarischer Kretinismus“ der KPD hatte 
diese völlig entartet; die KPD war eine echte „zweite Sozialdemokratie“ geworden. In dem 
Prozess „der Vorbereitung und Organisierung der Revolution und der Errichtung der 
proletarischen Diktatur“, sollten alle „Linken“ – mit der Ausnahme der als 
„zentristisch“ klassifizierten Ruth Fischer-Arkadij Maslow – zusammenschließen, im 
Besonderen als in Deutschland noch eine Situation bestand, die „alle objektiven Elemente für 
eine konkret revolutionäre Politik“ enthielt. 

Gemeinsam mit den beiden ebenfalls ausgeschlossenen Kommunisten Ernst Schwarz und 
Heinrich Schlagewerth formierte Korsch im Reichstag die Gruppe Internationaler 
Kommunisten und schloss sich im November 1926 der Gruppe der Linken Kommunisten im 
Reichstag an, dort arbeitete er unter anderem mit dem ebenfalls ausgeschlossenen 
Abgeordneten Werner Scholem zusammen. 

Im August 1926 gab Karl Korsch die Parole aus: „Für ein neues Zimmerwald!“, das heißt der 
Zusammenschluss aller „marxistischer Kommunisten“ zu einer echten internationalen 
Fraktion des Kommunismus gegen die „leninistischen Liquidatoren“ und die „Zentristen“. 

Korsch suchte Kontakte mit der KAPD, am Beginn ohne Erfolg. Die KAPD antwortete mit 
einer sektarischen Verachtung: 

„Wie die Zentrale der KPD., so sucht auch Korsch sich eine Plattform zu schaffen im Kampf gegen die 
KPD. Er versucht die KAPD. als einflußlos hinzustellen, und er ist der große Gott des neuen Zimmerwald. 
Er ist der große Lenin der Zimmerwalder Linke… Die Zukunft der revolutionären Arbeiterbewegung steht 
allerdings vor der klaren Entscheidung: Entweder mit der KAPD., als der Partei, die das Problem vor 
Führer und Massen praktisch gelöst hat, und in kommunistischer Kollektivarbeit allen ihrem Programm 
folgenden Genossen die Plattform bietet zum revolutionären Angriff und Überwindung des Kapitalismus, 
— oder mit den ‚großen‘ Männern, die die Unmündigkeit des Proletariats gebrauchen für ihre 
bürgerliche Führer- und lntrigenpolitik und ihren Größenwahn“. 

Gegenüber diesem Anspruch der KAPD, „die echte Partei von Morgen“ zu sein, antwortete 
Korsch scharf: 

„Am Ende muß ich den schweren Vorwurf ablehnen, daß es mit meine ‚Schuld‘ ist, dass ‚der Einfluß der 
KAP. nicht größer ist‘. Zum mindesten sollte die KAPD. sich darauf nicht berufen. Meine Tätigkeit wird 
voraussichtlich auch in Zukunft nicht unmittelbar darauf gerichtet sein, den Einfluß der KAPD. zu 
vergrößern. Wir wollen versuchen alles zu tun, um das Klassenbewusstsein des Proletariats zu klären, zu 
schärfen, und zur revolutionären Wirkung zu bringen“. 

Auf internationaler Ebene unterhielt Korsch Kontakte zu anderen linken Kritikern des 
Stalinismus wie Amadeo Bordiga in Italien. Dieser sandte einen Brief an Korsch, der eine 
Nichsttun Erklärung war: 

„Man muß nicht die Spaltung der Parteien und der Internationale wollen. Man muß die Erfahrung der 
künstlichen und mechanischen Disziplin zu ihrem Ende kommen lassen und ihr in ihren Absurditäten des 
Verfahrens folgen, solange es möglich sein wird, ohne jemals auf die Positionen ideologischer und 
politischer Kritik zu verzichten und ohne jemals mit der vorherrschenden Richtung sich zu solidarisieren“. 

Mehr Positiv wurde die Verbindung mit dem linken russischen Dissident Timofej Sapronow 
(1887-1939), der heimlich nach Berlin ankam. Mit diesem sprachen Karl und Hedda Korsch, 
die eine ausgezeichnete Übersetzerin war, über die Perspektive des Linkskommunismus 
gegenüber dem russischen Staatskapitalismus. 1927 kritisierte er als einziger Redner im 
Reichstag den deutsch-sowjetischen Handelsvertrag, den die KPD billigte: 
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„Die Kommunistische Partei Deutschlands hat sich mit dieser Stellungnahme zu dem deutsch-russischen 
Vertrag tatsächlich auf den Boden der Arbeitsgemeinschaft zwischen dem Proletariat und der 
Bourgeoisie im internationalen Maßstab gestellt… [Es ist eine] Tatsache, dass grade heute die 
Kommunistische Internationale und ihre deutsche Sektion, die Kommunistische Partei Deutschlands, 
einen der bedeutungsvollsten Schritte tun zur Vorbereitung des 4. August 1914 für die Internationale…“. 

Trotz einer unleugbaren politischen Annäherung, unterzeichnete Korsch 1927 seine 
Uneinigkeit mit der KAPD in der Gewerkschaftsfrage. Gegen „den antigewerkschaftlichen 
Organisationsfetischismus der KAPisten und Schwarzisten“, präkonisierte als erste Aufgabe 
„der wirklichen Kommunisten, der revolutionären Marxisten“ das „Hineingehen in alle 
ökonomischen und politischen Kämpfe der Arbeiterklasse und in alle ökonomischen und 
politischen Kampforganisationen der Arbeiterklasse“ (Kommunistische Politik, Nr. 6, 18. März 
1927). 

1929 unterstützte Korsch Miasnikov, der aus Russland nach Persien und der Türkei 
geflüchtet hatte. Korsch bildete ein internationales Mjasnikow-Komitee um politisch und 
finanziell den Führer der Arbeitergruppe zu helfen.  

Er wurde 1929 als Feind des „sowjetischen sozialistischen Vaterlands“ von Trotzki verurteilt, 
welcher schrieb: 

„1. Man muss eine klare Position zu der Frage des Thermidors und des Klassencharakters des heutigen 
Sowjetstaates einnehmen. Man muss die korschistischen Tendenzen erbarmungslos verurteilen. 

2. Man muss die Position der entschiedenen und vorbehaltlosen Verteidigung der UdSSR gegen äußere 
Gefahren einnehmen, was den unversöhnlichen Kampf gegen den Stalinismus im Kriege noch mehr als 
im Frieden voraussetzt“. 

Unter anderem wegen Korschs Unterstützung der Erklärung der 700, eines Aufrufes der 
gemäßigteren KPD-Linken, kam es zur Trennung von Ernst Schwarz und der Einstellung der 
Zeitschrift. In der Folge agierte die Korsch-Gruppe bis 1933 eher als lockerer 
Zusammenschluss von Zirkeln; Kontakte wurden dabei unter anderem zur SPD-Linken, zum 
Leninbund von Hugo Urbahns, zur KAPD und zur Widerstandsbewegung „Rote 
Kämpfer“ gepflegt. Angestrebt wurde eine intensivere Zusammenarbeit der Linken. 

Eine enge Zusammenarbeit gab es zeitweise auch mit einer linken unabhängigen 
Gewerkschaft, dem Deutschen Industrie-Verband (DIV), für den Korsch Vorträge und Kurse 
vor allem zu arbeitsrechtlichen Themen veranstaltete und für dessen Zeitung Kampffront er 
mehrere Artikel verfasste. Ab 1931 schrieb und diskutierte er auch regelmäßig in der von 
Franz Jung und Harro Schulze-Boysen herausgegebenen Zeitschrift Der Gegner. 

Korsch widmete sich in diesen Jahren intensiven theoretischen Studien und Diskussionen. Er 
diskutierte mit Alfred Döblin, sowie auch mit dem Russischen linken Sozialrevolutionären 
Isaak Nachman Steinberg (1888-1957), Erich Mühsam, Augustin Souchy (FAUD), Heinz 
Langerhans*, Alexander Schwab*. Im Sommer 1929 nahm er Kontakt mit Pannekoek und 
Henk Sneevliet. 1931 war er Gast (Delegierte der FAUD) auf dem Kongress der 
anarchosyndikalistischen CNT in Madrid zugegen. 

1933 nach dem Machtantritt der NSDAP tauchte Korsch zunächst unter, emigrierte im 
Herbst des Jahres dann nach Dänemark, danach nach Großbritannien und schließlich 1936 in 
die USA. Im Exil arbeitete er mit Bertolt Brecht, Mitgliedern der SAPD und 
rätekommunistischen Gruppen wie dem Kreis um Paul Mattick in den USA zusammen, 
daneben widmete er sich intensiven theoretischen Studien (beispielsweise über Karl Marx, 
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Michail Bakunin und soziologische Themen). 1935 wurde Korsch von der KPD als 
„trotzkistischer Hitleragent“ verleumdet. 

Er bewahrte immer eine nichtakademische Betrachtungsweise des Marxismus. Dieser 
konnte nur Träger einer totalen Umwälzung der kapitalistischen Produktionsweise sein:  

„2. Marxismus ist nicht positiv, sondern kritisch. 

„3. Sein Gegenstand ist nicht die bestehende kapitalistische Gesellschaft in ihrem bejahenden Zustand, 
sondern die absteigende kapitalistische Gesellschaft, wie sie sich in ihren nachweisbar treibenden 
Tendenzen zum Zusammenbruch und Zerfall zeigt.  

„4. Sein Hauptzweck ist nicht kontemplatives Vergnügen an der bestehenden Welt, sondern ihre 
praktische Umwälzung“. (Why I am a Marxist, 1934). 

Während des Krieges in Spanien, unterstützte er die CNT Sozialisierungsversuche, trotz des 
Zusammenbruchs der „antifaschistischen Einheitsfront“ mit der spanischen republikanischen 
Bourgeoisie: 

„Zum ersten Male, seit den Sozialisierungsversuchen in Sowjet-Rußland, Ungarn und Deutschland nach 
dem ersten Weltkrieg zeigt der hier beschriebene revolutionäre Kampf der spanischen Arbeiter einen 
neuen Typus des Überganges von der kapitalistischen zur gemeinwirtschaftlichen Produktionsweise, der, 
wenn auch unabgeschlossen, in einer beeindruckenden Vielfalt der Formen durchgeführt wurde. Es 
schmälert die Bedeutung dieser revolutionären Erfahrung nicht, daß alle diese Fortschritte der 
Arbeiterschaft auf dem Wege zu einer freien Gemeinwirtschaft in der Zwischenzeit entweder von außen 
durch den Vormarsch der Konterrevolution oder von innen durch die scheinbaren Verbündeten in der 
antifaschistischen Front zunichte gemacht wurden. Durch offene Unterdrückung oder – häufiger – unter 
dem Vorwand der ‚höheren Notwendigkeit‘ disziplinierter Kriegsführung wurden die Arbeiter 
gezwungen, auf die Früchte ihres Kampfes zu verzichten. Zu einem großen Teil wurden die 
revolutionären Errungenschaften der ersten Stunde von ihren Initiatoren in dem vergeblichen Bemühen, 
damit das Hauptziel, den gemeinsamen Kampf gegen den Faschismus zu fördern, freiwillig geopfert. 
Trotzdem sind die Bemühungen der spanischen Arbeiter an der sozialen und wirtschaftlichen Front nicht 
völlig vergeblich gewesen“. 

Gegenüber dem II. Weltkrieg und seinem ideologischen Nebelwand war Karl Korsch 1941 
sehr klar: 

„Die Arbeiter können nicht teilnehmen am ‚Kampf der Demokratie gegen den Faschismus‘ aus dem 
einfachen und guten Grund, daß dieser Kampf nicht existiert. Für die Arbeiter der bis jetzt 
demokratischer Länder, den Faschismus bekämpfen, bedeutet in erster Stelle den demokratischen 
Zweig des Faschismus in ihrem eigenen Land zu bekämpfen. 

„Eben außer in den Schlachtfeldern des kapitalistischen Krieges entwickelt sich der Kampf um eine neue 
Gesellschaftsordnung. Die entscheidende Handlung der Arbeiter fängt da an, wo der kapitalistischer 
Krieg zu Ende geht“. 

In den USA erhielt Korsch mehrere Lehr- und Forschungsaufträge und Gastprofessuren an 
Universitäten, unter anderem am Washington State College in Pullmann und an der Tulane 
University in New Orleans, aber viele seiner Bewerbungen für Lehrstühle wurden aus 
politischen Gründen abgelehnt. 

In seinen „Zehn Thesen über Marxismus heute“ brach Karl Korsch mit dem traditionellen 
Marxismus. Für ihn vermischte sich die Ideologie des Marxismus-Leninismus-Bolschewismus 
mit dem Staatskapitalismus, durch: 

„1. Die Überbetonung des Staates als des entscheidenden Instruments der sozialen Revolution; 
„2. Die mystische Identifizierung der Entwicklung der kapitalistischen Ökonomie mit der sozialen 
Revolution der Arbeiterklasse 
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„8. … Gleichzeitig damit vollzog sich die Entwicklung des marxistischen Sozialismus von einer 
revolutionären Theorie zu einer Ideologie, die in den Dienst einer großen Reihe von verschiedenen 
Zielsetzungen gestellt werden kann und gestellt wurde“.  

Ab 1956 machte sich bei Korsch eine schwere Erkrankung (Zersetzung von Hirnzellen) 
bemerkbar, seine letzten vier Lebensjahre musste er in Krankenhäusern und Sanatorien 
verbringen. Er starb 1961 in Cambridge (Massachusetts). 

Quellen: Karl Korsch, Der Weg der Komintern, Berlin, 1926; „Unter falscher Flagge“, KAZ Nr. 76, Sept. 1926; Brief an die KAZ vom 28 Sept. 
1926, KAZ Nr. 84, Oktober 1926; Die Materialistische Geschichtsauffassung: Eine Auseinandersetzung mit Karl Kautsky, Leipzig, 1929; 
„Aufruf für Mjasnikow“, und „Genosse Mjasnikow aus Russland geflüchtet“, Die Aktion, Mitte Mai 1929, Heft 3/4, S. 85; Leo Trozki, Die 
Verteidigung der Sowjetrepublik und die Opposition. Die Ultralinken und der Marxismus. Welchen Weg geht der Leninbund?, Verlag Anton 
Grylewicz, Berlin-Neukölln 1929; ‘The New Program of the American Workers Party’, Council Correspondence (Chicago), Januar 1935; „The 
Workers’ Fight Against Fascism“, Living Marxism, Band 5, Nr. 3, Winter 1941; „War and Revolution“, Living Marxism, Band 6, Nr. 1, Herbst 
1941; Interview mit Hedda Korsch (1972), Karl Korsch im Gedächtnis, in New Left Review, Nr. 76, 1973: 
https://www.marxists.org/archive/korsch/memories-korsch.htm; Über Karl Korsch, Jahrbuch 1, Fischer Taschenbuch, Frankfurt/Main, Dez. 
1973; Korsch-Briefe (an Partos, Mattick und Brecht), in Jahrbuch 2, Marxistische Revolutionstheorien, Fischer Taschenbuch, Frankfurt/Main 
1974; Karl Korsch, Politische Texte, Europäische Verlagsanstalt, 1974 Köln/Frankfurt am Main; Erich Gerlach/Augustin Souchy, Die Soziale 
Revolution in Spanien. Kollektivierung der Industrie und Landwirtschaft in Spanien 1936 -1939, Karin Kramer Verlage, Berlin 1974; Serge 
Bricianer (Hrsg.), Karl Korsch Marxisme et contre-révolution, Seuil, Paris 1975; Patrick Goode, Karl Korsch. A Study in Western Marxism, 
Macmillan Press, London/Basingstoke 1979; Michael Buckmiller u. Michel Prat, Karl Korsch Gesamtausgabe, 9 Bände, Offizin Verlag, 1990-
2017: http://www.offizin-verlag.de/Karl-Korsch; Michael Buckmiller, „Karl Korsch als früher Kritiker des Stalinismus“, Initial-Berliner 
Debatte, Oktober 2002. 

– KORTH, ERNST, Hamburger Werft, Altona, Teichstraße 22, KAPD Funktionär. 

Quelle: Barrikade Nr. 2, Nov. 2009, S. 19. 

– KORTH, HANS (?-1929), Hamburg, Seemann, IWW, AAU Hamburg. 

Quelle: „Hans Korth“, Arbeiterpolitik Nr. 2., Februar 1929. 

– KORTH, RUDOLF (1914-?), Berlin, Halberstadt, Wegeleben, Oscherleben, 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 251. 

– KOSCHZOLL, FRANZ, Dresden, Information-Stelle der AAUE, Dresden-Ostsachsen. 

 Quelle: „An die W. Bezirke und Ortsgruppen der AAUE“, Die Aktion Nr. 12, 30. Juni 1924, S. 342. 

– KRACKE, KAPD Funktionär in Friedrichsort (Kiel). 

Quelle: Deltev Siegfried, op. cit., S. 118. 

– KRANNICH, HUGO, Hamburg, Sachsenstraße 1 IV, Verantwortlicher der KAPD in Hamburg, 
gesetzlicher Verleger der KAPD Presse in Hamburg. 

Quelle: KAPD Kongress August 1920: www.left-dis.nl. 

– KRAUS, KARL, Frankfurt am Main, KPD, KAPD, AAUD, 1921-1931 AAUE; Leiter des INO 

(Internacia Informservo – Internationaler Nachrichtendienst); 1931-1933 Mitglied der KAU. 
Während der Dez. 1931 Gründungskonferenz erklärte er „dass Frankfurt für den Namen KAU 
deshalb entschieden hätte, da die Union nach der Vereinigung keine AAU im 
althergebrachten Sinne mehr sei. Außerdem ist auch nicht mehr die Unterschiebung 
syndikalistischer Tendenzen möglich“. 

Quellen: „Arbeitsbericht der Ortsgruppe Frankfurt am Main der AAU-E“, Die Aktion, Heft 13/14, 12. April 1923 S. 193-196; „Aufruf der 
‚INO‘ (Internacia Informservo)“, Die Aktion, Heft 3/4, 23. Februar 1923, S. 102; „Die Verbindungen der INO (Internacia Informservo)“, Die 
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Aktion, Heft 10, Ende September 1924, S. 543–544; Protokoll der Vereinigungs-Konferenz der A.A.U.D. und A.A.U.D.E. (10. Reichskonferenz 
der Allgem[eine]. Arb[eiter].–Union Deutschlands ; 24.-27. Dezember 1931 zu Berlin), Berlin, 1932; Bundes-Archiv Lichterfelde, RY 1/ I/5/4/1. 

 
Heinz Krause, in den fünfziger Jahren. 

– KRAUSE, HEINZ (17.12.1900–28.12.1986), Berlin, Elektriker, Postbeamte, Lagerarbeiter bei 
Daimler, Berlin-Marienfelde, 1935-1965. Sohn eines Bergarbeiters, geboren in Oberwalden-
burg (Oberschlesien). Während des I. Weltkrieges Lehrling in einem Rüstungsbetrieb, kam er 
in Kontakt mit der antimilitarischen Agitation und den Streikbewegungen. Er nahm an den 
Demonstrationen und Kämpfen 1918-1919 in Berlin teil, trat der USPD bei, 1920 der VKPD. 
In der Gewerkschaft und als Betriebsrat aktiv. Im Januar 1929 aus der KPD ausgeschlossen, 
trat er in die KPD-Opposition bei. Nach 1933 führt er illegale Arbeit mit Rudolf Umbach 
(1908-1999), Fritz Käufer und anderen. Seit 1937 mit Käthe Dräger (1900-1974) in Berliner 
KPO-Leitung. 

Nach 1945 trat er in West-Berlin der KPD bei. Er war auch Mitglied der Gruppen um Alfred 
Weiland: GIS und SWV. 1949 ist er aus der SED ausgeschlossen. Er arbeitete später in der 
Gruppe Arbeiterpolitik (GAP) bis 1953 mit. Als diese beschloss, bei den Bundestagswahlen 
für die SPD zu stimmen, zog er sich zurück, nahm doch die Mitarbeit 1956 auf. Mit seinem 
Ruhestand übersiedelte er nach Fellbach bei Stuttgart, wo er Kontakt mit der Gruppe 
Arbeiterpolitik hielt. 

Quellen: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred 
Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 207; Theodor Bergmann, „Gegen den Strom“. Die Geschichte der KPD (Opposition), VSA-Verlag, 
Hamburg 2001, S. 485. 

– KRULL, ARTUR (18.1.1898–13.7.1964), Schlosser und Werkzeugmacher, Braunschweig, 
Schwiegersohn von August Merges*, KAPD und AAU, die in Braunschweig ganze 200 
Mitglieder hatte, später AAUE.  

Er arbeitete um 1945 bei Karges & Hammer. Dort war er Betriebsrats vorsitzender und 
gewerkschaftlich organisiert. Er wurde 1946 in den Ernannten Braunschweiger Landtag 
berufen. In der 1. Wahlperiode vertrat er die KPD vom 20.04.1947 – 23.10.1947 im 
Niedersächsischen Landtag. Er legte sein Mandat nieder. 1949 hielt er die Trauerrede am 
Grab Minna Faßhauers, wo er kräftig ihre politische Aktivität in der KAPD ehrte. 

1950 brach Artur Krull endgültig mit der KPD und schloss sich der SPD an. 

Quellen: Reinhard Bein: Widerstand im nationalsozialistischen Braunschweig 1932-1945, Braunschweig 1985. S. 111-115; Prof. Dr. h.c. Gerd 
Biegel, Minna Faßhauer (1875–1949). Biographische Dokumentation zu einem aktuellen Diskurs, Institut für Braunschweigische 
Regionalgeschichte an der TU Braunschweig, 2013; https://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_Krull 

– KRUSE, ?, AAU Chemnitz, Delegierte der Gründungskonferenz der KAU (Dez. 1931). 

Quelle: Protokoll der Vereinigungs-Konferenz der A.A.U.D. und A.A.U.D.E. (10. Reichskonferenz der Allgem[eine]. Arb[eiter].–Union 
Deutschlands ; 24.-27. Dezember 1931 zu Berlin), Berlin, 1932. 

– KUBACKI, MAX, Berlin, AAU-Opposition, 1927-1928. 

Quelle: Klassenfront, Organ der AAU-Opposition (Revolutionäre Betriebs-Organisationen), Februar 1928. 



133 
 

– KUBAKI (oder KUBACKI?), GERTRUD (Trude), Berlin, KAU, nach 1933 illegale Arbeit mit Alfred 
Weiland; nach 1945 GIS/SWV. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S.  

– KUES, KARL, KAPD, Beisitzer der Zentrale. 

Quelle: Lageberichte Nr. 36, 26 April 1921 (BArch, R 1507/2008 ). 

– KUHLMANN, ELLA, KAPD Hamburg. 

Quelle: Lageberichte Nr. 41, 31 Mai 1921 (BArch, R 1507/2010). 

– KULBE, PETER, Bezirksrat des Bezirks Wasserkante, AAUE. 

Quelle: „An die russische Botschaft in Berlin, Unter den Linden“, Die Aktion Nr. 17/18, Ende September 1925, S. 504. 

– KÜNITZ, JOHANN (1879-?), vor 1914 Mitglied der Anarchistischen Föderation Deutschlands 
(AFD); 1920 wechselte er zur KAPD. 

Quelle: Helge Döhring: Anarcho-Syndikalismus in Deutschland 1933-1945, Schmetterling Verlag, Stuttgart 2013, S. 117. 

– KÜCHLER, MARTIN, AAUE, Redakteur Proletarischer Zeitgeist, Freital/Heidenau. 

Quelle: Nick Heath: https://libcom.org/history/1919-1945-the-proletarischer-zeitgeist 

– KUNOW, WILHELM (1896-1978), Berlin-Steglitz, GHA der KAPD, 1927. 

Quelle: Rundschreiben Nr. 7, Zur Information (Berlin, Nov. 1927), S. 2-7. 

– KUNTZE, KARL (1909-1980?), geboren in Schivelbein/Świdwin (Pommern) war der Sohn eines 
sozialdemokratischen Lokomotivführers. Von 1925 bis zum Abitur 1929 besuchte er die 
Staatliche Bildungsanstalt in Berlin-Lichterfelde, trat 1927 der SPD bei und nahm an der 
Arbeit der Sozialwissenschaftlichen Vereinigung (SWV) ehemaliger Linkskommunisten und 
linker Sozialdemokraten, die u.a. von seinem Onkel Karl Schröder* geleitet wurde und aus 
der rätekommunistische Rote-Kämpfer Kreis hervorging, teil. 1929-1931 Lehrerausbildung in 
Frankfurt/Main und Mitarbeit im sozialistischen Studentenbund. 1931 kehrte Kuntze nach 
Berlin zurück, war Lehrer an der experimentellen Volksschule der Karl-Marx-Schule (Berlin-
Neukölln) und an der konspirativen antifaschistischen Arbeit der Roten Kämpfer (RK) 
beteiligt. 

Anfang 1934 nach Pokraken (Ostpreußen) [Seit 1946: Ленинское] als Dorfschullehrer 
versetzt, wurden er und seine Frau MARIANNE KUNTZE nach Kontakten mit und Besuch 
Restgruppen der KAPD (Königsberg) in November 1934 verhaftet und wegen „Vorbereitung 
zum Hochverrat“ zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt. 

Nach der Verurteilung zunächst vom Wehrdienst ausgeschlossen, wurde Kuntze 1942 zur 
sogenannten Bewährungseinheit 999 einberufen, 1943 in Nordafrika eingesetzt und kam 
dort in Kriegsgefangenschaft. In den USA nahm er intensiv an der kulturellen und politischen 
Aufklärungsarbeit deutscher „Antifaschisten“ unter ihren Mitgefangenen teil, zuletzt als 
Studienleiter der Arbeitsgruppen des „special-project“ Lagers Fort Kearney, die durch 
Mitarbeit an den Planungen der Gewahrsams-, dann Besatzungsmacht USA die 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ostpreu%C3%9Fen
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Neugestaltung Nachkriegsdeutschlands zu beeinflussen versuchten. Nach der Rückkehr nach 
Deutschland leitete Kuntze 1946-1951 den Schulfunk von Radio Stuttgart (Süddeutscher 
Rundfunk), wurde während des kalten Krieges aus dieser Stellung gedrängt, arbeitete dann 
bis 1972 im Baden-Württembergischen Schuldienste und starb in Dinkelsbühl. 

Quelle: Olaf Ihlau, Die rote Kämfer. Ein Beitrag zur Geschichte der Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik und im Dritten Reich, 
Politladen-Reprint Nr. 8, Erlangen 1971, S. 172; IISG (Amsterdam): Karl Kuntze Papers: https://search.socialhistory.org/Record/ARCH00768. 

– KUNZE (KUNTZE?), ELLEN, Potsdam, KAPD/AAU; ab 1928 Redakteurin des Kampfruf; 1931-
1933 KAU; 1945 KPD/SED, Sekretärin von Weiland, 1948 SED Ausschluss, Flucht nach Ost-
Berlin, danach nach Westdeutschland. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 244. 

– KUNZE, FRITZ (12.10.1895–1960?), alias SACHSE; SACKERMANN, RICHARD PETERSEN, R. P., Berlin-
Lichtenberg, zweiter Mann von Anna Classe-Lange; Drogist, Korrektor, Ingenieur, 
Fachschriftsteller. Sein Schwager war Hans Pfeiffer (1895-1968), Parteisekretär für die KPD 
unter anderem in Magdeburg, Nürnberg und Berlin tätig. 

Während des Kriegs war Kunze FSJ, Spartakusbund, danach 1917 USPD. In November 1918, 
war er Sanitäter auf der russischen Front in Baranowitschi (Бара́новичи), Weißrussland. 
Zurückgetreten nach Berlin ist er Delegierte bei dem Berliner Arbeitslosenrat ernannt. Er ist 
Schriftführer der KPD-Fraktion bei dem Berliner Arbeiter- und Soldatenrate. Im April 1919 ist 
er von der KPD nach München gesandt, danach mit der Niederlage der Räte-Republik kehrt 
er nach Berlin zurück.  

Nach dem Heidelberger Parteitag der KPD im Oktober 1919, allein zwei Mitglieder der 
Sektion von Berlin-Lichtenberg unterstützen die Leitung von Paul Levi, Wilhelm Pieck und 
Clara Zetkin. Seit April 1920 hat Kunze wichtige Verantwortlichkeiten an der Spitze des KAPD. 
Er ist Leiter der Kampf-Organisation der KAPD und Redakteur der KAZ, zusammen mit Max 
Rosam* und Karl Schröder*.  

Im Mai 1921, als gesetzlicher Verantwortlicher der KAZ, wird er für den Artikel „Der Geist von 
Max Hölz ist wach„ verhaftet, der in Wirklichkeit von B. Reichenbach* geschrieben war. Er ist 
von einem Sondergericht für „Hochverrat“ geurteilt. Er wurde sechs Wochen später befreit. 

Im Juli 1921 wurde er von der KAPD nach Rußland – mit Dokumenten eines 
Kriegsgefangenen, der ins Land zurückkehrte – gesandt. Im Zug nach Leningrad trifft er den 
Dadaisten-Maler Joahnnes Bader (1875-1955). 

In Moskau ist Fritz Kunze, als Redaktionssekretär der KAZ, der Organisationsleiter der KAPD 
Delegation am III. Weltkongress der Komintern. In Leningrad, als Leiter der 
Kampforganisation der KAPD nimmt er an einem Offizierskurs teil. 

In einem einige Jahrzehnten später über seine abenteuerliche Reise geschriebenen Berichte, 
unterstrich er, dass in Russland die „große Mehrheit der Bevölkerung analphabetisch blieb“. 
„Der Arbeiter in Deutschland sogar der Arbeitslose lebt besser, hat bessere Nahrung, die 
reichlicher ist, als sogar diejenige von Abgeordneten des Kongresses“. 

Er bewundert besonders Trotzki: „Trotzki hielt eine Rede zum Beispiel auf Deutsch, trank aus 
einem Wasserglas, sprach dann auf Russisch, trank erneut einen Wasserschluck und sprach in 

http://aaap.be/Pages/KAPD-Members.html#pet4
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französischer Sprache“. Kunze spricht auch mit Lenin, und trifft Krupskaya sowie die 
Schwester von Lenin. 

Er kehrt mit der Delegation des KAPD nach Hamburg zurück, befindet sich aber schnell 
arbeitslos. Er ist an dem Kongreß der Berliner Arbeitslosen delegiert genannt. Er kann aus 
der Arbeitslosigkeit ausgehen, als Drogist arbeitend, dann als Korrektor bei Verlag E. S 
Mittler und Sohn. 

Er wurde Sekretär der Organisation der KAPD, Mitglied seines GHA, bis ungefähr 1929, 
zusammen mit Adam Scharrer* und August Wülfrath *. 1926 und 1927 war er Redakteur der 
theoretischen Zeitschrift Proletarier unter dem Federnamen von RICHARD PETERSEN. 

Er trat 1931 aus der KAPD und kehrte mit seiner Lebensgefährtin Anna Classe-Lange in die 
KPD zurück. Er schrieb im März 1933 eine illegale Flugschrift: Was wollen die Kommunisten? 
Er wurde den 28. April 1933 verhaftet, danach interniert in dem Sonnenburg (Słońsk) KZ. 
Nach sechs Wochen ist er befreit. 

Von neuem arbeitslos geworden, vorbereitet Kunze technische Prüfung. Er konnte also 
arbeiten als Ingenieur (Röhrenentwicklung) bei Telefunken in Berlin ab 1938 bis 1945.  

Nach Mai 1945, mitbegründet er die KPD Sektion in Berlin-Kaulsdorf sowie den Kaulsdorfer 
Kulturbund „für die Erneuerung der deutschen Kultur“. Er wurde Fachschriftsteller für Radio-
Technik. 

Es scheint, dass er später jegliche politische Tätigkeit verließ, stehend vorsichtig aus den 
Reihen der SED. 

Quellen: Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni – 21. Oktober 1921 (BArch, R 1507/2053); R 
134/53, Nr. 7691/21.II, 10 Oktober 1921; (Bernard Reichenbach) „Der Geist von Hölz ist wach!“, Kommunistiche Arbeiter-Zeitung, Nr. 179, 
Berlin 1921; Richard Petersen, R. P., „Panzerkreuzer Potemkin“, ibid., S. 107-108; „§ 218 – Gefängnis statt Zuchthaus“, Proletarier, Heft 8/9, 
September 1926, S. 154-158; „Von Henkern und Henkersknechten“, Proletarier, Heft 10, Oktober 1926, S. 191-194; „Der trockene 
Faschismus“, Proletarier, Heft 12, Dez. 1926, S. 227-232; „Krieg gegen China“, Proletarier, Heft 2, Februar 1927, S. 33-37; „Sklavenaufstand 
in Indonesien“, ibid., S. 46-47; „Kampf um Asien. Chinas wirtschaftliche Bedeutung“, Proletarier, Heft 4/5, Mai 1927, S. 87-91; „Australiens 
wirtschaftliche Verselbständigung“, Proletarier, Heft, 6, Juni 1927, S. 131-133; „Österreichischer Gemeindesozialismus. Die Lehren aus den 
Wiener Juli-Kämpfen“, Proletarier, Heft 7, August 1927, S. 169-172; „Sacco und Vanzetti und das Weltproletariat“, Proletarier, Heft 9, 
September 1927, S. 197-199; „Der Streik der Braunkohlengräber“, Proletarier, Heft 10/11, Nov. 1927, S. 226-231; (Fritz Kunze) Was wollen 
die Kommunisten?, o. J. o. O. (April 1945), 4 S., IISG Bro D 424/600; Bundesarchiv Lichterfelde, Fritz Kunze Erinnerungen (SgY 30/0535). 

– KURRAT, FRITZ, Leipzig, Schumacher, KPD, AAU, KAU, nach 1933 illegale Arbeit, KZ, nach 
Entlassung wieder illegale Arbeit, nach 1945 KPD/SED. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 130. 

– KUSCHEWSKI, KURT, Berlin, Kassierer, KAPD, ein der Verantwortlichen der AAU in Berlin; 
später AAUE. Er erklärte den 13. April 1921, während einer Funktionärversammlung, dass er 
„abrücken müsse von einer Partei, die … sich zu einer Partei herausbilde, in der sich eine 
Führerpolitik und eine gewisse Führerdiktatur breitmache“. 

Quellen: Lageberichte Nr. 36, 26 April 1921 (BArch, R 1507/2008); „Wirtschaftsbezirk Gross-Berlin“, Die Aktion, Heft 17/18, 30. April 1921, S. 
258; KAPD Kongress August 1920: http://www.left-dis.nl/d/kapd0820.pdf. 

– KÜSTER, Februar 1921 Kongress der KAPD in Gotha, Delegierte. 

Quelle: http://www.left-dis.nl/d/kapd02.21.pdf. 

 – LÄMMERZAHL, MAX, Stellvertreter im Berliner Arbeitsausschuss, AAU Berlin.  
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Quelle: Lageberichte Nr. 39 (BArch, R 1507/2009); Bundes-Archiv Lichterfelde, RY 1/ I/5/4/1. 

– LAMPE, FRIEDRICH, Arbeiter, Berlin AAUE. 

Quelle: „Offener Brief eines Arbeiters“, Die Aktion Nr. 51/52, 25. Dez. 1921, S. 726-727. 

– LAND, FRITZ, 1922-1924 AAUE Zwickau. 

Quelle: F. L., „Unser Aufbau in der AAUE“, Die Aktion, Heft 17, Berlin, 30. September 1923, S. 471–475; https://libcom.org/history/1919-
1945-the-proletarischer-zeitgeist. 

– LANGE, GUSTAV, Köln, 1920 AAU/KAPD; ab 1924 Redakteur des Kampfruf. 

Quelle: Ernst Ritter, op. cit. 

 – LANGE, KURT [=ERNST LINCKE] 

 
Rudolf Langendorf, ca. 1930 (Weber/Herbst, Deutsche Kommunisten, Dietz, 2004, S. 436) 

– LANGENDORF, RUDOLF (29.12.1894–15.9.1942), Mannheim (Baden-Württemberg), Buchhalter, 
technische Kaufmann, geboren in einer katholischen Familie in Hausen im Wiesental/Baden. 
In der November-revolution gehörte er de m Arbeiter- und Soldatenrat von Lörrach an, trat 
1919 in Mannheim in die KPD ein und hat Anfang der zwanziger Jahre in die KAPD 
beigetreten, ohne tätig zu sein. 

1925 zu einer dreijährigen Zuchthausstrafe verurteilt, wurde Langendorf nach seiner 
Entlassung Mitarbeiter der BL Baden und war dort vornehmlich für den Literaturvertrieb 
zuständig. 

Im März 1933 verhaftet, saß er bis 1935 in den KZs Heuberg, Ankenbuck und Kislau in 
„Schutzhaft“. Nach seiner Freilassung suchte er die Verbindung zu dem badischen KPD-
Funktionär Georg Lechleiter. Mit diesem und anderen KPD baute er ab 1941 die Lechleiter-
Gruppe auf, eine der stärksten KPD Widerstands-gruppen. Sie stellte in Mannheim nicht nur 
Flugblätter her, sondern auch die illegale Zeitung Der Vorbote, die sie bis zum Auffliegen der 
Gruppe in Großbetrieben verteilte. Rudolf Langendorf wurde im Februar 1942 verhaftet, im 
Mai 1942 zusammen mit Georg Lechleiter und anderen zum Tode verurteilt und am 15. 
September 1942 hingerichtet. 

Quelle: Hermann Weber, S. 436; Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 
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Heinz Langerhans [Portrait], Photo: Winterhoff [Photoatelier], Gießen 1966. 

– LANGERHANS, HEINZ (22.2.1904–4.5.1976), alias H. L., geboren in Berlin-Köpenick, Sohn des 
Juristen Georg Langerhans (1870-1918), Bürgermeister von Köpenick. Heinz Langerhans trat 
1922 der KPD bei und war als Student – wie Franz Borkenau (1900-1957), Boris Goldenberg 
(1905-1980), Wolfgang Abendroth (1906-1985), Richard Löwenthal (1908-1991), usw. – in 
der Kommunistischen Studentenfraktion (KOSTUFRA) an der Universität Frankfurt am Main 
aktiv. 

1923 Mitarbeiter der linken Bezirksleitung der KPD in Berlin-Brandenburg. Nach dem Sieg 
der Linken 1924 war er die „rechte Hand“ von Ruth Fischer in der Zentrale und Sekretär im 
Polbüro. Da er sich nach der Absetzung von Ruth Fischer und Arkadi Maslow in der linken 
Opposition engagierte, und da er gehörte auch zur Kompol-Gruppe (Korsch-Gruppe), wurde 
er 1926 als „Korschist“ aus der KPD ausgeschlossen. 

Langerhans studierte in Berlin und dann am Institut für Sozialforschung in Frankfurt/Main 
bei Max Horkheimer, 1931 Promotion zum Dr. phil. Er wurde zeitweilig als Assistent am 
Frankfurter Institut tätig. 

Im Dezember 1933 wegen Verbreitung antifaschistischer Literatur verhaftet. Die 
Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen Landesverrats und beantragte eine Strafe von 
fünfzehn Jahren Freiheitsentzug. Korsch, der sich zum damaligen Zeitpunkt bei Brecht im 
dänischen Exil aufhielt, bemühte sich daraufhin um den Nachweis, daß die inkriminierten 
Informationen – zumeist Nachrichten über Rüstungsvorgänge im nationalsozialistischen 
Deutschland – im Ausland bereits vor Drucklegung der von Langerhans vervielfältigten 
Zeitung bekannt waren. Schwedische Anarchosyndikalisten (SAC) druckten auf seine Bitte 
eine Publikation mit den entsprechenden Meldungen und datierten das Blatt zurück; Harald 
Andersen-Harild, Mitglied der dänischen GIK, schmuggelte ein Exemplar nach Deutschland 
und ließ es Langerhans’ Verteidiger zukommen. Langerhans wurde daraufhin nicht wegen 
Landesverrats, sondern „nur“ wegen Hochverrats verurteilt und mit drei Jahren Zuchthaus 
bestraft. 

Im Mai 1935 erschien in der von Paul Mattick* redigierten International Council 
Correspondence ein thesenförmiger Aufsatz mit dem Titel „The Next World Crisis, the Second 
World War and the World Revolution“. Das Manuskript hatte zum Zeitpunkt seiner 
Veröffentlichung bereits einen langen Weg hinter sich: Im Juli 1934 in einem 
nationalsozialistischen Zuchthaus auf Zigarettenpapier verfaßt, von einer Besucherin aus 
dem Zuchthaus geschmuggelt, erreichte es seinen Adressaten Karl Korsch Ende 1934 im Exil.  
Bei seiner Entlassung wartete vor dem Tor der Haftanstalt bereits die Polizei auf ihn. 
Langerhans wurde der Gestapo übergeben, die ihn ins Konzentrationslager Sachsenhausen 
brachte. Im Rahmen einer Amnestie aus Anlaß des 50. Geburtstages Adolf Hitlers wurde er 
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im April 1939 schließlich gemeinsam mit etwa 2.000 weiteren, willkürlich ausgewählten 
Häftlingen begnadigt. 

Da Langerhans mit einer erneuten Verhaftung rechnete, ging er zunächst nach Belgien ins 
Exil. Unter dem Eindruck des Hitler-Stalin-Paktes aktualisierte er hier seine Thesen über 
Staatskapitalismus und Faschismus und ließ sie abermals Korsch zukommen. Als die 
Wehrmacht die Benelux-Staaten im Mai 1940 überrannte, überquerte Langerhans die 
französische Grenze. In Frankreich wurde er erneut festgenommen und in ein 
Internierungslager gebracht, aus dem er jedoch entkommen konnte. Mit Hilfe Korschs, des 
Matteotti-Komitees und des inzwischen in New York ansässigen Frankfurter Instituts für 
Sozialforschung erhielt er daraufhin Papiere und ein Einreisevisum für die USA. Im Mai 1941, 
fast genau ein Jahr nach seiner Flucht aus Belgien, wurde er von Felix Weil, dem Gründer des 
Instituts für Sozialforschung, in New York in Empfang genommen. 

Dort Forschungsarbeiten und von 1947 bis 1959 Professor für Soziologie am Gettysburg-
College, danach 1963 in Dakka. Zurückgekehrt nach Deutschland, wurde Langerhans 1964 
Professor in Saarbrücken, dann von 1966 bis 1972 in Gießen, dort Direktor des Seminars für 
Politik. Er hatte schon 1944/45 mit Ruth Fischer in New York The Network herausgegeben 
und ihr Buch Stalin und der deutsche Kommunismus ins Deutsche übersetzt. 

Heinz Langerhans starb in Bad Homburg (Hesse) am 4. Mai 1976. 

Quellen: (Heinz Langerhans) “The Next World Crisis, the Second World War and the World Revolution (Theses)”, International Council 
Correspondence, Vol. 1, Nr. 8, Mai 1935, S. 7-12 [https://www.marxists.org/subject/left-wing/icc/1935/05/thesis.htm]; Karl Korsch, 
“Remarks on The Theses regarding the Next World Crisis, the Second World War and the World Revolution”, ibid., S. 13-22 
(https://www.marxists.org/archive/korsch/1935/05/remarks.htm); Heinz Langerhans, Das Ende der deutschen politischen Emigration. Ein 
Brief an einige Emigranten, New York 1944; Partei und Gewerkschaft : eine Untersuchung zur Geschichte der Hegemonie der Gewerkschaft 
in der deutschen Arbeiterbewegung 1890 – 1914, Kollektiv, Berlin 1972; Michael Buckmiller & Jörg Kammler, „Revolution und 
Konterrevolution. Eine Diskussion mit Heinz Langerhans“, in Über Karl Korsch, Jahrbuch 1, Fischer Taschenbuch Verlag, 1973, 
Frankfurt/Main, S. 267-291; Michael Buckmiller, Anmerkungen zu Heinz Langerhans und seinem Bericht über das „Buch der 
Abschaffungen“ von Karl Korsch, Archiv für die Geschichte des Widerstands und der Arbeit, 1987, S. 99-105; Das „Staatssubjekt Kapital“. 
Heinz Langerhans und seine Gefängnisthesen, in Heinz Langerhans, Staatssubjekt Kapital. Texte zur Diskussion um Faschismus, Krieg & Krise, 
Materialien zur Aufklärung und Kritik, Halle/Saale 2004; Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de; Ruth 
Fischer Papers: Guide, Houghton Library, Harvard Library, Harvard University: http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou00448. 

– LANGFELD, MARTIN, Zittau, 1922 AAUE. 

Quelle: Die Aktion, 1921, S. 725. 

– LANZER, ROBERT [=RUDOLF LEONHARD] 

– LARSZ, FRANZ [=Franz Jung]] 
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Heinrich Laufenberg (links) mit Wilhelm Heise, Vorsitzenden des Hamburger Arbeiter- und Soldatenrates, 28. Dez. 1918. 

Laufenberg und Heise schieden am 20. Januar 1919 aus dem Rat aus. Zwei SPD wurden zu den Vorsitzenden des Arbeiter- und 
Soldatenrates gewählt. Zwei Monate später übergab der Arbeiter- und Soldatenrat die Macht an die Bürgerschaft. 
Photo: Staatsarchiv Hamburg; http://www.mopo.de/2858210, 2016] / Werbeplakat für die Hamburger KAZ, 1919. 

 – LAUFENBERG, DR. HEINRICH (19.1.1872-3.2.1932), alias KARL ERLER, geboren in Köln, als Sohn 
wohlhabender katholischer Eltern. Er studierte Philosophie und promovierte 1902 zum 

Thema Der historische Wert des Panegyricus des Bischof Ennodius an der Universität Rostock. 
Anschließend Redakteur der Zeitung der Zentrumspartei Germania in Berlin, reiste später zu 
Studienzwecken nach Großbritannien. Zurückgekehrt nach Deutschland, trat Laufenberg aus 
der Zentrumspartei aus und wurde Mitglied der SPD. Von 1904 bis 1907 Redakteur des SPD-
Organs Volkszeitung in Düsseldorf, Teilnehmer am Internationalen Sozialistenkongreß 1907 
in Stuttgart und Delegierter der SPD-Parteitage 1907 und 1911 bis 1913. 

Im Weltkrieg gehörte er zu den entschiedensten Gegnern des Krieges und der 
Burgfriedenspolitik der SPD. Gemeinsam mit Fritz Wolffheim propagierte er revolutionäre 
Massenaktionen unter Führung einer Kaderpartei nach dem Vorbild der Bolschewiki. Das 
Hamburger Generalkommando verbot ihm im August 1915 jegliche politische Arbeit und 
berief ihn zum Militärdienst ein. Von der Front zurück, übernahm Laufenberg die Führung 
der Linksradikalen in Hamburg. Durch seine und Wolffheims Initiative erlangte die kleine 
Gruppe der Linksradikalen (100 bis 200 Mitglieder) im Arbeiter- und Soldatenrat eine 
Position, die ihre zahlenmäßige Stärke bei weitem übertraf. Laufenberg wurde am 12. 
November 1918 Vorsitzender des Hamburger Arbeiter- und Soldatenrates und versuchte, 
den Führungsanspruch des Revolutionsorgans konsequent und selbstbewußt durchzusetzen. 
Seine politischen Gegner nannten ihn bald den „roten Diktator Groß-Hamburgs“ oder den 
„neuen Danton“. 

Im Verlaufe der Revolution schloß er sich 1919 der KPD an und trat am 20. Januar 1919 als 
Vorsitzender des Arbeiter- und Soldatenrates zurück. Der Nimbus von Laufenberg und 
Wolffheim aus den Revolutionstagen sicherte der jungen Hamburger KPD-Organisation 
beachtliche Anfangserfolge, sie zählte im Sommer 1919 6.000 Mitglieder. Gemeinsam mit 
Wolffheim* und Otto Rühle* trat Laufenberg für eine syndikalistische und anti-autoritäre 
Politik der KPD ein und wandte sich entschieden gegen die auf dem II. Parteitag 1919 
angenommenen Leitsätze über kommunistische Grundsätze und Taktik. Im November 1919 
in Hamburg von einem außerordentlichen Kriegsgericht zu einem Jahr Festung verurteilt, im 
April 1920 vom Hamburger Senat amnestiert. 

1919-1920 Wolffheim und Laufenberg kehrten die nationalen Ansätze ihrer Programmatik 
hervor und traten offen für die Wiederaufnahme der bewaffneten Kriegshandlungen mit 
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dem „anglo-amerikanischen Finanzkapital“ an der Seite Sowjet-Russlands ein. Im November 
1919 publizierten sie die Broschüre: Revolutionärer Volkskrieg oder konterrevolutionärer 
Bürgerkrieg?. Im Sinne des in Aussicht gestellten „revolutionären Burgfrieden für die Zeit des 
Krieges nach außen“, das heißt eine provisorische Allianz mit der Reichswehr, sondierten die 
Hamburger Dioskuren unter national-patriotisch gesinnten Militärkreisen für die 
Unterstützung ihrer außenpolitischen Ziele. 

Laufenberg wurde vom III. Parteitag 1920 aus der KPD ausgeschlossen, führte daraufhin fast 
die gesamten Hamburger Mitglieder zur KAPD. 

Doch bereits wurden Laufenberg, Wolffheim und Emil Geiger, an der Spitze des KAPD-Bezirks 
Nord, waren Delegierte der August 1920 KAP Kongresses. Sie wurden im August 1920 aus 
dieser Partei ausgeschlossen.  

Laufenberg und Wolffheim wurden schnell vollkommen isoliert. Im September 1920 eigens 
entstand die „Freie Vereinigung zum Studium des deutschen Kommunismus“, eine 
„Propagandagesellschaft“, die als Theoriezirkel den parallel dazu in Bremerhaven 
gegründeten „Bund der Kommunisten“ ergänzte. Der ‚Bund der Kommunisten’ sollte die 
„Organisation der revolutionären Verteidigung gegen die imperialistischen Mächte des 
Völkerbundes“ bilden und dazu den „Aufbau der roten Armee“ vorantreiben. Neue 
Ortsgruppen des „Bundes“ entstanden zwar auch außerhalb Hamburgs, Bremerhavens und 
Berlins, zerfielen jedoch ausnahmslos nach kurzer Zeit. 

Lediglich die Hamburger Gruppe, die anfangs 200 Mitglieder zählte und sich dann auf rund 
150 Mitglieder einpendelte, existierte einige Jahre. Nach spektakulären Anfangserfolgen der 
„Freien Vereinigung zum Studium des deutschen Kommunismus“ unter den durch die 
Friedensbedingungen diktierte Auslieferung der Handelsschiffe deklassierten Kapitänen und 
Schiffsoffizieren, sanken die Propagandazirkel schnell bis zur völligen Bedeutungslosigkeit 
herab, zumal im Herbst 1920 mit dem Rückzug der Roten Armee aus Polen die Überzeugung 
an eine beginnende Hegemonie Sowjet-Russlands in den verunsicherten bürgerlichen 
Kreisen rapide geschwunden war. 

Die Absicht von Laufenberg-Wolffheim, die AAU im Bezirk Wasserkante in den „Bund der 
Kommunisten“ zu überführen, scheiterte angeblich an dem aus KPD und KAPD gebildeten 
paritätischen Kampfausschuss, der im April 1921 ihren Ausschluss aus der AAU durchsetzte. 

Im September 1921 gründete er den Hamburger Kulturverlag, der seine Theoriezeitschrift 
Volkswart mit dem programmatischen Untertitel „Parteilose Halbmonatsschrift für 
klassenlosen Aufbau und revolutionäre Außenpolitik“ herausgab. 

Nach 1923 baute Laufenberg eine kleine Druckerei in Hamburg auf, nachdem er mit 
Wolffheim gebrochen hatte. 1923 war er Herausgeber der Zeitschrift Weg und Ziel – Organ 
für deutschen Aufbau. Im Jahre 1927 war er Mitherausgeber der Zeitschrift Harpune – 
Monatsschrift für Kulturradikalismus und distanzierte sich vom Marxismus mit dem Artikel: 
„Karl Marx, der Idealist der materialistischen Geschichtsauffassung“. 

Heinrich Laufenberg starb völlig verarmt am 3. Februar 1932 in Hamburg. In einem Nachruf 
des Kampfruf, Organ der AAU, wurde er als „entschiedener Gegner des 
Nationalsozialismus“ gewürdigt. 

Quellen: Karl Radek/August Thalheimer, Gegen den Nationalbolschewismus!, KPD, Berlin 1920; Arthur Goldstein, Nation und Internationale, 
Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Hamburger Nationalkommunismus, KAPD, Berlin (Juli) 1920; Otto-Ernst Schüddekopf, Linke 
Leute von rechts. Die nationalrevolutionären Minderheiten in der Weimarer Republik, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1960; Louis Dupeux, 
„Nationalbolschewismus“ in Deutschland 1919-1933. Kommunistische Strategie und konservative Dynamik, Verlag C.H. Beck, München 
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1985; Uwe Schulte-Varendorff, Die Hungerunruhen in Hamburg im Juni 1919, eine Zweite Revolution?, Hamburg University Press, Verlag 
der Staats‐ und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, Hamburg 2010: http://hup.sub.uni-hamburg.de; Biographische 
Datenbanken; Wikipedia; Hartmut Rübner, „Vom „politischen Generalstreik“ zum „revolutionären Volkskrieg“. Heinrich Laufenberg als 
Zentrumspolitiker, Sozialdemokrat, Rätekommunist und „Nationalbolschewist“!“, Geschichte von unten: www.geschichtevonunten.de; 
Hans-Werner Klausen, „Zusammenschluß der Arbeiter und der Nation: Heinrich Laufenberg, Fritz Wolffheim und der Hamburger 
Nationalbolschewismus“, 3. Februar 2012: https://hanswernerklausen.wordpress.com/2012/02/03/zusammenschlus-der-arbeiter-und-der-
nation-heinrich-laufenberg-fritz-wolffheim-und-der-hamburger-nationalbolschewismus; Paul Frölich [Reiner Tosstorff, Hrsg.], Im radikalen 
Lager. Politische Autobiographie 1890–1921, Basis-Druck, Berlin 2013. 

– LEHNERT, RUDOLF, Pirna, AAUE, Zwickauer-Richtung. 

Quelle: Proletarischer Zeitgeist. 

 
Rudolf Leonhard, Französischer KZ Le Vernet (Ariège), um 1940 [http://www.campduvernet.eu/medias/images/RudolphLeonhard.jpg] 

– LEONHARD, RUDOLF (1889-1953), alias RAOUL LOMBAT, ROGER LEHARDON, ROBERT LEWANDOWSKI, 
ROBERT LANZER, entstammte einer jüdischen Rechtsanwaltsfamilie und studierte 
Rechtswissenschaften und Philologie in Berlin und Göttingen. 1914 meldete er sich 
als Kriegsfreiwilliger und nahm am Ersten Weltkrieg teil. Er wandelte sich schnell von einem 
Befürworter zu einem entschiedenen Gegner des Krieges und kam vor ein Kriegsgericht. 

Leonhard trat 1918 in die USPD ein und beteiligte sich 1918/19 als Anhänger von Karl 
Liebknecht und Rosa Luxemburg aktiv an revolutionären Kämpfen. 1919 trat er der KPD bei, 
die er 1921 wieder verließ, um sich der linkskommunistischen KAPD anzuschließen, aus der 
er nach einem Jahr wieder austrat. 1918 heiratete Leonhard die Schriftstellerin Susanne 
Köhler (1895-1984) [sie wurde 1936 verhaftet in UdSSR und verbrachte zwölf Jahre in Gefangenschaft im Arbeitslager Workuta 

und in Sibirien]; die Ehe wurde nach einem Jahr wieder geschieden. 

Seit 1919 freischaffend, war er Autor der Weltbühne und arbeitete für den Verlag Die 
Schmiede als Lektor und Herausgeber zweier bedeutender Reportagereihen „Außenseiter 
der Gesellschaft“ und „Berichte aus der Wirklichkeit“. Ende November 1925 initiierte er 
die Gruppe 1925 und leitete sie. Diese Gruppe war ein loser Zusammenschluss von 39 
vorwiegend linken deutschen Schriftstellern und Künstlern (darunter Bertolt Brecht, Alfred 
Döblin, Albert Ehrenstein, Leonhard Frank, Walter Hasenclever, Walter Mehring und Kurt 
Tucholsky). Nach Differenzen über das Profil der Gruppe erklärte Leonhard im Januar 1927 
seinen Austritt. 

Im März 1928 übersiedelte er auf Einladung seines Freundes Walter Hasenclever nach Paris 
und lebte dort bis 1934 in dessen Wohnung. Im April 1933 beteiligte sich Leonhard an der 
Gründung der „Ligue des combattants de la paix“ und wurde mit Albert Einstein Präsident 
der deutschen Sektion. Im Zuge der Gleichschaltung ging am 31. Juli 1933 der 
„Schutzverband Deutscher Schriftsteller“ im „Reichsverband Deutscher Schriftsteller“ auf; 
Leonhards initiierte die Gründung des Schutzverbandes Deutscher Schriftsteller im 
Ausland und war ab dessen Gründung am 30. Oktober 1933 dessen französischer 
Sektionsvorsitzender. Seine Erlebnisse einer Reise nach Spanien während des Spanischen 
Bürgerkriegs 1937 verarbeitete er im Erzählungsband Der Tod des Don Quijote. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Unabh%C3%A4ngige_Sozialdemokratische_Partei_Deutschlands
https://de.wikipedia.org/wiki/Novemberrevolution
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Liebknecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Liebknecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Rosa_Luxemburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunistische_Partei_Deutschlands
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunistische_Arbeiterpartei_Deutschlands
https://de.wikipedia.org/wiki/Susanne_Leonhard
https://de.wikipedia.org/wiki/Susanne_Leonhard
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Weltb%C3%BChne
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verlag_Die_Schmiede&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verlag_Die_Schmiede&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fenseiter_der_Gesellschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fenseiter_der_Gesellschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Gruppe_1925
https://de.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_D%C3%B6blin
https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_D%C3%B6blin
https://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Ehrenstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Frank
https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Hasenclever
https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Mehring
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Tucholsky
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Tucholsky
https://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichschaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzverband_deutscher_Schriftsteller
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzverband_deutscher_Schriftsteller
https://de.wikipedia.org/wiki/Spanischer_B%C3%BCrgerkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Spanischer_B%C3%BCrgerkrieg
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1939 bis 1944 wurde er im Lager Le Vernet (Ariège) interniert. 1941 setzten sich 
einflussreiche französische Persönlichkeiten für Leonhard ein und baten um seine Entlassung, 
die aber nicht erfolgte. Später wurde er in das Geheimgefängnis Castres gebracht, konnte 
allerdings flüchten, wurde zurückgebracht und flüchtete erneut und lebte dann im 
Untergrund in Marseille. Als Mitglied der französischen veröffentlichte er unter den 
Pseudonymen RAOUL LOMBAT, ROGER LEHARDON, ROBERT LEWANDOWSKI und ROBERT LANZER 

Widerstandsgedichte und verfasste Flugblätter. 1944 kehrte er nach Paris zurück. 1947 
nahm er am Ersten deutschen Schriftstellerkongress teil und übersiedelte 1950, bereits 
schwer erkrankt, nach Ost-Berlin. Als sogenannter Westemigrant und mutmaßlicher Vater 
von Wolfgang Leonhard (1921–2014) spielte er im literarischen Leben der DDR trotz 
Fürsprache zahlreicher Freunde und des Eintritts in die SED nur eine untergeordnete Rolle. 

Quellen: SAPMO, Berlin-Lichterfelde: Personalbogen von Rudolf Leonhard vom 3. September 1952, DY, 30/IV/2/11/266/7; Wikipedia: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Leonhard. 

– LEUTKUSS (= DAUTGUSS), Braunschweig 

– LEWANDOWSKY, FRIEDRICH (27.02.1875– Juni 1924), geboren in Königsberg, KPD, KAPD.  

Er verstarb am Anfang 1924 nach einer Operation im Lazarett. 

Quelle: Volker Ullrich, Der ruhelose Rebell Karl Plättner 1892-1945. Eine Biographie, C.H. Beck, München, 2000. 

  
Erich Lewinsohn, 1912? und 1925 [Rolf Hotte, Sie mögen alle Hünde hetzen. Die Dresdner Arbeiterjugend im Kampf gegen das 

Reichsvereinsgesetz und den ersten Weltkrieg (1906-1918), Dresden, 1958, S. 51 & 61] 

 – LEWINSOHN, ERICH PAUL (17.01.1892-1970?), alias WILLY; geboren in Dresden, Sohn der 
Sozialistin Auguste GANTZE (1868-1957), verheiratet mit Salomon Lewinsohn, 1907 Delegierte 
des sächsischen SPD Frauenverein zum Internationalen Sozialistenkongreß in Stuttgart; 
Gärtnergehilfe in Dresden, war Erich Lewinsohn – mit Marie Griesbach* – die leitende Figur 
der sächsischen FSJ während des Krieges. Mit seinem jüngeren Bruder Felix, und Otto Rühle, 
teilt er als Pirnaer Delegierte an der Jenaer Jugendkonferenz am 23.-24. April 1916 in Jena. 

Im Herbst 1917, nach einem Demonstrationsstreik in Dresden und Umgebung gegen den 
Krieg (2.–3. Sept.) festgenommen und interniert (er sollte 8 Jahre hinter Zuchthausmauern 
verbringen). Befreit von der November-Revolution, mit Otto Rühle*, Heinrich Heynemann* 
und Marie Griesbach IKD, danach KPD, und Opposition nach dem Heidelberger Kongress 
(Oktober 1920) 

Im April 1920, als Dresdner-Pirnaer Bezirk, tritt er der KAPD bei. Während des August 1921 
KAPD Kongresses schreibt er zusammen mit Hermann Zinke* und Johannes Graudenz* den 
„Aufruf an das Proletariat Deutschlands“. 

Im August 1921, mit seiner Gefolgschaft (sechs Personen aus der Familie Lewinsohn) kommt 
er zur KPD zurück. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Le_Vernet_(Internierungslager)
https://de.wikipedia.org/wiki/Castres_(Tarn)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ost-Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Leonhard
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Demokratische_Republik
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialistische_Einheitspartei_Deutschlands
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Von September 1921 bis 1933 folgt er alle Wenden der KPD. Nach 1933, inhaftiert, als KPD 
interniert in Dachau (9.2.1937 bis 22.9.1938), danach in Buchenwald (Oktober 1938?-1945?), 
wo er nahm aktiv an der Arbeit der illegalen KPD Zelle teil. Überlebend den Krieg und den 
Buchenwald KZ, 1945 KPD/SED, wurde er „Parteiveran“ in Hainsberg (Sachsen). 

Quellen: Ministerium des Innern Nr. 11075 (Teil 1 und 2), Stadtarchiv Dresden; E.L.: „Bericht der Sozialistischen Jugendorganisation 
Deutschlands“, Jugend-Internationale Nr. 10, Zürich, 1. Oktober 1917, S. 12-14; E.L., in Protokoll der Reichskonferenz der Opposition der 
freien Sozialistischen Jugend Deutschlands 28 und 29. August 1920 in Leipzig, Verlag Opposition der FSJ (IISG D1248/1 12), S. 9, 14, 18, 23-
24; „Familie Lewinsohn bei der KPD!“, KAZ Nr. 229, Sept. 1921; Franz Pfemfert, Die Aktion, Heft 37/38, 17. Sept. 1921, S. 526-527, 611; Rolf 
Hotte, Sie mögen alle Hunde hetzen. Die Dresdner Arbeiterjugend im Kampf gegen das Reichsvereinsgesetz und den ersten Weltkrieg (1906-
1918), Dresden, 1958; E.L., Haussuchungen bei ‚Mutter Auguste‘. Unter der Fahne der Revolution. Die Dresdner Arbeiter im Kampf gegen 
den 1. Weltkrieg. Die Novemberrevolution und die Gründung der KPD in Dresden (1914-1919), Schriftenreihe zur Geschichte der Dresdner 
Arbeiterbewegung, Heft 5, 1959, S. 93; Barbara Weinhold, Eine trotzkistische Bergsteigergruppe aus Dresden im Widerstand gegen den 
Faschismus, ISP, Köln, Oktober 2004, S. 108; SAPMO, Berlin-Lichterfelde, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, DY 55 Vereinigung 
der Verfolgten des Naziregimes, Namenskartei DY 55/V 287/799. 
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Ienaer Untergrundkonferenz der Freien Sozialistischen Jugend, 23. und 24. April 1916, in dem Vegetarischen Speisehaus Academia, zu 
welcher Karl Liebknecht und Otto Rühle teilnahmen. Auf dem Photo: Felix Lewinsohn [stehend, erster zu links] und Erich Lewinsohn 

[sitzend, zweite ab links]. Erste Reihe, sitzend zu links, Robert Hauschild (1900-1937) (in kurze Hosen), Gera. Mitglied der KPD, 
marxistischer Philosoph, im Exil in UdSSR 1932, wurde er als «Trotzkist-Brandlerianer» erschossen. Stehend zu rechts: Otto Dattan (1875-

1938), Elberfeld, KPD, 1935 geflüchtet in UdSSR, 1938 verurteilt zu 10. Jahren im Gulag. Stehen, fünfte ab links: Rosi Wolfstein (1888-1987), 
Duisburg, Freundin von Rosa Luxemburg und Gefährtin von Paul Frölich [Quelle: Illustrierte Geschichte der deutschen Revolution, 

Internationaler Arbeiter-Verlag, Berlin, 1929, S. 131]. 
 

 – LEWINSOHN, FELIX (13.09.1897-?) (anderer Geburtstag: 19.3.1897); geboren in Dresden; 
jüngster Bruder von Erich Lewinsohn*; Elektromonteur in Dresden, FSJ, Nov. 1918 IKD, 1920-
1921 KAPD, danach August 1921 KPD. 

Während des Nazismus, verhaftet und interniert in Dachau (20 Mai-18 Juni 1937). Als 
„polnischer Jude“, wahrscheinlich deportiert nach Polen während der Zweiten Weltkriegs.  

Quellen: Ministerium des Innern Nr. 11075 (Teil 1 und 2), Stadtarchiv Dresden; „Familie Lewinsohn bei der KPD“, in KAZ Nr. 229, September 
1921, S. 3. 

– LIEBETRAU, ERNST, Propaganda und Bildungskommission der AAUE Ortsgruppe 
Frankfurt/Main, Bergstraße 5; Verantwortungsträger der INO (Internationale Nachrichten-
dienst der AAUE), Esperanto Zeitschrift, 1924-1932. 

Quellen: „Arbeitsbericht der Ortsgruppe Frankfurt a. M. der AAU-E“, Die Aktion Nr. 13/14, 12. April 1923, S. 193-196; „Aufruf der 
‚INO‘ (Internacia Informservo)“, Die Aktion Nr. 3/4, 23. Februar 1923, S. 102. 

– LICHTENBERG, ERNST [= BIEDERMANN] 

– LIEBING, WALTER (1890-Juli 1974), geboren in Leipzig, 1907 FSD; 1909 Teilnahme an 
Arbeiterunruhen in Lodz (Polen), inhaftiert; 1917 Spartakusbund, 1919 KPD; 1923? aus der 
KPD Austritt; 1925?-1928, KAPD und AAUD Obmann für Mitteldeutschland; ca. 1928 Bruch 
mit der KAPD; 1928-1930 AAU; 1931-1933 Reichsleitung der KAU. 

Während der 1931 Gründungskonferenz verwirft jegliche politische Zusammenarbeit mit der 
KAPD, die er für „konterrevolutionär“ erklärt: 

„Die Parteiverneinung bei uns ist nicht entstanden, weil wir uns mit den Einheitlern vereinigen wollten, 
sondern aus geschichtlicher Erkenntnis. Seit ich Mitglied der Union bin, war ich stets Parteiverneiner… 
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KAU soll nicht einen neuen Namen kennzeichnen, sondern darauf hinweisen, dass die Tendenz der 
Organisation Kommunismus ist. Die ideologische Einstellung der Einheitsorganisation schließt sich der 
der Union in Mitteldeutschland an… Wenn heute Mitglieder der Reste der KAP. zur Union kommen, 
muss man sie aufnehmen. Sie müssen aber mit der KAP. gebrochen haben, weil diese KAP. genau so 
konterrevolutionär ist wie jede andere Partei. Wenn die Genossen der KAP. diese Einsicht haben, haben 
sich innerlich damit auch schon gebrochen“. 

Er wurde am 11. Juni 1933 verhaftet und furchtbar von der Polizei misshandelt: 

 „Die Vernehmungen waren grauenhaft. Man versuchte, da man völlig im Dunkel tappte, aus mehr 
etwas herauszuquetschen. Es gelang nicht. Die rechte Niere wurde völlig zerschlagen, der linke Oberarm 
zertreten. 13 Zähne ausgeschlagen. Zweimal Blutsturz au der Lunge durch das aus mir Herumtrampels. 
Schädelbruch mit Gehirnbluten, rechtsseitig fast völlige Lähmung“.  

1933-1934 KZ Hohnstein. Im April 1934 im KZ Colditz unter Nierenbluten 
zusammengebrochen. Er beendete seine Haftzeit im Sank-Jacobi-Krankenhaus in Leipzig, aus 
dem er am 7. Juni entlassen wurde.  

Er leitete sofort eine illegale Aktivität. Zusammen mit Fritz Kurrat*, Karl Heino* und Herbert 
Brummer*, stellte er illegale Schriften her. Liebing hielt die politische Verbindung nach Berlin 
aufrecht. 

1944 Wehrmacht, 1946 Rückkehr aus einer englischen Kriegsgefangenschaft nach Leipzig; er 
tritt bei der SED ein und arbeitet für das Sowjetische Nachrichtenbund (SNB); 1950 aus SED-
Parteischule wegen KAU-Mitgliedschaft entlassen. Er erhielt doch 1959 den Vaterländischen 
Verdienstorden (Bronze). 

Quellen: Protokoll der Vereinigungs-Konferenz der A.A.U.D. und A.A.U.D.E. (10. Reichskonferenz der Allgem[eine]. Arb[eiter].–Union 
Deutschlands ; 24.-27. Dezember 1931 zu Berlin), Berlin, 1932, S. 8, 10, 32, 44, 46 [Archiv von Harald Andersen-Harild, Arbejdermuseet & 
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA), Kopenhagen]; Sächsisches Staatsarchiv, Leipzig: SED 5.01/v.205; SAPMO BArch, 
Erinnerungen SgY 30/0575; Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemässe Leben des Berliner 
Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 129. 

– LIEBY, EUGEN, geboren in Elsass-Lothringen, Dreher, KAPD. 

Quelle: Ernst Ritter, op. cit.: Lageberichte Nr. 58 (BArch, R 1507/2015); Peter Kuckuk, «Syndikalisten und Kommunistische Arbeiterpartei in 
Bremen in der Anfangsphase der Weimarer Republik», Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit (AGWA), Nr. 14, Bochum, 
1996, S. 15-66. 

– LIEPE, JOHANNES HANS (1900-?), Schlosser, Berlin-Pankow, AAUD/KAPD, ab 1924 Redakteur 
des Kampfruf, KAU 1931-1934?, 1945-1946 KPD/SED; GIS; 1948 Rückzug aus der Arbeit mit 
der Weiland Gruppe; Kontakte mit der Stasi.  

Quellen: „Abonnements-Annahme-Stellen für die KAZ in Groß-Berlin“, KAZ Nr. 34, Mai 1924; Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und 
Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 134. 

– LIERS, ARTHUR, Berlin-Neukölln, KAPD/AAUD, Verantwortlicher Redakteur der KAZ und des 
Kampfrufs; Presse-Kommission; 1929 Bruch mit der KAPD; AAU; Dez. 1931-1933 KAU. 

Quelle: Protokoll der Vereinigungs-Konferenz der AAUD und AAUE (10. Reichskonferenz der AAUD, 24.-27. Dezember 1931 zu Berlin, Berlin 
1932, 59 S.  

– LILIE, FRIEDRICH (26.7.1874-?), Bremen, Kupferschmied, geboren in Bremen, AAU/KAPD. 

Quelle: Personal Nachrichten Rep 77, Titel 1800 Nr. 1. 

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/zeitschriften/id=8&count=1&recno=1&ausgabe=-1
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– LINCKE, ERNST, alias KURT LANGE, Berlin, Bauarbeiter; 1920-1929 KAPD; KAZ Redakteur; 1927-
1928 Organisator der KAPD- und AAU-Opposition (Kommunistischer Arbeiter und 
Klassenfront); Bruch mit der KAPD, danach AAU; 1931-1933 KAU. 

Während der Dez. 1931 KAU Gründungskonferenz drückt er seinen totalen Missklang mit der 
ehemaligen KAPD Theorie der „Todeskrise des Kapitalismus“ aus: 

„Der Begriff Todeskrise ist nicht fallen gelassen worden weil er eine mechanistische Auffassung bedingt, 
sondern weil sich das Proletariat diese mechanistische Auffassung zu eigen gemacht habe. Nur deshalb 
sprechen wir heute von der Niedergangsepoche… die Herrschaftsformen des Kapitalismus sich ändern 
mit seinem jeweiligen Auf- und Niedergang, weist Lin. daraufhin, dass der Faschismus kein Ausdruck der 
Stärke, sondern ein brutales Zeichen der Schwäche sei“. 

Gegenüber einer „Tolerierung“ des Staatskapitalismus in Russland (Position von 
Heynemann*), als eine Art von „jugendlichen Kapitalismus“, verteidigt Lincke die „Nicht-
Tolerierung“: 

„Wenn Gen. Hey. sagt, dass Russland seine Jugend im kommunistischen Sinne erzieht, so ist das ein Ding 
aus dem Tollhaus. Es ist doch immerhin ein Unterschied zwischen dem von uns vertretenen 
(wissenschaftlich begründeten) Kommunismus und dem, wie ihn Russland versteht. Deshalb kann 
unsere Parole nur lauten: Verneinung jeder Tolerierung.“ 

Nach Februar 1933 Exil über Dänemark nach Schweden. Harald Andersen-Harild (GIK, 
Kopenhagen), ehemaliger Verleger der Zeitschrift Marxistisk Arbejder Politik, Organ for 
Raadskommunismen (1931-1932) war gegen Ernst Lincke eingenommen. Er 
„bombardierte“ die rätekommunistischen Gruppen in den Niederländern, Vereinigten 
Staaten, und sogar Deutschland mit Briefen, die forderten, dass Lincke sofort Dänemark 
nach Schweden verlasse. Ein Zirkularbrief der holländischen GIC (20. August 1936), betonte, 
dass solche nach deutschen Kameraden gesandte Briefe die Gefahr enthielten, die alle in 
den Nazi-KZ schnell interniert würden. Der GIC forderte, dass Andersen-Harild jeglichen 
Kontakt mit dem Berliner Zentrum des Rätekommunismus aufhörte. 

Quelle: Rundschreiben Nr. 7, Zur Information (Nov. 1927), S. 2-7; Protokoll der Vereinigungs-Konferenz der A.A.U.D. und A.A.U.D.E. (10. 
Reichskonferenz der Allgem[eine]. Arb[eiter].–Union Deutschlands ; 24.-27. Dezember 1931 zu Berlin), Berlin, 1932, S. 7, 11-12, 28, 41, 44, 
49; ABA Kopenhagen, Harald Andersen-Harild Arkiv; Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben 
des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 98, 134, 137; Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA 
København): Harald Jr. Andersen-Harild Arkiv. 

– LOHMEYER, FRANZ, Dreher, Berlin, bis 1917 SPD, dann USPD; 1919 kommunistische 
Opposition; April 1920 KAPD, GHA; Juli-August Delegationsmitglied (Gast) beim III. 
Weltkongress der Komintern in Moskau; 1922 zurück zur KPD. 

Quelle: Olaf Ihlau, Die rote Kämfer. Ein Beitrag zur Geschichte der Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik und im Dritten Reich, 
Politladen-Reprint Nr. 8, Erlangen 1971, S. 173. 

– LOHMANN, JOHANNA (?-17.1.1943), AAUE Hamburg, gesetzliche Verantwortungsträgerin der 
Wochenschrift Der Unionist. 

Quelle: Die Aktion Nr. 9/10, 20. Mai 1925; Der Unionist, Hamburg, 1921-22. 

– LOHSE, PAUL, Freital 2, Kirchstr. 9, Verlag der AAUE. 

Quelle: Proletarischer Zeitgeist. 
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Peter Loquingen, um 1930 

– LOQUINGEN, PETER (14.8.1898–31.1.1965), Fabrikarbeiter, Pächter, Seifenhändler, Reisender, 
Einzelhandelskaufmann, geboren in Düsseldorf, 1919 Mitglied der SPD, dann übertritt zur 
USPD, dann im Dez. 1920 zur VKPD. Anhänger der linken Tendenzen, seit 1924 war er 
Sekretär der KPD in Hagen und Abgeordneter in den Preußischen Landtag. 

In 1925 schloss er sich zu den sogenannten „Ultralinken“. Er wurde als Vertreter der Korsch-
Gruppe am 19. August 1926 aus der KPD ausgeschlossen. Er behielt – sowie Ernst Schwarz* 
und Iwan Katz* –, trotz des Antiparlamentarismus der „ultralinken“ Bewegung, sein 
Landtagsmandat bis 1928. Er gehörte zur Leitung der Gruppe „Kommunistische Politik“ bis 
diese sich auflöste. 

Er wurde von 1929 bis 1932 Pächter einer Gastwirtschaft ins Saargebiet. Später ging er als 
Vertreter (Seifenhandel) ins Saargebiet zurück, war dort bei der Deutschen Front (DF), eine 
Massenbewegung, die aus der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP), der Zentrumspartei, 
der Deutsch-Saarländischen Volkspartei (DSVP), der Wirtschaftspartei (WP) und der NSDAP 
des Saarlandes hervorging. Nach dem Anschluss des Saargebiets Übersiedlung nach Neuss, 
wo er sich politisch nicht mehr betätigte. 1936 als Soldat eingezogen, kam er von 1936 bis 
1938 zur Feldartillerie in Magdeburg und war anschließend wieder als Reisender tätig. 

Im Zweiten Weltkrieg erneut eingezogen, geriet er bei Kriegsende in amerikanische 
Gefangenschaft und wurde dann den Franzosen überstellt. Er kehrte 1946 zurück und ließ 
sich in Düsseldorf als Einzelhandelskaufmann nieder. Politisch nicht mehr organisiert starb 
Peter Loquingen 1965 in Düsseldorf. 

Quelle: Hermann Weber/Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten, Dietz Verlag, Berlin 2004, S. 465-466. 

 
Fritz Lossau, um 1920. 

 – LOSSAU, FRITZ (25.7.1897-17.5.1987), Laborant, geboren in Hannover. Kriegsteilnehmer, 
kehrte schwerverwundet von der Front zurück. 1918 Mitglied der USPD, ging mit der linken 
USPD 1920 zur KPD. Lossau stand auf dem linken Flügel der KPD. 1924 als hauptamtlicher 
Sekretär eingesetzt, zog er im gleichen Jahr als Abgeordneter in den Preußischen Landtag ein. 
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Nach Düsseldorf übergesiedelt, führte er dort zusammen mit Peter Loquingen die ultralinke 
Opposition. Deswegen wurde er am 19. August 1926 aus der KPD ausgeschlossen. Er behielt 
sein Landtagsmandat bis Mai 1928 und schloß sich der Korsch-Schwarz-Gruppe an. Nach 
deren Spaltung ging er mit Ernst Schwarz* zur Gruppe »Entschiedene Linke«. Im April 1927 
bekam Lossau Differenzen wegen der Haltung der Gruppe zur KAP, er trat aus „politischen 
und taktischen“ Gründen aus den „Entschiedenen Linken“ aus. Sein Wiederaufnahmeantrag 
in diese Gruppe vom Mai 1927 wurde abgelehnt. Lossau war durch sein Kriegsleiden lange 
Zeit krank und politisch nicht mehr aktiv. Er ging zu den Syndikalisten und der AAU/KAU, 
trennte sich aber noch vor 1933 von dieser Gruppierung. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg trat er der SPD bei und wurde hauptamtlicher Mitarbeiter des 
„Reichsbundes der Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen“ in Niedersachsen. Zuletzt 
wohnte er in Hemmingen bei Hannover. 

Fritz Lossau starb in 1987. 

Quelle: „Lossau aus der E.L. ausgetreten“, KAZ Nr. 39, Mai 1927; „Ein Wirrkopf“, KAZ Nr. 52, Juli 1927; Biographische Datenbanken: 
https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 

– LÖWENSTEIN, Berlin, Zentrale der KAPD, 1924-1928. Auf die Initiative von Ernst Schwarz* hin, 
fand am 15. Nov. 1926 eine Besprechung mit ihm, Farnholt* und Adam Scharrer* statt, in 
der beschlossen wurde, in ein „enges sympathisierendes Verhältnis zueinander. Die 
Entschiedene Linke, das Diskussionsblatt der Schwarz-Gruppe wurde seitdem in der KAP 
Druckerei Iszdonat, Berlin, gedruckt. 

Quelle: Olaf Ihlau, Die rote Kämfer. Ein Beitrag zur Geschichte der Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik und im Dritten Reich, 
Politladen-Reprint Nr. 8, Erlangen 1971, S. 32. 

– LÜCKE, HERMANN (1893-1976), Bremen, Lehrer, 1920 SPD, 1931 SAPD, später Rote Kämpfer 
mit Albert Flachmann* und Jan Onasch*. 1933 Entlassung aus dem Schuldienst und 
Übersiedlung nach Bremen; 1937-1939 inhaftiert; 1946-1951, Mitglied der Bremischen 
Bürgerschaft; 1948-1959 Leiter von DGB-Schulen in Bremen und Hamburg; 1965 Ausschluss 
aus der SPD; Kontakte mit Räte-Kommunisten. 

Quellen: „Die Arbeiterbewegung zwischen Selbstpreisgabe, Zerschlagung und antifaschistischem Widerstand 1933 bis 1945. Das Beispiel 
Bremen“: http://www.schattenblick.de/infopool/medien/altern/arbei265.html; Heinz-Gerd Hofschen u. Almut Schwerd, (Hrsg.), Zeitungen 
berichten: Die Bremer Arbeiterbewegung in den fünfziger Jahren, va&g, Marburg, 1989, S. 171. 

– LÜHRS, FRIEDRICH (25.9.1889-?), geboren in Emden, Schlosser, KAPD Bremen. 

Quelle: Peter Kuckuk, «Syndikalisten und Kommunistische Arbeiterpartei in Bremen in der Anfangsphase der Weimarer Republik», Archiv 
für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit (AGWA), Nr. 14, Bochum, 1996, S. 15-66. 

– LUMPI, JOSEF, KAP Wien, 1924, zusammen mit Stanislaus Geiger. 

Quelle: 2436 BKA für Inneres, 15/3, 1922-25, Polizei-Direktion in Wien, 11. März 1924; Josef Frey Archiv, Vienna, map 12. (photokopierte 
Dokumente in Besitzung von Hans Schafranek). 

– LUTZE, W., Bezirksrat des Bezirks Wasserkante, AAUE. 

Quelle: „An die russische Botschaft in Berlin, Unter den Linden“, Die Aktion Nr. 17/18, Ende September 1925, S. 504. 

– MAI, OSKAR, AAUE Ostsachen. 

Quelle: Proletarische Revolution. 

– MAIBAUER, OTTO, Berlin, Buchhändler, KAPD, 1920-1921. 

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=4732
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/zeitschriften/id=8&count=1&recno=1&ausgabe=-1
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/zeitschriften/id=8&count=1&recno=1&ausgabe=-1
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Quellen: Ernst Ritter, op. cit., Lageberichte Nr. 39, 17. Mai 1921 (BArch, R 1507/2009 ); Gerhard Engel / Bärbel Holtz / Ingo Materna: Groß-
Berliner Arbeiter- und Soldatenräte in der Revolution 1918/19. Dokumente der Vollversammlungen und des Vollzugsrates. Vom Ausbruch 
der Revolution bis zum 1. Reichsrätekongreß, Akademie Verlag, Berlin 2014. 

– MAINZ, HANS GUSTAV PAUL (12.11.1900–29.10.1939), alias MEINS, JENSEN, Hamburg, 
Angestellter, geboren in Hamburg in einer Arbeiterfamilie, 1923-1926 Studium der 
Kolonialökonomie; 1919 KPD, 1921 tritt in die KAPD ein. 

1922 Übertritt in die SAJ und die SPD, ab 1923 Mitglied der KPD, Angestellter der 
sowjetischen Handelsvertretung in Hamburg; 1928-1929 Agitprop-Sekretär der 
Bezirksleitung Wasserkante, Sekretär in der Agitpropabteilung des Zentral-Komitees der KPD; 
1930 KPD Generalsekretär des Exekutiv-Komitees der Internationale der proletarischen 
Freidenker (IPF), die 1925 in Wien gegründet wurde. 

Nach 1933 Emigration nach Frankreich, schrieb Artikel zur Kirchenfrage, die in der Inprekorr 
unter dem Pseudonym JENSEN erschienen. 1937 wurde Mainz in die Sowjetunion beordert, 
dort vom NKWD verhaftet und am 29 Oktober 1939 erschossen. 

Quellen: Protokoll. IV. Kongreß der Internationale Proletarische Freidenker (I.P.F.) - Sitz Wien in Bodenbach a.d. Elbe, C.S.R. (Volkshaus, 
Teplitzerstarße), 15.-17. November 1930, Wien, Internationale Proletarische Freidenker, 1931; Hermann Weber: „Weiße Flecken“ in der 
Geschichte. Die KPD-Opfer der Stalinschen Säuberungen und ihre Rehabilitierung, LinksDruck, Berlin 1991, S. 86-123; Hermann 
Weber/Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten, Dietz Verlag, Berlin 2013, S. 164. 

 – MALKOWSKI, HANS (29.4.1901–1938?), Berlin, Elektriker, geboren in Berlin, 1919 KPD, 1920-
1923 Funktionär der KAPD; 1924 zurück zur KPD. Er wird Instrukteur der Partei, zunächst im 
Unterbezirk Berlin-Südost, dann in den Nachrichtendienst tätig. 

Im Juni 1933 Emigration nach Prag, danach im Oktober 1933 in die Sowjetunion. Im Mai 
1937 wurde er vom NKWD in Moskau verhaftet und war ca. 1938 im sowjetischen Gulag 
ermordet. 

Quellen: Hermann Weber, Deutsche Kommunisten, Dietz Verlag, Berlin 2004, S. 480; Biographische Datenbanken: 
https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 

 – MANSFELD, HEINZ, Leipzig, KAPD/AAU, verließ rasch die KAPD und wurde ein der Mitbegründer 
der AAUE in 1921-1922. Er war ein Anhänger des Föderalismus in dem Rahmen der 
Betriebsorganisationen: 

„Die Keimzellen der Allgemeinen Arbeiter-union sind die Betriebsorganisationen... Die 
Betriebsorganisationen schließen sich föderativ, im Sinne des Rätesystems, von unten nach oben, zur AAUE 
zusammen. Jede B.O. ist selbständig und wählt ihre Vertreter, die jederzeit zurückberufbar sind, in die Räte 
selbst... Die Betriebsorganisation ist aber auch die Keimzelle der kommenden proletarischen Gesellschaft... 
Sie kämpf nicht für ihre Mitglieder, sondern für die proletarische Klasse...“  

Quellen: Februar 1921 KAPD Kongress in Gotha: http://www.left-dis.nl/d/kapd02.21.pdf; Heinz Mansfeld, Praktische revolutionäre Arbeit 
oder theoretische Bravourstücke?, S. 340–342; Die Aktion, Heft 23/24, 15. Juni 1922; Notizen zum 11. Kongress der Freien Gewerkschaften 
Deutschlands, Die Aktion, Heft 27/28, 15. Juli 1922, S. 396-397; „Die Einigung des Proletariats“, Die Aktion, Heft 29/30, 1. August 1922, S. 425-426. 

 – MÄRKER, OTTO, Arbeiter, Essen-West, während des Weltkrieges führende Figur der Freien 
Sozialistischen Jugend, danach KAJ, KAPD; 1922-1926 KAPD (Essener Richtung), KAI, Leiter 
der „Roten Jugend“ Sektion, Essen. 

Quellen: September 1921 KAPD Tagung: http://www.left-dis.nl/d/KAPDkongresSept1921.de.pdf; IISG, Amsterdam, Collectie Henk Canne 
Meijer, map 219-221: Protokoll des Parteitages der KAPD (Essener Richtung), 31 Okt. u. Erster Nov. 1926. (http://aaap.be/Pages/KAPD-
Congresses.html). 

 – MARMUTH, HERMANN (1891-1964), Magdeburd, Berlin; Fräser, 1914 verwundet und 
entlassen, 1917 Spartakusbund, danach 1917-1918 USPD, Nov. 1918 Mitglied im Arbeiterrat, 
Mitbegründer der KPD Ortsgruppen in der Altmark (Norden Sachsen-Anhalts). 1920-1933 
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KAPD und AAU, seit 1926 KAPD-Leiter in Magdeburg; 1933-1937 Illegale Tätigkeit, 1939 
KAPD Reichstreffen in Marmuths Wohnung. 

1945 KPD/SED, Verhaftung am 24. Nov. 1950, am Ersten April 1952 nach Berlin überstellt, im 
Prozess gegen Weiland und anderen 1952 zu 2 Jahren verurteilt. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 250-251. 

 – MÄRSCHNER, Spandau, 1926 Redakteur Die Einheitsfront, AAUE. 

Quelle: Die Einheitsfront, Berlin. 

 
DDR Briefmark 1966: Hans Marchwitza, „Held des antifaschistischen Freiheitskampfes" in Spanien. 

– MARCHWITZA, HANS (25.6.1890–17.1.1965), Bergarbeiter, Schriftsteller, geboren in Scharley 
bei Byton (Oberschlesien), Grubenarbeiter, Schriftsteller; Sohn eines Bergarbeiters. Bereits 
mit 14 Jahren war Marchwitza 1904 selbst unter Tage tätig. 1910 ließ er sich als Bergarbeiter 
ins Ruhrgebiet anwerben. 

Doch schon zwei Jahre später wurde er wegen der Teilnahme an einem Streik arbeitslos. Bis 
er 1915 zum Militär eingezogen wurde, verdiente sich Marchwitza seinen Lebensunterhalt 
als Hilfsarbeiter. Bis 1918 diente er als Soldat an der Westfront. Aus dem Krieg 
zurückgekehrt, wurde er noch im selben Jahr Mitglied der Soldatenratswehr. 

1919 schloss sich Marchwitza der USPD an. Im darauf folgenden Jahr kämpfte er als 
Zugführer der Roten Ruhr-Armee gegen Freikorps und die Reichswehr. 1920 gehörte 
vorübergehend zu den Organisatoren der AAU an der Ruhr. Wirkte als Arbeiter-
korrespondenz und wandte sich nach der organisatorischen Zersplitterung der 
Unionenbewegung (1922-1923?) der KPD zu. 

Ab 1924 konnte Marchwitza in den KPD Zeitungen Rote Fahne und Rote Front 
veröffentlichen. 1928 Eintritt in den Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller 
Deutschlands. 

1929 wurde er zusammen mit mehreren Journalisten und Schriftstellern in die Sowjetunion 
eingeladen. 1930 debütierte Marchwitza mit seinem ersten Buch Sturm auf Essen 
(Reportage über die Kämpfe im Ruhrgebiet 1920). Nach Februar 1933, floh er in die Schweiz, 
wurde aber bereits 1934 wieder ausgewiesen. Bis 1935 war er für die KPD im Saarland tätig 
und kämpfte als Offizier ab 1936 im Spanischen Bürgerkrieg im Tschapajew-Bataillon der XIII. 
Internationalen Brigade. 

1938 kehrte er aus Spanien zurück und wurde beim Grenzübertritt nach Frankreich sofort 
verhaftet und interniert. 1941 gelang es ihm, in die USA zu fliehen. Dort wurde er in New 
York City ebenfalls interniert, konnte aber als Bau- und Hilfsarbeiter arbeiten. 1942 lernte er 
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dort Hilde Stern kennen, die 1937 als Jüdin nach den USA floh. Er 1945 heiratete sie. 1946 
kehrte das Ehepaar nach Deutschland zurück, zunächst nach Stuttgart, 1947 dann nach 
Babelsberg, in die SBZ. 1950 wurde er Gründungsmitglied der Akademie der Künste der DDR. 
Für diese Aufgabe bedankte man sich 1950 mit dem Nationalpreis der DDR. Diese 
Auszeichnung wurde ihm nochmals 1955 und 1964 verliehen. Im selben Jahr berief man ihn 
zum Kulturattaché in Prag, dieses Amt hatte er bis 1951 inne. Anlässlich seines 70. 
Geburtstages verlieh man ihm den Karl-Marx-Orden und den Ehrentitel Dr. phil. h.c. der 
Humboldt-Universität. 

Er starb 1965 in Potsdam. Seine Urne wurde in der Grabanlage „Pergolenweg“ der 
Gedenkstätte der Sozialisten auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde in Berlin-Lichtenberg 
beigesetzt.  

Quellen: Hans Marchwitza, Sturm auf Essen, 1930; Die Kumiaks, 1934; Meine Jugend, 1947; Die Heimkehr der Kumiaks, 1954; Olaf Ihlau, Die 
rote Kämfer. Ein Beitrag zur Geschichte der Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik und im Dritten Reich, Politladen-Reprint Nr. 8, 
Erlangen 1971, S. 173; Walter Gödden (Hrsg.), Lesebuch Hans Marchwitza, Aisthesis Verlag, Bielefeld Mai 2017; Wikipedia 
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Marchwitza; Lexikon westfälischer Autorinnen und Autoren 1750 bis 1950: Hans Marchwitza.  

– MARTIN, AAU Westsachsen, Delegierte zur IV. Reichskonferenz der AAU in Berlin (12. Juni 
1921), Anhänger von Otto Rühle. Er erklärte dort: 

„Alle Parteien müssen gegen das Proletariat Verrat üben, weil sie zentralistisch von Führern geleitet 
werden. Der Zentralismus ist das Verderben der Arbeiterbewegung. Die AAU kann deshalb nur auf 
föderalistischer Grundlage aufgebaut sein“.  

Quelle: Rudolf Zimmer, „Die IV. Reichskonferenz der AAU“, Die Aktion, 1921, S. 395. 

 – MARTIN, UDO, alias HAASE, Düsseldorf, AAU/KAPD, ausgeschlossen im Juni 1927. 

Quelle: „Ortsgruppe Düsseldorf der KAP. Und AAU“, KAZ Nr. 43, Juni 1927.  

– MATT, Hannover, KAPD (Essener Richtung), 1922-28?. 

Quelle : Collectie Henk Canne Meijer, map 219-221, IISG, Amsterdam (http://aaap.be/Pages/KAPD-Congresses.html). 

– MATTERN, LYDIA E., Hannover, KAPD (Essener Richtung), KAI. 

Quelle: Protokoll des Parteitages der KAPD (Essen Richtung), 31 Okt. u. Erster Nov. 1926. 

 
Paul Mattick, 1938 [Paul Mattick, La révolution fut une belle aventure, l’échappée, Montreuil, 2013]. 

– MATTICK, PAUL (7.2.1904-Februar 1981), alias PAUL KLEIN, LUENIKA, geboren in Stolp 
(Pommern); er wuchs in Berlin in einer linksstehenden Familie auf. Bereits mit 14 Jahren war 
Mattick ein Mitglied der Freien Sozialistischen Jugend (FSJ) des Spartakusbundes. Er begann 
1918 eine Lehre als Werkzeugmacher bei Siemens, wo er während der Novemberrevolution 
zum Vertreter der Lehrlinge im Arbeiterrat der Firma gewählt wurde. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/Freie_sozialistische_Jugend
https://de.wikipedia.org/wiki/Spartakusbund
https://de.wikipedia.org/wiki/Siemens
https://de.wikipedia.org/wiki/Novemberrevolution
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeiter-_und_Soldatenrat
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Mattick, der an vielen Aktionen während der Revolution beteiligt und mehrfach 
festgenommen und mit dem Tode bedroht worden war, trug mit zur fortschreitenden 
Radikalisierung und der links-oppositionellen Tendenz der Kommunisten in Deutschland bei. 
Im Rahmen der Spaltung der „KPD (Spartacus)“ in Heidelberg trat er im Frühjahr des Jahres 
1920 der neu gegründeten  KAPD bei. Er beteiligt an der Herausgabe der Zeitung Die Rote 
Jugend, Organ der KAJ. 

Im Alter von 17 Jahren – also im Jahr 1921 – zog Mattick nach Köln, um dort einige Zeit 
bei Klöckner zu arbeiten, bis Streiks, Aufstände und seine erneute Festnahme jede Aussicht 
auf weitere Anstellung zunichtemachten. Während seiner Tätigkeit als Organisator und 
Agitator der KAPD und der Allgemeinen Arbeiter-Union (AAU) im Raum Köln lernte er unter 
anderem Jan Appel kennen. Außerdem knüpfte er Kontakte mit Intellektuellen, 
Schriftstellern und Künstlern aus der von Otto Rühle* und Franz Pfemfert* AAUE. 

1926 emigrierte Mattick in die USA, da er bereits einige Jahre arbeitslos gewesen war, und 
wegen des fortdauernden Niedergangs der radikalen Massenbewegung und der damit 
verbundenen Hoffnungen auf eine Revolution, insbesondere nach 1923. Seine Kontakte zur 
KAPD und AAU in Deutschland erhielt er jedoch aufrecht. 

In den USA beschäftigte sich Mattick systematisch mit den theoretischen Grundlagen, allen 
voran den Werken von Karl Marx. Die Veröffentlichung von Henryk Grossmanns Hauptwerk, 
Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des Kapitalistischen Systems im Jahre 1929 
war ein wichtiges Ereignis für Mattick. Darin nämlich brachte Grossmann Marx' Theorie der 
Akkumulation, die vollständig in Vergessenheit geraten war, zurück in den Fokus der 
Diskussionen der Arbeiterbewegung. Für Mattick nahm Marx' „Kritik der politischen 
Ökonomie“, anstelle eines rein theoretischen Aspekts, einen direkten Einfluss auf seine 
eigene revolutionäre Einstellung. 

Von dieser Zeit an konzentrierte sich Mattick vollständig auf Marx' Theorie der 
kapitalistischen Entwicklung, der ihr immanenten widersprüchlichen Logik und deren 
unvermeidlicher Krise als Grundlage des politischen Denkens der Arbeiterbewegung. 

Gegen Ende der 1920er Jahre zog Mattick nach Chicago, wo er anstrebte, die verschiedenen 
deutschstämmigen Arbeiterverbände zu vereinigen. 1931 versuchte er die Chicagoer 
Arbeiterzeitung wieder ins Leben zu rufen, eine sehr traditionell geprägte Zeitung, die 
zeitweise von August Spies und Josef Dietzgen herausgegeben worden war. Der Erfolg blieb 
allerdings aus. 

Mattick wurde Mitglied der Industrial Workers of the World (IWW). Die IWW war die einzige 
revolutionäre Vereinigung in Amerika, die über Staats- und Sektorengrenzen hinweg alle 
Arbeiter mit dem Ziel der Vorbereitung eines großen Schlages zum Sturz des Kapitalismus 
vereinigen wollte. Die beste Zeit dieser Organisation mit militanten Umsturzversuchen war 
jedoch schon Anfang der dreißiger Jahre zu Ende gegangen, so dass nur die aufkeimende 
Arbeitslosenbewegung den IWW kurzzeitigen regionalen Vorschub brachte. 

1933 entwarf Mattick in Chicago ein neues Programm für die IWW, in dem er versuchte, der 
Organisation eine solidere marxistische Grundlage auf der Basis von Grossmanns Theorie zu 
schaffen. Für Mattick die neue Periode war diese der „Todeskrise des Kapitalismus“. In diese 
Phase der Todeskrise stellten sich die Gewerkschaften als Waffen des Kapitals heraus: 

„In der Endphase der kapitalistischen Gesellschaft haben die Gewerkschaften keine Funktion mehr zu 
erfüllen, sie haben auch im Kommunismus keine Funktionen. Sie sind an ihrer objektiven Schranke 
angelangt. Damit verschwinden sie allerdings noch nicht, da die Ideologien immer den Verhältnissen 

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutz_AG
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Allgemeine_Arbeiter-Union&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Appel
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_R%C3%BChle_(Politiker,_1874)
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
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nachhinken. Aber sie werden konterrevolutionär, versuchen, um ihr eigenes Leben zu retten, dem 
Kapitalismus wieder auf die Beine zu helfen. Ein gut funktionierender Kapitalismus ist eine Lebensfrage 
für die Gewerkschaften. Deshalb werden die Gewerkschaften zu Streikbrecherorganisationen, deshalb 
versuchen sie durch verräterischen Kuhhandel mit den Unternehmern die wirklichen Klassenkämpfe 
abzuleiten“. 

Ein 1933, zeitgleich zur „Machtergreifung“ der NSDAP fertiggestelltes deutschsprachiges 
IWW-Pamphlet hieß: Die Todeskrise des kapitalistischen Systems und die Aufgabe des 
Proletariats. In diesem Pamphlet zeigte Mattick, dass die deutsche Arbeiterklasse völlig von 
dem Mythos der Demokratie entwaffnet wurde: 

„Anstelle der Waffe aber gab man ihnen die Phrase von der Demokratie. Und so sehen wir die 
Arbeiterklasse Deutschlands von Niederlage zu Niederlage schreiten, mitten im Kugelregen und 
zwischen Bajonettspitzen, mit denen die herrschende Klasse ihre Herrschaft stützte und durch ihre 
Lakaien schützen ließ, nur ein Loblied für die Demokratie auf ihren Lippen… 

„Der Effekt: die deutsche Arbeiterklasse ist mit dem Todesurteil gegen sie einverstanden, weil es auf 
„demokratischem“ Wege gefällt wurde. 

„Angesichts dieser Sachlage fragen wir die Arbeiter, die gesamte Arbeiterklasse, ob sie jetzt zu erkennen 
vermag, daß die in die Welt geschleuderte Phrase von der Demokratie nicht eine Frage der 
Regierungsform, sondern ausschließlich eine Frage des Fortbestehens des Kapitalismus und 
logischerweise eine Frage des Untergangs der Arbeiterklasse ist? Fragen wir weiter, ob es überhaupt 
eine Demokratie unter kapitalistisch-ökonomischen Voraussetzungen geben kann?“ 

1934 gründete Mattick zusammen mit Freunden von den IWW sowie einigen 
Ausgeschlossenen aus der leninistischen Proletarian Party die United Workers Party, die sich 
später in Group of Council Communists umbenannte. Diese Gruppe hielt engen Kontakt mit 
den verbleibenden deutschen und holländischen Gruppen von Linkskommunisten in Europa 
und gab die Zeitschrift International Council Correspondence heraus. Diese entwickelte sich 
im Verlauf der dreißiger Jahre zur anglo-amerikanischen Parallele zur Rätekorrespondenz 
des holländischen Group of International Communists (Holland) (GIC/GIK). Man übersetzte 
Artikel und Debatten aus Europa und veröffentlichte sie zusammen mit volkswirtschaftlichen 
Analysen und kritischen politischen Kommentaren über das Zeitgeschehen in den USA und 
dem Rest der Welt. 

Neben seiner Arbeit in einer Fabrik organisierte Mattick nicht nur die technischen Aspekte 
der Redaktion, sondern war auch der Autor eines Großteils der Beiträge, die in dieser 
Zeitung erschienen. Unter den anderen Autoren, die gerne regelmäßig zur Ausgabe 
beitrugen, war Karl Korsch, mit dem Mattick 1935 in Kontakt getreten war und mit dem ihn 
nach dessen Emigration in die USA im Jahre 1936 über viele Jahre eine enge politische 
Freundschaft verband. 

Zur Zeit der Volksfronten in Frankreich und Spanien, „eine Niederlage des Proletariats“, 
denunzierte Paul Mattick, sowie alle Rätekommunisten, die ideologische Eingliederung des 
Proletariats in dem kommenden Weltkrieg, deren Geschäftsführer die Anarchisten, 
Stalinisten und Trotzkisten waren: 

„The anarchists became propagandists for the Moscow brand of fascism, the servants of those capitalist 
interests which oppose the present Franco plans in Spain. The revolution became a play ground of 
imperialist rivals… But whatever happens, unless the workers throw up new barricades against the 
Loyalists also, unless the workers really attack capitalism, than whatever may be the outcome of the 
struggle in Spain it will have no real meaning to the working class, which will still be exploited and 
suppressed. A change in the military situation in Spain might force Moscow-Fascism once more to don 
the revolutionary garb. But from the viewpoint of the interests of the Spanish workers, as well as of the 
workers of the world, there is no difference between Franco-Fascism and Moscow-Fascism, however 

https://de.wikipedia.org/wiki/Machtergreifung
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistische_Deutsche_Arbeiterpartei
https://de.wikipedia.org/wiki/Leninismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Linkskommunismus
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A4tekorrespondenz&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Group_of_International_Communists_(Holland)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Korsch


154 
 

much difference there may be between Franco and Moscow. The barricades, if again erected, should 
not be torn down. The revolutionary watchword for Spain is: Down with the Fascists and also down with 
the Loyalists. However futile, in view of the present world situation, might be the attempt to fight for 
communism, still this is the only course for workers to adopt…” 

Als der europäische Rätekommunismus in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre offiziell 
verschwand und in den Untergrund gedrängt wurde, benannte Mattick die 
Correspondence um: Von 1938 an hieß sie Living Marxism und ab 1942 New Essays. Die 
theoretische Kontribution von Karl Korsch* wurde dort wesentlich. Die beiden Zeitschriften 
denunzierten den neuen imperialistischen Weltkrieg. 

Neben Karl Korsch und Henryk Grossmann stand Mattick auch in Kontakt mit Max 
Horkheimers Institut für Sozialforschung, der späteren „Frankfurter Schule“. 1936 verfasste 
Mattick eine umfangreiche soziologische Studie über die amerikanische 
Arbeitslosenbewegung für dieses Institut, in dessen Archiv sie bis zur Veröffentlichung im 
Jahre 1969 durch den SDS-Verlag „Neue Kritik“ lagerte. 

Nach dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg und der daran anschließenden 
Verfolgungskampagne gegen die intellektuelle Linke wurde diese durch Joseph 
McCarthy beseitigt, woraufhin sich Mattick Anfang der 1950er Jahre „offiziell“ aus dem 
politischen Leben zurückzog. Er zog aufs Land, wo er sich mit Gelegenheitsjobs und seiner 
Tätigkeit als Schriftsteller über Wasser hielt. In der Nachkriegszeit nahm Mattick – wie auch 
andere – nur gelegentlich an kleineren politischen Aktivitäten teil und schrieb von Zeit zu 
Zeit kurze Artikel für verschiedene Zeitschriften. 

In einem merkwürdigen Artikel (Politics, March 1947) denunzierte Mattick das Doppelgesicht 
des Bolschewismus unter der Zwillingsform des Stalinismus und des Trotzkismus, dessen 
Resultat war der „Staatskapitalismus“: 

„Trotzki meinte, daß Stalin die staatskapitalistische Natur der Wirtschaft zugunsten der bürgerlichen 
Ökonomie zerstören würde. Das sollte der Thermidor bedeuten. Der Niedergang der bürgerlichen 
Wirtschaftsordnung hinderte Stalin daran, dies zu vollenden. Alles, was er tun konnte, bestand darin, die 
häßlichen Züge seiner persönlichen Diktatur einer Gesellschaft aufzuprägen, die von Lenin und Trotzki 
aufgebaut worden war. In diesen Sinne hat der Trotzkismus über den Stalinismus gesiegt, obwohl Stalin 
immer noch den Kreml besetzt hält“. 

Stalinismus und Trotzkismus hatten jedoch nicht gesiegt. Sie stellten eine tote Vergangenheit 
heraus: 

„Trotzki konnte es sich nicht erlauben, im Bolschewismus nur einen Aspekt des weltweiten Trends zu 
einer faschistischen Weltwirtschaft zu sehen. Auch (noch) so spät wie 1940 blieb er bei der Ansicht, daß 
der Bolschewismus 1917 in Rußland das Aufkommen des Faschismus verhindert hätte. Es sollte jedoch 
seit langem klar sein, daß alles, was Lenin und Trotzki in Rußland verhindert haben der Gebrauch einer 
nicht-marxistischen Ideologie für die faschistische Rekonstruktion von Rußland war. Da die marxistische 
Ideologie des Bolschewismus nur staatskapitalistischen Zielen diente, hat sie sich auch diskreditiert. Von 
jedem Standpunkt, der das kapitalistische System der Ausbeutung hinter sich läßt, sind Stalinismus und 
Trotzkismus beide Relikte der Vergangenheit“. 

Beginnend in den 1940er Jahren bis hinein in die 1950er widmete sich Mattick den Werken 
von Keynes und verfasste eine Reihe von kritischen Anmerkungen und Artikeln zur 
Keynes‘schen Theorie und Praxis. Im Rahmen dieser Arbeit entwickelte er Marx‘ und 
Grossmanns Theorie über die kapitalistische Entwicklung weiter, um neuen Phänomenen 
und Erscheinungen des modernen Kapitalismus kritisch zu begegnen. 

Im Zuge der allgemeinen Veränderungen der politischen Landschaft und dem 
Wiederauftreten radikaleren Gedankengutes in den 1960er Jahren lieferte Paul Mattick 
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einige ausgefeilte und wichtige politische Beiträge: Eines der Hauptwerke ist Marx and 
Keynes. The Limits of Mixed Economy (1969), welches in mehrere Sprachen übersetzt einen 
recht großen Einfluss auf die nach-achtundsechziger Studentenbewegung hatte. Ein weiteres 
wichtiges Werk war Critique of Herbert Marcuse – The one-dimensional man in class society, 
in dem Mattick entschieden die These zurückwies, nach der das Proletariat im Marx'schen 
Verständnis ein „mythologisches Konzept“ in einer fortgeschrittenen kapitalistischen 
Gesellschaft geworden sei. Obgleich er Marcuses kritischer Analyse der 
vorherrschenden Ideologie zustimmte, legte Mattick dar, dass die Theorie der 
Eindimensionalität selbst nur als Ideologie existierte. Marcuse bestätigte in der Folge, dass 
Matticks Kritik die einzig ernstzunehmende gewesen sei, der sein Buch unterzogen wurde. 

Bis zum Ende der 1970er Jahre fanden sich zahlreiche neue und alte Artikel von Mattick in 
verschiedenen Sprachen in den unterschiedlichsten Publikationen. Im akademischen Jahr 
1974/75 erhielt Mattick eine Gastprofessur an der „roten“ Universität Roskilde in Dänemark. 
Dort dozierte er über Marx‘ Kritik der Politischen Ökonomie und über die Geschichte der 
Arbeiterbewegung und beteiligte sich kritisch an Seminaren anderer Gäste wie Maximilien 
Rubel, Ernest Mandel, Joan Robinson und anderen. 1977 beendete er seine letzte wichtige 
Vorlesungsreise an der Universität von Mexiko-Stadt. Seine Auftritte im damaligen 
Westdeutschland hatte er 1948 und 1971 in Berlin und 1975 in Hannover. 

In diesen letzten Jahren seiner Tätigkeit gelang es Mattick so, auch aus jüngeren 
Generationen einige Anhänger für seine Weltsicht zu gewinnen. 

Für diese neuen Generationen, die einige Perspektive war nur die soziale Revolution auf der 
Weltebene. In einem berühmten Artikel („Kapitalismus und Ökologie. Vom Untergang des 
Kapitals zum Untergang der Welt“, 1976), unterstrich Mattick den wirklichen historischen 
Einsatz: 

„Was also ist zu tun in dieser anscheinend hoffnungslosen Situation? Überhaupt nichts, wenn an das 
Problem vom Standpunkt der Ökologie herangetreten wird. Schon deshalb nicht, weil es nicht das 
nächstliegende ist, das die Weiterexistenz der Menschheit bedroht. Die ‘ökologische Krise’ ist zum 
großen Teil selbst ein Produkt der gesellschaftlichen Krisensituation, und die sich aus der letzteren 
ergebende herannahende Katastrophe geht der ökologischen Katastrophe voraus. Wie die Dinge heute 
liegen, macht die hohe Wahrscheinlichkeit atomaren kriegerischer Auseinandersetzungen die 
Beschäftigung mit der ökologischen Krise überflüssig. Alle Aufmerksamkeit muß auf die 
gesellschaftlichen Vorgänge gerichtet werden, um den Atomverbrechern in Ost und West 
zuvorzukommen. Gelingt dies den Arbeitern der Welt nicht, dann werden sie auch nicht in die Lage 
kommen, sich der ökologischen Bedrohung entgegenzustellen und mit der kommunistischen 
Gesellschaft die Voraussetzungen für die Weiterexistenz der Menschheit zu schaffen“. 

1978 erschien eine umfangreiche Sammlung seiner über vierzigjähriger Tätigkeit unter dem 
Titel Anti-bolschewistischer Kommunismus. 

Paul Mattick starb im Februar des Jahres 1981 und hinterließ ein beinahe vollendetes 
Manuskript für ein weiteres Buch, welches später von seinem Sohn überarbeitet wurde und 
unter dem Titel Marxism – Last Refuge of the Bourgeoisie? erschien. 

Paul Mattick war seit 1945 mit Ilse Mattick (1919–2009) verheiratet. Ihr gemeinsamer Sohn, 
der Philosoph und Ökonom Paul Mattick Junior, wurde 1944 geboren. 

Quellen: Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni – 21. Oktober 1921 (BArch, R 1507/2053): 
Paul (ohne Nachname); Paul Klein, „Silvio Gesell und die prol. Revolution. Manchestertum oder Gemeinwirtschaft“, Proletarier, Heft 10, 
Oktober 1926, S. 179-184; „Die Bodenfrage in Südafrika“, Proletarier, Heft 3, März 1927, S. 73-74; „Sanierung und Rationalisierung in 
Frankreich“, Proletarier, Heft 6, Juni 1927, S. 115-117„Marx-Epigonen gegen Rosa Luxemburg. Randglossen über die Akkumulation des 
Kapitals“, Proletarier, Heft 9, Sept. 1927, S. 202-209; „Jack London: die Eiserne Ferse“, KAZ, Nr. 86, 7. Nov. 1927; Wikipedia; „Die Industrial 
Workers of the World und die Allgemeine Arbeiter-Union Eine notwendige Klarstellung“, Kampfruf, Organ der AAU (Revolutionäre 

https://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Marcuse
https://de.wikipedia.org/wiki/Proletariat
https://de.wikipedia.org/wiki/Ideologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Roskilde
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4nemark
https://de.wikipedia.org/wiki/Maximilien_Rubel
https://de.wikipedia.org/wiki/Maximilien_Rubel
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernest_Mandel
https://de.wikipedia.org/wiki/Joan_Robinson
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationale_Autonome_Universit%C3%A4t_von_Mexiko
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Mattick_jr.&action=edit&redlink=1


156 
 

Betriebsorganisation), Februar 1929, Nr. 7, S. 3, & Nr. 8, S. 2-3: https://www.marxists.org/deutsch/archiv/mattick/1929/02/iwwaau.htm; 
„What is Communism“, ICC, Chicago, Nr. 1, Okt. 1934, S. 1-9; „The end of the Trotsky Movement“, ibid., S. 26-28; „The Lenin Legend“, ICC, 
Dez. 1935; “The defeat in France”, ICC Nr. 8 (Juli), 1936, S.1-9; „The barricades must be torn down. Moscow Fascism in Spain“, ICC Nr. 7/8, 
Chicago, August 1937; “The war is permanent”, Living Marxism Nr. 1 (Spring), 1940, S. 1-27; Luenika, „From Liberalism to Fascism“, Living 
Marxism Nr. 4, Frühling 1941; Paul Mattick, Arbeitslosigkeit und Arbeitslosenbewegung in den USA – 1929-35, Neue Kritik, 1969; Kritik an 
Herbert Marcuse. Der eindimensionale Mensch in der Klassengesellschaft, Europäische Verlagsanstalt, 1969; Marx und Keynes. Die Grenzen 
des gemischten Wirtschaftssystems, Europäische Verlagsanstalt, 1971; Rezension von „Leninism and the Revolutionary Process“, IWK, 
Berlin, August 1972, Heft 16, S. 101-2; Paul Mattick, „Kapitalismus und Ökologie. Vom Untergang des Kapitals zum Untergang der Welt“, 
Jahrbuch Arbeiterbewegung 4, Fischer Taschenbuch, Frankfurt/Main, 1976; Frank Dingel/Michael Buckmiller, „Paul Mattick“, IWK Nr. 2, 
1981: http://www.left-dis.nl/d/mattick_biblio_dingel.pdf; Paul Mattick, Kritik der Neomarxisten und andere Aufsätze, Fischer, 1982; 
Spontaneität und Organisation, Suhrkamp, 1982; Oliver Rast, „Ein Arbeiterintellektueller wie er im Buche steht“: 
http://iwwrostock.blogsport.eu/2014/02/23/ein-arbeiterintellektueller-wie-er-im-buche-steht; Paul Mattick, Die Revolution war für mich 
ein großes Abenteuer (Paul Mattick im Gespräch mit Michael Buckmiller), Unrast Verlag, Münster 2013; Gary Roth, Marxism in a Lost 
Century: A Biography of Paul Mattick, Brill, Leiden/Boston 2014; „Communists in situ“: 
https://cominsitu.wordpress.com/2017/03/26/international-council-correspondence-living-marxism-new-essays-1934-1943; International 
Communist Correspondence (1934-1937): https://bataillesocialiste.wordpress.com/international-council-correspondence-1934-1937; 
https://www.marxists.org/subject/left-wing/icc. 

 – MATZEN, KARL, AAUE Groß-Hamburg, danach FAUD. Im Jahre 1926 gründete er mit Otto 
Reimers*, Karl Roche* und Ernst Fiering* in Hamburg den „Block antiautoritärer 
Revolutionäre“, bestehend aus Anarchosyndikalisten, Anarchisten, Unionisten und 
Individualanarchisten. 

Quellen: Karl Matzen: „Ein gelungenes Experiment“, Die Aktion Nr. 4/6, 15. März 1925, S. 160-161; 
https://muckracker.files.wordpress.com/2012/06/barrikade-4.pdf. 

– MAUSCHEWSKI, Hannover, KAPD (Essener Richtung). 

Quelle: IISG, Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer, map 219-221 (http://aaap.be/Pages/KAPD-Congresses.html). 

– MEERHEIM, AUGUST (1896-?), 1919 KPD, Stadtverordneter in Weißenfels (Sachsen-Anhalt), 
1927-1929 KAPD Weißenfels; 1946 SED, 1949 SED Ausschluss, danach Pförtner. 

Quellen: A. M., „Zur Frage der Taktik”, Mitteilungsblatt der KAP/AAU. Bezirk Mitteldeutschland, Nr. 1, Nov.-Dez. 1928; Michael Kubina, Von 
Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 
2000, S. 243. 

– MEIER, MARIE, Zwickau, AAUE, Redakteurin der Zeitschrift Proletarischer Zeitgeist, 1922-
1933. Sie kam nach Februar 1933 in Schutzhaft.  

Quellen: Libcom: https://libcom.org/history/1919-1945-the-proletarischer-zeitgeist; Karl-Wilhelm Fricke Peter Steinbach, Johannes Tuchel, 
Opposition und Widerstand in der DDR. Politische Lebensbilder, C.H. Beck Verlag, Oktober 2002, S. 50. 

 
Stolperstein auf dem Gehweg vor dem Haus von Hugo Meister in der Gothaer Schützenallee 26 (Foto: Claudia Klinger). 

Sein Beitritt der KAPD (1920-1924) wird ignoriert. 

– MEISTER, HUGO (27.2.1901–13.11.1956), Gotha, Tischler, Eisenbahnarbeiter, in Langensalza 
(Thüringen) geboren; aufgewachsen im Waisenhaus; Besuch der Volksschule. 1915-1916 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Johannes+Tuchel&search-alias=books-de&field-author=Johannes+Tuchel&sort=relevancerank


157 
 

Tischlerlehre, wegen einer Augenerkrankung Abbruch der Lehre. 1918 Mitglied der USPD 
und der Freien sozialistischen Jugend (FSJ). 1919 Mitglied der KPD und der AAU. 

Im März 1920 nimmt er an den Waffenkämpfen der Gothaer Arbeiter gegen den Kapp-
Lüttwitz Putsch teil. April 1920 Übergang zur KAPD bis 1923 oder 1924. 

1925 Wiedereintritt in die KPD; er wird Mitglied der Unterbezirksleitung in Gotha. 1926 
Transportarbeiter im RAW Gotha – Mitglied des Betriebsrates. 1927 – 1931 Politischer Leiter 
des UB Gotha der KPD und Mitglied der erweiterten Bezirksleitung in Thüringen. 1928 – 
1932 Stadtratsmitglied der KPD-Fraktion in Gotha. 1929-1932 Betriebsrats-vorsitzender im 
RAW Gotha und Leiter der RGO (Eisenbahn) in Thüringen; wegen Führung eines 
Proteststreiks gegen Papens Notverordnung aus dem Reichsbahndienst entlassen. 1933-
1935 Verhaftung und Verurteilung wegen illegaler Tätigkeit; nach Haftentlassung 
Fortführung der illegalen Arbeit. 1939-1944 enger Mitarbeiter von Theodor Neubauer (1890-
1945), KPD–Nationalkomitee Freies Deutschland, und seiner Widerstandsgruppe. August 
1944 Verhaftung durch die Gestapo und Einweisung in das KZ Buchenwald. 

1945 führend am Neuaufbau der KPD in Gotha Stadt und Kreis beteiligt. 1945-1951: 2. 
Bürgermeister in Gotha und Mitglied der Kreisleitung der SED in Gotha. 1949 Besuch der 
Verwaltungsakademie in Forst-Zinna. Anfang 1951 – 31. März 1951 Direktor der Kommunal-
Wirtschafts-Unternehmen. Im Juli 1951 wurde er aus der SED ausgeschlossen. 

Er ist im November 1956 in Gotha verstorben. 

Quellen: Erinnerungen (Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde: SgY 30/1117); BArch NY 4047/1-7: Dokumente von Hugo Meister 
(http://www.argus.bstu.bundesarchiv.de); Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_Meister 

 
Heinrich Melzer tragend Mütze (2. v. links), auf einem Boot, Stettin, 1930? 

[Hermann Knüfken, Von Kiel bis Leningrad, BasisDruck, Berlin, 2008, S. 152]. 

– MELZER, HEINRICH, alias WILLI, FRITZ BIELEFELD (1890-1967), Kesselschmied, Tiefbauarbeiter; 
1910-1913, Heizer in der Marine, 1914-1918, Marinesoldat; 1918 Teilnahme an der 
Hamburger Revolution, 1920 Kommandant der Roten Ruhr-Armee, 1920-1922 Sekretär des 
SDB (Deutscher Seemannsbund), die Union der deutschen Seeleute, Stettin; 1922-1929 
Geschäftsführer der FAUD (Rheinland); 1930-1940 Rechtsvertreter eines Kriegs- und 
Arbeitsopfer-Verbandes; 1933-1945 Berufsverbot und Verhaftung. 

1945 einer der Gründer des Freien Deutschen Gewerkschaftsbund (FDGB) für das Mülheimer 
Stadtgebiet. Als Vertreter der KPD gehörte er vom 3. August bis zum 21. Dezember 1945 
dem ernannten Bürgerausschuss der Stadt Mülheim an. Melzer wurde zum 
Kreisvorsitzenden des DGB gewählt und blieb in diese Funktion bis 1954. Aus „Enttäuschung 
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über die politisch-gesellschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik“, zog er sich nach seiner 
Pensionierung 1954 aus dem politischen Leben zurück. Am 14. März 1972 wurde in Mülheim 
eine Straße in der Nähe des Rathauses nach ihm benannt (Heinrich-Melzer Str.). 

Quellen: Hermann Knüfken, Von Kiel bis Leningrad, BasisDruck, Berlin, 2008, S. 460; https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Melzer 

– MENZEL, ALFRED (3.6.1894-1993?), Monteur, „Meißner (Meissner)“, Töpfer, Halle, geboren 
in Hohenleine (Sachsen); KAP/AAU/KAJ. Soldat wurde er dreimal verwundet, wegen 
Tapferkeit mit dem Ehrenkreuz II. Klasse ausgezeichnet und als Facharbeiter für die Junkers-
Fokker Werke in Dessau mobilisiert. Nach dem Kriege, Maschinenarbeit in Halle, schloss er 
sich der USPD und der AAU an.  

Während der Märzaktion 1921, sympathisiert er mit der KAPD und Karl Plätter. 1922 wird er 
Mitglied der roten Plättner-Bande und einige Monate später verhaftet.  

Den 28. November 1923 wurde er zu 10 Jahre Gefängnis verurteilt; in 1927 immer inhaftiert. 
18. Juli 1928 mit Karl Plättner (und vier Tage bevor auch Max Hölz) amnistiert. Er war sowie 
Plättner auf den Schultern von Arbeiter getragen, wo auf Initiative der örtlichen KPD-Leitung 
eine Große Kundgebung auf dem Leipziger Rossplatz stattfand. Trotz diesem triumphalen 
Zurückkehr zur Freiheit, trat er aus jeglichen politischen Aktivität. 

Er reichte den 12. Sept. 1936 einen Antrag zur Verleihung eines „Ehrenkreuzes“ für seine 
Kriegsteilnahme ein und verband diesen Wunsch mit einer Anbiederung an die Nazis: 

„Der heutige Wiederaufschwung unseres Volkes erfüllt auch mich mit Befriedigung, und ich freue mich, 
dass unsere Jugend in der Hitler-Jugend (welcher auch mein 17jähriger Sohn angehört) einem guten, 
einheitlichen Ziel zugeführt wird“.  

Quellen: „Ein Brief aus dem Zuchthaus“, KAZ Nr. 93, Dez. 1927; Volker Ullrich, Der ruhelose Rebell Karl Plättner 1892-1945. Eine Biographie, 
C.H. Beck, München 2000. 

– MENZEL, OTTO (1895?-1957?), Dresden-Altstadt, Residenzstraße 62, AAU, Anhänger von 
Otto Rühle, „antiautoritärer“ Unionist, Verfasser der Broschüre: Revolutionäre 
Betriebsorganisation und Allgemeine Arbeiter-Union, 1919.  

Während der 3. Konferenz der AAU in Leipzig (12.-14. Dez. 1920), unterzeichnet er die 
antizentralistische Resolution der Delegierten von Ostsachsen, Württemberg, 
Westdeutschland und Braunschweig, die einen Anschluss an die Komintern verweigert: „… 
ein Anschluss an die 3. Internationale, und wenn auch als sympathisierende Organisation, für 
sie nicht in Frage kommen kann. Die Unterzeichneten… sagen, dass sie in dem herrschenden 
System in Russland nur den Ausdruck einer Parteiherrschaft erblicken und die dort ausgeübte 
Diktatur nicht als Diktatur des Proletariats ansehen, sondern dass dieselbe nur eine 
Parteidiktatur im wahrsten Sinnes des Wortes darstellt…“ 

Quellen: Menzel, Revolutionäre Betriebsorganisation und Allgemeine Arbeiter-Union; Leitsätze über Wesen und Aufgaben der 
revolutionären Betriebsorganisation und der Allgemeinen Arbeiter-Union, Buchhandlung der K.A.P., Dresden-Altstadt, Seminarstraße 23 
(1919 u. Nov. 1920); Barrikade Nr. 7, Archiv Karl Roche, Hamburg, April 2012. 

– MERGES, ALFRED (10.4.1900–3.8.1971), Feinmechaniker, Braunschweig, Sohn von August 
Merges*: „Er war es, der mein Leben maßgeblich beeinflusste und mich auf den Weg des 
politischen Kampfes führte“. Er gehörte der Spartakusjugend in Braunschweig an. 1919 
Kurier der Zentrale der KPD, gehörte er ab April 1920 der KAPD an. Nach der 1921 
Märzaktion wegen „Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz“ zu fünf Jahren Zuchthaus 
verurteilt. Nach einem Hungerstreik im Zuchthaus Wolfenbüttel wegen Krankheit beurlaubt, 
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flüchtete er und lebte bis zur Amnestie 1928 unter falschem Namen. Später Arbeiter-
korrespondent der Freiheit und Bildreporter für die AIZ. Seit 1931 im AM-Apparat der 
Bezirksleitung Niederrhein tätig. 

Nach 1933 illegale Arbeit; er überlebte die NS-Zeit, wurde 1946 Mitglied der SED und lebte 
bis zu seinem Tod in Zittau. 

Quelle: SAPMO Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, Lebenslauf Alfred Merges, Zittau, 30.3.1970, An das Institut für Marxismus-Leninismus, 
Berlin (SgY 30/0623); Nachlass Hermann und Käte Duncker (NY 4445/189).  

 
August Merges, Nov. 1918 (im Zentrum des Fotos) [https://m.braunschweig.de/leben/stadtportraet/geschichte/novemberrevolution.html]. 

 – MERGES, AUGUST ERNST REINHOLD (3.3.1870–6.3.1945), alias KRUMMER AUGUST, Expedient, 
Herausgeber und Redakteur, Sohn eines Fleischers, Schneider, Braunschweig, geboren in 
Malstatt-Burbach bei Saarbrücken. Während der Wanderschaft wurde er Mitglied der SPD 
und arbeitete später hauptamtlich als Ökonom des Gewerkschaftshauses in Alfeld. 

1906 hörte er auf, in seinem Beruf zu arbeiten, und war als bezahlter Funktionär für die SPD 
in Hildesheim und Alfeld an der Leine tätig. Dort verwaltete er das Gewerkschaftshaus. 
Merges wurde in Delligsen von 1908 bis 1910 für die SPD in den Gemeinderat gewählt und 
trat als erfolgreicher Agitationsredner auf.  

1911 zog er mit seiner Familie nach Braunschweig, wo er zunächst eine Kunststopferei 
betrieb. Er arbeitete dann als Anzeigenwerber für den Braunschweiger Volksfreund und 
wurde Herausgeber und Redakteur dieser sozialdemokratischen Zeitung. 

Er kämpfte energisch die Kapitulation der Sozial-Demokratie im August 1914. Anfang 1915 
gründete August Merges, mit Sepp Oerter (1870-1928) und August Thalheimer (1884-1948) 
den „Braunschweiger Revolutionsclub“. Er stand den Spartakisten nahe. Über Thalheimer 
und Merges bestand Kontakt zur Berliner Spartakisten-Zentrale.  

Dem „Revolutionsclub“ gehörten ca. 15 Personen an, die in Opposition zur 
Kriegsunterstützung des SPD-Vorstandes standen. Die Hälfte der Mitglieder waren 
Funktionäre der SPD und der Gewerkschaft, die andere Hälfte oppositionelle Jugendliche aus 
dem „Bildungsverein jugendlicher Arbeiter und Arbeiterinnen“. 

Anfang 1916 nannte sich der „Revolutionsclub“ in „Spartakusgruppe Braunschweig“ um. Die 
Gruppe konnte ihre Leitsätze in den Versammlungen der SPD vortragen und diskutieren und 
wurde so schnell zum bestimmenden Faktor innerhalb der Partei. In fast allen Betrieben 
gelang es, Vertrauensleute des Spartakus zu etablieren. Im selben Jahr wurde Merges wegen 
„antimilitaristischer Aktivitäten gegen den Krieg“ in „Schutzhaft“ genommen. 
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1917 wurde Merges Mitglied der USPD (die in Braunschweig im Gegensatz zum Reich die 
Mehrheit stellte). Er war gleichzeitig Mitglied des Spartakusbundes und arbeitete aktiv bei 
den Internationalen Kommunisten Deutschlands (IKD) mit.  

1917-1918 leitete Merges eine von den Spartakisten gegründete „Deserteurzentrale“, die 
Deserteuren Unterschlupf gewährte und sie mit gefälschten Pässen und Lebensmittelmarken 
versorgte. Am 3. November sprach er auf einer illegalen Protestkundgebung auf dem 
Leonhardtplatz in Braunschweig, mit ca. 1.000 Teilnehmern. 

Merges hatte als geschickter Redner und Agitator massiven Einfluss auf das Proletariat im 
Freistaat Braunschweig. Er besetzte er am 8. November 1918 gegen 7 Uhr morgens mit einer 
Gruppe Bewaffneter das Volksfreund-Haus der SPD, wodurch sich die Linksradikalen ein 
eigenes Sprachrohr verschafften. Am Nachmittag desselben Tages erzwangen Merges und 
andere die Abdankung des letzten braunschweigischen Welfen-Herzogs Ernst-August, der 
die Stadt am folgenden Tage zusammen mit seiner Familie ins Exil verließ.  

Der Arbeiter- und Soldatenrat übernahm daraufhin die politische Führung in Braunschweig, 
sein Vorsitzender war der „Husar Schütz“. Bereits zwei Tage später, am 10. November 1918, 
wurde eine Alleinregierung der USPD durch den Arbeiter- und Soldatenrat ausgerufen. Die 
„Sozialistische Republik Braunschweig“ wurde proklamiert, und August Merges wurde auf 
Vorschlag von Sepp Oerter zu ihrem Präsidenten ausgerufen. Der Sozialistischen Republik 
Braunschweig gehörten folgende acht „Volkskommissare“ an: Minna Faßhauer (Volksbildung, 
die einzige Frau), Karl Eckardt (Arbeit), Gustav Gerecke (Ernährung), August Junke (Justiz), 
Michael Müller (Verkehr und Handel), Sepp Oerter (Inneres und Finanzen), Gustav Rosenthal 
(revolutionäre Verteidigung) und August Wesemeier (Stadt Braunschweig).  

Am 23. November 1918 nahm Merges an der Reichskonferenz des Rates der 
Volksbeauftragten in Berlin teil. Zusammen mit dem Vertreter aus Gotha stimmte Merges als 
einziger gegen die Einberufung einer Nationalversammlung. Bei der Wahl zur 
Nationalversammlung am 19. Januar 1919 wurden als Vertreter für Braunschweig 
Oberlandesgerichtsrat August Hampe, Rechtsanwalt Dr. Heinrich Jasper und August Merges 
bestimmt.  

Bei der Konstituierung der Nationalversammlung in Weimar hielt er eine scharfe Rede gegen 
die Reichsregierung Ebert-Scheidemann. Bereits am 22. Februar 1919 legte er sein Mandat 
in der Nationalversammlung nieder und schied aus der Regierung in Braunschweig aus, weil 
er die „Revolution durch den Parlamentarismus verraten“ sah. Nach Einmarsch der Truppen 
des Generals Maercker Mitte April 1919 tauchte Merges unter und lebte eine Zeitlang illegal, 
flüchtend nach Berlin. 

Er verließ die USPD und schloß sich der KPD an, stand aber nach dem II. Heidelberger 
Parteitag im Herbst 1919 in Opposition zur Zentrale unter Paul Levi, Clara Zetkin und 
Wilhelm Pieck. 

1920 trat Merges aus der KPD aus und führte die Mehrheit der Braunschweiger KPD Mitte 
1920 in die KAPD.  

Im Juli 1920 reiste er mit Otto Rühle zum II. Weltkongreß der Komintern nach Moskau. 
Merges und Rühle lehnten die von Karl Radek entworfenen „Leitsätze über die 
Grundaufgaben der Kommunistischen Internationale“ ab, die auf dem Kongress beschlossen 
werden sollten und Bedingungen zur Aufnahme in die Komintern enthielten. Sie reisten 
deshalb schon vor Beginn des Kongresses wieder ab. Noch auf dem Rückweg erreichte sie 
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eine erneute Einladung des Exekutivkomitees, mit der Zusicherung, dass die KAPD das volle 
Stimmrecht bekomme, ohne dass dafür Forderungen irgendeiner Art zu erfüllen seien. 

In einem Schreiben, das Merges aus Rußland von einem Kongreßteilnehmer erhalten und 
das er den Mitgliedern der KAPD bekanntgegeben hatte, wurde mitgeteilt: „Als Levi in 
Moskau erfahren hatte, Rühle und Merges seien mit beratender und beschließender Stimme 
zugelassen da stellte der Levi namens der deutschen Delegation das Ultimatum: die Levileute 
würden den Kongreß verlassen, falls Rühle und Merges auf dem Kongress erscheinen 
sollten!“. 

Nach seinem Rückkehr nach Deutschland, erklärte Merges in mehreren Vorträgen in 
verschiedenen Städten: „Rußland ist zwar das Land, das als erstes die soziale Revolution 
durchgeführt hat, es wird aber das letzte Land sein, das den Sozialismus durchführt“. 

Im Oktober 1920, war Rühle (und vielleicht auch Merges), aus der KAPD ausgeschlossen. 
August Merges machte doch während des Februar 1921 Parteitages der KAPD in Gotha eine 
günstige für Rühle Unterstützungsintervention (und eine zweite Intervention über die 
Frauenfrage). 

In Braunschweig trat er nicht in die AAU, sondern die FAU, danach 1921 in die anti-autoritäre 
AAU-E ein. August Merges und Minna Faßhauer, näherten sich auch der anarcho-
syndikalistischen Freien Arbeiter-Union an und traten als Redner in deren Versammlungen 
auf. 

In den Jahren der Weimarer Republik war er mehrmals angeklagt u. a. auf Herausgabe der 
Abdankungsurkunde des Herzogs von Braunschweig und wegen illegaler Waffenverstecke. 
Merges, der aktives Miglied der Roten Hilfe in Braunschweig war, leitete 1926 eine kleine 
Gruppe von ehemaligen KAPD-Genossen (Franz Pfemfert*, Oskar Kanehl*), die sich 
Spartakusbund Nr. 2 nannte und auch Kontakte zu Erich Mühsam hatte. 

Zur Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 schrieb Merges ein Flugblatt mit dem Titel 
Hitler bedeutet Krieg und Untergang, welches sein Sohn Walter und Oswald Berger druckten 
und vor dem Arbeitsamt verteilten. Es wurden bei ihm zahlreiche Hausdurchsuchungen 
vorgenommen und viele seiner Bücher beschlagnahmt. 

1934 nahmen August Merges und Minna Faßhauer* an der Kommunistische Räte-Union teil. 
Diese begann diverse Flugschriften herzustellen und zu verteilen (Kampfsignal, Der Rote 
Rebell, Die braune Pest…), an denen auch Merges mitgearbeitet hatte. 

Am 27. Mai 1935 wurde Merges verhaftet und am 7. Oktober 1935 durch das 
Oberlandesgericht Braunschweig zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt, er war u. a. in 
Wolfenbüttel inhaftiert und schweren Mißhandlungen ausgesetzt. Am 20. Dezember 1937 
entlassen, stand er bis zu seinem Lebensende unter Polizeiaufsicht. 

Am Morgen des 6. März 1945 wurde August Merges in seinem Garten in Braunschweig tot 
aufgefunden. 

Quellen: Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni – 21. Oktober 1921 (BArch, R 1507/2053); 
Hans Manfred Bock, Syndikalismus und Linksradikalismus. Von 1918 bis 1923. Zur Geschichte und Soziologie der Freien Arbeiter-Union 
Deutschlands (Syndikalisten) der Allgemeinen Arbeiter-Union Deutschlands und der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands, 
Meisenheim am Glan 1969; Peter Berger, Brunonia mit rotem Halstuch. Novemberrevolution 1918/19 in Braunschweig, Hannover 1979; 
Olaf Gebhard: Die Räteherrschaft in Norddeutschland zwischen Kriegsende und Weimarer Republik, Masterarbeit, Braunschweig 2010/2011; 
SAPMO Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, Lebenslauf Alfred Merges, Zittau, 30.3.1970, An das Institut für Marxismus-Leninismus, Berlin 
(SgY 30/0623); Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de; „August Merges“, 
http://www.linkfang.de/wiki/August_Merges#cn-Bock-7 

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/Biographische%20Datenbanken-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=4776
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– METZGER, ADAM (1892-?), Dreher, Frankfurt/Main, ab 1934 Berlin; 1909 Sozialistische 
Arbeiter-Jugend, 1912-1914 SPD; 1917 USPD; 1920 KAPD/AAU; 1924-1927 Mitglied der 
Bezirksleitung Frankfurt/Main (Süd-West); AAU Delegierte zur Gründungskonferenz der KAU 
(Dez. 1931); 1931-1933 KAU. Nach 1933 Verhaftung wegen „Hoch- und Landesverrat“, nach 
5 Monaten Entlassung; Widerstandsgruppe in der Firma Schwarzkopf Berlin-Reinickendorf. 

Nach 1945 GIS/SWV; 1946 SED; 1950 SED-Austritt; 1951 ist er auf einer Listverschleppung in 
den Ostsektor gestellt, um den Prozess gegen Weiland und andere zu führen. Er gab „dem 
Ministerium für Sicherheit (Stasi) nach intensiven Verhören eine Fülle detaillierter 
Informationen“. Im August 1952 ist er zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt. 1956 durch 
Gnadenerlass vorzeitig aus der Haft entlassen, flieht er nach West-Berlin.  

Quelle: Protokoll der Vereinigungs-Konferenz der A.A.U.D. und A.A.U.D.E. (10. Reichskonferenz der Allgem[eine]. Arb[eiter].–Union 
Deutschlands ; 24.-27. Dezember 1931 zu Berlin), Berlin, 1932, S. 30, 41; Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das 
unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 161; Günter Wernicke, „Das 
Ministerium für Staatssicherheit (MfS) und die deutschen Trotzkisten in den 1950er Jahren“, Anarchisten gegen Hitler, Lukas Verlag, Berlin 
2001, S. 280-299; Andreas Petersen, Eine Liebe in Trauma-Deutschland, Der „Tagesspiegel“–Herausgeber Walther Karsch und die 
Journalistin Pauline Nardi: www.zeitundzeugen.ch/Download/Karsch-Nardi.pdf. 

– METTENDORF, WALTER (1904-?), Klostermansfeld, Bergmann, 1919 SAJ, Max-Hölz Anhänger, 
1922 KJVD, 1925 KAJ, 1926 AAU, 1927-1930? KAPD. 

Nach 1945 KPD/SED, 1949 SED Betriebsvorsitzender eines Schachtes des Manfeldtkombinats; 
25.11.1950 Verhaftung; am 11.7.1952 vom Landgericht Halle zu 1 Jahr Zuchthaus und 5 
Sühnemaßnahmen verurteilt. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 161. 

 – MEYER, LUDWIG (30.3.1861 ? – 13.9.1942 ?), alias BERGMANN, Metallarbeiter, geboren in 
Leipzig, vor dem Weltkrieg SPD, 1917 USPD, KPD, danach KAPD/AAU. Revolutionärer 
Obmann in Leipzig bricht er mit der USPD im Dezember 1918. Im Sommer 1921 KAPD/AAU 
Delegierte der RGO (Rote Gewerkschaftsinternationale) und der Komintern in Moskau. 
Während des RGO Kongresses, kämpft er kräftig Losowski, der den Selbstmord der Unionen 
und den direkten Beitritt der Unionisten zu den reformistischen Gewerkschaften fordert.  

Nach 1922, wahrscheinlich Rentner, verließ er jegliche politische Aktivität. Da er einen 
jüdischen Namen (Meyer) trug, handelt es sich wahrscheinlich um sein Homonym Ludwig 
Meyer (30/03/1861-13/09/1942), geboren in Leipzig, am 19. September 1941 von Weimar 
nach dem Lager von Theresienstadt/Terezín deportiert, wo er verstarb. 

Quellen: Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni – 21. Oktober 1921 (BArch, R 1507/2053); 
KAPD Tagungen: www.left-dis.nl; Komintern Kongress 1921; Terezinska Pametni Kniha/Theresienstaedter Gedenkbuch, Terezinska Iniciativa, 
vol. I-II Melantrich, Praha 1995, vol. III, Academia Verlag, Prag 2000. 

 – MICHAELIS, ARTHUR (15.09.1888–Juli 1942), alias JANUS?, Berlin-Weißensee, Angestellte, 
Kriegs-gefangene; KPD 1918-1919; im März 1920 nimmt er an der Roten Armee an der Ruhr 
teil; April 1920 KAPD/AAU und Berlin-Weißensee Kampf-Organisation (K.O.); nach 
September 1920 („Kommunisten Prozess“), viele Jahre inhaftiert; 1924 amnestiert; 1924-
1929 GHA der KAPD, Redakteur der Zeitschrift Proletarier. 

Während der Gründungskonferenz der KAU (Dez. 1931), präsidierte Michaelis die Debatte. 
Er berichtete auch über dem 2. Punkt: „Wesen der Union“. Sowie die holländische GIC, 
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proklamiertet er den endgültigen Zusammenbruch der alten deutschen Arbeiterbewegung 
(SPD): 

„Die alte Arbeiterbewegung hat nicht die geringste Zukunft mehr in Bezug auf eine wirkliche 
Umwandlung zu revolutionärer Anschauung. Es bleibt ihr nach ihrer ganzen Entwicklung nichts anderes 
mehr als zu Hitler zu gehen, so wie sie jetzt mit Brüning geht“.  

Die Situation ist dieselbe, was die Sektionen der Komintern betrifft: 

„Eine Opposition, eine wirkliche Kritik ist in der 3. Internationale noch weniger möglich als in der alten 
Arbeiterbewegung, das Denken und die Eigenkritik sind dort noch stärker ertötet als in der 
Sozialdemokratie. Die 3. Internationale ist zur Karikatur der alten Bewegung herabgesunken. Nichts 
können wir mit dieser Bewegung gemein haben“. 

Michaelis zieht auch eine strenge Endbilanz aus der Tätigkeit der Rätebewegung 
(Betriebsorganisationen) in Deutschland: 

„Wirkliche Betriebsorganisationen in modernen Industriegebilden waren eigentlich nur in Wasserkante 
und dem Ruhrgebiet. Allgemein betrachtet ist auch damals nach der Revolution nur eine geringe Zahl 
von Proletariern von uns beeinflusst worden. Unsere Ideologie war keineswegs allgemein verankert. Die 
Massen der Arbeiter strömten nach dem Ablaufen der Revolution wieder in die Gewerkschaften zurück. 
Und heute, was bedeutet schon die geeinte Unionsbewegung. Sie ist eine Winzigkeit gegenüber dem 
Gesamtproletariat… Es wird schon so sein, dass wir noch eine Weile werden durch die Wüste ziehen 
müssen“. 

Was die Verhältnisse KAP-AAU und Arbeiterräte betraf, zog auch Michaelis eine 
nachsichstslose Bilanz: 

„Die Berechtigung einer besonderen politischen Partei neben der Union wurde zunächst von ihren 
besonderen politischen Aufgaben abgeleitet. Vor allem bei der Machtergreifung sollten ihr die 
politischen Aufgaben zufallen. Man sprach von einer Trennung der Räte nach den Gesichtspunkten: 
Diktatur und Wirtschaft. Als Arbeit der Union war der Aufbau der Wirtschaft gedacht. Sie sollte im Laufe 
der Zeit die proletarische Klasse in ihrer Gesamtheit erfassen. Man identifizierte damals Union und Räte. 
In Wirklichkeit wurde die Praxis beider Organisationen aber die gleiche, da die Möglichkeiten getrennter 
Aufgaben garnicht vorhanden waren. Später schälte sich dann eine andere Begründung heraus: das 
Problem Führer/Masse. Wenn die Union die Massen erfassen sollte, waren Schwächen und Halbheiten 
im Verlaufe der Entwicklung die Folge. Diese Tatsache sollte die Existenz einer besonderen Partei 
bedingen. Sie war also als Kritikerin der Union gedacht. Sie sollte die klarsten und reifsten Köpfe 
vereinigen. In der Praxis wurde nun aber die Union selbst zu einer zweiten Partei. Auch ihre Tätigkeit 
blieb im Ganzen auf die dauernde Kritik beschränkt. Eine wirkliche Trennung war nicht vorhanden; nur 
nach Außen waren die Aufgaben teilweise unterschiedlich. Die KAP enthielt später auch die gleichen 
Elemente wie die Union… 

„Aus den Kämpfen heraus wurde sie geboren. Jedoch hat sie praktisch das Proletariat als Klasse nicht 
erfassen können. Im Allgemeinen wurden nur Teile der Arbeiter von den Gedanken der Unionsbewegung 
ergriffen. Allein im Ruhrgebiet und Wasserkante hat sie die Arbeiter in ihrer Gesamtheit klassenmässig 
zusammengeschlossen. Dort wurden Union und Räte wirklich auf einen Nenner gebracht. (Auch in 
Ostsachsen gab es allerdings BOs [Betriebs-Organisationen], die den gesamten Betrieb umschlossen; 
doch ist es nicht dasselbe gewesen wegen der Eigenart der dortigen Industrie mit den mehr kleineren 
Betrieben)“. 

Michaelis sah den Zusammenbruchsprozess der KAPD als das Ergebnis einer falschen 
Identifizierung der revolutionären Partei mit dem sogenannten ‚proletarischen Staat‘: 

„Der erste Beginn der Debatten die schließlich zur Trennung der Union von der KAP geführt haben, lagen 
in den Ansichten der KAP über die Ausübung der Macht nach der siegreichen Revolution, den 
Auffassungen über einen proletarischen Staat aus. Es war noch viel Anlehnung an russische Erfahrungen 
und Meinungen vorhanden. Die politische Macht wurde mit der Partei einfach identifiziert (Scharrer im 
Proletarier). Die Differenzen kamen nicht daher, weil sich in der Partei Bonzen herausbildeten, sondern 
wegen der entwickelten Theorien wie die der Zweiteilung der Räte, usw. Die Dinge gingen ja so weit, dass 
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von manchen Genossen Räte nur dann für möglich angesehen und anerkannt wurden, wenn sie die KAP 
Linie annahmen. Dazu kamen dann noch nach der Niederlage 1923 aus der Isolierung heraus 
Engstirnigkeit und Verschließen vor besserer Einsicht. Daraus ergab sich die Rückwirkung auf die Taktik 
der Union. Der Streit um bewegliche oder starre Taktik berührte den Wesenskern der Union. Er führte zur 
Trennung der Union von den Betrieben. Man kam damit zu idealistischen Auffassungen über den 
Klassenkampf, wo durch die Union dasselbe Gesicht wie die KAP erhielt. 

„Indessen musse anerkannt werden, dass die KAP auch gute Seiten entwickelt hat. In den 
Russlanddebatten, der Granatenaffäre hat sie ganz positive Dinge gezeigt. Natürlich genügten diese 
Verdienste aber nicht um ihre besondere Existenz zu beweisen. 

 „Wenn nun die spätere Begründung darauf hinausging, dass die KAP die Kritikerin der Union sein sollte, 
die Elite darstellen wollte, so muss dazu gesagt werden, dass die KAP auch keine Elite darstellte. Alle 
Spaltungen gingen ebenso gut durch die KAP wie durch die UNION. Jedesmal in solchen Fällen ging auch 
ein Teil der sogenannten Vorhut mit. Heute sind alle diese einzelnen Richtungen verschwunden. Warum? 
Weil die Fragen Partei/Union und Wesen der Union hier nicht ihre wirkliche Lösung fanden… Wir meinen, 
dass die AAUE, im Grunde auch nichts anderes als eine Partei darstellte. Trotzdem sie das Subjektive so 
sehr betonte, hatte sie sich gerade – wegen der Überschätzung des Subjektiven – in ihrer Einstellung 
durchaus verrannt. Sie sah die Praxis des Lebens nicht, begriff nicht, dass man bei den primitiven 
Regungen des Klassenkampfes anknüpfen müsste. Die Folge davon war Kleinbürgerlichkeit, Herabsinken 
zum Diskutierklub, Streit und Kleben an unwesentlichen Fragen. Erst in der letzten Zeit – seit etwa zwei 
Jahren – hat sich das geändert. Vielleicht haben dazu die Diskussionen in der AAU beigetragen oder 
anders gesagt die inneren Kämpfe der einen Organisation haben auf die andere ausgestrahlt, beide 
Organisationen haben sich aneinander hochentwickelt. Die AAUE ist heute auf ähnlichem Wege wie wir“. 

Woher die Notwendigkeit, den Rätekommunismus zu vereinigen, aber nicht zu irgendeinem 
Preis: 

„Bleibt noch zu untersuchen, wie wir uns zur Zeit zu den uns gleichgerichteten Kräften (KAP, 
Spartakusbund), usw., verhalten. Wir wollten sie aufnehmen, sofern sie unsere Plattform anerkennen. 
Wir meinen, dass sie – wenn sie unter dieser Voraussetzung – zu uns gestoßen sind – früher oder später 
in Gegensatz zu ihrer eigenen Organisationen kommen werden. Sie müssen dort doch letzten Endes ihre 
Handlungen vertreten und das bedeutet bei der heutigen Einstellung Ausschluss. In dieser Weise werden 
wir mit den Genossen zu einer praktischen Einigung kommen“. 

Michaelis gibt schließlich ziemlich widerspruchsvolle Übersichten über die Frage der 
proletarischen Elite, der Vorhut, aber auch der Disziplin sowie der Zentralisierung, eine 
derjenigen der KAPD nahe Auffassung: 

„… Die alte Trennung in Partei und Gewerkschaft entsprach dem natürlichen Unterschied von Vorhut und 
Klasse. Dieser Dualismus soll nach dem Kriege seine Begründung verloren haben, da nun das Proletariat 
als Einheit aufzutreten habe. 

„Der Widerspruch zwischen Vorhut und Masse ist doch aber auch nach unserer heutigen Meinung vom 
Wesen der Union geblieben. Wir sind auch Vorhut, Elite, wenn wir auch für uns (Mitglieder der Union) 
den Begriff Kommunisten nicht so eng ziehen. Das von uns propagierte Endziel ist der Kommunismus. 
Insofern sind die Mitglieder der Union Kommunisten, damit sind sie aber noch nicht 100%-ige 
‚theoretische Kommunisten‘… 

 „Wir können nicht jeden Bezirk oder jede Gruppe für sich autonom handeln, sondern müssen 
geschlossen als Einheit auftreten. Gerade deshalb ist ein unbedingtes Funktionieren des Apparates 
notwendig. Jede Reibung innerhalb der Organisation, jede Vergeudung von Kräften muss vermieden 
werden… Der zentrale Arbeitsausschuss muss seine Arbeit von sich aus als Exekutive der gesamten 
Bewegung durch seine umfassende Kenntnis leisten. So werden wir eine gute Wirkung und wenig 
Kräfteverschleiss haben… Mit dem echten Föderalismus können wir natürlich nichts gemein haben. 

Niemals zieht Michaelis die Perspektive einer radikalen Gegenrevolution in Betracht, die 
durch den Nazismus verkörpert ist. Trotz des Gewichtes der Arbeitslosigkeit, der Angst der 
Arbeiter, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Die Unionisten sollen die Vorhut des 
Klassenkampfes sein: 
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„… Es ist hier gesagt werden, dass die proletarische Revolution stände heute noch nicht auf der 
Tagesordnung, wegen des Fehlens der subjektiven Voraussetzungen. Die proletarische Revolution steht 
aber auf der Tagesordnung. Sie steht auf der Tagesordnung, seitdem die objektiven Bedingungen 
gegeben sind und wird solange darauf stehen, bis die Revolution siegreich geschlagen worden ist… 

„Hier müssen wir die Massen erfassen und in ihrem Gegensatz auf eine höhere Stufe führen. Die 
Höherentwicklung aus diesen Anfängen des Widerspruchs heraus ist möglich durch unsere besondere 
Taktik der Antigesetzlichkeit, unserer Besonderheit des ‚revolutionären Klassenkampfes‘. Dieses 
Besondere liegt darin, dass wir die selbstständige Führung der Kämpfe, die Notwendigkeit der Ablehnung 
einer Einmischung jeglicher Organisationen propagieren, den Widerspruch gegen das Schlichtungswesen 
in den Vordergrund stellen“. 

1931-1933 blieb Arthur Michaelis der Hauptvertreter und Theoretiker der Kommunistischen 
Arbeiter-Union (KAU). 

Im Juli 1942 wurde ermordet als Jude und Kommunist im Vernichtungslager Sobibor.  

Quellen: Reichskommissar für Überwachung der öffentlichen Ordnung. Akten betreffend KPD. Vom 14. Mai 1920 bis 31. Oktober 1922. Kap. 
XII (1507/247; Nr. 2335/20); Protokoll der Vereinigungs-Konferenz der A.A.U.D. und A.A.U.D.E. (10. Reichskonferenz der Allgem[eine]. 
Arb[eiter].–Union Deutschlands ; 24.-27. Dezember 1931 zu Berlin), Berlin, 1932, S. 5-10, 14, 26, 34-39, 41-43, 45-50 
(http://aaap.be/Pages/KAPD-Congresses.html); Gedenkbuch Berlins der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus, Freie Universität Berlin, 
Zentralinstitut für sozialwissenschaftliche Forschung, Berlin 1995. 

 – MILLER (= MÜLLER, MÜHLE) 

 
Joseph Miller, DDR Briefmark Januar 1983. 

– MILLER, JOSEPH (27.8.1883–24.3.1964), alias SEPP, Bremen, Schlosser, Werftarbeiter (A.G. 
Weser), geboren in Scheppach (Bayern); seit 1907 SPD; während des I. Weltkrieges Bremer 
Linksradikaler; bis zu seinem Übertritt im September 1919 zur AAU und besoldeter 
Funktionär des Deutschen Metallarbeiter Verbandes (DMV) in Bremen.  

Seit Ende 1918 gehörte Miller der KPD an. Nachdem er sich in der kurzlebigen Bremer 
Räterepublik engagiert hatte, zog er im März 1919 in die Bremer Nationalversammlung und 
ab 1920 in die Bremer Bürgerschaft ein, der er bis 1923 – seit 1921 als Fraktionsvorsitzender 
– angehörte. Als Leiter des Metallarbeiterverbandes in Bremen wurde er hauptamtlicher 
Gewerkschaftssekretär und amtierte von 1920 bis 1921 nach Karl Jannack als Ortssekretär 
der KPD in Bremen. 1921 übernahm er den Sekretärsposten für den Bezirk Niedersachsen. 
Parallel dazu fungierte er als Leiter der Arbeiterpresse in Hannover. Auf dem Leipziger 
Parteitag der KPD von 1923 wurde er zum Mitglied im Zentralausschuss gewählt. Im selben 
Jahr trat er in den Zentralverband der Angestellten ein. 

Nach 1923 bedeutender Funktionär der Stalinschen KPD. Emigration nach 1933 (Frankreich, 
Norwegien, Schweden). Im Januar 1946 kehrte Miller nach Deutschland zurück. 
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Von 1946 bis 1954 gehörte Miller der Zentralen Revisionskommission der SED an. Daneben 
war er Hauptreferent in der Personalpolitischen Abteilung des Parteivorstandes der SED. 
1949 wurde Miller Leiter des Personalbüros der SED.  

Nachdem er 1952 Kritik an der Arbeit desselben geübt hatte, wurde er in den Ruhestand 
gezwungen und zum Direktor des Deutschen Museums in Berlin ernannt, das 1947 
wiedereröffnet worden war. 

Quelle: Hermann Weber/Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten. Biographisches Handbuch 1918 bis 1945, Dietz Verlag, Berlin, 2004, S. 
508-509.  

 
Karl Minster, um 1930 [Hermann Weber/Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten. 

Supplement zum Biographischen Handbuch 1918 bis 1945, Dietz Verlag, Berlin, 2013, S. 172] 

– MINSTER, KARL (1873–1943), OTTO DEGNER, PETER, SCHÄDKE, MOOSMANN, KÖNIG, geboren am 25. 
Dezember 1873 in Edenkoben (Pfalz); Kaufmann und Reisevertreter, lernte und arbeitete im 
Geschäft seines Vaters. 1896 wanderte er in die USA aus und war von 1899 bis 1901 Sekretär 
der deutschen Gewerkschaften in Philadelphia, von 1901 bis 1906 Redakteur der New Yorker 
Volkszeitung. Während eines vorüber-gehenden Aufenthaltes in Deutschland – er war 1904 
als Korrespondent beim SPD-Parteitag in Bremen – wurde er Nachfolger des bisherigen 
Berichterstatters des Vorwärts in den Vereinigten Staaten von Amerika und zugleich 
Korrespondent der Wiener Arbeiterzeitung, des Hamburger Echos, der Leipziger und 
Dresdener Volkszeitung. 

1905 erwarb Minster die amerikanische Staatsbürgerschaft, kehrte aber 1912 nach 
Deutschland zurück, wurde Mitglied der SPD und Redakteur der Bergischen Arbeiterstimme 
in Solingen, ab Januar 1914 des Duisburger SPD-Organs Niederrheinische Arbeiterzeitung. 
Nach Ausbruch des Krieges organisierte er dort die Opposition gegen die Politik des PV und 
der Reichstagsfraktions-Mehrheit. Deshalb aus der Redaktion entlassen, er gab das 
Mitteilungsblatt des sozialdemokratischen Vereins Duisburg und das radikale Blatt Der 
Kampf, Propagandablatt für Rheinland und Westfalen, heraus. Minster schloß sich der 
Spartakusgruppe an und war Teilnehmer der Reichskonferenz am 1. Januar 1916, wirkte 
auch in der Gruppe Internationale Sozialisten Deutschlands (Julian Borchardt). Ab Oktober 
1916 Redakteur des braunschweigischen SPD-Organs Volksfreund, aber auch hier wegen der 
Ablehnung der Burgfriedenspolitik entlassen. Im Mai 1917 flüchtete er in die Niederlande, 
war in Amsterdam Herausgeber der revolutionären Wochenzeitung Kampf. Minster wurde 
im Dezember 1917 von deutschen Agenten entführt, bereits an der Grenze festgenommen 
und inhaftiert. 

Durch die Novemberrevolution 1918 aus der Haftanstalt Berlin-Moabit befreit, war er in der 
Spartakusgruppe Mülheim an der Ruhr aktiv, für die er am Gründungsparteitag der KPD Ende 
1918 in Berlin teilnahm. Minster war (mit Leo Jogiches) gegen die Gründung der Partei, er 
plädierte dann in der Diskussion für die Beteiligung an den Wahlen zur Nationalversammlung. 
1919 übersiedelte er nach Frankfurt/Main, wo er sich unter den Decknamen OTTO DEGNER, 
PETER, SCHÄDKE und MOOSMANN politisch betätigte und einige Zeit Orgleiter der KPD war. 
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Auf dem II. Parteitag der KPD im Oktober 1919 trennte er sich von der KPD und ging 1920 zur 
KAPD. In der Folgezeit von einer politischen Strömung zur anderen schwankend, löste er sich 
am Begin 1921 von der KAP und wechselte zur USPD. 

1922 Redakteur des USPD-Organs Freiheit, blieb er auch nach 1922 bei der kleinen Rest-
USPD. Ab 1923 war er Redakteur am USPD-Organ Weckruf in Essen bzw. der USPD-
Tageszeitung Volksfreund in Hagen. Gegen Minster wurde wegen Agententätigkeit ermittelt, 
deshalb mehrfach inhaftiert. 

Schließlich in der separatistischen Bewegung aktiv, wurde er im Januar 1924 Staatssekretär 
der sogenannten Autonomen Regierung der Pfalz. Nach deren Zusammenbruch war Minster 
einige Jahre Betriebsleiter einer Firma, lebte von 1928 bis 1933 in Essen als freier 
Schriftsteller und veröffentlichte Artikel und politische Aufsätze in sozialistischen Zeitungen 
wie der Welt am Abend und der Rhein-Ruhr-Fackel. 

Ab 1929 in der KPD-Opposition von Brandler-Thalheimer, kam er 1931 zur SAP. Minster 
emigrierte 1933 ins Saargebiet, wo er sich der frankophilen Saarländischen 
Wirtschaftsvereinigung SWV anschloß. Er arbeitete am SWV-Organ Freie Saar sowie an 
anderen saarländischen Zeitungen und Zeitschriften für die Status-quo-Bewegung gegen den 
Anschluß an Deutschland. 

Nach dem Saar-Referendum emigrierte er in das lothringische Metz, wirkte dort in 
zahlreichen antifaschistischen Organisationen. Nach Kriegsausbruch flüchtete er nach Paris, 
sein Versuch, 1941 in die USA zu kommen, mißglückte, da er seine frühere US-
Staatsbürgerschaft verloren hatte. 

Er wurde am 10. Dezember 1941 von der Gestapo verhaftet, am 27. Juli 1942 durch den 2. 
Senat des VGH zum Tode verurteilt. Karl Minster ist am 10. Februar 1943, in der Haftanstalt 
Berlin-Plötzensee ums Leben gekommen. 

Quellen: Hermann Weber (Hrsg.), Die Gründung der KPD. Protokoll und Materialen des Gründungsparteitages der Kommunistischen Partei 
Deutschlands 1918/1919, Dietz Verlag, Berlin 1993, S. 131-132; Bundesstiftung: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/ 

– MÖBEST, OTTO (1898-1971), Mannsfeld, Fleischer, 1916-1918 Soldat, Bauarbeiter, 
Bergmann, 1916-1918 Soldat, 1919 KPD/AAU; aktiv in den mitteldeutschen Kämpfen, 1921 
wegen Beteiligung an Max Hölz Aktionen in Haft, seit Ende der 20. Jahre leitend in 
KAPD/AAU in Klostermansfeld, enger Freund von Emil Bohn*; 1933-1935 illegale Arbeit; 
1939 Soldat, gegen Kriegsende in Tschechei in sowjetische Kriegsgefangenschaft bis 1947; 
SED 1948; Parteischule in Mansfeld. 25.11.1950 Verhaftung; 11.7.1952 zu einem Jahr 
Zuchthaus und Sühnemaßnahmen für 5 Jahre verurteilt; wurde unmittelbar nach 
Haftentlassung als Inoffizieller Mitarbeiter geworben; arbeite bis zu seinem Tode aus Stasi-
Sicht, zuletzt als Inoffizieller Mitarbeiter für Sicherheit. 

Quellen: “Pressefonds KAZ“, KAZ Nr. 32, Berlin, April 1927; Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße 
Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 251. 

– MÖHRLING, Braunschweig, AAU, Delegierte der 3. Reichskonferenz der AAUD in Leipzig (12.-
14. Dezember 1920), antizentralistische Tendenz; er verwirft, sowie 9 andere Delegierten 
(Ostsachen, Württemberg und Westdeutschland), jeglichen Anschluss an der III. 
Internationale: 

„Sie sind der Ansicht, dass der deutsche Arbeiter und vor allem die AAU. dem kämpfenden russischen 
Proletariate viel mehr nützen können, wenn sie alle Kräfte dazu verwenden, die Revolution in 
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Deutschland mit allen Mitteln vorwärtszutreiben. Die Internationale wird nicht dort sein, wo man 
bestimmt, sondern sie wird dort sein, wo Proletarier kämpfen“. 

Quelle: Lageberichte Nr. 21 (BArch, R 1507/2004); Barrikade Nr. 7, April 2012, S. 38. 

– MOLLE, KARL (27.10.1904–18.11.2004), Techniker, alias CHARLES (BERRY), Linke Opposition in 
Gelsenkirchen, IKD, Unser Wort in Paris 1934, 1935-1940 IKD in Antwerpen mit Georg 
Scheuer; 1942 RKD in Frankreich auch mit Karl Scheuer; Flucht in die Schweiz, Kern der RKD–
Communistes-Révolutionnaires in Zürich; nimmt er an den libertären Unabhängigen 
Sozialistischen Blättern, danach den Freien sozialistischen Blättern, Zürich/Amsterdam, 1948, 
teil. 

Nach 1950 Emigration in die USA und zurücktreten aus der revolutionären Aktivität. 
Gestorben in Wooden Hills (Los Angeles). 

Quellen: Georg Scheuer Collection, IISG Amsterdam; Peter Berens, Trotzkisten gegen Hitler, ISP, Köln, 2007, S. 199; Gertjan DesmetI, “Eine 
kostbare Kette standhafter Revolutionäre„,. – De “Internationale Kommunisten Deutschlands” in Antwerpen en Brussel (1933-1940): 
www.journalbelgianhistory.be/en/system/files/article_pdf/006_Desmet_Gertjan_2015_2_3.pdf  

– MÖLLER, KUNO (13.12.1883-?), alias WOLTER, PETER HUBERT, geboren in Aachen; KAPD; mit 
August Merges* und Karl Plättner*, Mitglied des KAP Obersten Aktionsrats (OAR). 

Quellen: R.K. Lageberichte Nr. 49, BArch, R 1507/2012 (R 1507/12); R.K. Innern 51, 18.8.1921. 

– MOND, Niederlausitz (Cottbus), AAU, Delegierte der 3. Reichskonferenz der AAU in Leipzig 
(12.-14. Dezember 1920), erklärt sich gegen die antizentralistische sächsische Richtung. 

Quellen: Lageberichte Nr. 21 (BArch, R 1507/2004); Barrikade Nr. 7, Archiv Karl Roche, Hamburg, April 2012. 

– MÖRCHE, KAPD Funktionär Friedrichsort 1920. 

Quelle: Detlev Siegfried, Das radikale Milieu. Kieler Novemberrevolution, Sozialwissenschaft und Linksradikalismus 1917-1922, Springer 
Fachmedien, Wiesbaden, Juli 2004, S. 118. 

 – MÜHLE [=MÜLLER; manchmal MILLER], Funktionär der KAPD Berlin-Neukölln. 

Quelle: Quelle: Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni – 21. Oktober 1921 (BArch, R 
1507/2053). 

– MÜLLER, HELMUT, Leipzig, AAU, 1931-1933 KAU. Verhaftet in 1933. 

Quellen: Protokoll der Vereinigungs-Konferenz der A.A.U.D. und A.A.U.D.E. (10. Reichskonferenz der Allgem[eine]. Arb[eiter].–Union 
Deutschlands; 24.-27. Dezember 1931 zu Berlin), Berlin, 1932; Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das 
unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 130. 

 – MÜLLER, HERBERT, Leipzig, Freie Sozialistische Jugend (FSJ), danach KAJ.  

Quellen: H.M., in Protokoll der Reichskonferenz der Opposition der freien Sozialistischen Jugend Deutschlands 28 und 29. August 1920 in 
Leipzig, Verlag Opposition der FSJ (IISG D1248/112), S. 22-23; „Erkenntnisse aus der Geschichte der Jugendbewegung“, Die Aktion Nr. 1/2, 8. 
Januar 1921, S. 26-27. 

– MÜLLER, PAUL (GERHARD) (13.9.1882–6.5.1953), geboren in Völlener Königsfehn, jetzt 
Westoverledingen, Landkreis Leer. Gerhard Müller (genannt Paul) war der Sohn einer sehr 
christlich geprägten Arbeiterfamilie. Lehre als Kupferschmied, von 1913 bis 1932 arbeitete er 
als Installateur in Oldenburg und 1934/35 als Kupferschmied. 1902 Mitglied im 
Metallarbeiterverband, Mitbegründer und ab 1924 Vorsitzender der Zahlstelle des 
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Metallarbeiterverbandes in Oldenburg. Von 1903 bis 1914 in der SPD, schloß sich 1918 dem 
Spartakusbund an, war seit Gründung Mitglied der KPD und Polleiter der KPD in Oldenburg. 

Müller war in 1920-1921 Mitglied der KAPD, später gehörte er bis 1933 wieder der KPD in 
Oldenburg an. 1922 kam er erstmals in den Oldenburger Landtag, im dem er bis 1924 blieb. 
1924 veröffentlichte er einen Artikel in der Zeitschrift Die Aktion. 1928 bis 1932 wieder 
Landtagsabgeordneter und von 1922 bis 1933 auch Stadtrat in Oldenburg. 

Im März 1933 einige Zeit inhaftiert, lebte Müller seit 1935 in Sandkrug. Nach dem 20. Juli 
1944 verhaftet, kam mehrere Monate ins Gestapogefängnis in Oldenburg-Osternburg. 

Er war nach 1945 für die KPD wieder Mitglied des Oldenburger Kreistages. Paul Müller starb 
in 1953 in Sandkrug (Hatten). 

Quellen: Paul Müller, Zum Diskussionsartikel ‚Aufgaben des revolutionären Proletariats‘, Die Aktion, Heft 6, 15. Juni 1924, S. 319-320; 
Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 

– MÜLLER-WEILAND, ANNE-SOPHIE (1903-1968?), alias ÄNNE, Krankenschwester, geboren in 
Heidelberg, verheiratet mit Alfred Weiland. Anfang 1919 war sie Mitglied der FSJ und 
kurzzeitig auch der KPD. 1923 trat sie wegen „unüberbrückbarer Differenzen“ aus der KPD 
wieder aus; sie ging nach Berlin und begann eine Ausbildung als Krankenschwester. 

1927 trat sie in die Berliner Sektion der AAU ein und traf ihren Lebensgefährten Alfred 
Weiland. 1932 verlor sie wegen ihrer unionistischen Aktivität ihre Arbeit. Sie nahm dann ein 
Angebot an, als Krankenschwester in die Sowjetunion zu gehen, wo sie „an 
Gesundheitsexpeditionen in bisher unerschlossene Gebiete in Sibirien, Kasachstan, usw. 
teilnahm, teilweise sogar selbständig durchführte“. Nach Februar 1933 bekam sie jedoch 
„immer größere politische Differenzen mit dem Sowjetsystem, das mich als Hitleragent zu 
diffamieren suchte. Körperlich sehr heruntergekommen, verließ ich dann im Oktober 1934 die 
Sowjetunion und kehrte nach Heidelberg zurück, um meinen kranken Vater zu pflegen“. 

Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland beteiligte sie sich zusammen mit Alfred Weiland an 
der illegalen Arbeit der KAU. Im November 1939, heißt es in ihrem Lebenslauf, „heirateten 
wir endlich“. Die Hochzeit wie die Geburt der Kinder wurden als Tarnung für größere illegale 
Treffen der KAU benutzt. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 140; Entschädigungsamt Berlin: Anna Weiland Reg. 603898. 

– NACHTIGALL, KARL (1893-?), Berlin-Schöneberg; geboren in Schöningen; 1910 
Bergarbeiterverband, Freie Turner; 1918 Soldatenrat in Schöningen (Helmstedt); 1919 
Teilnahme am Kampf gegen die auf Braunschweig zumarschierenden Truppen des Generals 
Märcker, verwundet; KPD Opposition; April 1920 KAPD, befreundet mit Minna Fasshauer 
und August Merges; März 1921 Beteiligung am Mitteldeutschen Aufstand, gehörte zum 
engeren Kreis um Max Hölz; 1923 nimmt am Oktoberaufstand teil; 1925 Verhaftung wegen 
„Vorbereitung zum Hochverrat“, zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt (Brandenburg, Luckau, 
Sonnenburg); Ende 1932: amnistiert, blieb in Berlin zunächst unbehelligt, wurde aber in 
seiner Heimatstadt Schöningen für 8 Monate inhaftiert, nach Februar 1933 losen 
Zusammenarbeit mit der konspirativen Gruppe „Rote Kämpfer“. 
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1945 KPD/SED, Zusammenarbeit mit Alfred Weiland, Mitglied der GIS. Er war 
Verantwortlicher für die Auslieferung der Zeitschrift Neues Beginnen (danach 1950-1954 Der 
Funke) für Deutschland. 

1954 bildet Karl Nachtigall einen kleinen Kreis von Freie-Universität-Studenten in West-
Berlin; 1956 gescheiterter Anwerbungsversuch durch die Stasi.  

Quellen: Georg Scheuer Collection (151-152); Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des 
Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 151-152; Nikolaus Brauns, Schafft Rote Hilfe! Geschichte und 
Aktivitäten der proletarischen Hilfsorganisation für politische Gefangene in Deutschland (1919-1938), Pahl-Rugenstein, Bonn 2003; Knut 
Bergbauer,Sabine Fröhlich, Stefanie Schüler Springorum, Denkmalsfigur: Biographische Annäherung an Hans Litten 1903-1938, Wallstein 
Verlag, 2008; Christoph Plutte & Marc Geoffroy (Hrsg.), Die Revolution war für mich ein großes Abenteuer. Paul Mattick im Gespräch mit 
Michael Buckmiller, UNRAST Verlag, Münster, 2013, S. 169-170. 

 
Minna Naumann, um 1920 (Quelle: Unter der Fahne der Revolution. Die Dresdner Arbeiter gegen den 1. Weltkrieg. Die Novemberrevolution 

und die Gründung der KPD in Dresden (1914-1919), Schriftenreihe, Heft 5, 1959, Dresden, S. 20. 

– NAUMANN, MINNA (27.1.1882–17.1.1967), geborene SCHREIBER in Neusalza-Spremberg in der 
Oberlausitz, Buchdrucker. Tochter eines Briefträgers, lernte sie Buchdruckanlegerin. 1899 
wurde sie Mitglied im Buchdruckerhilfsverband, 1901 trat sie der SPD in Dresden bei. 1904 
Heirat mit dem Maurer Max Naumann. Ab 1910 Kreisleiterin eines Wahlkreises der SPD in 
Dresden, 1913 ordentliche Delegierte zum Parteitag in Jena. Minna Naumann gehörte seit 
Kriegsausbruch zur Opposition gegen die Politik der Mehrheit des Partei-Vorstands und der 
Reichstagsfraktion. 

Nach der Internationalen Sozialistischen Frauen-konferenz in Bern (26.-28. März 
1915), Minna Naumann erhielt von Clara Zetkin und Rosa Luxemburg den Auftrag, in 
Dresden Versammlungen über die Lebensmittelnot auszunutzen, um die proletarischen 
Frauen zum Kampf gegen den Krieg zu mobilisieren. 

Im Januar 1917 trat sie der USPD bei und nahm als Delegierte am Internationalen Kongreß in 
Bern teil. Im November 1917 wurde sie wegen antimilitaristischer Propaganda verhaftet und 
im Mai 1918 in einem Prozeß vor dem Reichsgericht zusammen mit oppositionellen 
Jungsozialisten zu eineinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt. 

Im November 1918 durch die Revolution befreit, schloß sie sich den Internationalen 
Kommunisten Deutschlands an, Mitglied des Arbeiter- und Soldatenrates in Dresden, schon 
wenige Wochen später trat sie mit anderen IKD-Mitgliedern zurück. Als Delegierte Dresdens 
nahm Minna Naumann im Dezember 1918 mit Karl Becker* und Karl Plättner* am 
Gründungsparteitag der KPD in Berlin teil. 

Anhänger von Otto Rühle*, wandte sich gegen die Teilnahme an den Wahlen zur 
Nationalversammlung, die sie als Rückfall in den bürgerlichen Parlamentarismus ansah: 

„Wir in Dresden sind absolute Gegner der Beteiligung an den Wahlen zur Nationalversammlung… Es 
wird von der Tribüne der Nationalversammlung noch weniger der Fall ein, als es den Genossen 
Liebknecht und Rühle im Reichstag möglich war… Deshalb bitt ich Sie alle, Ihre Kräfte dafür überall 
einzusetzen und gegen die Beteiligung einzutreten und den Antrag des Genossen Rühle anzunehmen“. 
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Ab April 1920 war sie Mitglied der KAPD, später (1923?) wieder in der KPD, ohne besondere 
Funktionen auszuüben. Zwischen 1933 und 1945 war sie vorübergehend inhaftiert. 

1945 wurde sie lokale Funktionärin der KPD in Dresden, bis 1948 hauptamtliche Parteiarbeit, 
danach „Parteiveteranin“ der SED in Dresden, 1958 erhielt sie den „Vaterländischen 
Verdienstorden“ (sic) in Bronze, indem sie während des Ersten Weltkriegs gegen jegliche 
Verteideung eines „Vaterlands“ und für den Internationalismus gekämpft hatte. 

Minna Naumann starb in Dresden in 1967.  

Quellen: Hermann Weber (Hrsg.), Die Gründung der KPD. Protokoll und Materialen des Gründungsparteitages der Kommunistischen Partei 
Deutschlands 1918/1919, Dietz Verlag, Berlin 1993, S. 117-118; Hermann Weber/Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten. Biographisches 
Handbuch 1918 bis 1945, Dietz Verlag, Berlin 2008, S. 526.  

– NAUTKUß (manchmal DAUTGUSS oder DANTGUSS geschrieben), Braunschweig (Niedersachsen), 
KAPD/AAU. Während des Februar 1921 Kongress kritisiert scharf die Haltung Rühles: 

„Warum hat Rühle auf dem Gründungsparteitag der K.A.P. nicht gleich die Einheitsorganisation gepredigt und 
gesagt, dass die Partei nicht notwendig wäre, dass sie in der Union aufzugehen hätte? Er hat sich nach Moskau 
delegieren lassen und seine wahre Überzeugung verschwiegen. Er hat da schon unehrlich gehandelt“. 

Er kritisiert auch den „Pazifismus“ der Anhänger der Dannenberg-Richtung (IWW) in Braunschweig: 

„Es sind keine Revolutionäre, denn sie lehnen den Kampf mit der Waffe ab. Sie wollen nur mit der 
Wissenschaft kämpfen. Wir in Braunschweig stehen auf dem Standpunkt, dass wir mit der Wissenschaft und 
auch mit der Waffe kämpfen müssen. (Sehr gut!)“ 

Er wurde (mit Arthur Bartels* und Ernst Meyer*) AAU Delegierte zum RGI Kongress in 
Moskau (Juli 1921) genannt. Alle verwarfen den Ultimatum von Moskau zu versenken, als 
Ludwig Meyer am September Parteitag der KAPD in Berlin es befestigte: 

„Man erwartete von den Unionsgenossen, dass man einer internationalen Organisation 
beitreten solle, in deren Leitsätzen steht, dass die deutschen Unionen 
konterrevolutionäre Gebilde  sind. In der Redaktionskommission haben Nautkuss und 
Bartels verlangt, dass dieser Satz gestrichen werde und als das abgelehnt wurde, verließen 
sie die Redaktionskommission. Ich wies auf den Widerspruch hin, konterrevolutionäre 
Organisation aufzunehmen, worauf Losowsky sagte « Ja wir verlangen ja Eure Auflösung .» 
«Ja, das wollte ich nur hören .» Unsere Schlußerklärung, die wir abgaben, wurde nicht 
verlesen. Aber nach dieser Erklärung nahm man aus den Leitsätzen den Passus heraus, der 
besagte, dass wir konterrevolutionär seien. Dazu hatte die Zentrale, nachdem das Statut 
vom Kongress mit dem Passus angenommen war, jetzt selbstverständlich kein Recht mehr 
und als Losowsky mir [Ludwig Meyer] nach dem Kongress vor meiner Abreise sagte, der 
Passus sei entfernt, erklärte ich, nachdem er so handelt, haben wir jetzt erst recht keine 
Veranlassung, der R.G.I. anzugehören.“  

Quellen: Franz Pfemfert, Die Aktion, Heft 11/12, 19. März 1921, S. 159; Februar 1921 KAPD Kongress in Gotha: www.left-
dis.nl/d/kapd02.21.pdf; September 1921 KAPD Kongress in Berlin: http://www.left-dis.nl/d/KAPDkongresSept1921.de.pdf; Rudolf Zimmer, 
„Die IV. Reichskonferenz der AAU“ (12. Juni 1921), S. 398. 

 
Kurt Nettball [Photo: GDW, http://www.stiftung-bg.de/kz-oranienburg/index.php?id=410]. 
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– NETTBALL, KURT ERWIN HERMANN (6.3.1903–9.3.1978), alias ERWIN, Berlin, Elektromonteur, 
geboren in Berlin-Neukölln. Er wuchs im Stadtteil Prenzlauer Berg auf, wo er zur Schule ging. 
Nach der Volksschule erlernte Nettball den Beruf des Elektromonteurs. 

1918 trat Nettball dem Deutschen Metallarbeiterverband (DMV) bei. Außerdem wurde er 
Mitglied der Freien Sozialistischen Jugend (FSJ), danach der KAJ. Er war er ab 1921 in 
der KAPD organisiert gewesen. 

Erst 1924 trat er bei der KPD, engagierte er sich in KPD-nahen Vereinigungen wie dem 
„Verband proletarischer Freidenker“ und der „Roten Hilfe“. Auch sein gewerkschaftliches 
Engagement blieb von seiner Hinwendung zum Marxismus-Leninismus nicht unberührt: Zu 
einem unbekannten Zeitpunkt trat er zum Einheitsverband der Metallarbeiter Berlins (EVMB) 
über – einer Organisation der kommunistischen Revolutionären Gewerkschafts-
Opposition (RGO). Nettball wurde für die RGO zum „Politischen Leiter“ des Bezirks Kreuzberg 
ernannt und war zeitweise Vorsitzender eines Betriebsrates und Mitglied des RGO-
Betriebsräteausschusses von Groß-Berlin.  

Ende März 1933 wurde Nettball beauftragt, in die illegale KPD-Unterbezirksleitung 
Prenzlauer Berg einzutreten. Der Gestapo war es durch Verhaftungen gelungen, den Kontakt 
zwischen der Bezirksleitung Berlin-Brandenburg und den Wohn- und Betriebszellen zu 
kappen. Nettball baute einen Teil der alten Parteiorganisation im Unterbezirk wieder auf. 
Dafür avancierte er unter dem Decknamen ERWIN zum „Politischen Leiter“ des Unterbezirks. 
Eine ausführliche Schilderung der illegalen Arbeit im Prenzlauer Berg gibt Kurt Nettball in 
seinen „Erinnerungen über die Parteiarbeit der KPD-Unterbezirksleitung Berlin-Prenzlauer 
Berg im Jahre 1933“. 

Am 3. Oktober 1933 wurde Nettball in seiner Wohnung verhaftet und in Untersuchungshaft 
genommen: Zuerst im Berliner Polizeigefängnis, dann vom 9. Januar bis 15. Februar 1934 im 
Konzentrationslager Oranienburg und schließlich im Untersuchungsgefängnis Moabit. Nach 
über einem Jahr begann am 25. Oktober 1934 der Prozess vor dem Vierten Strafsenat des 
Kammergerichtes Berlin. Über das erzwungene Geständnis äußerte er vor Gericht: „Die 
Vernehmungsmethoden bei der Gestapo waren so eigenartig, dass mir nichts übrig blieb, als 
zu unterschreiben.“ Dies hinderte den Richter allerdings nicht, ihn zwei Tage später wegen 
„Vorbereitung zum Hochverrat“ zu drei Jahren Zuchthaus zu verurteilen. Damit hatte er die 
höchste Strafe aller 21 Angeklagten bekommen. Die folgenden Jahre bis zum 17. Januar 1937 
verbrachte Nettball im Zuchthaus Luckau, unterbrochen von etwa zwei Monaten Haft im 
Zuchthaus Plötzensee. 

Nach Ablauf der Strafe nahm die Gestapo Nettball erneut in „Schutzhaft“. Vom 24. Februar 
1937 bis zum 18. November 1938 war er im Konzentrationslager Sachsenhausen inhaftiert. 
Dort arbeitete er im „Elektrikerkommando“. Aus dem Konzentrationslager entlassen, 
unterstand Nettball zunächst der Polizeiaufsicht. 

Dennoch betätigte er sich ab Ende 1939 erneut für die illegale KPD. Am 4. Februar 1943 
wurde Nettball – trotz der 1940 verhängten „Wehrunwürdigkeit“ – zum Kriegsdienst 
einberufen. In der „41. Infanteriedivision“ des „Strafbataillons 999“ fungierte er als 
Fernmelder. Nach der Grundausbildung wurde die Division im Juni 1943 nach Griechenland 
verlegt. Eine Gruppe von Gegnern des Nationalsozialismus, zu denen auch Nettball gehörte, 
knüpfte bald Kontakte zu griechischen Partisanen. Sie gaben Informationen über geplante 
Terroraktionen des Wehrmachtsbataillons weiter und unterstützten so den Kampf gegen die 
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deutschen und italienischen Besatzer Griechenlands. Mehrere Mitglieder von Nettballs 
Gruppe fielen dabei der Wehrmachtsjustiz zum Opfer. 

Am 10. Juni 1946 kehrte Nettball aus jugoslawischer Kriegsgefangenschaft, in die er im April 
1945 geraten war, nach Berlin zurück. Hier betätigte er sich erneut für die KPD, die 
nunmehr SED hieß. 1948 war er in deren Zentralsekretariat angestellt. In den folgenden 
Jahren wurde er als Mitarbeiter des Bezirksvorstandes des Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (FDGB) Abteilungsleiter im Büro des Präsidenten des „Verbandes 
deutscher Konsumgenossenschaften“. Danach war er ab 1951 zunächst beim FDGB und ab 
1962 als Redakteur im „Institut für Internationale Politik und Wirtschaft“ in Berlin tätig. 

Daneben setzte sich Nettball immer wieder mit der Geschichte der sogenannten 999er 
auseinander. So war er 1948 Leiter einer gleichnamigen Kommission der Vereinigung der 
Verfolgten des Naziregimes (VVN). 

Im Jahr 1974 wurden er und zwei andere Angehörige der Strafdivisionen von der 
Zentralleitung des „Komitees der Antifaschistischen Widerstandskämpfer der 
DDR“ beauftragt, ein Buch über den Widerstand in diesen Bataillonen zu erstellen. Das Buch 
erschien posthum im Jahr 1982. 

1958 bekam Netball die Medaille „Kämpfer gegen den Faschismus 1933-1945“ und etwas 
später eine „Ehrenpension für Kämpfer“. Außerdem berief man Nettball in die Leitung des 
„Komitees der Antifaschistischen Widerstandskämpfer der DDR“. 

Kurz nach seinem 75. Geburtstag verstarb 1978 Kurt Nettball Die Beisetzung fand auf dem 
DDR-Ehrenfriedhof in Berlin-Friedrichsfelde statt. 

Quellen: Kurt Nettball, „Antifaschistische Bewährungsprobe in der Strafdivision 999“, Im Kampf bewährt. Erinnerungen deutscher Genossen 
an den antifaschistischen Widerstand 1933-1945, Berlin (Ost) 1969, S. 631-674; Achim Arndt, „Kurt Nettball“, Die politische Häftlinge des 
Konzentrationslagers Oranienburg: http://www.stiftung-bg.de/kz-oranienburg/index.php?id=410 

– NEUBERT, ALFRED (1900-?), Sattler, Dresden-Nord, vor 1933 AAUE, KAU; KPD Widerstand 
während des Kriegs; nach 1945, GIS, 1950 Flucht in den Westen, auf Veranlassung von 
Weiland zurückgekehrt.  

Quelle: DY 55/V 241/7/49, Bd. 1: Berichte über den Widerstand in Chemnitz und die Grenzarbeit: Alfred Neubert; Michael Kubina, Von 
Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 
2000, S. 248. 

– NEUBERT, OTTO (1909-?), alias WALTER HAUBOLD, Werkzeugmacher, Dresden-Nord, AAUE, 
danach KAU 1931-1933; nach 1945: FDGB, GIS; 1952-1955 unter Druck der Stasi „Inoffizieller 
Mitarbeiter“ (Spitzel) mit dem „Kriegsnamen“ Walter Haubold geworben. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 248. 

– NEUBERT, RICHARD (1898-1972?), Schneider, Dresden-Nord, 1922-1931 AAUE, KAU; ältere 
Bruder von Alfred und Otto. 

Quellen: „An die russische Botschaft in Berlin, Unter den Linden“, Die Aktion Nr. 17/18, Ende September 1925, S. 504; Michael Kubina, Von 
Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 
2000, S. 248. 
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– NEUMANN, FELIX (23.12.1889–1943), Schriftsetzer, Berlin, 1910 SPD, USPD, 1919 KPD, April 
1920 KAPD, deren Aktivitäten er nur einige Monate teilnahm. 

Begin 1921 zurück zur VKPD. 1923 Organisationssekretär der KPD Zentrale in Berlin, 
Kronzeuge im „Tscheka-Prozeß“ (Februar 1925). Nach der Anklageschrift des Anwalts beim 
Staatsgerichtshof in Leipzig wurde die deutsche „Tschekisten Gruppe“ am 19. November 
1923 durch Felix Neumann gegründet. Der einzige Mord, den das Reichsgericht Leipzig den 
Angeklagten nachweisen konnten, war die Tötung des Berliner Friseurs Johann Rausch, den 
Felix Neumann am 7. Januar 1924 in dessen Wohnung niederschoss und der am 17. März 
1924 an den Folgen des Attentats verstarb. Rausch war verdächtigt worden, ein Spitzel zu 
sein. 

Er wurde am 22. April 1925 zum Tode verurteilt, die Strafe dann in lebenslängliche Haft 
umgewandelt und mehrfach durch Amnestien gemildert (schließlich im Oktober 1930 ganz 
aufgehoben). Bereits 1928 fand der öffentlich inszenierte Übertritt Felix Neumanns zu den 
Nationalsozialisten statt, im Herbst 1928 floh er aus dem Zuchthaus – vermutlich unter 
Mithilfe von Nazis-Funktionären – und blieb bis zum Oktober 1930 illegal. Am 1. November 
1930 offizielle Aufnahme in die NSDAP. 

Im April 1933 Leiter einer NSDAP-Kreisgeschäftsstelle, aus der er 1934 wegen seiner 
Vergangenheit entlassen wurde. Danach zwei Jahre als Vertreter tätig, wurde er im 
November 1936 durch das Oberste Parteigericht der NSDAP rehabilitiert und erhielt eine 
Anstellung als hauptamtlicher Mitarbeiter in der Deutschen Arbeitsfront (DAF). 

Quelle: Bundesarchiv: Lageberichte Nr. 111 (BArch, R 1507/2027); Bernd Kaufmann, Der Nachrichtendienst der KPD 1919-1937, Berlin, 
1993, S. 113;https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Tscheka; Bundesstiftung: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 

– NEUMANN, HARRY (Heinrich), Funktionär der KAPD, Berlin, 1921 Verantwortlicher für die 
Vereinigte revolutionäre Unterstützungskommission (VRUK). 

Quelle: Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni – 21. Oktober 1921 (BArch, R 1507/2053); 
KAPD Parteitage: www.left-dis.nl. 

– NEUMANN, MORITZ (1905?-?), Jungunionist, AAUE Frankfurt/Main. 

Quelle: „Versammlungskalender der AAUE“, Die Aktion Nr. 9/10, 20. Mai 1925, S. 284. 

– NEUMANN, WILHELM, Redakteur des Kampfrufs, 1928-1933. 

Quelle: Der Kampfruf. 

– NEUNAST, Hamburg, Arbeiter auf dem Vulkan-Werft, AAUD, KAPD Obmann. 

Quelle: Lageberichte Nr. 41 (BArch, R 1507/2010 ); Barrikade Nr. 2, Nov. 2009, Moers, S. 15. 



175 
 

– NICKEL, OSKAR, Mülheim an der Ruhr, Werkmeister, Linkskommunister, Vorsitzender des 
Vollzugsrats von Mülheim. Er rief in einer mehrtausendköpfigen Kundgebung am 30. März 
1920 auf dem Rathausmarkt aus: „Hier vom Industriegebiet aus (wird) die feuerrote 
Revolutionswoge über die ganze Welt sich ergießen! Es ist ausgeschlossen, dass wir 
untergehen; unsere Bewegung ist wie eine unaufhaltsame Riesenwelle, die alles 
hinwegschwemmt“. [Sollte die Reichswehr doch stark genug sein, um ins Ruhrgebiet 
einzumarschieren], dann „nur über unsere Leichen und über die Trümmer der Industrie!“. Im 
April 1920 tritt er der KAPD bei. 

Delegierte des August 1920 Kongresses in Berlin, verwirft er kühn den National-
Bolschewismus: 

„Als klassenbewusste Proletarier lehnen wir die Kompromisse mit der Bourgeoisie ab. Um den 
internationalen Kapitalismus zu bekämpfen, können wir nicht die Nation propagieren. Dasselbe 
rufen wir auch den Syndikalisten zu. Wir haben es sehr bedauert, dass uns von Hamburg keine Hilfe 
während der Aktion kam. – Das Wort Burgfrieden klingt an und für sich schon so bürgerlich, als 
ehrlicher Revolutionär sollte man es ablehnen, überhaupt mit diesen Worten zu operieren… Wir 
müssen aufpassen, dass unsere Partei keine Führerpartei wird. Für uns spielen die Personen keine 
Rolle. In dieser Zeit, wo Russland an der Grenze Deutschlands steht, diese nationalistischen Ideen zu 
propagieren, heißt die proletarische Front von hinten erdolchen“.  

Aus der Politik zurückgetreten, meldete Oskar Nickel den 22. Juli 1922 eine 
neue Erfindung zum Patent („Verfahren zur Herstellung von Zement“) im Großherzogtum 
Luxemburg an. Mitte der 20er Jahre scheint in die Vereinigten Staaten ausgewandert zu sein. 

Quellen: Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Annexe n° 2 de 1923 [N° 12781. – 26. Juli 1922. – Verfahren zur Herstellung von 
Zement. – Oskar Nickel in Mülheim Ruhr und Reinhold Markwitz in Duisburg]; Erhard Lucas, Märzrevolution im Ruhrgebiet. März/April 1920, 
Band 1, März Verlag, Frankfurt/Main, 1970, S. 26, 176-77, 183, 245, 257, 318, 385, 435, 447; KAPD August 1920 Tagung: http://www.left-
dis.nl/d/kapd0820.pdf. 

– NOACK, KARL AUGUST, AAU Riesa (Meißen), danach 1921 AAUE. 

Quellen: KAPD Parteitage: www.left-dis.nl; „Ideologische Auseinandersetzung zwischen Anarchosyndikalismus und rätekommunistischem 
Unionismus“, Barrikade Nr. 2, Nov. 2009. 

– NOBEST (NOWEST?), Bitterfeld, AAU/KAPD, 1920-1921.  

Quelle: Bundes-Archiv Lichterfelde, RY 1/ I/5/4/1; KAPD Tagung Februar 1921: http://www.left-dis.nl/d/kapd02.21.pdf. 

– OEHLSCHLÄGER, HUGO (1898?-?), Sozialwissenschaftler; KAPD; 1918-1919 KPD in Kiel; 1920-
1921 leitet mit Adolf Dehtmann* die Kieler Sektion der KAPD; später zieht nach Mühlheim 
an der Ruhr um.  

Im März 1922 wird er Mitglied der Essener Richtung in Mühlheim nach der Spaltung der 
KAPD im März 1922. Er war bis 1921 Mitglied der Roten Hilfe, dann der VRUK. Im 1927 war 
er aus der KAI ausgeschlossen. 

Als Sozialwissenschaftler nahm er um 1928-1932 an der Tätigkeit des Weltbunds für 
Sexualreform, der von dem berühmten Sexualforscher und -reformer Dr. Magnus Hirschfeld 
(1868-1935) begründet war. 

Quellen: KAZ Essen, 1922-1927; IISG, Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer, map 219-221 (http://aaap.be/Pages/KAPD-
Congresses.html); Hugo Oehlschläger, «Strafrecht und Sittlichkeit», in Liebe und Leben. Zeitschrift für Geburtenregelung und Sexualreform, 
Nr. 11, Berlin, Nov. 1931. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Mei%C3%9Fen
http://aaap.be/Pages/KAPD-Congresses.html
http://aaap.be/Pages/KAPD-Congresses.html
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John Olday, Australia, 1947 (Department of Immigration and Multicultural Affairs). 

– OLDAG, ARTHUR WILLIAM (1905-1977), genannt OLDAY, JOHN, alias FREDRICK FROSTICK, FRANK 

ALLEN, WILLI FREIMANN, MICHAEL PETERSON, born in London, spent his early childhood in New 
York where his mother had relocated after his birth. When she visited her native Germany in 
1913 she left him there with her mother. He lived in Germany until 1938 when he decamped 
to London. In the early twenties, as an agitator with the 'Communist Youth', Olday got 
involved in plundering and looting by masses of starving people, who were suffering from 
continual food shortages. Olday was, however, quickly expelled from the Communist Youth 
due to his "anarchist deviations". Shortly thereafter he became a member of the Anarcho-
Sparticists. He fought in one of their guerrilla squads during the workers’ uprisings in 
October 1923. Throughout the next year, he was active in the Ruhr-Gebiet, the important 
mining and industrial region in western Germany, under French occupation at the time. As a 
revolutionary anarchist, he agitated for the reassertion of the movement for workers' 
councils.  

In 1925 and through the next several years, Olday withdrew from the revolutionary 
movement so as to devote his energies primarily to artistic creation. His socially critical 
theater-pieces, performed in Hamburg cabarets, also brought him renown. 

After 1933, he continued to work with these social-revolutionary activists who had not yet 
been arrested by the fascists. One activity of his comrades was to reduce the size of Olday' s 
drawings and their texts.  

At the same time, Olday played the role of an eccentric gay artist. This gained him admission 
to the highest circles of the Hamburg NSDAP. In this way, he secured first-hand information, 
which he then passed on to the anti-Nazi underground. In doing this he was able to give 
timely warnings to many comrades about impending arrests. He saved many friends from 
almost inevitable death in concentration camps. That is, until 1938. Political and intellectual 
repression sharpened, and it became impossible for Olday to remain in Germany any longer. 
So, with a Gestapo commando group hurrying to arrest him, Olday fled for Great Britian.  

In 1939, British pacifists helped him to publish a collection of his drawings entitled The 
Kingdom of Rags. Pictured in his strongly angular graphic style, he offered an impressive 
representation of the horrors of the Nazi regime to the British public.  

He aided with the state in the coordination of the sinking of a German munitions ship off the 
coast of Holland. He planned the assasination in Antwerp of a Jewish collaborator of the 
Nazis.  

From time to time he was able to visit Paris and work with other exiled council communists. 
They drew up a "Call to the German Workers", which was transmitted over Radio Strasbourg 
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on ihe German language program. Remembering the sucessful passive resistance of, 
especially, the coal-miners during the French occupation of the Rheinland following the First 
World War, Olday called for the workers to use similar methods, including sabotage, to block 
the Nazi war machine. 

In connection with these kind of activities, Olday, married Hilde Monte in 1942. She was a 
German Jew. Olday explained the marriage to his comrades on the grounds that he was 
protecting her with his British citizenship from possible deportation back to Germany. Hilde 
Monte's political work included editorship of various German language publications, and 
support work for Jewish underground resistance in regions occupied by the German Army. In 
1944, she was completing a mission as a courier, when, on the Swiss-German border, she 
was captured, then summarily executed, by an S.S. patrol. 

Olday was to have been included in this patriotic duty as well. He would have served as a 
sapper, had he not successfully deserted before he could be sent into the imperialist war. 
Supported by anarchists of the "Freedom" group, who provided him with false identity 
papers, he remained at large until 1944. During those years, he put all his energies towards 
the anti-militarist fight. In 1942, he was made a member of the War Commentary editorial 
board. He maintained his involvement as an editor when the new journal Freedom emerged 
from the War Commentary journal in 1945. Throughout these years, Olday – signing himself 
“xxx” – created political cartoons and caricatures.  

Olday, together wifh Marie Louise Berneri and Vernon Richards wrote a broadsheet that 
appeared every two weeks for the soldiers of the British Army. Entirely within the tradition 
of revolutionary anti-militarism, Olday used the pages of that publication to argue for the 
construction of workers' and soldiers' councils, similar to those that he had fought for in the 
mutinous upheavals in Hamburg after World War One. For Olday, the goal of the power of 
the councils was the libertarian communist reorganization of society. Soon, growing 
numbers of anarchist militants were being arrested. FortunateIy, an unshakable solidarity 
kept all but a few cases of sabotage from being proven.  

During the war, Olday endeavored to aid the few social revolutionaries left in Hamburg in 
the underground war against the German regime. He facilitated the conveyance of 
information and supplies to Hamburg with the help of members of the anarcho- syndicalist 
FAUD. They were Scandinavian sailors and merchant marines whose work still carried them 
regularly into German ports even during the war. For their paper, the Industrial Worker, 
Olday produced a constant supply of drawings and poems. 

With the dedicated backing of his friends from the 'Freedom' group and from comrades in 
the I.W.A., Olday was able to publish a second collection of political drawings, called The 
March of Death, in 1943. In his characteristic, sharp graphic style, he unmasked the 
similarities betyleen the ruling powers “whether they had a capitalist, imperialist, fascist or 
socialist ideological veneer” – in their oppression of "their" populations. 

Finally, in 1944, Olday was nabbed as he tried to procure a typewriter for the 'Freedom' 
group. Though the suspicion of theft was quickly proved to be false, Olday's true identity 
could not be kept secret. He was sentenced, in January 1945, to a year's imprisonment, 
having been found guilty of "theft through the finding and fraudulent use of an identity 
card". After serving eight months, Olday was granted an early release. Immediately, the 
military authorities took him to a prison camp where he began serving another two years for 
desertion... However, by means of a massive public campaign, and with the aid of 
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sympathetic individuals like Herbert Read, George Orwell, and George Woodcock, Olday's 
friends of the 'Freedom Press Defense Campaign' engineered his release after only three 
months.  

Based on his contacts with German prisoners of war held in Britian, Olday initiated the 
formation of a new revolutionary propaganda organization, the 'Internationalist Bakunin-
Group' (IB-G), with the aim of revitalizing the anarchist movement, especially in Germany. 
This was in August of 1946. The proclaimed goals were "the destruction of statism in every 
fom: and the construction of a non- authoritarian commonwealth centered on the system of 
workers' and communal councils." Olday was assigned the task of developing organizational 
prerequisites in an ideas-and- actions campaign in the English camps for German prisoners 
of war. He not only got leaflets and pamphlets smuggled into the camps, but also helped to 
build small anarchist groups linked together by couriers. 

The 'IB-G' endorsed policy of working in small, clandestine groups. They rejected every sort 
of collaboration in governmental institutions as reformist. Olday was assigned to generally 
oversee the new German section of the 'IB-G'.  

The success of the British anarchists propaganda work was demonstrated shortly after the 
repatraition of prisoners of war to Germany. By the summer, the anarchists were fully 
involved in hunger-riots in the Rheinland. In an illegal manifesto, the German 'IB-G' called on 
the starving people to join in forming revolutionary councils. From London, Olday sent a 
periodic information bulletin containing suggestions, which ranged from rent strikes to 
consumer boycotts. 

In war-ravaged and now geopolitically divided Germany, the few surviving comrades 
confronted an atmosphere of complete social despair and loss of perspective. Rudolf Rocker 
wrote the pamphlet, A View of the Situation in German – the Possibilities for a Libertarian 
Movement. His main concern here was the question of the re- emergence of anarchism in 
Germany. He thought this would depend on an understanding between the remaining 
libertarian activists and on the preservation or the historical and theoretical heritage of 
libertarian socialism. 

Olday accused Rocker of having forgotten the revolutionary upheavals of the German 
proletariat in 1919, 1921 and 1923. He accused him of having abandoned the revolutionary 
principles of the FAUD.  

Olday was enraged against Rocker's spirit for communal and cooperative self-organization. 
Olday called it self-managed capitalism, not essentially different from Western state 
capitalism. Though a purportedly "communalist" system, the exploitation of human beings 
by other human beings would continue. As for Rocker's recommendation of a coalition of all 
Federalists, Olday countered with the argument for a revolutionary association of all anti-
authoritarians, socialists, council communists and anarchists. These revolutionaries ought to 
unite, he thought, in a new 'Sparticist Alliance', based on anarcho-communist principles, 
without internal bureaucracy or rigid discipline.  

Olday left the 'IB-G' in February 1948. He proceeded to build up an organization which more 
adequately expressed his thinking. Quite soon he was working with 'a network of “Sparticist 
Groups” in Holland, Germany, Italy Switzerland, Saarland, and Britian. In Germany alone, 
sixty groups were involved, primarily in the Soviet-occupied Eastern zone. Olday's 
informational bulletin, with its name changed from Anarchist to Council-Anarchist, only 
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appeared in small numbers per issue. At the end of the 1940's, Olday abruptly dropped out 
of activity in the international anarchist movement. The "Spartacist Groups", now Iacking his 
burning spirit, faded and finally disappeared.  

At the beginning of 1950, John Olday emigrated to Sydney, Australia. There he got involved 
with various cabarets and theaters, and was at last able to do work which could be 
harmonized with his social-critical and revolutionary ideas. Olday had tried before to do that 
sort of thing, but without noticible success. 

In the late 1960's, attracted by the explosive struggles of the new social movements, Olday 
returned to London by way of Hamburg and Berlin. At first, Olday worked with the two main 
British anarchist papers Freedom and Black Flag. Then, in 1974, he founded the 
'International Archive Team', a world-wide correspondence bureau. In connection with that, 
he again took up activity for council- anarchism. He worked with the I.W.W.; he published 
the German-English information bulletin Mitteilung; translated materials of the I.W.W. into 
German; drew caricatures and kept up contact with exiles and prisoners throughout Europe 
and Japan. 

In the summer of 1977 at the age of 72. 

Quellen: British National archives (Records of the Security Service: Communists and suspected Communists, including Russian and 
Communist sympathisers): KV2/3597-3599; Günter Bartsch, Anarchismus in Deutschland. 1945–1965. Band. 1, S. 57-58. Fackelträger-Verlag, 
Hannover 1972; John Quail, The slow burning fuse: the lost history of the British anarchists, Flamingo, 1978 (2014); Peter Peterson, “John 
Olday”, Trafik 21, Internationales Journal zur Kulture der Anarchie, Mühlheim, (April?) 1986; Holger Jenrich: Anarchistische Presse in 
Deutschland 1945–1985, Libertäre Wissenschaft, Band 6, Trotzdem Verlag, Grafenau-Döfflingen 1988 ; Nick Heath: Olday, John, 1905-1977, 
aka Arthur William Oldag aka Fredrick Frostick aka Frank Allen aka Willi Freimann, aka Michael Peterson: https://libcom.org/history/olday-
john-1905-1977-aka-arthur-william-oldag-aka-fredrick-frostick-aka-frank-allen-aka-. 

  
Günter Onasch, Enkel von Jan Onasch, vor dem ABC-Bunker in Findorff-Bremen: Unter den Namen, die die Bunkerwand säumen, befindet 

sich auch derjenige seines Großvaters (Photo: Roland Scheitz). 

– ONASCH, JOHANN (JAN) (17.11.1884–1965), geboren in Bremen, Heizer im Gaswerk, Bremen, 
Gerstfelder Straße 69. 1902-1914 SPD, war bei dem Matrosenaufstand im November 1918 in 
Kiel dabei; er wurde Mitarbeiter von Johann Knief in den Bremer Linksradikalen. Nach April 
1920 bis 1929 KAPD/AAU. 

Nach 1930 mit Albert Flachmann* Mitglied der blinden „Roten Kämpfer“. 1933 inhaftiert in 
dem KZ Bremen-Missler. Nach ständigen Mißhandlungen und Mordandrohungen forderte 
der damalige KAP-Genosse Jan Onasch seine Folterknechte im KZ Mißler auf: „Wenn ihr mich 
aufhängt, dann bitte so hoch, daß ihr mich bequem am Arsch lecken könnt“. Schließlich 
mußte das inmitten der Stadt gelegene KZ Mißler aufgrund des Drucks der Bevölkerung am 
11. September geschlossen werden. 
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Mit Albert Flachmann*, Rote Kämpfer und ISK; beide hatten als bekennende Vegetarier mit 
der Einrichtung der von Hitler geförderten vegetarischen Gaststätten Kontakte zwischen den 
RK-Gruppen erleichtert.  

Onasch wurde 1936 nach einer Grabrede für einen Arbeitskollegen verhaftet, eine Anklage 
wurde aber vom Sondergericht Bremen abgewiesen. Dennoch kam Onasch im Sommer 1936 
in das KL Esterwegen und nach dessen Auflösung nach Sachsenhausen. Dort wurde er wegen 
angeblicher Verbreitung illegaler Schriften (sowie die Monatsschrift Blick in die Welt) zu 18 
Monaten Gefängnis verurteilt und am 4. April 1938 in ein KZ überführt; 1939 wurde er 
entlassen. 

Nach 1945 war er Betriebsratsleiter des Gaswerks links der Weser und KPD. Er brach mit der 
KPD an und blieb bis zu seinem Tod Rätekommunist. 

Quelle: Peter Kuckuk, „Syndikalisten und Kommunistische Arbeiterpartei in Bremen in der Anfangsphase der Weimarer Republik“, Archiv 
für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit (AGWA), Nr. 14, Bochum, 1996, S. 15-66; Jörg Wollenberg, „Vom Freiwilligen 
Arbeitsdienst zum Konzentrationslager, Zur Geschichte der frühen KZ am Beispiel von Bremen-Mißler und Ahrensbök-Holstendorf“: 
http://www.akens.org/akens/texte/info/36/3.html#1. 

 

– ORLOPP, JOSEPH (29.8.1888–7.4.1960), Sohn eines Tischlers, geboren in Essen; er besucht 
eine Essener katholische Volksschule. SPD, im Ersten Weltkrieg entwickelte sich Orlopp zum 
aktiven Kriegsgegner und schloss sich 1917 der USPD an. Im April 1917 war er Angehöriger 
des Streikkomitees der Munitionsarbeiter der Essener Krupp-Werke. Nach der Ausrufung der 
Republik 1918 wurde Orlopp in den Arbeiter- und Soldatenrat seiner Heimatstadt gewählt. 
Nach einem Polizeispitzel, Mitglied der AAU in Essen, 1919-1921.  

Quelle: Lageberichte Nr. 50, 9. August 1921 (BArch, R 1507/2013); Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Orlopp 

– OSTERMANN, A., KAPD, AAU, AAUE, Segeberg (Holstein). 

Quelle: „Informationstellen der AAU (Einheitsorganisation)“, Die Aktion Nr. 45/46, 12. Nov. 1921. 

– OSTROWSKI, FRITZ (1906?-1967?), 17. Bezirk, Berlin-Lichtenberg, Funktionär der Berliner KAJ, 
1927. 

Quelle: Lagebericht Polizei Präsidium Berlin, Ende Oktober 1927. 

 – OSWALD (OSTWALD), FRIEDRICH [= WÜLFRATH,CARL AUGUST] 
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Fritz Parlow, Berlin, um 1970 [Unbekannte Quelle]. 

– PARLOW, FRIEDRICH MARTIN JOHANN (FRITZ) (1906-1983), Metallarbeiter, Drucker, Buchhändler; 
geboren in Berlin, war nach einer Schlosserlehre in Berliner Metallbetrieben tätig. Nach den 
Anfängen gewerkschaftlicher und politischer Arbeit in der Metallarbeiterjugend und der 
Sozialistischen Proletarier-Jugend Deutschlands (USPD), 1920 Kommunistische Jugend (KJD). 

Ab 1922 engagierte er sich bis 1931 in der syndikalistischen AAUE, später in der 
linkskommunistischen KAU. 1924 wurde er Redakteur der Wochenzeitung Die Einheitsfront, 
1932-1933 Redakteur beim Kampfruf, Organ der KAU. Parlow war außerdem in der 
Gemeinschaft proletarischer Freidenker aktiv und hatte Kontakte zu dem Kreis um Franz 
Pfemfert, Otto Rühle, sowie zu Erich Mühsam. 

Berliner Delegierte der AAUE zur Dez. 1931 Gründungskonferenz der KAU, verteidigt er die 
Idee von einem Bruch mit jeglicher Partei (KAPD eingeschlossen): 

„Wenn die Union kommunistisch orientiert ist, dann ist sie eine kommunistische 
Klassenkampforganisation. Somit verfällt die Union nicht Sektierertum, wenn sie die politische 
Organisation verneint. Mitglied der Union kann jeder werden der der bisherigen Organisation (RGO., 
usw.) den Rücken kehrt“. 

1933 ging er in den Untergrund, wurde jedoch bei einer illegalen Zusammenkunft der KAU 
Ende Mai 1933 verhaftet. Er wurde zunächst in Plötzensee, dann im KZ Brandenburg/Havel 
und von Januar bis Ostern 1934 im KZ Esterwegen inhaftiert. Nach seiner Entlassung betrieb 
er eine Druckerei. 

Nach dem Krieg wurde Parlow SED-Mitglied in Berlin-Mitte, betätigte sich aber auch im 
Westsektor und gehörte zur Gruppe Internationale Sozialisten (GIS) um Alfred Weiland und 
die Zeitschrift Neues Beginnen. Blätter internationaler Sozialisten. Vor der drohenden 
Verhaftung floh Fritz Parlow im Januar 1950 in den Westsektor Berlins (Moabit), wo er eine 
Buchhandlung eröffnete. Er arbeitete zeitweise mit Fritz Huhn* zusammen. Im Oktober 1954 
trat er in die SPD ein und wurde in den folgenden Jahren Bezirksverordneter und SPD-
Kreissekretär im Bezirk Berlin-Tiergarten. 

Quellen: Protokoll der Vereinigungs-Konferenz der A.A.U.D. und A.A.U.D.E. (10. Reichskonferenz der Allgem[eine]. Arb[eiter].–Union 
Deutschlands ; 24.-27. Dezember 1931 zu Berlin), Berlin, 1932, S. 30, 37, 41, 50; Widerstand in Berlin gegen das NS-Regime 1933 bis 1945. 
Ein biographisches Lexikon in 12 Bände, trafoverlag, Berlin, 2002-2006; Friedrich Ebert Stiftung (FES): 
https://www.fes.de/archiv/adsd_neu/inhalt/nachlass/nachlass_p/parlow-fr.htm 

– PAßLACK, WILHELM, Essen, GHA der KAPD (Essener Richtung), KAI, 1922-1927. 

Quellen: IISG, Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer, map 219-221; Ph. Bourrinet, Dutch-German Left, Brill, Leiden, Nov. 2016. 

– PAUL (= KLIMMEK, PAUL) 

– PAUL (= MATTICK, PAUL) 
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– PAUL, WILHELM (WILLI) (1.7.1897–27.4.1979), Metallarbeiter, geboren in Göttingen. 
Nachdem Willi Paul eine Tischlerlehre beendet hatte, arbeitete er 1915 als Metallarbeiter. 
Von 1926 bis 1933 war er arbeitslos und nahm am I. Weltkriege als Soldat teil. Während 
seiner politischen Aktivitäten lernte er seine spätere Ehefrau Erna SCHÜSSLER kennen, welche 
in der anarchosynkikalistischen Bewegung immer tätig wurde. 

Nach Nov. 1918, zog er nach Kassel um und nahm an der USPD teil, danach im Dezember 
1918 Spartakusbund. Mitglied der KPD-Opposition, trat er im Mai 1920 bei der KAPD. 

Auf Initiative von Josef Hodeck (1876−1945), ehemaliger FVDG (Freie Vereinigung deutscher 
Gewerkschaften), gründete Willi Paul in Kassel mit anderen eine Ortsgruppe der Freien 
Arbeiter-Union Deutschlands (FAUD) mit einer Mitgliederzahl von zwischen 20 und 30 
Personen. 

At the same time Willi joined the Föderation Kommunistischer Anarchisten Deutschlands 
(FKAD). The branch focussed on agitation and education amongst workers. They sold the 
papers Der Freie Arbeiter, paper of the FKAD and Der Syndikalist, paper of the FAUD, 
distributed leaflets and organised events. 

Willi met his future wife Erna Schuessler during a paper sale. She was at that time still a 
member of the Communist Youth Federation (KJVD). In 1923/24 she started to be critical of 
the concept of a “dictatorship of the proletariat”. There was conflict within the local KJVD 
group and she and others left the organisation. She then started attending the increasingly 
frequent meetings of the FAUD and finally joined in 1924/25. In 1926, she married Willi. 

In 1923 Willi was arrested for newspaper selling because of their call for a general strike, and 
held for four weeks. He was finally acquitted. Since few members of the Kassel FAUD were 
unemployed there was little direct involvement in workplace struggles duration. On the 
other hand the FAUD in Kassel were particularly active in the unemployment movement. 

In Kassel wurde von Mitgliedern der FAUD 1931 die antifaschistische Organisation Schwarze 
Scharen gegründet, wobei Willi Paul aktiv beteiligt war. Als Herausgeber der Zeitschrift 
Proletarische Front und einer illegalen Druckerei im Schrebergarten, wo er die Zeitschriften 
Die Kommenden und Internationaler Sozialismus herstellte, führte er seinen Widerstand 
gegen den aufrückenden Faschismus. 

Bei einer Versammlung der Erwerbslosenbewegung war Paul im Juli 1932 als Delegierter für 
die Antifaschistische Aktion gewählt worden. Mit zwei anderen konnte er verhindern, dass 
die stalinistische KPD einige Nationalsozialisten in den Vorstand der Erwerbslosenbewegung 
einschleusen konnte. 

In Kassel wurde 1933 von Paul und anderen FAUD-Mitgliedern die Publikation Die 
Internationale vor dem Arbeitsamt verteilt.  

In late 1933 Willi was put under “protective custody” by the Nazis for several weeks. In 
March 1937 he fled to Amsterdam following the investigation against the FAUD member 
Julius Nolden in Düsseldorf. Willi remained only four weeks in Amsterdam moving on to 
Brussels. On 25th April, he went to Barcelona where the joined the DAS (German 
Anarchosyndicalists) group. During the May Days of 1937 in Barcelona, Willi, like many other 
German anarchists was arrested by the Stalinists. Since his CNT card had not been issued 
until the 5th May Willi was able to argue that he had not been in Barcelona during the May 
Days. After his release Paul together with Paul Sammel went to Lerida and then Tartienta on 
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the Aragon front. There, he fought in the Ascaso Division. He remained in Spain until August 
1938.  

He left Spain via Perpignan and went to Paris, where he met up with the leading FAUD 
militant Helmut Rüdiger. From Paris, he went to Amsterdam, meeting up with his wife and 
children there in August 1937 and living there illegally. In March 1939 he was caught in a 
police check and was interned for 6 months. At the end of August an internment commission 
gave him the option of internment on an island or deportation to Belgium. Willi chose the 
Belgian option. He got a permit to stay in Antwerp but in May 1940, the Wehrmacht 
attacked Belgium and the Netherlands. Willi was imprisoned with other foreigners in a 
barracks in Antwerp. He was deported to southern France on the 10th May 1940. In 
southern France, he was in the internment camps of St. Cyprien, Gurs and Vernet before 
being handed over to the Gestapo by Vichy in May 1942 and deported to Germany. 

In a trial in Kassel, he was sentenced to six years. Before his prison sentence was ended he 
was transferred to the fearsome 999 Disciplinary Battalion. He was in this from July 1943 
until his liberation by the U.S. Army on 25th March 1945. “The Gestapo beat me in the face, 
and then I was accused of high treason to the fatherland... On the 1st March, 1943, we were 
transported to Heuberg to be incorporated into a disciplinary battalion. The arrests, 
condemnations and executions commenced from the first day... On the 25th March, 1945, as 
soldier of Batallion 999, I deserted to the Americans”. 

Im Februar 1946 war er aus einem amerikanischen Lager befreit und konnte nach Kassel 
zurücktreten. Er beteiligte sich bei der Gründung der Föderation freiheitlicher Sozialisten 
(FfS), einer Nachfolgeorganisation der FAUD. Als Autor schrieb er für die libertären 
Zeitschriften Zeitgeist und Akratie, aber auch Neues Beginnen. Hierin ließ er sich unter 
anderem kritisch über die Gleichsetzung RAF und Anarchismus aus. Er kritisierte die RAF, 
deren Mitglieder in den palästinensischen Lagern zusammen mit den Fedayin trainierten. Er 
starb in 1979.  

Zusammen mit seiner Ehefrau Erna hielt er weiterhin Kontakte zu anarchistischen Gruppen 
und Personen, so mit Helmut Rüdiger und Otto Reimers*. Im Mai 1989 erhielt seine Ehefrau 
vom Oberbürgermeister der Stadt Kassel die Stadtmedaille für den „Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus“, den sie beide geleistet hatte. 

Quelle: Nick Heath: http://libcom.org/history/paul-willi-1897-1979. 

– PETERMEIER, HANS (12.10.1899–2.4.1938), alias WINOKUROW, Angestellte, geboren in 
München; studierte Volkswirtschaft, wurde 1916 zum Militär eingezogen, war 
Flugzeugführer und kam verwundet in ein Münchner Lazarett. Während der dortigen 
Räterepublik 1919 war Petermeier Adjutant des Stadtkommandanten von München. 1919 
Mitglied der KPD, er wurde wegen Beteiligung an der Münchner Räterepublik gesucht und in 
Abwesenheit zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt. 

Kurzzeitig Mitglied der KAPD und Funktionär der AAU, er reiste 1921 als Delegierter der AAU 
zum Gründungskongreß der Roten Gewerkschats-Internationale (RGI) nach Moskau. 

Petermeier trennte sich von der AAU, wurde 1921 Mitarbeiter der Roten Fahne und der 
sowjetrussischen Handelsvertretung in Berlin. 1922-1923 kam er unter dem Decknamen 
WINOKUROW in den Apparat der KPD-Zentrale zu August Kleine (Samuel Guralski) und war im 
Antimilitärischen Apparat an der Vorbereitung des geplanten bewaffneten Aufstandes im 
Oktober 1923 beteiligt. Wegen drohender Verhaftung flüchtete er aus Deutschland und 
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erhielt eine Anstellung in der sowjetischen Handelsvertretung in London, wurde aber 
ausgewiesen. 

Von 1924 bis 1926 im Auftrag der Komintern in Italien tätig, übersiedelte dann in die 
Sowjetunion, wurde Mitglied der KPdSU und Referent im Volkskommissariat für 
Außenhandel. Ab 1931 Lehrstuhlleiter am Institut der „Roten Professur“ zu Fragen der 
Weltwirtschaft und Weltpolitik. Petermeier war zuletzt Leiter der Internationalen Bibliothek 
in Moskau und gehörte zum Freundeskreis des 1933 als Trotzkist „entlarvten“ Erich 
Wollenberg. Karl Petermeier wurde am 27. Juli 1937 vom NKWD verhaftet, am 2. April 1938 
durch das Militärkollegium des Obersten Gerichts wegen „Spionage“ zum Tode verurteilt 
und am gleichen Tag im Butowo-Poligon erschossen. 

Das Oberste Gericht der UdSSR hat Petermeier am 22. Juli 1965 „rehabilitiert“ (sic). 

Quellen: Ulla Plener/Natalia Mussienko (Hrsg), Verurteilt zur Höchststrafe: Tod durch Erschießen. Todesopfer aus Deutschland und 
deutscher Nationalität im Großen Terror in der Sowjetunion 1937/1938, Dietz Verlag, Berlin 2006; http://www.muehsam-
tagebuch.de/pdf/Register-Band-8.pdf ; https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/ 

– PETERSEN, JAN [=HANS SCHWALM] 

– PETERSEN, RICHARD (= PINKOWSKI) 

 
Franz Pfemfert, lesend Die Aktion, 1925? (Photo: hs-augsburg.de) 

– PFEMFERT, FRANZ (20.11.1879–26.5.1954), alias U. GADAY, DR. S. PULVERMACHER, AUGUST STECH, 
Berlin, Journalist, Schriftsteller, Fotograf, geboren im Städtchen Lötzen (Ostpreussen); heute: 
Giżycko (Polen). Seine Eltern zogen bald nach seiner Geburt nach Berlin, wo Pfemfert das 
Joachimsthalsche Gymnasium besuchte. Nach dem Tod seines Vaters, 1892, meldete ihn die 
Mutter von der Schule ab, da sie wollte, dass er in ihrer Geflügel- und Fischhandlung 
in Berlin-Charlottenburg aushelfe. Pfemfert jedoch widersetzte sich, ging für einige Zeit zu 
seinem Großvater nach Lötzen und schloss sich für ungefähr ein Jahr einem Wanderzirkus an. 
Um 1900 arbeitete er wahrscheinlich für einige Zeit als Bote und absolvierte vermutlich auch 
eine Buchdruckerlehre. In die Zeit um 1900 fällt auch sein erster Kontakt zu literarischen und 
anarchistischen Kreisen. 

1903 machte er über den Anarchisten SENNA HOY [Johannes Holzmann] (1882-1914) die 
Bekanntschaft seiner späteren Frau Alexandra Ramm*; die beiden heirateten 1912. Erste 
Gedichte Pfemferts erschienen 1904 in Senna Hoys Zeitschrift Kampf und in einer weiteren 
anarchistischen Zeitschrift Der arme Teufel. Von 1909 bis 1910 war Pfemfert Mitarbeiter der 
Zeitschrift Das Blaubuch, 1910 wurde er Schriftleiter der radikal-demokratischen 
Zeitschrift Der Demokrat. Nach einem Streit mit dem Herausgeber, der ohne Absprache mit 
Pfemfert einen Text Kurt Hillers aus dem Heft entfernt hatte, schied Pfemfert dort aus und 
gründete seine eigene Zeitschrift Die Aktion. 

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=5451
https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=5451
https://de.wikipedia.org/wiki/Alexandra_Ramm-Pfemfert
https://de.wikipedia.org/wiki/Chefredakteur
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Hiller
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Aktion
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Das erste Heft der Aktion erschien am 20. Februar 1911. Die Zeitschrift wurde rasch nicht nur 
zu einem führenden politischen Organ für alle, die links von der SPD standen, sondern durch 
Pfemferts Geschick als Herausgeber auch zum Forum für führende Künstler und Schriftsteller 
des Expressionismus. 

In der Ausgabe vom 17. April 1911 nahm er radikal gegen das wilhelminische Schulsystem 
Stellung. Motivation waren die Selbstmorde dreier Schüler aus Berlin. Unterstützt wurde der 
Ruf des Heftes durch so genannte „Aktionsabende“ – Lesungen mit Autoren des Heftes, 
sowie durch die von Pfemferts Frau organisierten „Aktionsbälle“. Von 1911 bis 1933 wohnte 
Pfemfert im Berliner Bezirk Wilmersdorf . 

Pfemfert hatte schon lang vor Beginn des Ersten Weltkriegs die nationalistische Politik der 
SPD scharf kritisiert. Dieser Linie blieb er auch nach Ausbruch des Krieges treu. Die beiden 
einzigen Abgeordneten der SPD, die im Reichstag gegen die Kriegskredite gestimmt 
hatten, Karl Liebknecht und Otto Rühle, wurden zu Freunden und politischen Verbündeten 
Franz Pfemferts. 

Während des Krieges enthielt sich die Aktion, um die Zensur zu umgehen, direkter 
politischer Äußerungen. Pfemfert gelang es jedoch durch den Abdruck von Kriegsgedichten 
(u.a. Oskar Kanehl*), durch die Montage von kriegsverherrlichenden Meldungen anderer 
Zeitungen und durch Sondernummern, die sich der Kultur jeweils eines 
„Feindeslandes“ widmeten, geschickt seinen Kurs beizubehalten. 

1917 eröffnete seine Frau Alexandra Ramm in Berlin-Wilmersdorf die „Aktions-Buch- und 
Kunsthandlung“, wo von 1917 bis 1918 Ausstellungen mit Werken von Karl Schmidt-Rottluff, 
einem der wichtigsten Vertreter des Expressionismus, und Egon Schiele stattfanden. 

Ebenfalls während des Krieges erschienen im Verlag Die Aktion mehrere Schriftenreihen, 
nämlich die Politische Aktions-Bibliothek: ab 1916, mit Werken von Alexander Herzen, Lenin, 
Karl Marx, und vor allem von Ludwig Rubiner (1881-1920). Dieser wurde der Vorläufer des 
Dadaismus. Im Frühjahr 1919 gründete Rubiner in Berlin zusammen mit Arthur Holitscher 
(1869-1941), Rudolf Leonhard*, Franz Jung* und Alfons Goldschmidt (1879-1940) – 1919 
Mitherausgeber der Räte-Zeitung – den Bund für proletarische Kultur nach russich-
sowjetischem Muster. 

Die Aktionsbibliothek der Aeternisten (ab 1916, mit Werken von Carl Einstein, Franz 
Jung, Gottfried Benn), die Aktions-Lyrik (ab 1916, mit Werken von Gottfried Benn, Oskar 
Kanehl, Wilhelm Klemm) und die Bücherei Der Rote Hahn (ab 1917, mit Werken von Victor 
Hugo, Leo Tolstoi, Hedwig Dohm (1831-1919), Karl Otten (1889-1963), Franz Mehring, Carl 
Sternheim (1878-1942), Jakob van Hoddis (1887-1942), Max Herrmann-Neiße (1886-1941), 
usw. 

Bereits 1915 hatte Franz Pfemfert zusammen mit anderen Kriegsgegnern die Antinationale 
Sozialistenpartei (ASP), die illegal arbeitete. Im April 1918 veröffentlichte Pfemfert in 
Broschürenform eine Sammlung seiner sich auf Rosa Luxemburg berufenden Kritik an der 
SPD aus den letzten Vorkriegsjahren. Das Gründungsmanifest der ASP, das nur im November 
1918 in Die Aktion erschien, unterschrieben außer Franz Pfemfert noch sechs weitere 
Schriftsteller. Der bekannteste unter ihnen war Carl Zuckmayer, Leutnant der Reserve und 
Inhaber des Eisernen Kreuzes beider Klassen. Die ASP wandte sich an das „werktätige Volk 
deutscher Sprache“, betonte aber die Gemeinsamkeiten aller Menschen in Europa, die unter 
dem Krieg gelitten haben: „Wir wurden zerrissen, als man unser Paris, unser London, unser 
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Warschau ›ausgiebig mit Bomben‹ zerstörte, wir sind die Vergewaltigten gewesen in Brest-
Litowsk und in Bukarest. Immer wir. Wir, Volk! In allen Sprachen wehschreiend, doch stets 
und immer wieder nur: wir!“. 

Pfemfert und die ASP-Gruppe solidarisierten sich sofort nach der November Revolution mit 
dem Spartakusbund, in dem Pfemfert anfangs die revolutionäre Organisation sah, die er vor 
dem Kriege als „revolutionäre syndikalistische Partei“ gefordert hatte. Er entwickelte in den 
ersten Monaten der Revolution eine rege Agitation in Die Aktion und in Vortragen gegen die 
Einberufung der Nationalversammlung. Er erlitt dann diverse Hausdurchsuchungen, die auf 
Grund seines Radikalismus durchgeführt wurden. 

Im Dezember 1918 war Pfemfert Berliner oder Gothaer Delegierte zum Gründungsparteitag 
der KPD in Berlin. Im Januar 1919 von neuem mehrere Hausdurchsuchungen; er ist zweimal 
verhaftet. 

Er brach schnell mit der Parteibürokratie und war nach Oktober 1919 aus der Partei 
ausgeschlossen. Er blieb, sowie Rühle, in der Opposition, verwerfend jegliche Idee einer 
zentralisierten proletarischen Partei:  

„Alle Macht den Räten! Das bedeutet: Beseitigung des Bonzentums, Ausschaltung der gegen den 
revolutionären Willen des Proletariats wirkenden Berufspolitiker, Entfernung der Parlamentarier. Das 
bedeutet: Dezentralisation, bedeutet Vernichtung des sozialdemokratischen Kadavergehorsams, 
bedeutet Auslösung aller revolutionären Kräfte, die im deutschen Proletariat 40 Jahre lang 
niedergehalten waren, bedeutet endlich: Todesstoß den zentralistisch regierten Gewerkschaften und 
Parteien“. 

Er engagierte sich stattdessen ab April 1920 bei der KAPD, deren Mitglied er in Gotha war. 

Delegierte zum August 1920 KAPD Kongress in Berlin, verteidigt die Politik der Bolschewiki 
und denunziert er den menschewistischen Sozialpatriotismus von Laufenberg und Wolffheim: 

„Es ist nicht richtig, dass die Bolschewisten nicht mit der Parole Bürgerkrieg an die Macht kamen, 
sondern mit der Parole Burgfrieden und nationaler Volkskrieg. Diese Parolen gaben die 
Menschewisten aus. Demgegenüber verlangten die Bolschewisten Frieden und haben auch mit dieser 
Parole den Frieden von Brest unterzeichnet, um eine Atempause zu bekommen. Erst nachdem sie das 
Heer umbauen konnten, war es ihnen möglich, den revolutionären Volkskrieg auszurufen. Und auch 
dabei wären sie stets noch in der Defensive. Sie verlangen noch heute alle vierzehn Tage den Frieden 
von der Entente. L. war 1914 gar nicht gegen den Krieg, sondern nur gegen den Burgfrieden. Er sollte 
es nicht so herausstellen, als ob er der einzige gewesen wäre, der 1914 das richtige getan hätte. L. 
verlangt mit anderen Worten das, was auch Haase 1914 proklamiert hat: Wir lassen in der Stunde der 
Gefahr unser Vaterland nicht im Stich“. 

Er steht auch dem Diktat von Komintern entgegen, der den direkten Ausschluß von Otto 
Rühle aus der KAPD fordert. Er schlägt einen Änderungsantrag (schließlich angenommen) 
vor, der jede Kapitulation der Partei ablehnt: 

„Der Parteitag der K.A.P.D. lehnt mit Entrüstung die Zumutung des Exekutivkomites, die K.A.P.D. solle 
den Genossen Rühle aus der Organisation ausschließen, ab. Sie erklärt ihre Solidarität mit Otto Rühle 
und spricht der Exekutive überhaupt das Recht ab, sich in innere Organisationsfragen der K.A.P.D. zu 
mischen. Der Parteitag sieht in dieser Einmischung eine unerhörte Propagandatätigkeit für den 
Spartakusbund“. 

Für den Februar 1921 Parteitag in Gotha, hielt er einen Gegenbericht gegen den Eintritt der 
KAPD in den Reihen der Komintern. Er ist der Wortführer von Otto Rühle, im Oktober 1920 
aus der Partei ausgeschlossen: 

„In der Frage der Dritten Internationale ist nicht nur die U.S.P. zerspalten und aus der Bewegung ein breiter 
Sumpf geworden, sondern sie arbeitet systematisch daran, uns zu zertrümmern. Und so ging die Hetze gegen 
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Otto Rühle leider von unserer Partei aus… Die Exekutive wird jede Gelegenheit benutzen, um die Illusionen, die 
der Name ‚Dritte Internationale‘ in den Gehirnen der Arbeiter erweckt, auszunutzen gegen die K.A.P.D., um uns in 
den Sumpf zu locken… 

„Die Gefahr dürfen wir nicht unterschätzen, dass diese Zersplitterungsarbeit der Dritten Internationale sich jetzt 
auch gegen uns richten kann. Während wir früher ein festes Gefüge waren, auf das die Welt blickte, sind wir jetzt 
durch diese Sympathie mit dem Opportunismus, ob wir es wollen oder nicht wollen, schon rein in den Gedanken 
der Massen verschwistert und verschwägert. (Heiterkeit) Und, Genossen, die Tatsache, dass man erklärt, Lenins 
Buch ist versunken, dass man erklärt, dass man den Glauben erweckt, wir konnten die V.K.P.D. von der Dritten 
Internationale abschneiden und uns an die Stelle setzen – daß man diesen Glauben erweckt, das ist 
Illusionspolitik. 

„Wir kämpfen für die Weltrevolution am besten, wenn wir unser Programm, unsere Ideen gegen die Dritte 
Internationale, gegen die V.K.P.D., den Rätegedanken, dem diese Internationale feindlich, todfeindlich 
gegenübersteht, hoch halten; dann sind wir Todfeinde der Führer der Internationale, und wir haben mit ihr und 
ihren demagogischen Kniffen nichts zu tun. (Vereinzeltes Bravo!)“ 

Er ist endlich einige Wochen später im Frühling 1921 aus der KAPD von der Ortsgruppe 
Gotha ausgeschlossen: 

„Durch das gemeine Treiben des Genossen Pfemfert gegen die Partei faßte die Ortsgruppe Gotha den 
Beschluß, diesen Genossen aus der Partei auszuschließen. Die Bezirkskonferenz nahm mit Entrüstung 
Kenntnis von Pfemferts Treiben, akzeptierte seinen Ausschluß, da er die Partei durch seinen 
systematischen Verleumdungsfeldzug auf das schwerste zu schädigen versuchte“. 

Ab Ende 1921 war er mit Otto Rühle in der AAUE aktiv. Die Aktion wurde dann der fast 
offizielle Wortführer der „Einheitler“ Unionisten. Pfemfert dennoch löste gewaltig ab 1924 
jede Beziehung mit Rühle. 1943 äußerte sich Pfemfert gegenüber Rudolf Rocker dazu, 
warum er keinen Kontakt mehr zu Rühle aufnahm: „(ich habe) mit Otto Rühle jede Beziehung 
gelöst – 1924 etwa, als er sich zur Individualpsychologie des Alfred Adler hinwandte“. 

Am 28. Juni 1926 mit der KPD-Opposition (Iwan Katz-Gruppe), der AAUE und dem 
Industrieverband für das Verkehrsgewerbe gründet Franz Pfemfert einen „Spartakusbund 
linkskommunistischer Organisationen“. Nach einer Reichskonferenz in Göttingen (20.–21. 
Nov. 1926), veröffentlichte dieser Kartell Spartakusbund als Organ. Es war ein Misserfolg: 
von den angeblich 12.000 Anhängern nur noch ein Jahr später 3.000 übrigblieb; 1930 
sammelten sich einige hundert Anhänger um den „Spartakusbund Nr. 2“. 

Einen kritisch-solidarischen Kontakt pflegte Pfemfert auch mit Rudolf Rocker und der Freien 
Arbeiter-Union Deutschlands (FAUD). 

1927 eröffnete er, nachdem er sich länger schon für Fotografie interessiert hatte, eine 
„Werkstatt für Porträtphotographie“, mit der er auch den Lebensunterhalt für sich und seine 
Frau bestritt. Bekannte und heute noch oft abgedruckte Porträts von Künstlern, Publizisten 
und Politikern wie Gottfried Benn, Karl Kraus, André Gide und Frans Masereel entstanden 
hier, beziehungsweise in Pfemferts späteren Ateliers. 

Ab 1927 war Pfemfert wiederholt schwer krank. 1927, 1930 und wieder 1932 war er für 
längere Zeit in Krankenhäusern und zur Kur. Hieran, wie auch an der schlechter werdenden 
politischen Lage, litt Die Aktion – die Hefte erschienen nur mehr unregelmäßig. 

Ab 1929 war Alexandra Ramm-Pfemfert Literaturagentin und Übersetzerin von Leo Trotzki. 
In der Folge entwickelte sich ein lebhafter Briefwechsel, nicht nur zwischen Pfemferts Frau 
und Trotzki, sondern auch zwischen Pfemfert und dem im Exil in der Türkei lebenden Trotzki. 
Viele Artikel des ehemaligen Führers der Roten Armee wurden in Die Aktion veröffentlicht. 
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Im August 1932 publizierte Franz Pfemfert in dem letzten Nummer der Zeitschrift Trotzkis 
Vorhersage: „Ein Sieg Hitlers würde Krieg mit Sowjetrussland bedeuten“. 

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten flohen die Pfemferts Anfang März 1933 
überstürzt aus Berlin und gingen via Dresden nach Karlsbad, wo Franz Pfemfert wiederum 
ein Fotostudio eröffnete. Die Existenz der Pfemferts in der Tschechoslowakei war jedoch 
ständig gefährdet, nicht nur da sie auf die finanzielle Unterstützung von Freunden 
angewiesen, sondern auch weil sie politisch und gesellschaftlich isoliert waren: Den meist 
deutsch-national gesinnten Sudetendeutschen war das linksradikale Ehepaar ebenso suspekt 
wie tschechischen und dort im Exil lebenden deutschen linientreuen Kommunisten. Im 
Oktober 1936 gingen sie deshalb nach Paris. 

Im Pariser Exil waren die Pfemferts weniger isoliert, da dort nicht nur einige Verwandte 
Alexandra Ramm-Pfemferts lebten sondern auch Bekannte aus der Berliner Zeit wie zum 
Beispiel Thea Sternheim, Franz Jung, sein Schwager Carl Einstein und Lew Lwowitsch Sedow. 
Franz Pfemfert eröffnete auch hier wieder ein Fotoatelier neben der Madeleine-Kirche. 
Politisch waren die beiden zu dieser Zeit nur noch wenig – und dann nur im Verborgenen – 
aktiv, da zum einen die französische Regierung politische Äußerungen von Emigranten 
unterdrückte und zum anderen Agenten des sowjetischen Geheimdienstes GPU ein solches 
Engagement lebensgefährlich machten (ihr Freund Kurt Landau wurde in dieser Zeit von 
sowjetischen Agenten ermordet und auch Trotzkis Sohn Lew L. Sedow starb unter 
rätselhaften Umständen). 

Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurden die Pfemferts als „feindliche 
Ausländer“ zuerst in Paris interniert, dann voneinander getrennt und in südfranzösische 
Konzentrationslager abgeschoben. Franz Pfemfert war vermutlich in dem Lager Bassens 
bei Bordeaux interniert, aus dem ihm auf unbekannte Art und Weise bald schon die Flucht 
gelang. Im Sommer 1940 traf Pfemfert schließlich in Perpignan seine Frau, die ebenfalls aus 
dem Lager geflohen war, wieder. Beide gingen von dort aus nach Marseille, von wo sie, nach 
einem langen Kampf um korrekte Papiere, schließlich über Lissabon nach New York und von 
dort nach Mexiko ausreisten. Am 9. März 1941 kamen sie in Mexiko-Stadt an. 

In Mexiko waren die Pfemferts fast völlig isoliert. Franz Pfemfert wünschte keinen Kontakt 
mit Otto Rühle zu haben: 

„Er lebte hier – ich habe ihn nie gesehen, nie den Wunsch gehabt, ihn zu sprechen, obwohl ich es ihm 
hoch anrechne, dass er sich von den Stalinisten hier nicht umarmen ließ, sondern einsam lebte und 
starb“.  

Das Ehepaar Pfemfert-Ramm befand sie sich in einem unbekannten Land, sprach kein 
Spanisch, hatte kein Geld und so gut wie keine Bekannten. Allein Natalja Iwanowna Sedowa, 
die Witwe Trotzkis, unterstützte die beiden und stand mit ihnen in laufendem Kontakt. Der 
Versuch, weiter in die USA zu reisen, scheiterte an der restriktiven Einreisepolitik der USA – 
und das obwohl der Physiker Albert Einstein schriftlich für den guten Leumund der Pfemferts 
bürgte und sich auch ein amerikanischer Industrieller fand, der finanziell für sie einzustehen 
bereit war. 

Auch in Mexiko-Stadt eröffnete Franz Pfemfert wieder ein Fotoatelier, von dessen 
Einnahmen er und seine Frau jedoch nicht leben konnten. Meist waren sie abhängig von 
Zuwendungen und von den Mitteln des International Rescue Committee. 1952 wurde bei 
Franz Pfemfert Leberkrebs diagnostiziert, an dem er 1954 verstarb. 
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 – PIEPER [=PIEPKORN, WILLI] 

 – PIEPKORN, WILLI, alias PIEPER, PIEP, Altona, Bürgerstrasse 86, Bezug der KAZ, KAPD/AAUD; 
später KPD. Er war, zufolge Wilhelm Fuchs, 1925, ein Spitzel. 

Quelle: Wilhelm Fuchs, Die Aktion Nr. 4, 18 April 1925, S. 218. 

 – PINKOWSKI, (FRITZ?) (1884?-1945?), alias FRANZ BUCKOW, R. P. BUCKOW, aus polnischer 
Herkunft, Metallarbeiter, Berlin, GHA der KAPD 1924-1929?, Redakteur der KAZ und der 
Zeitschrift Proletarier. 

Wahrscheinlich gestorben (oder ermordet) vor dem Ende des Kriegs und begraben post 
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Karl Plättner [Photo: Volker Ullrich, Der ruhelose Rebell Karl Plättner 1893–1945, C.H. Beck, München, 2000] / Ein Buch des 

Mitteldeutschen Bandenführer über seinem Leben hinter Kerkermauern, Asy-Verlag, Berlin, 1930. 

 – PLÄTTNER, KARL ROBERT (3.1.1893–4.6.1945), alias SCHUSTER, MICHAEL KOLHAAS, Former, 
Hilfsschreiber, Schrifsteller, Holzhändler; geboren im Opperode bei Ballenstedt, Sohn einer 
Arbeiterfamilie; lernte Former. Nach dem Ende der Lehrzeit Wanderschaft durch ganz 

http://aaap.be/Pages/KAPD-Members.html#buck


190 
 

Deutschland, Ende 1912 kam er nach Hamburg. 1911 war er in den Metallarbeiterverband 
und in die SPD eingetreten. Er engagierte sich in der sozial-demokratischen Jugend, war seit 
Sommer 1913 Distriktleiter in Hamburg und gehörte vor dem Weltkrieg zu den Linken in der 
Partei. 

Im August 1914 resoluter Gegner des Kriegs. In Hamburg var die Antikriegsstimmung unter 
der sozialistischen Arbeiterjugend so mächtig, dass das SPD Hamburgerecho, 2. August 1914, 
Warnung richtete, sich nicht „zu unbedachten, aber folgenschweren Äusserungen oder gar 
zwecklosen Demonstrationen hinreissen zu lassen“.  

September 1914 als Soldat eingezogen, mußte an die Westfront, im Herbst 1915 wegen 
einer Schußverletzung an der rechten Hand im Lazarett; Ende 1915 Kriegsinvalide, 
Hilfschreiber der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Hamburg. Plättner war 1916 ein 
entschiedener Kriegsgegner: neben seiner Funktion als Redakteur der Proletarier-Jugend, 
stellte er Verbindungen zu linksradikalen Gruppen. Ostern 1917 wurde er in Berlin auf einer 
Reichskonferenz der oppositionellen sozialdemokratischen Jugend mit Karl Becker* und 
Reinhold Schoenlank (1890-1960) in die Redaktionskommission gewählt, die Leitsätze für die 
oppositionelle Jugend ausarbeiten sollte. 

Mitte September 1917 verhaftet, die Verhandlung vor dem Reichsgericht war für den 14. 
Oktober 1918 angesetzt. Anfang November durch die Revolution aus dem Dresdener 
Gefängnis befreit, sein Verfahren wurde eingestellt. Plättner gehörte in Dresden zu den 
Mitbegründern der Internationalen Kommunisten Deutschlands (IKD), war zeitweilig 
Mitglied des Arbeiter- und Soldatenrates in Dresden. Mit anderen IKD-Mitgliedern trat er am 
16. November – zusammen mit Otto Rühle*, Erich Lewinsohn*, Minna Naumann*, Heinrich 
Heynemann*, Karl Becker*, Marie Griesbach*, usw. – aus Protest gegen die Politik der 
SPD/USPD zurück: 

„Revolutionäre und gegenrevolutionäre Tendenzen lassen sich nicht vereinigen. Die Aufgabe, die 
begonnene revolutionäre Bewegung weiterzuführen, zu steigern und zu vollenden, kann nur von den 
Kommunisten gelöst werden. Deshalb treten wir aus dem Vereinigten Revolutionären Arbeiter- und Sol-
datenrat Groß-Dresdens aus und legen die uns übertragenen Ämter nieder“. 

Plättner war mit Minna Naumann* und Karl Becker* Delegierter der IKD Dresden auf dem 
KPD-Gründungsparteitage in Berlin (30.–31. Dezember 1918 – 1. Januar 1919). 

Anfang Januar 1919 war er in Bremen in der Räterepublik aktiv in dem Arbeiter- und 
Soldatenrat und führte den KPD-Bezirk Nordwest. Am 13. Januar 1919, in einer stürmischen 
Sitzung des Arbeiter- und Soldatenrats, stellt er umsonst die sofortige Demobilisation der 
ganzen Garnison und die Gründung einer Roten Armee vor: 

„… ich glaube, mit mir der der größte Teil meiner Parteigenossen der Meinung, dass wir diesen 
Soldaten-Rat nicht bloß säubern, sondern diese ganze Garnison demobilisieren müssen und eine wirklich 
rote und kommunistische Armee schaffen müssen, die wirklich eintritt für die Interessen des Proletariats 
(Erregte Zurufe, Gelächter, Glocke)“. 

Er flüchtete Anfang Februar 1919 vor den anrückenden Freikorpstruppen. Die Arbeiter 
hatten 29 Tote zu beklagen. Eine offizielle Jagd auf die führenden Köpfe der Räterepublik 
begann. Eine provisorische Regierung aus fünf Mehrheitssozialdemokraten wurde eingesetzt, 
die sofort den Belagerungszustand verhängte und die KPD Literatur verbieten ließ.  

Er floh nach Berlin, wo er an der Organisierung von Erwerbslosenunruhen beteiligte. In 
einem Rundschreiben an den Bezirk Nordwest der KPD, zog er die Bilanz (doch mit biblischen 
Reminiszenzen!) der „deutschen Revolution“: … wir (haben) eine Niederlage nicht nur an der 
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Wasserkante, sondern eine Niederlage der Revolution in Deutschland auf der ganzen Linie 
erlitten… muss die hornige Faust des überall und immer noch geknebelten Proletariats in 
Stadt und Land herniedersausen auf seine Peiniger, damit endlich die Mörder des 
proletarischen Weltrevolution, die Schänder des proletarischen Rätesystems nieder-
geschmettert werden und für immer tot am Boden liegen. Eine Wucht muss diesen 
Faustschlägen anhaften, eine Wucht der ganzen und letzten Kraft von Hirn, Herz und Hand 
des Proletariats“. 

Er zog dann als Wanderredner der KPD durch Mitteldeutschland. Im September 1919 
verhaftet, gelang ihm aber bereits im Dezember die Flucht. Während der Richtungskämpfe 
innerhalb der KPD stand Plättner 1919-1920 immer auf Seiten der Linkskommunistischen 
Opposition. Er konnte im April 1920 die Mehrheit der Magdeburger KPD-Ortsgruppe in die 
KAPD bringen.  

Ab April 1920 war Plättner Leiter der Kampforganisation der KAPD, führte die 
Parteiorganisation in Bremen und gründete die Magdeburger Sektion der KAPD. 

Aktiv an der März-Aktion 1921 beteiligt. Für ihn war die Situation ganz reif: 

„Eins war mir klar, es ging um Ganze – entweder wir oder die Bourgeoisie, ein Mittelding gab es für mich 
nicht, sondern nur den Willen: Sturz der Regierung, Diktatur des bewaffneten Proletariats“. 

Er leitete von März 1921 bis zu seiner Verhaftung am 3. Februar 1922 mehrere 
„Bandenaktionen“. Die Plättner-Gruppe überfiel Bankfilialen und plünderte Werkskassen.  

Die KAPD im Februar 1923 kritisierte, während des Prozesses, diese durch Plättner und seine 
Anhänger gebrauchte „Propaganda durch die Tat“: 

„Die Ideologie Plättners ist den meisten dieser Gruppe gemeinsam. Marxist ist niemand von ihnen. Als 
Tatmensch ist Plättner Bakunist. Nur daß er glaubt durch die Taten seiner Organisation die objektiven 
und subjektiven Bedingungen für das Endziel der Arbeiterklasse zu forcieren. Als Endziel sieht er 
allerdings in erster Linie nur den Umsturz der Staatsordnung. Hierzu sieht er die Taten seiner Gruppe als 
Zweck an, nicht nur als Mittel… Durch die Beunruhigung der Bourgeoisie, wie durch die kühnen Taten 
einer kleinen Vorhut, glaubt er die Arbeitermassen aus ihrer Lethargie wecken zu können“. 

Etwas nachsichtiger gegen Plättner und Genossen urteilte Wilhelm Pieck, Sekretär der KPD, 
in einem Artikel für Die Rote Fahne: handelte es sich um „tapfere Kämpfer der Revolution 
(die) leider durch die Enttäuschungen über den schleichenden Gang der Revolution zu 
Handlungen (worden sind)… die wir ablehnen und bekämpfen“. 

Nach eineinhalbjähriger Untersuchungshaft wurde er am 30. November 1923 vom 
Reichsgericht zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. 

Am 18. Juli 1928 war er mit Alfred Menzel* amnestiert. Er näherte er sich wieder der KPD an.  

Er arbeitete in Leipzig für die Rote Hilfe. Unter anderem veröffentlichte er Ende 1928 eine 
Broschüre über den Strafvollzug und 1930 das vielbeachtete Werk: Eros im Zuchthaus, das 
mit einem Vorwort von Magnus Hirschfeld und Felix Abraham (Institut für 
Sexualwissenschaft in Berlin) eingeführt war. 

1933, 1937 und 1938 für einige Zeit inhaftiert. Der Grund war immer: „Kommunist“; 
„politisch“. Er kann doch, um ernähern seine Familie, als Holzhändler arbeiten. Im 
September 1939 wurde er als „Staatsfeind“ verhaftet, sowie unzählige „Politischen“, 
„Berufsverbrecher“, „Arbeitsscheue“, Bibelforscher und Juden. Er ist interniert ins KZ 
Buchenwald. In diesem Lager scheint es, dass er zu einem geheimen trotzkistischen 
Sonntagskreis aktiv teilgenommen hat. An diesem Kreis nahmen der österreichische 
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Psychoanalytiker und Trotzkist Ernst Federn (1914-2007), der rheinische Woichen, einige 
SAPD [wie Erich Melcher (1892-1944)] und Brandlerianer teil. 

Im Januar 1944 ins KZ Majdanek eingeliefert, von dort im Sommer 1944 nach Auschwitz. 
Anfang 1945 kam Plättner mit einem „Todesmarsch“ in Melk an, einem Nebenlager des KZ 
Mauthausen und wurde noch im April 1945 in das KZ Ebernsee im österreichischen 
Salzkammergut verschleppt. Dort am 6. Mai von amerikanischen Truppen befreit, machte er 
sich auf die Reise nach Leipzig. Unterwegs starb Karl Plättner am 4. Juni 1945 im Lazarett in 
Freising (Bayern) an den Haftfolgen. 

Quellen: „Erklärung der IKD Dresdens“, Der Kommunist Nr. 2, Dresden, Nov. 1918; Karl Plättner: Das Fundament und die Organisierung der 
sozialen Revolution: d. Historische, d. Wesen u. d. Aufgaben revolutionär-proletar. Arbeiter- u. Betriebsräte in d. Phase d. Konterrevolution, 
KPD-Bezirkssekretariat, Magdeburg-Werder, 1919; Der Weg zur Räte-Diktatur, Halle (Saale), Kommunistische Schriftenvertreibung Karl 
Schmidt 1919; Rühle im Dienste der Konterrevolution. Das ostsächsische Sportkommunisten-Kartell oder Die revolutionäre Klassenkampf-
Partei, Hettstedt 1920; Der organisierte rote Schrecken! Kommunistische Parade-Armee oder organisierter Bandenkampf im Bürgerkrieg, 
Berlin 1921; KAPD, „Karl Plättner und Genossen“, KAZ, Berlin, Februar 1923 Nr. 52 & 54; Wilhelm Pieck, „Plättner und Genossen“, Die Rote 
Fahne Nr. 143, 24. Juni 1923; Karl Plättner: Gefangen. Dreißig politische Juli-Amnestierte berichten über ihre Erlebnisse in deutschen 
Zuchthäusern, Rote Hilfe/MOPR, Berlin 1928; Eros im Zuchthaus: eine Beleuchtung der Geschlechtsnot der Gefangenen, bearbeitet auf der 
Grundlage von Eigenerlebnissen, Beobachtungen und Mitteilungen in achtjähriger Haft, Rote Hilfe/MOPR Verlag, Berlin 1929; Der 
mitteldeutsche Bandenführer, Asy-Verlag, Berlin, 1930; Peter Kuckuk: Revolution und Räterepublik in Bremen, Suhrkamp, Frankfurt/Main, 
1969; Hans Manfred Bock, Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918-1923. Zur Geschichte und Soziologie der Freien Arbeiter-Union 
Deutschlands (Syndikalisten), der Allgemeinen Arbeiter-Union Deutschlands und der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands, 
Marburg am Lahn 1969; „Karl Plättner und sein Rundschreiben vom 28. Februar 1919 an den Bezirk Nordwest der KPD“, Bremisches 
Jahrbuch, Band 63, Bremen 1985, S. 93-115 (auch: http://www.aaap.be/); Sigrid Koch-Baumgarten, Aufstand der Avantgarde. Die 
Märzaktion der KPD 1921, Frankfurt am Main /New York, 1986; Volker Ullrich, Der ruhelose Rebell Karl Plättner 1893-1945. Eine Biographie, 
C.H. Beck, München 2000; Jeffrey Verhey, The spirit of 1914. Militarism, Myth, and Mobilization in Germany, Cambridge University Press, 
2000; Knut Bergbauer, „Karl Plättner. Anmerkungen zur Biographie eines politischen Partisanen”, in Andreas Graf, Anarchisten gegen Hitler, 
Lukas Verlag, Berlin 2001, S. 266-280; Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de; SAPMO, Erinnerungen: 
SgY 30/1685 (Gertrud Schieschke-Plättner): Bericht von Walter Reede über die letzten Tage von Karl Plättner nach seiner Befreiung aus 
dem Konzentrationslager Ebensee 1945. 

 – PLENIKOWSKI, ANTON (1899-1971), Volksschullehrer, Angestellter; geboren in Zopott 
(Danzig); während der Revolution 1918 Mitglied des Soldatenrates in Breslau. Plenikowski 
setzte das Lehrerseminar fort und schloß sich 1920 kurze Zeit der Jugendorganisation der 
KAPD (KAJ) an. 

Von 1920 bis 1928 Volksschullehrer. 1926 Mitglied der Danziger SPD und von 1926 bis 1930 
Abgeordneter des Kreistages Groß-Werder/Danzig, zunächst für die SPD, dann für die KPD. 
Am 1. August 1927 trat Plenikowski zur KPD über, wurde Mitglied der Bezirksleitung und 
Agitpropsekretär. Im Herbst 1927 in den Danziger Volkstag gewählt, dem er bis 1937 
angehörte. Redakteur der Danziger Volkszeitung, 1929 Orgleiter der KPD Danzig. 1937 
emigrierte er nach Schweden, zeitweilig Leiter der kommunistischen Emigranten, aber im 
Frühjahr 1939 nach einem Parteiverfahren von allen Parteifunktionen entbunden. Er war von 
März 1940 bis Juni 1941 interniert, anschließend Landarbeiter bzw. Angestellter an der 
landwirtschaftlichen Hochschule in Uppsala. 

1944 rehabilitiert, Ende 1945 wurde Plenikowski Leiter der KPD-Parteigruppe. Im März 1946 
kehrte er nach Deutschland zurück, wurde im April Mitarbeiter im Zentralsekretariat der SED. 
Plenikowski war von 1954 bis 1967 Kandidat des Zentralkomitees, von 1956 bis 1963 Leiter 
des Büros des Präsidiums des DDR-Ministerrats und Staatssekretär. 

Quellen: Erinnerungen, Bundesarchiv Lichterfelde: NY 4141; Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 

– PÖNISCH, ERNST (1903-?), Tischler, Pirna, FSD, danach KAPD/AAUD; 1933 KZ, 1939 
Wehrmacht, nach 1945 SED, Arbeit bei KRIPO in Pirna, 1950 Flucht in den Westen, Kontakte 
zur Sozial-Wissenschaftlichen Vereinigung (SWV), lebte in 1980 in West-Berlin. 

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/Biographische%20Datenbanken-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=2671
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Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 247. 

– PRENZLAW, MAX (1890-?), geboren in Seegefeld (Falkensee), Dreher; 1910 SPD, 1917 USPD, 
1919 linke Opposition der KPD, April 1920 KAPD; Hauptbetriebsrat bei Siemens, später bei 
den Deutschen Werken AG, Berlin; zusammen mit Peter Utzelmann* (KEMPIN), am 23. März 
1921 beim Aufstand in den Leunawerken, Vertreter der KAPD im Aktionsschuss mit der KPD; 
zwei Jahre Festungshaft; Ende der 20. Jahres Wäschereibesitzer. Er lebte nach 1945 in Berlin. 

Quelle: Max Hoelz, Vom ‚Weißen Kreuz‘ zur Roten Fahne. Jugend-, Kampf- und Zuchthauserlebnisse, Berliner Malik-Verlag, Berlin 1929; Olaf 
Ilhau, Die Roten Kämpfer, Polit-Laden Reprint, Erlangen, 1971, S. 176. 

 
Johanna Quarg [SAC, syndikalisterna, https://www.sac.se/fr/Om-SAC/Historik/Arkiv/Bildarkiv/Bilder-från-

verksamheten/Personer/Q/Quarg,-Johanna]. 

– QUARG JOHANNA (5.10.1904-12.10.1976), Leipzig, geborene WEGE; 1925 KPD in Leipzig; 1927 
ausgetreten aus der KPD; 1927-1929 KAPD/AAU, 1931-1933 KAU. Exil in Schweden, mit 
seinem Mann und den Kindern, dann 1946 Einstellung in Norwegen. Sie ist in Tønsberg 
(Vestfold), mit ihrem Gemahl Otto begraben. 

Quellen: SAC arkiv (Stockholm): volym F 2:2. (Korrespondens, 1941, Otto u. Johanna Quarg); Gamlegjerpen (Norwegen): 
http://www.gamlegjerpen.no/Bygdebok/Solum/Solum.htm. 

 
Otto Quarg [SAC, syndikalisterna, https://www.sac.se/fr/Om-SAC/Historik/Arkiv/Bildarkiv/Bilder-fr%C3%A5n-

verksamheten/Personer/Q/Quarg,-Otto/1845_985]. 

– QUARG, OTTO ANDREAS (17.2.1901–18.12.1974), Leipzig, Arbeiter, geboren in Oldenburg (k. 
und k. Königreich); 1925 KPD in Leipzig; 1927 ausgetreten aus der KPD und RFB. Er trat in der 
KAPD/AAU bei, 1931-1933 KAU. 1932-1933 ist er der offizieller Inhaber der Zeitschrift Scharf 
links, Organ der KAU für Mitteldeutschland. Zusammen mit seiner Gefährtin Johanna Wege, 
kann er 1933 mit den Kindern fliehen nach Böhmen, dann Prag nach dem 15. März 1939, 
dann Norwegen, schließlich Schweden nach der deutschen Invasion von April 1940. Sie 
kehrten 1946 nach Norwegen zurück, wo Otto Quarg als Holzfäller arbeitete. Er ist in 
Tønsberg (Vestfold), einer kleinen südlichen norwegischen Stadt, begraben. 

Quelle: SAC arkiv (Stockholm): volym F 2:2. (Otto u. Johanna Quarg); Zeitschrift Scharf links, Organ der KAU (Mitteldeutschland), Leipzig, 
1932-1933: https://www.aaap.be/Pages/Scharf-Links.html. 

– QUEST, ERNST, Kassierer KAPD Berlin, 1927. 
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Quelle: KAZ 1927. 

– RADT, RICHARD, seit 1921 Mitglied des Reichswirtschaftsrates, Berlin-Rummelsburg, 1920-
1929 KAPD/AAU; 1929 mit Adam Scharrer aus der AAU ausgeschlossen. 

Nach 1933 illegale Aktivität in der KAU; ab 1945 in der Weiland Gruppe tätig. 

Quellen: Reichskommissar für Überwachung der öffentlichen Ordnung, Lageberichte Nr. 50 (9.8.1921), BArch, R 1507/2013; Der Kampfruf, 
Nr. 28, 1929; KAZ Berlin Nr. 27, 6. Juli 1929; Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des 
Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 134.  

 
Photo (um 1925): Franz Pfemfert, der Maler Conrad Felixmüller (1897-1977), ALEXANDRA RAMM, und Lisa Pasedag (Sekräterin der Zeitschrift 

Die Aktion), Pfemfert Erinnerungen und Abrechnungen; Texte und Briefe, Belleville, München, S. 266. 

– RAMM, ALEXANDRA (12.2.1883–17.1.1963), alias ANJA, verheiratet mit Franz Pfemfert, 
geborene GILELEWNA RAMM in Starodub (Russisches Kaiserreich), deutsch-russische 
Übersetzerin, Publizistin und Galeristin. Nach ihrer Übersiedelung nach Berlin engagierte sie 
sich in den dortigen linken Kreisen und brachte ab 1911 mit ihrem Mann Franz Pfemfert die 
mit dem Sturm von Herwarth Walden bedeutendste Zeitung des literarischen 
Frühexpressionismus Die Aktion heraus. Größte Bedeutung erhielt sie als Übersetzerin von 
Schriften Leo Trotzkis. Nach Berlin kam Alexandra Ramm-Pfemfert wahrscheinlich Anfang 
1901. Vermutlich belegte sie dort als Gasthörerin philologische Kurse an der Humboldt-
Universität. Sie fand Kontakt zu der anarchistischen Gruppe Neue Gemeinschaft und speziell 
zu Senna Hoy. Durch ihn lernte sie 1903 auch Franz Pfemfert kennen, den sie 1912 heiratete. 
1911 gründete Franz Pfemfert die Zeitschrift Die Aktion, an der sie tatkräftig mitarbeitete. 
Redaktionssitz der Zeitschrift war die Wohnung der Pfemferts in der Nassauischen Straße 17 
in Berlin-Wilmersdorf. Ein wichtiger Mitarbeiter aus den Anfangstagen der Aktion, der 
libertärer Schriftsteller Carl Einstein (1885-1940) heiratete 1913 Alexandras Schwester Maria. 

Zur Aktion trug Alexandra Ramm-Pfemfert als Rezensentin und als Übersetzerin literarischer 
und politischer Texte aus dem Russischen bei. Sie organisierte die Lesungen des 
Aktionskreises sowie die Aktionsbälle, die beide dazu beitrugen die Zeitschrift zu finanzieren. 
Am 1. November 1917 eröffnete sie die Aktions-Buch- und Kunsthandlung mit Antiquariat in 
der Kaiserallee 222 (heute Bundesallee), die bis 1927 bestand. Von 1917 bis 1918 fanden 
hier auch Ausstellungen mit Werken von Karl Schmidt-Rottluff, Egon Schiele und anderen 
statt. 

Alexandra Ramm-Pfemfert und ihr Mann hatten schon vor dem Ersten Weltkrieg die 
nationalistische Politik der SPD scharf angegriffen und sie dann später wegen deren 
Zustimmung zu den Kriegskrediten energisch verurteilt. Die beiden einzigen SPD-
Abgeordneten, die gegen die Kredite gestimmt hatte, Karl Liebknecht und Otto Rühle, 
wurden zu Freunden und politischen Verbündete der Pfemferts. Während des Krieges 
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beteiligten sich beide am illegalen Widerstand. Franz Pfemfert hatte dazu bereits 1915 
die Antinationale Sozialistenpartei gegründet, über die aber, da sie im Verborgenen wirken 
musste, nur wenig bekannt ist. 

Nach Ende des Krieges unterstützten die Pfemferts den Spartakusbund, weshalb sie mehrere 
Hausdurchsuchungen über sich ergehen lassen mussten und Anfang 1919 auch für einige 
Tage verhaftet wurden. Ab 1920 arbeitete Alexandra Ramm-Pfemfert für verschiedene 
Verlage immer wieder als Übersetzerin aus dem Russischen, wobei sie neben Romanen auch 
Sachbücher und politische Texte ins Deutsche übertrug. 

Im Jahr 1929 kam über den S. Fischer Verlag der Kontakt mit Leo Trotzki zustande, der im 
türkischen Exil seine Autobiografie schreiben wollte. Aus den Verhandlungen über das Buch 
entwickelte sich eine enge und vertraute Zusammenarbeit zwischen Trotzki und Alexandra 
Ramm-Pfemfert, die zu seiner Literaturagentin wurde. In dem umfangreichen Briefwechsel 
der beiden finden sich Diskussionen zu vielen politischen und gesellschaftlichen Fragen. 
Darüber hinaus versorgte Alexandra Ramm-Pfemfert Trotzki mit Literatur, fungierte als 
Deckadresse für ihn und stellte Kontakte zu im Exil lebenden Anhängern Trotzkis her. 
Behauptungen der KPD und der sowjetischen Presse, die Pfemferts seien Trotzkisten, treffen 
jedoch nicht zu – die Pfemferts standen Trotzki und einigen seiner Ideen nah, blieben aber 
ein Leben lang undogmatische Linke. 

Alexandra Ramm-Pfemfert übersetzte schließlich eine Reihe von Schriften Trotzkis, darunter 
seine Autobiografie Mein Leben, Die Geschichte der russischen Revolution und Die 
permanente Revolution. Daneben kümmerten sich die Pfemferts um Trotzkis Sohn Lew L. 
Sedow, der von Februar 1931 bis zum Frühjahr 1933 in Berlin studierte, und um seine 
Tochter Sinaida L. Wolkowa, die auf Drängen ihres Vaters im Herbst 1931 ohne ihren kleinen 
Sohn schwerkrank von Prinkipo nach Berlin gekommen war und dort wegen 
Lungentuberkulose und gravierenden psychischen Problemen, „umgehend in Behandlung 
von zwei mit Alexandra befreundeten Ärzten“ trat, nämlich in die ihres Hausarztes Ernst Mai 
und des mit ihr seit der Vorkriegszeit bekannten Psychiaters und Psychotherapeuten 
Professor Arthur Kronfeld, „einen der besten Ärzte von Berlin“; allerdings konnte niemand 
verhindern, dass Sina sich am 5. Januar 1933, kurz vor dem Machtantritt Hitlers in Berlin, 
verzweifelt das Leben nahm. 

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten flohen die Pfemferts Anfang März 
überstürzt aus Berlin und gingen via Dresden nach Karlsbad, wo Franz Pfemfert, der schon in 
Berlin auch als Porträtfotograf gearbeitet hatte, ein Fotostudio eröffnete. Alexandra Ramm-
Pfemfert arbeitete in dieser Zeit weiterhin an Übersetzungen aus dem Russischen. Ihre 
Existenz in der Tschechoslowakei war jedoch ständig gefährdet, nicht nur, weil sie auf die 
finanzielle Unterstützung von Freunden angewiesen, sondern auch, weil sie politisch und 
gesellschaftlich isoliert waren: Den meist deutsch-national gesinnten Sudetendeutschen war 
das linksradikale Ehepaar ebenso suspekt, wie tschechischen und dort im Exil lebenden 
deutschen linientreuen Kommunisten. Im Oktober 1936 gingen sie deshalb nach Paris. 

Im Pariser Exil waren die Pfemferts weniger isoliert, da dort nicht nur einige Verwandte 
Alexandra Ramm-Pfemferts lebten, sondern auch Bekannte aus der Berliner Zeit, wie zum 
Beispiel Thea Sternheim, Franz Jung, Carl Einstein und Lew L. Sedow. Franz Pfemfert 
eröffnete auch hier wieder ein Fotoatelier. Politisch waren die beiden zu dieser Zeit nur noch 
wenig – und dann nur im Verborgenen – aktiv, da zum einen die französische Regierung 
politische Äußerungen von Emigranten unterdrückte und zum anderen Agenten des 
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sowjetischen Geheimdienstes GPU ein solches Engagement lebensgefährlich machten (ihr 
Freund Kurt Landau wurde in dieser Zeit von sowjetischen Agenten ermordet, und auch 
Trotzkis Sohn Lew L. Sedow starb unter rätselhaften Umständen). 

Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurden die Pfemferts als „feindliche 
Ausländer“ zuerst in Paris interniert, dann voneinander getrennt und in südfranzösische 
Lager abgeschoben – Alexandra Ramm-Pfemfert in das Lager Camp de Gurs, nahe Pau. Ihr 
gelang jedoch zusammen mit Thea Sternheim und anderen schon nach etwa zwei Wochen 
die Flucht aus dem Lager. Nach einer mehrere Wochen dauernden Irrfahrt durch 
Südfrankreich traf sie Franz Pfemfert schließlich in Perpignan wieder, von wo sie 
nach Marseille gingen. Nach einem langen Kampf um die korrekten Papiere, gelang es den 
Pfemferts schließlich über Lissabon nach New York und von dort nach Mexiko auszureisen, 
wo sie im Frühjahr 1941 ankamen. 

In Mexiko-Stadt fanden sich die Pfemferts fast völlig isoliert. Im Alter von 57 respektive 62 
befanden sie sich in einem unbekannten Land, sprachen beide kein Spanisch, hatten kein 
Geld und so gut wie keine Bekannten. Allein Natalja Iwanowna Sedowa, die Witwe Trotzkis, 
unterstützte die beiden und stand mit ihnen in laufendem Kontakt. Der Versuch, weiter in 
die USA zu reisen, scheiterte an der restriktiven Einreisepolitik der USA – und das 
obwohl Albert Einstein schriftlich für den guten Leumund der Pfemferts bürgte und sich auch 
ein amerikanischer Industrieller fand, der finanziell für sie einzustehen bereit war. 

Auch in Mexiko-Stadt eröffnete Franz Pfemfert wieder ein Fotoatelier, von dessen 
Einnahmen er und seine Frau jedoch nicht leben konnten. Meist waren sie abhängig von 
Zuwendungen Dritter und von den Mitteln des International Rescue Committee. 1952 wurde 
bei Franz Pfemfert Leberkrebs diagnostiziert, an dem er 1954 verstarb. Nach seinem Tod 
erlitt Alexandra Ramm-Pfemfert einen Nervenzusammenbruch und war für einige Zeit 
pflegebedürftig. 

Anfang 1955 ging sie nach Europa zurück, wo sie sich im Mai in Westberlin niederließ. Eine 
Schwester, Maria, hatte dort als Jüdin in der Illegalität Krieg und Verfolgung überlebt. Die 
Wohnung ihrer Schwester in der Laubenheimer Straße 23 in Berlin-Wilmersdorf wurde ihr 
letzter Wohnsitz. In ihren letzten Jahren hatte sie Kontakt mit Karl Otten, einem ehemaligen 
Mitarbeiter der Aktion, der 1957 eine Expressionismus-Anthologie Ahnung und 
Aufbruch herausgab, in der an die größtenteils vergessenen Dichter der Aktion erinnert 
wurde. Außerdem unterstützte sie Paul Raabe bei der Herausgabe eines Nachdrucks der 
ersten Jahrgänge der Aktion, der 1961 erschien. 

1961 wurde bei Alexandra Ramm-Pfemfert Krebs diagnostiziert. Nach mehreren 
Behandlungen starb sie geschwächt am 17. Januar 1963 im Westend-Krankenhaus in Berlin-
Westend an einer Lungenentzündung. Beigesetzt wurde sie am 23. Januar 1963 in einem 
Urnengrab auf dem Jüdischen Friedhof an der Heerstraße in Berlin-Charlottenburg. Ihre 
Schwester Maria ließ auf dem Grabstein nachträglich auch den Namen ihres in Mexiko 
beerdigten Mannes Franz eintragen 

Quellen: Alexandra Ramm: „Über proletarische Ethik“, Die Aktion, Heft 41/42, 1. November 1922, S. 577–579; Julijana Ranc, Alexandra 
Ramm-Pfemfert. Ein Gegenleben, Nautilus, Hamburg 2004; Diethart Kerbs: Lebenslinien. Deutsche Biographien aus dem 20. Jahrhundert, 
Klartext-Verlag, Essen 2007; Marcel Bois: „Eine transnationale Freundschaft im Zeitalter der Extreme. Leo Trotzki und die Pfemferts“, 
in: Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 2015, Heft 3, S. 98–116; Wikipedia: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Alexandra_Ramm-Pfemfert. 
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Fritz Rasch, damaliger Verantwortlicher der KAPD (1920-1921), gestorben in Hamburg in 1954. 

– RASCH, FRITZ OTTO KARL (13.02.1889–23.02.1954), Schneider, Metallarbeiter, Sohn von 
Hermann Rasch und Luise Stritzkowsky, Evangelische, geboren in Berlin-Friedrichsfelde. 
Während des I. Weltkrieges, arbeitet er als Metallarbeiter in Hamburg und nimmt an der 
Aktivität der Bremer Linksradikale teil. Nach Berlin in 1916 zurückgetreten, tritt er dem 
Spartakusbund ein. In November-Dezember 1918 ist er Mitglied des Vollzugrats des 
Arbeiter- und Soldatenrates Berlin. Mitglied der KPD ist er zusammen mit Karl Schröder*, 
Alexander Schwab*, Emil Sach*, Jan Appel*, Franz Pfemfert*, Franz Jung*, usw., in Oktober 
1919 aus der Partei ausgeschlossen. In April 1920 ist er ein Pfeiler der KAPD. Im März-Mai 
1920 ist er verleumdet von der USPD und der KPD als „Agent von der Kappisten“. 

Er begleitete Herman Gorter und Karl Schröder, im Dezember 1920, um mit Lenin und der 
EKKI die Annahme der KAPD als sympathisierende Partei in der Komintern zu diskutieren. 
Während der März-Aktion 1921, ist er mit Franz Jung* nach Mitteldeutschland gesandt, um 
die „Aktion“ zusammen mit der KPD und der Komintern zu koordinieren, und einen „Streik 
im Mansfeldischen zu entfesseln, zu einem Generalstreik auszuweiten, der über ganz 
Deutschland hätte ausgedehnt werden sollen“.  

Ausgeschlossen aus der Berliner KAPD in Oktober 1922, hatte er schon die politische 
Aktivität verlassen. In 1923 tritt er nach Hamburg zurück, wo er als Hilfsarbeiter arbeitet. In 
1936-1937 wurde er durch die Nazi-Behörden beunruhigt, „wegen unsittlichen 
Behaltens“ entsprechend dem § 176 (Kindermissbrauch) des deutschen Strafgesetzbuches 
(StGB). In Untersuchungshaft (U-Haft) am Hamburger Holstenglacis, vom 26.11.1936 bis 
27.02.1937, auf einfacher Behauptung eines Geschlechtsverkehrs mit Minderjähriger wurde 
er freigelassen. Die Angelegenheit wurde nicht weiterverfolgt. Fritz Rasch ist den 23. Februar 
1954 in Hamburg (An der Rennkoppel 1) gestorben. 

Quellen: Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni – 21. Oktober 1921 (BArch, R 1507/2053); 
Die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, KPD, Berlin, Juli? 1920, S. 13-15; Karl Schröder, Jan Beek, Der Bücherkreis, Berlin, 1929; 
Franz Jung, Der Weg nach unten, 1962, S. 198; Siegrid Koch-Baumgarten, Aufstand der Avantgarde. Die Märzaktion der KPD 1921, Campus 
Verlag, Frankfurt/New York, 1986; Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de; KAPD Tagungen 1920-1921: 
www.left-dis.nl; Landesarchiv Hamburg, HA 328, http://www.hamburg.de; Staatsarchiv Hamburg, 242-1 II_24090, 741-4 Fotoarchiv, A 260. 

 – RAUKITTIS, WILLY (1899-?), Berlin, Spartakusbund, KPD, April 1920 KAPD/AAU, März 1921 
Mitglied der Plättner-„Bande“ in Mitteldeutschland, 4 Jahre in Haft; 1931-1933 KAU; nach 
1945 Mitglied der KPD/SED, GIS/SWV; 1951 SED-Ausschluss; 1956 Mitherausgeber der 
Zeitschrift Von unten auf (Nachfolger von Neues Beginnen). 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 163. 
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– REGLIN, GEORG, Funktionär der KAPD Zentrale, Landagitation und Bildungswesen. 
[Pseudonym von Max Rosam?]. 

Quelle: Lageberiche Nr. 39, 17. Mai 1921, BArch, R 1507/2009. 

 
Komintern Tagung, Juli 1921. Erste Reihe, dritter zu links (tragend Brille): Bernard Reichenbach (Workers’ Dreadnought, 6. August 1921) 

 – REICHENBACH, BERNARD (12.12.1888–19.2.1975), alias JOHANNES SEEMANN, geboren in Berlin, 
Sohn eines jüdischen Kaufmanns; nach dem Gymnasium Schauspieler in Bochum und 
Hamburg, von 1912 bis 1914 Studium der Literatur und Kunstgeschichte in Berlin. Dort 
zusammen mit seinen Brüdern Hans (1891–1953) und Herrmann (1898-1958) in der Freien 
Studentenschaft, Mitherausgeber des Aufbruchs. Von 1915 bis 1917 Soldat (Sanitäter) im 
Weltkrieg, dann in der Pressestelle des Auswärtigen Amtes. Reichenbach war 1917 
Gründungsmitglied der USPD und im Spartakusbund; eng mit Karl Schröder* verbunden, 
gehörte zu den Mitbegründern der KPD. Mit der linken Opposition der Partei ausgeschlossen, 
wurde Reichenbach 1920 einer der Führer der KAPD, hier zeitweilig Redakteur von deren 
Kommunistischer Arbeiterzeitung, ab März 1921 Vertreter der KAPD beim EKKI in Moskau, 
Teilnehmer am III. Weltkongreß im Juni/Juli 1921 (Pseudonym SEEMANN). 

Er gab 1969 ein interessantes Interview der Londener radikalen Zeitschrift Solidarity über 
seinen Treffen mit Lenin und Alexandra Kollontai (Arbeiteropposition): 

„I met Lenin in 1921 in his room in the Kremlin. We had a long discussion about the German situation. There was a 
big map of Russia on the wall and it was obvious that Lenin was very overworked. He explained to me that as a 
ruling party they had to manage an enormous country like Russia and he had hardly any time to become familiar 
with details of revolutionary activity in the West. I told him of our criticisms of the policy of the K.P.D., which was 
considered a sister-party of the Bolsheviks. I criticised their, and his, policy towards the March 1921 insurrection. He 
said that he accepted Trotsky’s analysis on European matters and Radek’s analysis on Germany, without going into 
details. That meant that once we got into a conflict with Radek we would find Lenin almost automatically lined up 
against us, despite the fact that quite often it was not he who formulated the Bolshevik line on that issue… 

“There were quite a lot of these discussions, especially with members of the Workers’ Opposition. A few days 
before the beginning of the Third Comintern Congress Alexandra Kollontai, then a prominent member of the 
Workers’ Opposition, came to my room [in Hotel Lutetia] and told me that she was going to attack Lenin after he 
had made a speech about the N.E.P. She stated she might possibly be arrested later and asked me whether I could 
keep insafe custody the text of her speech about the Workers’ Opposition. I said I would and as we were sending a 
courier to our Executive Committee in Berlin, I gave it to him”. 

Im März 1922 mit der Gruppe um Karl Schröder* (Essener Richtung) aus der KAPD 
ausgeschlossen, trat er 1925 der SPD bei und arbeitete als Prokurist in einer Weberei in 
Krefeld (Düsseldorf). 1927 nahm er an einem Kongress der Essener Richtung (KAI) teil und 
1928 publizierte den ersten Beitrag zur Geschichte der KAPD. 

Ab 1930 war Reichenbach an der Schaffung der Gruppe Rote Kämpfer beteiligt, 1931/32 
auch in der SAP, gehörte 1933 zur illegalen Reichsführung der Roten Kämpfer. 

Im April 1935 emigrierte er nach Großbritannien und wurde Mitglied der Labour Party. 1940-
1941 auf der Isle of Man interniert, danach Redakteur der Kriegsgefangenenzeitung Die 
Wochenpost. 
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Reichenbach blieb auch nach 1945 in London, arbeitete als Korrespondent für deutsche 
Zeitungen und den Rundfunk; er erhielt 1958 das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. Bernhard 
Reichenbach blieb immer noch Mitglied der Labor Party, deren Verdienst er in dem Buch 
Planung und Freiheit. Die Lehren des englischen Experiments (1964) anpreiste. 1964 hatte er 
völlig seine ehemalige politische Überzeugung verleugnet: 

„Der Weg über die Revolution, den die KAPD gehen wollte, ist schon damals fehlgeschlagen. Heute wäre 
er völlig anachronistisch“.  

Er starb 1975 in London. 

Quellen: Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni – 21. Oktober 1921 (BArch, R 1507/2053); 
KAPD Tagung September 1921; Bericht von der Konferenz der KAPD (Essener Richtung, Essen, 20-22 Nov. 1927 (IISG, Amsterdam, Collectie 
Henk Canne Meijer, map 219-221) [http://aaap.be/Pages/KAPD-Congresses.html]; Bernhard Reichenbach, „Zur Geschichte der 
Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands“, Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung, 1928, S. 117-140: 
http://www.left-dis.nl/d/berreich.htm; (Wally Schmelzer), „Die Roten Kämpfer. Zur Geschichte einer linken Widerstandsgruppe 
(Dokumentation)“, Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 1959, Heft 4, S. 438-460; B. R.: Planung und Freiheit. Die Lehren des englischen 
Experimentes, Frankfurt/Main, 1954; „Moscow 1921. Meetings in the Kremlin“, Survey Nr. 53, London, Oktober 1964; Olaf Ihlau, Rote 
Kämpfer, 1971 (Interview mit Olaf Ihlau, 1.9.1964, S. 145-146); „A KAPD Veteran talks to a young German Revolutionary“, Solidarity, North-
London, vol. 6, Nr. 2, Nov. 1969; Hermann Weber/Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten. Biographisches Handbuch 1918 bis 1945, Dietz 
Verlag, Berlin, 2008, S. 597-598; John Riddel (Hrsg), To the masses. Proceedings of the Third Congress of the Communist International 1921, 
Brill, Leiden/Boston 2015. 

 – REICHERT, AAU/KAPD Metzingen (Baden-Württemberg). 

Quelle: Lageberichte Nr. 50, 9. August 1921 (BArch, R 1507/2013); KAPD Kongress in Gotha: http://www.left-dis.nl/d/kapd02.21.pdf. 

– REIMANN-DRÄHNE, ELSE (6.6.1893–6.9.1975), geboren in Barleben (Wolmirstedt) als Else 
Drähne, Tochter eines Malermeisters. Von 1908 bis 1913 Dienstmädchen in Magdeburg, 
danach Arbeiterin. 1914 trat sie der SPD bei, war später Putz- und Waschfrau. 1917 
Hauptkassiererin der USPD in Magdeburg. Gemeinsam mit den Delegierten Albert Wildt und 
Ernst Kindl nahm sie als Gast am Gründungsparteitag der KPD 1918 in Berlin teil. Sie war 
1919 Mitglied der KPD und nahm 1920 am Frauenkongreß in Mannheim teil. Nach dem II. 
Parteitag 1919 in Heidelberg verließ sie unter dem Einfluß Karl Plättners die KPD und blieb 
bis 1923 Mitglied der KAPD, danach unorganisiert. 

1945 wurde sie Mitglied der KPD, 1946 der SED, ab 1950 Stadtbezirksvorsitzende der 
Wohnparteiorganisation in Werder/Magdeburg. Else Reimann starb in 1975. 

Quelle: Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 

– REIMANN, KARL (21.5.1900–20.7.1973), alias WILLI SETZKORN, geboren in Ilmenau (Thüringen); 
lernte Gürtler. Seit 1917 Mitglied der USPD und enger Weggefährte von Walter Stoecker 
(1891-1939). 1918 Funktionär der FSJ bzw. der KJD im Bezirk Halle-Merseburg, seit 1919 
Mitglied der KPD. 

April 1920-1923 KAPD; er nahm am Mitteldeutschen Aufstand im März 1921 teil, konnte 
flüchten und lebte kurze Zeit in Berlin unter dem Namen WILLI SETZKORN. Reimann fand 
Anschluß an die Karl Plättner-Gruppe und war an deren Bandenaktionen beteiligt. Im 
Dezember 1921 festgenommen und vom Schwurgericht Halle-Dresden zunächst zu drei 
Jahren, dann den 30. November 1923 vom Staatsgerichtshof zu fünf Jahren Zuchthaus 
verurteilt, die er in Bautzen und Cottbus verbüßte. Im März 1926 begnadigt und aus dem 
Zentralgefängnis in Cottbus entlassen wurde er Leiter der Roten Hilfe Thüringen, leistete er 
nach 1933 illegale Arbeit, 1934 festgenommen und zu einer zweieinhalbjährigen 

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=4956
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Zuchthausstrafe verurteilt, anschließend in das KZ Lichtenburg bzw. in das KZ Buchenwald 
überführt. 

Nach der Befreiung Mitarbeit in der Such- und Auskunftsstelle für ehemalige KZ-Häftlinge in 
Erfurt. 1946 Mitglied der SED und Viehprüfer im Kreis Erfurt-Weißensee. Ab 1947 Sekretär 
der Landesleitung Thüringen der Gewerkschaft Land- und Forstwirtschaft, später Sekretär 
der VVN Thüringen, 1953 Mitarbeiter im Rat des Kreises Erfurt. 

Karl Reimann starb 1973 infolge eines Unfalls in Erfurt. 

Quellen: September 1921 KAPD Parteitag: www.left-dis.nl/d/KAPDkongresSept1921.de.pdf; Volker Ullrich, Der ruhelose Rebell Karl Plättner 
1892-1945. Eine Biographie, C.H. Beck, München, 2000; Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 

– REIMERS, OTTO (17.9.1902–22.10.1984), Hamburg, Bauarbeiter, Bauleiter, geboren in 
Grambek bei Mölln (Schleswig-Holstein), AAU, ab 1922 AAUE um die Zeitschrift 
Proletarischer Zeitgeist, 1930 Anarchist, 1933 illegale Arbeit; 1945 Herausgeber 
anarchistischer Zeitungen, mit Alfred Weiland* Herausgeber von Neues Beginnen. 

Als ältester von fünf Geschwistern musste Reimers nach Beendigung der Schule bereits 
anfangen zu arbeiten; er tat dies bei Waldarbeitern und Bauern um die finanzielle Situation 
der Familie zu erleichtern. 

In den 1920er Jahren wurde Reimers in der antiautoritären Arbeiterbewegung aktiv. 1920-
1921 hatten die Hamburger Unionisten den Beitritt bei der KAPD und der Komintern 
abgelehnt und schlossen sich der AAU-E Otto Rühles* und Franz Pfemferts* an. 1923/24 
suchte die AAU-E verstärkt die Zusammenarbeit mit der anarcho-syndikalistischen FAUD und 
der IAA. Im Jahre 1926 gründete er mit Karl Matzen*, Karl Roche* und Ernst Fiering* in 
Hamburg den Block antiautoritärer Revolutionäre, bestehend aus Anarchosyndikalisten, 
Anarchisten, Unionisten und Individualanarchisten. Sprecher bei den Treffen waren 
u.a. Pierre Ramus, Ernst Friedrich, Helmut Rüdiger und Rudolf Rocker. Zusammen mit Paul 
Schöß* übernahm er 1926 den Vertrieb der Zeitschrift Proletarischer Zeitgeist (1922–1933) 
von der Allgemeinen Arbeiter-Union (AAU) und arbeitete an der Zeitschrift Die freie 
Gesellschaft mit. 

Nach der Machtübernahme der Nazis musste Reimers gezwungenermaßen mit seiner Arbeit 
für Zeitschriften aufhören. In der Illegalität nach Februar 1933 konnte die Hamburger 
Gruppe fast monatlich bis Mitte 1934 die zwölfseitige Schrift Mahnruf herausgeben. 

Den II. Weltkrieg verbrachte Reimers hauptsächlich damit, die durch Bombenangriffe 
beschädigten U-Bahn-Schächte und -Tunnel, sowie die Hochbahn Hamburgs 
wiederaufzubauen, da sein Arbeitgeber immer wieder seine Freistellung vom Kriegsdienst 
erreichen konnte. 

Nach Kriegsende war Reimers aktiv als Herausgeber der ersten anarchistischen Zeitschrift in 
Deutschland, Mahnruf; publiziert einige Wochen nach Kriegsende (Mai bis Dezember 1945). 
Reimers wollte mit dem Mahnruf zur Gründung einer neuen anarchistischen Bewegung 
beitragen. Die gehoffte Resonanz blieb allerdings aus.  

Außerdem war er Herausgeber der Zeitschriften Information, anarchistische Gedanken und 
Betrachtungen zur Geschichte, Literatur und Politik der Gegenwart; zusammen mit Heinrich 
Freitag und Walter Stöhr (1956–1961). In den Jahren 1955 bis 1959 war er auch Herausgeber 
des deutschsprachigen, internationalen anarchistischen Mitteilungsblattes C.R.I.A. 
(Commission des Relations Internationales Anarchistes). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pierre_Ramus
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Friedrich
https://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_R%C3%BCdiger
https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Rocker
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https://de.wikipedia.org/wiki/Die_freie_Gesellschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Nazi
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1959 wurde der Bund freier Sozialisten und Anarchisten auf einem Anarchistenkongress 
in Neviges gegründet wobei Reimers einer der Mitinitiatoren des Kongresses war. Er war 
Mitglied der Föderation freiheitlicher Sozialisten (FfS). 

Beiträge aus linksliberaler, demokratischer und freier sozialistischer Sichtweise brachte seine 
Zeitschrift Neues Beginnen (1969–1971). Die von Reimers redigierte Publikation Zeitgeist – 
für sozialen Fortschritt, freien Sozialismus, Kultur und Zeitgeschehen erschien von 1971 bis 
1974. Sie fusionierte später mit der von Heiner Koechlin herausgegebenen Zeitschrift Akratie, 
in der auch der Anarchosyndikalist Willi Paul veröffentlichte. 

Neben seiner Tätigkeit als Herausgeber war er auch Autor zahlreicher Artikel. Wolfgang 
Haug veröffentlichte einen Nachruf auf Otto Reimers, Das politische Engagement war ihm 
Berufung und Verpflichtung, in der Zeitschrift Schwarzer Faden (Nr. 16, April 1984, S. 56). 

Im Verlag Walter Stöhr erschien von 1969 bis 1971 die anarchistische Zeitschrift neues 
beginnen, herausgegeben von Otto Reimers in Hamburg. Der Untertitel lautete: Beiträge zur 
Zeitgeschichte, Kultur und Politik aus linksliberaler–demokratischer und freier sozialistischer 
Gesinnung; eine Publikation von antiautoritären Sozialisten. Vorgestellt wurde das Blatt mit 
den Worten: „Vertritt den humanistischen–demokratischen Sozialismus. Wendet sich gegen 
die Verketzerung des Wortes und der Weltanschauung des Anarchismus“. Und: „Die Zukunft 
darf nicht mehr der Gewalt gehören, sondern dem Mit- und Nebeneinander aller Menschen“. 

Neues beginnen erschien zweimonatlich mit einer Auflage von 600 Exemplaren. Nachfolger 
war die Zeitschrift Zeitgeist. Bereits 1960 wurde die gleichnamige anarchistische 
Publikation neues beginnen herausgegeben von Karl Blauert in Iserlohn. Die 
Zeitschriften Information und Befreiung sollten zusammengelegt werden mit neues beginnen. 
Wegen interner Meinungsverschiedenheiten auf dem Anarchistenkongress in Neviges wurde 
das Projekt eingestellt und realisiert von Reimers in 1969 indem er neues beginnen fortsetzte. 

Otto Reimers ist 1984 in Laufenburg gestorben. 

Quellen: Günter Bartsch, Anarchismus in Deutschland: 1945-1965, Band l, Fackelträger, Hannover 1972; Mahnruf: Widerstand im Dritten 
Reich, Schwarzer Faden Nr. 3, 1981; Georg Hepp, Otto Reimers zum Gedenken (1900-1984), Die Freie Gesellschaft, Heft 13/14, 1985, S. 94-
96; Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 258. 

 – REITH, WILHELM VON DER (3.7.1897–28.2.1967), Hamburg, geboren in Altenwerder bei 
Hamburg; Bauarbeiter, trat 1913 in die Arbeiterjugend und 1915 in die SPD ein. Während 
der Novemberrevolution Mitglied der USPD, ging 1919 zur AAU, wurde 1921 Mitglied der 
KPD und Polleiter eines Hamburger Stadtteils. 1930 Kursant der M-Schule der Komintern in 
Moskau. Reith kam 1930 als Nachrücker in die Hamburger Bürgerschaft und gehörte ihr bis 
1933 an. Mitglied der Bezirksleitung Wasserkante, 1933 in Rostock für die Anleitung der 
illegalen mecklenburgischen Parteiorganisationen verantwortlich. Er emigrierte in die 
Tschechoslowakei, war 1936 in Spanien Angehöriger der XI. Internationalen Brigade, 
„Kommissar für Kultur“. Später in Djelfa in Nordafrika interniert, diente 1942 als 
Zivilbeschäftigter bei den britischen Streitkräften und gehörte zu der Gruppe deutscher 
Kommunisten, die Ende 1943 in die Sowjetunion reisen durften. Dort Politinstrukteur in 
Kriegsgefangenenlagern, 1946 kehrte er nach Hamburg zurück. Er war wieder in der KPD und 
arbeitete für die Hamburger kommunistische Wochenzeitung Blinkfüer. Wilhelm von der 
Reith starb 1967 in Hamburg. 

Quelle: Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Willi_Paul
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202 
 

 
Fritz Rettmann, 1950 [Bundesarchiv: NY 4433]. 

 – RETTMANN, KARL OTTO FRITZ (FRITZ) (1902-1981), alias FRITZ NORDEN, EGON FUCHS, NICO, Berlin, 
Werkzeuger; geboren in Berlin in einer Arbeiterfamilie; Ausbildung zum Werkzeugmacher; 
1916 DMV; 1919 Freie Sozialistische Jugend (FSJ); 1920-1928 KAPD/AAU; 1921-1928 Mitglied 
des geschäftsführenden Vorstands der AAU. Nach 1928 Begin einer Karriere in dem 
internationalen Stalinschen Apparat; nach 1945-1949 in SBZ und DDR in dem SED und FDGB 
Apparat. 

1928 Eintritt in die KPD; Mitglied der Betriebszelle der AEG Ackerstr.; 1929 Mitglied, 1930-
1933 Gewerkschaftssekretär des Einheitsverbandes der Berliner Metallarbeiter (EVBM); 
danach illegale Arbeit als Politischer Leiter des EVBM. 

Juni 1934 Emigration in die UdSSR; 1934/35 Lenin-Schule (als FRITZ NORDEN); 1935 vier 
Wochen illegaler Arbeit in Deutschland (als Tscheche (EGON FUCHS); dann Emigration in die 
Niederländer, dort Schulungsarbeit unter KPD-Emigranten. 

Okt. 1936 – Juli 1938 als Angehöriger der Internationaler Brigaden Teilnahme am spanischen 
Bürgerkrieg, IX. Internationale Brigade. Er wurde Kapitän und Politkommissar im Edgar-
André-Battaillon; Januar 1937 bei Madrid schwer verwundet; März 1937 KP Spaniens; nach 
Verwundung Politischer Leiter der 2. Parteischule und Instrukteur der Offizier-Schule in 
Benicasim und bei Pozo Rubio in Spanien. 

Juli 1938 nach Frankreich, Schulungsleiter der KPD in Paris; 1939 Kurier der KPD-
Auslandsleitung in Paris; Sept. 1939 – 1943 Internierung in Frankreich, im KZ Gurs; Juni 1943 
Auslieferung nach Deutschland, Haft in der Gestapo-Zentrale in Berlin; August 1943 – April 
1945 KZ Sachsenhausen; April 1945 Todesmarsch nach Schwerin, dort befreit.  

Mai 1945 Rückkehr nach Berlin; Juni-Juli 1945 Kulturleiter im Bezirks-Amt Reinickendorf; 
August 1945-1951: 1. Vorsteller der IG-Metall Groß-Berlin; Vorstandsmitglied des FDGB; 
1946 SED; 1952 Magistratsdirektion für Berufsausbildung in Berlin; 1953 Dir. für Arbeit im 
VEB Großdrehmaschinenbau „7. Oktober“ Berlin-Weißensee; 1957-1962 Leiter der Abteilung 
Gewerkschaft, Sozialpolitik des ZK der SED; 1958 Mitglied der SED-Bezirksleitung Berlin; 
1959-1972 Mitglied des FDGB-Bundesvorstands; 1962 Mitarbeiter des Lehrstuhls 
„Geschichte der Hochschule des FDGB“; 1963 Mitbegründer des „Solidaritätskomitees für 
das spanische Volk“; Fachberatung bei der Publikation Brigada Internacional ist unser 
Ehrenname, Berlin 1974. 

Karl Rettmann war mit Maria Rentmeister; er verstarb 1981 in Berlin.  

Quellen: Erinnerungen, SAPMO Berlin Lichterfelde, SgY 30/1393; National-revolutionärer Krieg in Spanien. Erlebnisberichte (Fritz 
Rettmann), DY 55/V 241/1/; Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de; Wikipedia; Michael Kubina, Von 
Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemässe Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 
2000, S. 240. 

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=2820
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 – REUTER, FRITZ (15.2.1899–14.3.1941), geboren in Kotthausen (Wuppertal), KPD Hamborn 
(Duisburg), 1926 Gruppe „Kommunistische Politik“ (Kompol), 1927-1929 KAPD; 1930-1934 
trotzkistische Internationale Linke Opposition (ILO); 1934 festgenommen; deportiert nach 
Dachau den 24.10.1940; den 14.3.1941 gestorben. 

Quellen: Marcel Bois, Kommunisten gegen Hitler und Stalin. Die linke Opposition der KPD in der Weimarer Republik. Eine Gesamtdarstellung, 
Klartext-Verlag, Essen, 2014; ancestry.de : Fritz Reuter. 

– RICHTER, FRIEDRICH KARL, KAPD,  

Quelle: Volker Ullrich, Der ruhelose Rebell Karl Plättner 1892-1945. Eine Biographie, C.H. Beck, München, 2000, S.  

 – RIEGER, ERNST (10.6.1875-1947), Berlin, Bürovorsteher, geboren in Lautenburg 
(Westpreußen); 1895-1914 SPD; nach 1903, Mitglied der syndikalistischen Freie Vereinigung 
deutscher Gewerkschaften (FVdG); 1915 Spartakusbund, 1917 USPD; Delegierter von Berlin-
Hohenschönhausen auf dem Gründungsparteitag der KPD (30.-31. Dezember 1918/1. Januar 
1919), bekämpft jegliche bürgerlich-demokratische Phraseologie sowie jeglichen Wahlkampf: 

„Wir müssen uns frei machen von der Phrase der Demokratie im althergebrachten vergifteten Sinne. Es 
ist nicht Demokratie, wenn wir zwar gleiches Wahlrecht haben, aber im Übrigen kein gleiches soziales 
Recht… Wir müssen Mut haben, zu bekennen, welchen reaktionären Zwecken die Nationalversammlung 
dienen soll, nämlich, die Arbeiterräte illusorisch zu machen“. 

Er stellt auch der Reichskonferenz den wichtigen linksradikalen Antrag vor: 

„Die Tarifvertragspolitik der gewerkschaftlichen Zentralverbände, die Abwürgung der Streiks und die 
systematische Unterbindung des sozialen Befreiungskampfes des Proletariats durch die 
Gewerkschaftsbürokratie, sowie die ablehnende, ja feindliche Haltung der Verbandsführer gegen die 
sofortige Inangriffnahme der Sozialisierung der Produktionsmittel sind in ihrer Wirkung staatserhaltend 
und darum revolutionsfeindlich. Die Zugehörigkeit zu solchen Gewerkschaftsverbänden ist deshalb 
unvereinbar mit den Zielen und den Aufgaben der Kommunistischen Partei Deutschlands. Für die 
Führung der wirtschaftlichen Kämpfe und zur Übernahme der Produktion nach dem Sieg der sozialen 
Revolution ist vielmehr die Bildung revolutionärer, örtlich begrenzter Arbeiterorganisationen 
(Einheitsorganisation) notwendig. Diese Kampforganisationen haben ihre Tätigkeit im besten 
Einvernehmen mit der Kommunistischen Partei und den zentralen Streikkommissionen auszuüben, und 
die kommunistische Produktion vorzubereiten und durchführen zu helfen“. 

1919 AAU und April 1920 KAPD. Er fordert im Juni 1920 den Zusammenschluss der 
Linkskommunisten mit den Syndikalisten (FAUD). 

Ab 1924-1925 in der FAUD tätig. 1933-1945 nicht verfolgt, trat er 1945 der KPD, danach 
1946 der SED bei. 

Quellen: Hermann Weber, Die Gründung der KPD. Protokoll u. Materialien des Gründungsparteitag der KPD 1918/1919, Dietz Verlag, Berlin, 
1993, S. 159, 338-339; Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de; Hartmut Rübner, Freiheit und Brot. Die 
Freie Arbeiter-Union Deutschlands. Eine Studie zur Geschichte des Anarchosyndikalismus, Libertad Verlag, Berlin/Köln, 1994, S. 241. 

– RIEGER, OTTO (1879-?), Danzig, Stettin, Seemaschinist, trat vor 1914 dem syndikalistischen 
Industrieverband bei; 1917-1919 USPD; danach, sowie Hermann Knüfken*, Seemannsbund 
(DSB), Redakteur des Seemannsbundes, setzte sich für eine Zusammenarbeit mit der AAUD. 
1920 als „lästiger Ausländer“ aus Danzig ausgewiesen, gelangte über Bremerhaven nach 
Stettin; 1921 internationaler Sekretär des DSB (Deutscher Schiffahrtsbund), der in Hamburg 
Die Schiffahrtswarte veröffentlichte. Im Mai 1922 unter seiner Führung Abspaltung als 
Seemannsunion und Anschluss an der FAUD, sowie im Herbst 1923 als deutsche Sektion der 
IWW, „im Namen von 1.000 Hafenarbeitern und Seeleuten“. 1926 Propagandatour für die 
IWW in Norddeutschland.  

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=4981
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Um die Jahreswende 1923/1924 fand in Stettin ein langer Streik statt, bei dem bis zum 8. 
Februar 1924 genau 124 Schiffe mit einer Mannschaftsstärke von insgesamt 2.000 Seeleuten 
festgesetzt werden konnten. 

Die deutsche Sektion der IWW in Stettin bestand bis zu ihrer Auflösung 1933 durch die Nazis. 
In den Jahren um 1930-1932 erschien dort die Zeitung Der Marine-Arbeiter – Organ der 
deutschen Sektion der IWW. 

Quelle: „Proletarier Deutschlands! Tretet ein in die ‚Allgemeine Arbeiter-Union‘, die deutsche Organisation des ‚Verbandes der 
Industriearbeiter der Welt‘“, KAZ Hamburg, Nr. 104, 1919; Hartmut Rübner, Freiheit und Brot. Die Freie Arbeiter-Union Deutschlands. Eine 
Studie zur Geschichte des Anarchosyndikalismus, Libertad Verlag, Berlin/Köln 1994; Reiner Tosstorff, Profintern: Die Rote 
Gewerkschaftsinternationale 1920-1937, Ferdinand Schöningh, Paderborn 2004; Peter Kuckuk/Ulrich Schröder, Bremen in der deutschen 
Revolution 1918/1919, Edition Falkenberg, Bremen 2017. 

– RIST, PHILIPP, Mainz, Stellvertreter der Mainzer AAUE. 

Quellen: Bundes-Archiv Lichterfelde, RY 1/ I/5/4/1; Ph. Rist, „Eine Richtigstellung“, Die Aktion Heft 13/14, 30. Juli 1924, S. 424; Ortsgruppe 
Mainz 5. Januar 1925, Die Aktion, Heft 1, 15. Januar 1925, S. 42. 

 
Karl Roche [https://muckracker.wordpress.com/2012/10/30/karl-roche-zum-150-geburtstag/]. 

– ROCHE, KARL, alias DIOGENES (1862-1931), 1887 SPD. Roches erste größere Publikation für die 
AAU ist Anfang 1920 die Schrift Demokratie oder Proletarische Diktatur! Ein Weckruf der 
Allgemeinen Arbeiter-Union, Ortsgruppe Hamburg, [Hamburg] 1920. Er publiziert regelmäßig 
in der Tageszeitung der Hamburger KPD (seit April 1920 der KAPD), der Kommunistischen 
Arbeiter-Zeitung, und ist als Referent bei Veranstaltungen für Partei und Union vor allem im 
norddeutschen Raum aktiv. Seit März ist er Redakteur der KAZ-Rubrik „Arbeiter-Union“. 

Roche tritt auf der 1. Reichskonferenz der AAU im Februar 1920 erfolgreich den Versuchen 
der Bremer KPD-Opposition (Karl Becker) entgegen, die Union zu einer wirtschaftlichen Hilfs-
organisation der Partei zu machen. Das erste, sehr föderalistische Programm der AAU, 
angenommen auf der 2. Reichskonferenz im Mai 1920, trägt wesentlich Roches Handschrift. 
Da die Bremer Opposition um Becker und Paul Frölich sich nicht an der Gründung der KAPD 
beteiligt, verlagert sich das Zentrum der Unionisten nach Hamburg. 

Als Vorsitzender der Pressekommission ist Roche Herausgeber der seit 1920 in Hamburg 
erscheinenden AAU-Zeitung des „Wirtschaftsbezirkes Wasserkante“, Der Unionist, und einer 
der Redakteure. 

In der zweiten Hälfte des Jahres 1920 nimmt in der AAU der Einfluß der KAPD zu. Die 
Richtung, die den Dualismus von Partei und Union zugunsten der Union überwinden will und 
die ökonomisch-politische Einheitsorganisation vertritt, gerät in die Defensive. Auf der 3. 
Reichskonferenz der AAU im Dezember 1920 in Berlin (an der Roche teilnimmt) zeichnet sich 
ab, daß es keine Mehrheit für das Konzept der Einheitsorganisation gibt. Noch im selben 



205 
 

Monat schließen die ostsächsischen Unionisten die KAPD-Mitglieder aus, Hamburg folgt 
Ende Mai 1921. 

Roche faßt die Position der Opposition noch einmal in der Schrift Die Allgemeine Arbeiter-
Union, Hamburg [1921]; Pressekommission der AAU Groß-Hamburg) zusammen. 

Nach März 1921 („Märzaktion“) wird Roche als Vorsitzender der Pressekommission des 
Unionist im April 1921 zu einem Jahr Festungshaft verurteilt, der Drucker des Unionist zu 15 
Monaten. Roche kommt allerdings spätestens im November des Jahres wieder frei. 

Aber kann er deshalb nicht an der 4. Reichskonferenz der AAU (wiederum in Berlin) 
teilnehmen, auf der das von der KAPD favorisierte dualistische Modell Union (als 
‚Massenorganisation‘) und Partei (als theoretisch führender Kader) die Mehrheit gewinnt. 
Außerdem wird der föderalistische Aufbau der Union zugunsten eines zentralistischen 
Modells aufgegeben. Die Opposition innerhalb der AAU gründet darauf im Oktober 1921 die 
»Allgemeine Arbeiter-Union Deutschlands (Einheitsorganisation)«. 

Die AAUE in Hamburg bricht während der Illegalität (1923) faktisch zusammen. Roche 
wechselt zur Föderation Kommunistischer Anarchisten Deutschlands, um spätestens im Juli 
1924 in der FAUD aktiv zu werden. 

Roche gehört zu den Initiatoren vom Block antiautoritärer Revolutionäre in Norddeutschland. 
Er schreibt regelmäßig für das FAUD-Organ Der Syndikalist, außerdem für die seit 1927 
erscheinende theoretische Zeitschrift Die Internationale und andere syndikalistische 
Publikationen. In seiner letzten größeren Veröffentlichung, dem 1929 als Artikelserie in Der 
Syndikalist erschienenen „Handbuch des Syndikalismus“ faßt er nochmal sein politisches 
Credo zusammen. 

Er starb am 1. Januar 1931 

Quellen: Hartmut Rübner, Freiheit und Brot. Die Freie Arbeiter-Union Deutschlands. Eine Studie zur Geschichte des Anarchosyndikalismus, 
Libertad Verlag, Berlin/Köln, 1994, S. 35; Folkert Mohrhof & Jonnie Schlichting, Archiv Roche– Regionales Archiv zur Dokumentation des 
antiautoritären Sozialismus (RADAS), Hamburg, Okt. 2012: https://archivkarlroche.wordpress.com/ 

– ROCK, CHRISTIAN (1895?-?), Essen, KAPD Essen, Verantwortlicher Redakteur der KAZ Essen. 
Während des September 1921 KAPD Parteitags in Berlin, im Namen des Bezirks Rheinland, 
erklärt er sich für den Aufbau einer neuen Internationale: 

„Der Bezirk Rheinland habe einen Antrag gestellt, einen Aufruf an das revolutionäre Weltproletariat zu 
richten, sich der Kommunistischen Arbeiter-Internationale anzuschließen. Wir müssen heute noch eine 
Antwort an das internationale Weltproletariat geben, dessen Blicke auf uns gerichtet sind. Das 
Weltproletariat erwartet von uns als der Avantgarde des Proletariats eine Antwort. Im Anfang besteht 
die Tat“. 

Quelle: KAZ Essen; September 1921 KAPD Tagung: http://www.left-dis.nl/d/KAPDkongresSept1921.de.pdf. 

– RÖGER, AAU Westdeutschland, Delegierte der 3. Reichskonferenz der AAU in Leipzig (12.-14. 
Dezember 1920) der „nimmt Stellung gegen die Partei, da die Betriebs-Organisation eine 
einheitliche Organisation darstellt. Wenn die KAP. groß ist, da wird sie ebenso wie andere 
Parteien werden…“ 

Quelle: Lageberichte Nr. 21 (BArch, R 1507/2004); Barrikade Nr. 7, April 2012. 

– RÖHR, WILHELM (26.12.1882–?), KPD, 1920-1925 KAPD, 1925-1933 KPD, nach 1946 KPD/SED. 

Quelle: „Erinnerungen“: Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde (SgY 30/0776). 
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– RÖHRIG, HERMANN (19.6.1898–26.5.1938), Schlosser, geboren in Berlin-Lichtenberg. Er war 
1918 Mitglied des Spartakusbundes, ab 1919 der KPD. Wie die meisten Berliner Funktionäre 
ging er 1920 zur KAPD, kehrte aber 1921 in die KPD zurück und wurde Mitglied der 
Bezirksleitung. 

Als die Linken um Ruth Fischer die Parteiführung übernahmen, kam Röhrig in den 
Antimilitärischen Apparat. Offiziell arbeitete er in der sowjetischen Handelsvertretung, da 
seine illegale Tätigkeit im Apparat aber bekannt wurde, mußte er 1930 in die Sowjetunion 
emigrieren. 

Röhrig wurde in Moskau Abteilungsleiter im Volkskommissariat für Außenhandel, war Mitte 
der dreißiger Jahre Kursant der KUNMS, danach Direktor des Handelstechnikums in Engels 
(Wolgarepublik). 

Am 6. Februar 1938 wurde Hermann Röhrig verhaftet und auf Beschluß des Sondertribunals 
beim NKWD am 26. Mai 1938 erschossen. 

[Seine erste Frau (bis 1926) Erna Röhrig, geb. Schumacher (1899), seit 1920 in der KPD, kam 
1932 in die UdSSR, absolvierte die KUNMS und wurde Lehrerin in Halbstadt (einem 
deutschen Rayon); 1937 vom NKWD verhaftet, sie verschwand im Gulag.] 

Quelle: Hermann Weber/Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten, Dietz Verlag, Berlin 2008, S. 620-621. 

 
Zeugnis von Bert Rosam, Sohn von Max Rosam und Clara Liegner (1891-1943), Los Angeles, den 11. Juni 1974. 

– ROSAM, MAX (1888-1943), alias CAMPUS?, Intellektueller aus jüdischer Herkunft, geboren in 
Lissa/Leszno (Polen), Stettin (Pommern); 1920-1922 Funktionär der KAPD; KAZ Redakteur 
mit Karl Schröder* und Fritz Kunze*; Spezialist der Agrarfrage; während des KAPD 
Kongresses von Februar 1921 in Gotha ist er mit dem Bericht über die Agrarfrage beauftragt; 
während des Sept. 1921 KAPD Kongresses in Berlin, äußert er sich für die sofortige Gründung 
einer Kommunistischen Arbeiter-Internationale (KAI). 

Im Februar 1922, zusammen mit Karl Schröder, Emil Sach und Arthur Goldstein, aus der 
KAPD ausgeschlossen; wahrscheinlich zurück zur Berliner KAPD. 

1943 ermordet mit seiner Ehefrau Clara Liegner von den Nazis in dem Belzec/Bełżec 
Vernichtungslager. 

Quellen: KAPD Parteitage: http://www.left-dis.nl/d/kapd02.21.pdf; http://www.left-dis.nl/d/KAPDkongresSept1921.de.pdf; Die Aktion, 
1921, S. 302 & 525-526; KAZ Nr. 18 u. 19, 1922; Campus, „Mobilisierung der Landwirtschaft“, Proletarier, Heft 7, Juli 1927, S. 151-154; 
Yadvahem, Shoah Victims’ Names Database: https://yvng.yadvashem.org/index.html. 

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=4286
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– ROSENTHAL, JOSEF (1889-1943?), geboren in Wattenscheid (Bochum), AAU Gelsenkirchen. 
Gestorben um 1943 im Ghetto von Warschau. 

Quelle: Ernst Ritter, Lageberichte Nr. 50, 9. August 1921 (BArch, R 1507/2013); Yadvashem database. 

– ROTH, LEO, alias ERNST HESS, VICTOR ALBERT, (18.3.1911–10.11.1937), geboren in Rzeszów, 
Habsburger-monarchie, 1918 Polen; zunächst Linkszionist, dann KJVD-Mitglied ab 1926. 

1927 als Korsch-Anhänger ausgeschlossen, dann 1928 Mitglied des linksoppositionellen 
„Leninbundes“. 1929 Wiederaufnahme in die KJVD, wurde er einer der fähigsten Leiter des 
militärpolitischen Apparats der Komintern. 1930/1931 erhielt er zeitgleich mit Erich 
Mielke eine nachrichtendienstliche Ausbildung in einer Spezialschule mit angeschlossenem 
militärischen Training („M-Schule“) in der Sowjetunion. Er wurde am 5.11.1936 in Moskau 
verhaftet und am 10.11.1937 im Keller der Lubjanka erschossen. 

Quellen: Reinhard Müller, Menschenfalle Moskau. Exil und stalinistische Verfolgung, Hamburg 2001; Hermann Weber, Jakov Drabkin, 
Bernhard H. Eberlein, Deutschland, Russland, Komintern. II. Dokumente (1918-1943), De Gruyter, Berlin/München/Boston 2015, S. 1163, 
1196; wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Leo_Roth_(Agent). 

– ROTHER, FRANZ (?-?), Buchhändler, AAU/KAPD; 1927-28; KAPD/AAUD Opposition in Berlin, 
1931-1933 KAU, 1928-1933 Redakteur des Kampfruf, Geschäftsführer des NAV (Neuer 
Arbeiterverlag); Berlin, nach 1945 KPD, SED, GIS, mit Alfred Weiland. 

Quellen: Klassenfront 1927 Berlin; Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner 
Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 210. 

– RUDOLF, EMIL, AAUD Düsseldorf, „aus der AAU. Ortsgruppe Düsseldorf wegen 
Spitzelverdacht ausgeschlossen“. 

Quelle: „Ortsgruppe Düsseldorf der KAP. und AAU“, KAZ Nr. 43, Juni 1927. 

– RUDOLF, RUDOLF, Düsseldorf, Rote Jugend, Organ der KAJ. 

Quelle: Rote Jugend Berlin 1921.  

– RÜGGEBRECHT, HERMANN (1904-?), Berlin, Gießereiarbeiter, seit 1919 Freidenkerbewegung; 
um 1922-1933 FAUD; nach 1945, KPD/SED, GIS/SWV; Ende der 50. Jahre Mitglied der 
Anarchistischen Vereinigung um Rudolf Oestreich; Anfang der 60. Jahre kurzeitig 
Herausgeber der Befreiung, Mühlheim. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 207. 

– RÜHL, WALTER, AAU Hamburg. 

Quelle: Lageberichte Nr. 50, 9. August 1921 (BArch, R 1507/2013). 
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Otto Rühe [Photo, 1937: Museo Casa de León Trotsky México 

(Director: Esteban Volkov)]. 

 – RÜHLE, OTTO (23.10.1874–24.6.1943), alias CARL STEUERMANN, CARLOS TIMONEROS, Lehrer, 
Schriftsteller, Pädagoge, geboren in Groß-Voigtsberg bei Freiberg (Sachsen), Sohn eines 
Eisenbahnbeamten. Ab 1889 studierte er am Lehrerseminar in Oschatz (Nordsachsen). Noch 
während des Studiums Funktionär der Freidenkerbewegung. Er war 1895-1896 Hauslehrer 
bei einer Gräfin von Bühren in Öderan bei Chemnitz. 1896 trat er in die SPD ein und 
begründete eine sozialistische Sonntagsschule. Nach der Entlassung als Volksschullehrer ab 
1902 Schriftsteller und Redakteur sozialdemokratischer Zeitungen in Hamburg, dann in 
Breslau, Chemnitz, Pirna und Zwickau. Rühle war früh gegen überholte Schulmethoden 
eingetreten und leitete um die Jahrhundertwende die sozialdemokratische 
Bildungsgesellschaft in Hamburg und Umgebung. 1907 wurde er SPD Wanderlehrer und 
dadurch in der Partei bekannt, ebenso durch seine sozialkritischen pädagogischen Schriften 
(Arbeit und Erziehung, 1904, Die Aufklärung der Kinder über geschlechtliche Dinge, 1907), 
machte sich vor allem aber 1911 mit der Monographie Das proletarische Kind weithin einen 
Namen. 

1912 wurde Rühle im Wahlkreis Pirna-Sebnitz als Abgeordneter in den Reichstag gewählt, 
dem er bis November 1918 angehörte. Er stand auf dem äußersten linken Flügel der SPD. 

Zusammen mit Karl Liebknecht stimmte Otto Rühle den 20. März 1915 gegen die 
Kriegskredite. Aus Solidarität mit Liebknecht trat er 1916 aus der SPD-Fraktion aus, wurde 
Mitbegründer der Spartakusgruppe und war Teilnehmer der Konferenz am 1. Januar 1916. 
Als er sich am 12. Januar 1916 in einem Brief an den Vorwärts für die Parteispaltung 
einsetzte, geriet er in Gegensatz zu Rosa Luxemburg. Im Gegenteil begrüßte Lenin diese 
unbeugsame Position: 

„In Deutschland hat sogar der Abgeordnete Otto Rühle, der Kampfgefährte Liebknechts, offen die 
Unvermeidlichkeit der Spaltung der Partei anerkannt, da die gegenwärtige Mehrheit, die offiziellen 
‚Spitzen‘ der deutschen Partei auf die Seite der Bourgeoisie getreten sind… Eine derartige Einheit [der 
SPD] bedeutet die Unterwerfung der Arbeiterklasse unter die Bourgeoisie ‚ihrer‘ Nation, bedeutet die 
Spaltung der internationalen Arbeiterklasse“. 

1917 ging er nicht zur USPD. Als Resoluter Gegner der entristischen Politik von Rosa 
Luxemburg, Clara Zetkin, Paul Levi, Wilhelm Pieck und anderer wurde er in Dresden und 
Pirna Führer der Linksradikalen, später der IKD. In der Reichstagssitzung vom 25. Oktober 
1918 forderte Rühle offen zur Absetzung und Bestrafung des Kaisers auf. Der Schluss war ein 
brennender Anruf zur sozialen Revolution gegen die Sozialdemokratie und den 
kapitalistischen „Völkerbund“ von Wilson: 
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„Die arbeitende Klasse erwartet ihre Befreiung und Erlösung nicht von dem Völkerbund, wie Wilson ihn 
will oder wie andere ihn vorgeschlagen haben und wie er auf der Basis der kapitalistischen 
Gesellschaftsordnung überhaupt realisierbar ist; sie erstrebt die Verbrüderung aller Völker zu einem 
dauernden Friedens- und Kulturbund im Zeichen des siegreichen Sozialismus. („Sehr wahr!“ bei den 
Unabhängigen Sozialdemokraten). Ich rufe die Arbeiterschaft, insbesondere die deutsche Arbeiterschaft, 
auf, diesen Sozialismus [der Sozialdemokratie] zu erkämpfen mit der Waffe der Revolution. Die Zeit zum 
Handeln ist gekommen! (Große Unruhe. — Glocke des Präsidenten)“. 

Am 9. November 1918 übernahm Rühle den Vorsitz des Revolutionären Arbeiter- und 
Soldatenrates und war einen Tag später Mitvorsitzender des Vereinigten Revolutionären 
Arbeiter- und Soldatenrates von Groß-Dresden. Schon am 16. November 1918 legte er mit 
den anderen IKD-Mitgliedern seine Funktion nieder, da er eine Zusammenarbeit mit SPD und 
USPD ablehnte. Einige Zeit später wurde er in Pirna verhaftet, weil der Verdacht bestand, 
dass er „einen Putschplan in seinem Kopfe“ wälze. 

Ende Dezember 1918 sprach sich Rühle als Delegierter der IKD auf dem Gründungsparteitag 
der KPD scharf gegen die Beteiligung an den Wahlen zur Nationalversammlung aus, die von 
Paul Levi, Rosa Luxemburg und die Zentrale verteidigt war: 

„Genosse Levi sagte, dass wir diese Tribüne brauchten. Wir haben jetzt andere Tribünen. Die Straße ist 
die großartigste Tribüne, die wir errungen haben… Ich richte den dringenden Appell an Sie, lassen Sie 
sich auf diese opportunistische Politik nicht ein… verfolgen Sie den geradlinigen Weg einer ganz 
konsequenten Politik, die die einzige Forderung erhebt: Rätesystem!“. 

Im Namen der Linken stellt er den folgenden Antrag vor: 

„Die Reichskonferenz des Spartakusbundes lehnt die Beteiligung an den Wahlen zur 
Nationalversammlung mit Entschiedenheit ab, verpflichtet ihre Anhänger im Reiche zur Wahlenthaltung 
und ruft sie auf, das Zustandekommen und die gegenrevolutionäre Tätigkeit dieses Parlaments mit allen 
Mitteln zu verhindern“. Der Antrag Rühle wurde mit 62 gegen 23 Stimmen angenommen. 

Anfang 1919 noch mit dem Aufbau der KPD in Sachsen beauftragt, trat er im Laufe des 
Jahres mit Heinrich Laufenberg* und Fritz Wolffheim* an die Spitze der linken Opposition, 
als überall in Deutschland Allgemeine Arbeiter-Unionen (AAU) auftauchen. 

Im Sommer 1919 nach dem „USPD-Frieden“ mit den Entente-Mächten, forderte Rühle einen 
„Zusammenschluss mit Russland, Österreich und Ungarn, dem Balkan usw., Schaffung einer 
Mächtekoalition der Bedarfswirtschaft, der Rätediktatur gegenüber der Mächtekoalition der 
Profitwirtschaft, des Staatssozialismus und der Scheindemokratie“. Die russische Revolution 
steht für Rühle als das „heroische Beispiel eines Versuchs zur Verwirklichung des Sozialismus“, 
„als eine auf die Schaffung einer Bedarfswirtschaft und Räteherrschaft ausgerichtete 
Revolution“. Die Koalition mit der Sowjet-Union ist für ihn mit der Unterzeichnung des 
Versailler Friedensvertrages zur Existenzfrage der deutschen Revolution geworden. 

Auf dem II. Parteitag der KPD (20.-24. Oktober 1919) in Heidelberg mußten Rühle und 
andere linksradikalen Delegierten (Laufenberg, Wolffheim, Fritz Wendel* und Karl Schröder*) 
die Tagung verlassen, weil sie gegen die „Leitsätze über kommunistische Grundsätze und 
Taktik“ gestimmt hatten. Während des Kongresses, hatte Rühle mit der Berliner KPD 
Opposition die Position des Linkskommunismus geschildert: 

„Es handelt sich darum, ob wir eine kommunistische Parteidiktatur oder proletarische Klassendiktatur 
aufrichten wollen. Die Zentrale will eine Parteidiktatur wie in Russland (Zwischenrufe: 
Spartakusprogramm). Wir müssen versuchen, die Einigung des Proletariats vor dem Kampf 
herbeizuführen. Ein Mittel dazu ist die Union. Mit der Zeit und mit dem Erstarten der Unionen geht 
allerdings die Partei mehr und mehr auf die Union über“. 
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Otto Rühle nahm der Gründungskonferenz der AAU in Hannover (14.-16. Februar 1920) teil. 
Die Diskussion wurde am 16. Februar 1920 von der Polizei durch die Verhaftung aller 150 
Delegierten abgebrochen. Otto Rühle war festgenommen und gekettet in Handschellen 
verhaftet. Gleichzeitig, schloß der III. Parteitag der KPD in Karlsruhe und Durlach (25.-26. 
Februar 1920) Rühle aus der KPD aus. 

Er wurde im April 1920 in Sachsen Mitbegründer der KAPD. Aber für Rühle die KAPD war 
nicht eine klassische parlamentarische Partei, sondern eine „neue kommunistische ‚Partei‘, 
die keine Partei mehr ist. Die aber – zum ersten Male – kommunistisch ist! Herz und Hirn der 
Revolution!“ 

Im Juni 1920 war er sowie August Merges* als Delegierte der KAPD am II. Weltkongreß der 
Komintern in Moskau gesandt, um die Aufnahme der KAPD in der 3. Internationale zu 
verhandeln. Das Exekutivkomitee (Lenin, Sinowjev, Radek, Bucharin) wollte der KAPD-
Delegation zunächst eine beratende Stimme einräumen und drängte sie zu einer Teilnahme 
am Kongress. Er lehnte, sowie Merges, eine Teilnahme am II. Kongress der Komintern ab, mit 
der Begründung, dass „die Delegation der außer russischen Parteien keine Vertreter des 
revolutionären Proletariats seien“ und dass „die 21 Thesen der Komintern von der KAPD nicht 
akzeptiert werden könnten“. In einem Treffen mit Karl Radek bestätigt er: 

„Ohne vollkommene Demokratie in der Kommunistischen Partei, Aufbau von unten, freie Diskussion und 
Mitbestimmungsrecht der unteren Parteieinheiten usw. kein wirklich sozialistischer Staat“. 

Zu Lenin sprach Rühle kräftig seine Position und diejenige der KAP aus: 

„Als ich mich von Lenin verabschiedete, sagte ich ihm: ‚Hoffentlich kann der nächste Kongreß der III. 
Internationale in Deutschland stattfinden. Dann werden wir euch konkret den Beweis erbracht haben, 
daß wir im Recht waren. Dann werdet ihr euren Standpunkt korrigieren müssen‘. Worauf Lenin lachend 
erwiderte: ‚Kommt es so, dann werden wir die Letzten sein, die einer Korrektur im Wege stehen‘“. 

Merges und Rühle reisten schon vor Beginn des Kongresses wieder ab. Noch auf dem 
Rückweg nach Deutschland erreichte sie eine erneute Einladung des Exekutivkomitees, mit 
der formellen Zusicherung, dass die KAPD das volle Stimmrecht bekomme, ohne dass dafür 
Forderungen irgendeiner Art zu erfüllen seien. Merges und Rühle ließen sich aber nicht von 
ihrem Entschluss der Nichtteilnahme abbringen. Franz Pfemfert nach: „Als Levi in Moskau 
erfahren hatte, Rühle und Merges seien mit beratender und beschließender Stimme 
zugelassen, da stellte der Levi namens der deutschen Delegation das Ultimatum: die 
Levileute würden den Kongreß verlassen, falls Rühle und Merges auf dem Kongreß 
erscheinen sollten!“ 

Als Jan Appel* und Franz Jung* im Mai 1920 nach Moskau ankamen, erforderte die 
Komintern den sofortigen Ausschluss von Otto Rühle aus der KAPD: 

„ […] ist zu lesen in der Resolution Eurer Dresdener Organisation vom 18. April, die von Rühle 
vorgeschlagen und von der Parteiversammlung angenommen wurde. Diese Resolution, angenommen 
zwei Wochen nach der Gründung Eurer Partei, richtet sich ebenso sehr gegen Eure Existenz als Partei 
wie gegen die Existenz der Kommunistischen Internationale. Wir haben Euren Delegiertenoffen erklärt, 
daß wir diesen Standpunkt für unvereinbar mit der Zugehörigkeit zur Kommunistischen Internationale 
halten. Ein Kommunist, der gegen die Notwendigkeit einer Kommunistischen Partei auftritt, ähnelt 
einem Mann, der sich selber die rechte Hand abschneiden will… Eure Vertreter haben sich mit unseren 
Ausführungen einverstanden erklärt und haben sich für den Ausschluss Otto Rühles und der 
Organisationen, die sich auf seinen Standpunktsstellen, verpflichtet. Wir erwarten von Euch, daß Ihr 
dieser Verpflichtung nachkommt, Ihr müßt ihr nachkommen, wenn Ihr vor den internationalen Kongreß 
als Kommunistische Partei treten wollt.“ 
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Das Verhalten Rühles hatte nach ihrer Rückkehr zu heftiger Kritik innerhalb der KAPD geführt, 
mit der bedeutenden Ausnahme von Franz Pfemfert*. Rühle nahm persönlich keinem KAPD 
Parteitag teil, wurde doch nicht aus der Partei ausgeschossen. Nach dem Parteitag von 
August 1920, wurde er Mitglied ihres Zentralkomitees (GHA) gewählt. Der Parteitag hatte 
einstimmig den folgenden Beschluss angenommen: 

„Der Parteitag der KAPD weist die Zumutung des Exekutivkomitees der Dritten Internationale, den 
Genossen Otto Rühle aus der Partei auszuschließen, mit Entrüstung zurück. Der Parteitag erklärt sich mit 
dem Genossen Otto Rühle solidarisch und spricht dem Exekutivkomitee überhaupt das Recht ab, sich in 
innere Angelegenheiten der KAPD einzumischen. Der Parteitag erblickt in dieser Einmischung eine 
unerhörte Propaganda für den Spartakusbund“. 

Nach und nach wird er ein Gegner jeglicher zentralistischen und „autoritären“ Tendenz 
innerhalb des Linkskommunismus, proklamiert urbi et orbi den Tod der KAPD. Er erklärt im 
September-Oktober 1920 in einigen Privatbriefen an Genossen, unter anderen Peter Dunst* 
(Stettin), dass „die KAPD mitten im Zerfall ist“. Deshalb wurde er den 30.-31. Oktober 1920 in 
einer Sitzung des Erweiterten Zentralen Ausschusses, mit einem Beschluss von 16 gegen 8 
Stimmen, aus der KAPD ausgeschlossen.  

Er ist dann führender Theoretiker eines „anti-autoritären“ Rätekommunismus und einer 
„Einheitsorganisation“ anstelle von Partei und Gewerkschaft. Er hatte ca. August 1920 schon 
geschrieben, dass „die Revolution ist keine Parteisache!“ Zusammen mit Franz 
Pfemfert* wirkte Rühle in der AAU, von der er sich wieder trennte, um die AAUE zu gründen. 

Der Mißerfolg der März-Aktion, an der die KAPD teilgenommen hatte, an der Seite der KPD, 
wurde für die sächsische Richtung entscheidend, jeden Partei-Aktionismus abzulehnen: 

„Die Revolution in Deutschland ist für lange Zeit verloren… Sie ist solange verloren, als sie durch 
Politikanten und Berufsdemagogen mit den Mitteln des Putschismus ins Werk gesetzt und von Epigonen 
des bürgerlichen Militarismus nach der Taktik der Straßen- und Gelandekämpfe ausgefochten werden 
soll“. 

Er blieb bis 1925 Mitarbeiter der Zeitschrift Die Aktion, aber entfernte sich von irgendeiner 
politischen Aktivität. Er zerstritt sich endgültig mit Franz Pfemfert, da er die Ideologie des 
Psychologen Alfred Adler verbreitete. 

Als Herausgeber pädagogischer Zeitschriften, mit Alice Gerstel, wie: Am anderen Ufer (1924-
1925), Das proletarische Kind. Monatsblätter für proletarische Erziehung (1925-1926), war er 
danach vor allem als Schriftsteller und Kursuslehrer aktiv. Durch seine Frau Alice Gerstel* 
war er mit der Individualpsychologie Alfred Adlers bekannt geworden und versuchte, deren 
Kategorien auf Marx anzuwenden. 

Trotz seines Antibolschewismus, schätzte kräftig Rühle die revolutionäre Persönlichkeit von 
Trotzki, der mehr als Lenin den wahren Geist der Oktober Revolution verkörperte. Seine Frau 
Alice Gerstel gibt das folgende Zeugnis: 

„…im Oktober 1927 Otto in Wien ankam und mir, als erstes Wort nach monatelanger Trennung, sagte: 
‚Trotzki ist aus der Partei ausgeschlossen, das ist das Ende der russischer Revolution“. 

Seine 1928 publizierte Biographie von Karl Marx war stark umstritten, das dreibändige Werk 
Die Revolutionen Europas (1927) und die Illustrierte Kultur- und Sittengeschichte des 
Proletariats (1930) fanden hingegen weitgehende Anerkennung. 

Ab 1931 bemühte er sich, unter dem Pseudonym CARL STEUERMANN wieder Einfluß auf die 
Politik zu nehmen. In dem Buch Imperialismus in Mexiko. Ertrag einer Mexiko-Reise, 
berichtete er über die Entwicklung des Imperialismus, nach einer 8 Monate Reise in Mexico. 
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In dem Studium Weltkrise-Weltwende. Kurs auf den Staatskapitalismus, denunzierte er den 
Stalinschen Staatskapitalismus-Kurs in UdSSR. 

Nachdem SA Banden 1933 sein Haus verwüsteten, emigrierte er nach Prag, zusammen mit 
Alice Rühle-Gerstel. Durch Vermittlung seines Schwiegersohnes Fritz (Federico) Sulzbacher-
Bach, der mit seiner Tochter Margaretha verheiratet war, wurde er von der mexikanischen 
Regierung als Erziehungsberater berufen und übersiedelte 1936 nach Mexiko. Dort mit Leo 
Trotzki verbunden, war er 1937 Beisitzer im Tribunal, dem Untersuchungsausschuß unter 
dem amerikanischen Philosophen John Dewey, der die Lügen in Stalins Schauprozeß 
enthüllen sollte. Deshalb verlor er auf Betreiben der mexikanischen und deutschen 
Stalinisten seine Beraterfunktion und lebte ärmlich als Maler von Postkarten für 
amerikanische Touristen, unter dem Pseudonym von CARLOS TIMONEROS. 

Als der II. Weltkrieg brach aus, Rühle ruf zu einem Kampf gegen Faschismus und 
Bolschewismus an: 

„Es ist dabei von untergeordneter Bedeutung, welche Ideologie jeweilig den totalitären Staat begleitet 
und rechtfertigt. Die Ideologie ist niemals das Primäre, sondern stets das Sekundäre der Erscheinung… 
ist für die Praxis des Kampfes gegen den Faschismus das einzig geltende Postulat gewonnen: Der Kampf 
gegen den Faschismus beginnt mit dem Kampfe gegen den Bolschewismus! ... Nationalismus, 
autoritäres Prinzip. Zentralismus, Führerdiktatur, Machtpolitik, Gewalt- und Terrorsystem, mechanische 
Dynamik, bürgerliche Orientierung, Unfähigkeit zum Sozialismus – alle wesentlichen Charakterzüge des 
Faschismus sind in ihm schon vorhanden. Der Faschismus ist in ihm schon vorgedacht und vorgemacht. 
Er fand in ihm sein Modell, seinen Lehrmeister. Darum muss aller Kampf gegen den Faschismus mit dem 
Kampf gegen den Bolschewismus beginnen!“. 

Am 24 Juni 1943 starb Otto Rühle an einem Herzschlag in Mexiko; seine Frau beging noch 
am gleichen Tag Selbstmord. An den Gräbern von Alice und Otto Rühle sprachen Franz 
Pfemfert*, Fritz Fränkel*, der russischer Bundist im Exil Jacobo Abrams, Victor Serge, 
Marceau Pivert (ehemaliger PSOP), Julian Gorkin (POUM) und andere spanische oder 
mexikanische Freunde.  

Quellen: Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni–21. Oktober 1921 (BArch, R 1507/2053); 
Lenin, Brief an den Genossen Safarow (10. 11. 1916): „Über die Aufgabe der Opposition in Frankreich“, Lenin, Werke, Band 22, S. 126-130; 
Otto Rühle, Rede im Reichstag (25. Oktober 1918) [Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Reihe II, 
Band 2, 1917-1918, Dietz, Ost-Berlin 1957, S. 200]; Otto Rühle, Der U.S.P.-Frieden. Der Friedensvertrag ist unterzeichnet, Dresden 1919 [Die 
Aktion, Heft 33/34, August 1919, S. 569-575] ; Bericht über den 2. Parteitag der Kommunistischen Partei Deutschlands (Spartakusbund) vom 
20. bis 24. Oktober 1919, 1920, S. 37 (reprint o. O; o. D.); GHA der KAPD, Nov. 1920, „An die Mitglieder der KAPD, insbesondere an die 
Mitglieder im Wirtschaftsbezirk Ostsachsen“, Schweizerisches Sozialarchiv (335-338a); Otto Rühle, „Bericht über Moskau“, Die Aktion, 1920, 
S. 558-560; Offenes Brief an die Mitglieder der KAPD, 2. Juni 1920: http://aaap.be/Pdf/KAPD-Notes-Letters/EKKI-Offenes-Schreiben-An-Die-
Mitglieder-Der-KAPD-1920.pdf; Die Revolution ist keine Parteisache!, Berlin-Wilmersdorf 1920; Franz Pfemfert, 21. August 1920, „Die 
Parteidiktatur in der Dritten Internationale“, Heft 33/34, Die Aktion, 1920, Berlin, S. 451-462; Franz Pfemfert, 2. Oktober 1920, 
„Parteidämmerung“, Die Aktion, Heft 39/40, S. 544; Otto Rühle, „Bericht über Moskau“, Die Aktion, Heft 39/40, Berlin, Oktober 1920, 
S. 554-559; „Das Ende der mitteldeutschen Kämpfe“, Die Aktion, Heft 15/16, 16. April 1921; Grundfragen der Organisation, AAUE 
Frankfurt/M, Ende 1921; Von der bürgerlichen zur proletarischen Revolution, 1924 [Reprint: Rüdiger Blankertz Verlag, Berlin-Wilmersdorf, 
1970]; Carl Steuermann, Weltkrise – Weltwende. Kurs auf Staatskapitalismus, Fischer Verlag, 1931; Der Mensch auf der Flucht, Fischer 
Verlag, 1932; Brief von Otto Rühle zu Henk Canne-Meijer (2. August 1938), Archief Pannekoek IISG, Amsterdam (map 66-1-3): 
http://www.aaap.be/Pdf/IISG-Archief-Pannekoek/Map-066-16.pdf; La escuela del trabajo, Mexico, Secretaría de Educación Pública, D. A. P. 
P., 1938, 103 S.; Mut zur Utopie! Baupläne für eine neue Gesellschaft [1939], in Baupläne für eine neue Gesellschaft, Rowohlt, Hamburg 
1971; Schriften: Perspektiven einer Revolution in hoch-industrialisierten Ländern [Gottfried Mergner (Hrsg.)], Reinbek bei Hamburg, Januar 
1971; Fritz Fränkel, „Adios a Otto y Alicia“, Mundo. Socialismo y Libertad, Heft 2, Mexiko D.F. 1943, 15. Juli 1943; Kein Gedicht für Trotzki. 
Tagebuchaufzeichnungen aus Mexiko von Alice Rühle-Gerstel, Verlag Neue Kritik, Frankfurt/Main 1979; Georg Friedrich Herrmann: Otto 
Rühle als politischer Theoretiker, Verlag Jörg Ratgeb, 1981 (Materialien zur Theorie, Praxis und Geschichte der Linkskommunisten); Henry 
Jacoby und Ingrid Herbst: Otto Rühle zur Einführung, Junius Verlag, SOAK, Hamburg 1985; Hermann Weber (Hrsg.), Die Gründung der KPD. 
Protokoll und Materialen des Gründungsparteitages der Kommunistischen Partei Deutschlands 1918/1919, Dietz Verlag, Berlin 1993, S. 109, 
135; Gerd Stecklina, Otto Rühle und die Sozialpädagogik. Ein biografisch-sozialwissenschaftlicher Zugang, Dresden 2002, 
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/994/1037083957334-7235.pdf; Mike Schmeitzner (Hg.), Totalitarismuskritik 
von links. Deutsche Diskurse im 20. Jahrhundert, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2007; Hermann Knüfken, Von Kiel bis Leningrad. 
Erinnerungen eines revolutionären Matrosen 1917 bis 1930, Basis Druck, Berlin 2008; Lizette Jacinto, Desde la otra orilla, Alice y Otto Rühle. 
La experiencia del exilio político en México 1935-1943, Mexico 2009, 242 S.; Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-
aufarbeitung.de. 
 

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=5024
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Alice Rühle-Gerstel [https://www.aviva-verlag.de/autor-innen-co/alice-r%C3%BChle-gerstel/]. 

– RÜHLE-GERSTEL, ALICE (24.3.1894–26.6.1943), geborene GERSTLOVÁ, alias LIZZI KRITZEL; geboren 
in Prag in einer deutsch-jüdischen großbürgerlichen Familie. Nachdem sie bei der Familie 
Habsburg als Kindermädchen tätig war, ging sie nach München, wo sie sich während ihres 
Philosophiestudiums mit der Schule Alfred Adlers vertraut machte und sich als 
Individualpsychologin engagierte. 1921 promovierte sie mit einer Dissertation über Friedrich 
Schlegel. 

1922 heiratete sie Otto Rühle, den Mitbegründer der IKD, der KPD, später der KAPD in 
Dresden. Zusammen mit ihm gründete sie den Verlag „Am andern Ufer“ in Buchholz-
Friedewald bei Dresden. Dort erschien 1924 ihr Buch Freud und Adler. Elementare 
Einführung in Psychoanalyse und Indivualpsychologie. Proletarier, die Zeitschrift der KAPD, 
veröffentlichte in 1926, ohne geringem Kommentar, einen Artikel von Alice Gerstel: „Denken 
oder fühlen“. Ihr 1927 erschiedenes Buch Der Weg zum Wir. Versuch einer Verbindung von 
Marxismus und Indivualpsychologie näherte Auseinandersetzungen zwischen Marxisten und 
Anhängern von Freud und Partisanern einer „Indivualpsychologie“ auf dem Modell von Adler.  

Im gleichen Jahr 1927 erschien auch die kleinere Schrift Selbstbewusstsein und 
Klassenbewusstsein. Gemeinsam mit Otto Rühle brachte sie die Schriftenreihe Am anderen 
Ufer-Blätter für sozialistische Erziehung, später die Monatszeitschrift das Proletarische Kind 
heraus. 1932 erschien ihre bedeutendste Arbeit Das Frauenproblem der Gegenwart. Eine 
psychologische Bilanz. 

Alice Gerstel, sowie Otto Rühle, konnte sich 1933 durch Flucht in die Tchechoslowakei retten. 
Sie wurden sofort von dem Nazismus ausgebürgert, ihr Haus in Dresden von der SA 
geplündert und zerstört. In Prag war Alice Gerstlová-Gerstel Redakteurin der 
deutschsprachigen Tageszeitung Das Prager Volksblatt, wo viele ihrer literarischen Artikel 
und Buchbesprechungen erschienen und sie eine Kinderbeilage der Zeitung leitete. In diesen 
Jahren entstand ihr Roman Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit, der in dem Milieu 
politischen Flüchtlingen spielt, und wurde erst 1984 veröffentlicht. 

1936 folgte sie Otto Rühle nach Mexiko, um sich dort mit ihm gemeinsam auf Einladung der 
mexikanischen Regierung zunächst pädagogisch zu engagieren. Im Zusammenhang mit 
Trotzkis Aufenthalt in Mexiko wurde sie zu einer wichtigen Person der antistalinistischen 
Linken. Zusammen mit Otto verteidigte Alice Rühle-Gerstel Trotzki, den sie bewunderte, und 
nahm der Arbeit der Dewey-Kommission teil. Sie übersetzte viele wichtige Werke aus dem 
Tschechischen ins Spanische, 1941 wurde sie Honorarprofessorin an der Universität Morelia 
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in Mexiko. Unmittelbar nach dem Tod ihres Mannes (26. Juni 1943) stützte sie sich aus dem 
Fenster eines Gebäudes. Sie wurde gemeinsam mit Otto Rühle in Mexiko eingeäschert. 

Quellen: Alice Rühle-Gerstel, Freud und Adler. Elementare Einführung in Psychoanalyse und Individualpsychologie, Dresden 
1924; „Denken oder fühlen“, Proletarier, Heft 12, Dez. 1926, S. 239-243; Der Weg zum Wir. Versuch einer Verbindung von 
Marxismus und Individualpsychologie, Dresden 1927 [Nachdruck: München 1980]; Das Frauenproblem der Gegenwart – 
Eine psychologische Bilanz, Leipzig 1932 [Die Frau und der Kapitalismus, Frankfurt am Main 1973]; Kein Gedicht für Trotzki. 
Tagebuchaufzeichnungen aus Mexiko von Alice Rühle-Gerstel, Verlag Neue Kritik, Frankfurt/Main 1979; Der Umbruch oder 
Hanna und die Freiheit, Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 1984; Marta Marková, Auf ins Wunderland! Das Leben der 
Alice Rühle-Gerstel, Studienverlag, 2007; Jutta Friederich, Alice Rühle-Gerstel (1894-1943). Eine in Vergessenheit geratene 
Individualpsychologin, Königshausen & Neumann, Würzburg 2013; Wikipedia: Alice Rühle-Gerstel . 

– RUMINOV, VASSILI IVANOVITCH [РУМИНОВ, ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ] (1894-1980?), genannt BASIL 

RUMINOFF, geboren in Russland, russischer Kriegsgefangene, der nach Nov. 1918 in 
Deutschland blieb. Er traf ca. 1919 Käthe Friedländer*, der seine Frau wurde. Beide traten in 
die KAPD ein und nahmen als Gäste im Juli 1921 an 3. Kongreß der Komintern in Moskau teil. 

Ab 1922 bis 1924 sind beide Mitglieder der Essener Richtung der KAPD sowie der KAI. Im Juni 
1929 schrieb Ruminov Trotsky, um sich nach dem Los von Miasnikov, der in der Türkei 
geflüchtet war, zu erkundigen. Ab 1930 gehören beide, mit Cläre* und Franz Jung*, zur 
heimlichen Gruppe „Die Rote Kämpfer“. 

Nach Februar 1933 flüchtet er sich mit seiner Gattin in Paris und bittet Liga der 
Menschenrechte (LDH) um Hilfe. Er war systematisch aus ihren Sektionsversammlungen 
gejagt. Die Pariser deutsche Sektion war von Pazifisten, Anhänger der KPD, geführt. In einem 
von Konrad Reisner (1907-2003), Deutsche Liga für Menschenrechte, geschriebenen Brief, 
der den 10. Oktober 1937 an die französische LDH geschickt wurde, war es behauptet, daß 
„Ruminoff eine sehr verdächtige Person ist. Er hat versucht, in der deutschen politischen 
Emigration einzudringen, aber sein Verhalten ist unqualifizierbar… Nach unserer Meinung, 
muß man vor ihm alle freundschaftlichen Organisationen warnen. Wir fügen hinzu, daß sein 
Privatleben ebenso verdächtig ist, wie seine Tätigkeit, die er ‚politisch‘ nennt“. 

Der Clou dieser Sache war auch der brutaler Angriff der französischen LDH gegen diesen 
„Ausländer“, der bis zum Privatleben „unmoralisch ist“: „Unsere Sektion hat diesem 
Ausländer den Zugang zu allen unseren Versammlungen verboten“. 

Mit Käthe Friedländer, konnte Vassili Ruminov am Anfang 1939 glücklicherweise Asyl in New 
York finden, wo beide noch in 1971 lebten. 

Quellen: Quelle: KAZ, Essen, Nr. 30, Oktober 1923; Trotzki Archiv, Signatur 4588 et 4588, 13223, Briefwechsel Ruminov/Trotsky, 
Frankfurt/Main, 15. Juni [1929]; Berlin, 30. August 1929; Prinkipo, 28. 1929; Archives de la Ligue des droits de l’homme, BDIC Nanterre 
(lettre du 25 juin 1938 de la section de Paris-5e, adressée au siège social, 27, rue Jean-Dolent, Paris-14e); ‘Cläre Jung/Katja und Wassili 
Ruminoff. Rote Kämpfer, Ein Briefwechsel’, Sklaven, Nr. 49, Berlin, September-Oktober 1998. 

– RURACK, MAX ARTHUR (1876-1952), AAUE Ortsauschuss Dresden. 

Quellen: Die Aktion, Nr. 27/28, 15. Juli 1922, S. 400; „Versammlungskalender der AAUE“, Die Aktion Nr. 15/16, 28. August 1925, S. 463; 
ancestry. 

– RYBERG, FRANK [=FRANZ JUNG] 

– SAAR, OTTO, Heizer, KAPD. 

Quelle: Ernst Ritter, op. cit. (Lageberichte Nr. 24, 18. Januar 1921). 
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– SABATH, GUSTAV (31.03.1903-1980?), geboren in Berlin, Tischler, Freund von Fritz Parlow*, 
1919-1920 FSJ, 1920-1921 KPD; danach KAPD/AAU, Arbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde, 
ab 1925 Presseobmann der KAPD, mehrmals inhaftiert, „Rote Kämpfer“, 1933-1936 KZ 
Oranienburg, 1941 Wehrmacht. 

Nach Mai 1945 SWV, SED; 1947 Ausschluss aus der SED, 1952 Verhaftung in Ost-Berlin, 
Verurteilung vom Bezirksgericht Halle zu acht Jahren Haft; Ende 1957 entlassen; weiter im 
Umfeld der ehemaligen SWV tätig. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 427. 

 
Sterbebuch: Emil Erdmann Sach, gestorben in Leverkusen, den 26. Februar 1959 („keiner Religion angehörig“). 

– SACH, EMIL ERDMANN (29.7.1890–26.2.1959), alias ERDMANN, SASCHA, Handelsvertreter, 
geboren in Braunsberg (Braniewo/Brus), Ostpreußen, Sohn von Gustav Sach, 
Handelsvertreter, und Augusta Okonski, beide Evangelische.  

Vor 1914 SPD. In 1918 war er, als Spartakusbund, Mitglied der USPD in Berlin. Er kam im 
Januar 1919 zur KPD und gehörte dort mit der übergroßen Mehrheit der Berliner Mitglieder 
und Funktionäre zur linken Opposition. Er nahm am 20. Dezember 1919 an den Gesprächen 
zwischen der Berliner linken Zentrale, und der Reichszentrale der KPD (Wilhelm Pieck, Ernst 
Meyer, Arthur König und Ernst Reuter-Friesland) teil, um einen Kompromiß zu versuchen. 

Unter dem Pseudonym ERDMANN wurde er einer der Führer der KAPD. Mitredakteur des 
Programms der KAPD im April 1920 ist er ein Vertrauter von Karl Schröder*, Arthur 
Goldstein* et Alexander Schwab*. Mitglied des Geschäfts-führenden Hauptausschusses 
(GHA) und Kassierer der KAPD nahm er an allen KAPD Kongressen teil. Sach wurde im März 
1922 zusammen mit Karl Schröder, Arthur Goldstein und Adolf Dethmann* aus der KAPD 
ausgeschlossen. 

Er ist einer der Hauptführer der KAPD, Essener Richtung, und der KAI. Diese 1924 schließt ihn 
aus. Treibende Kraft, mit Otto Arendt* und Gustav Herrmann*, von Splittergruppen der KAI 
(Zeitschriften Brand und Vulcan, 1925-1927), verbreitet er die Idee einer Internationalen 
Arbeiter-Internationale (KAI) an der Spitze einer Betriebs-Organisationen Internationale. Er 
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überlebte den Nazismus, wohnend in der Kölner Gegend. Er verheiratete sich am 18. Juli 
1934 in Köln mit Johanna Ida Brandstäter, geboren auch in Ostpreußen (Papuschienen). 

Mitten im Korea-Krieg, veröffentlichte er 1952 in Leverkusen (Köln), die Zeitschrift Stirn und 
Faust. Vervielfältigte Manuskripte Werktätiger Menschen, zum Gedächtnis der KAPD und 
einiger Hauptfiguren sowie Max Hölz*, Adolf Dethmann* und die Familie Fichtmann*. Für 
Emil Sach war die internationale Machtergreifung des Sozialismus eine Gewissheit: 

„Sozialismus ist in dieser Stunde das einzige Rettungsanker der Menschheit! Die Verwirklichung der 
sozialistischen Gesellschaftsordnung ist die gewaltigste Aufgabe, die je einer lasse und einer Revolution 
der Weltgeschichte zugefallen ist! Dieser Umbau und diese Umwälzung können nicht durch eine 
Behörde, Kommission oder ein Parlament dekretiert, sie können nur von der Volksmasse selbst in 
Angriff genommen und durchgeführt werden!“. 

Aber diese Sicherheit, trotz der Kriege in Korea und Indochina, ernährte sich eher von 
prophetischen Erwartungen: 

„Es kommt der Tag, vielleicht früher als er uns lieb ist, wo wir in geschlossener Phalanx werden eingehen 
mit allen Brüdern und mit allen Schwestern! Desperados dürfen dann nicht mehr sein! Internationale 
Sozialisten zeigen den Weg an! Denkende Menschen gehen ihn!“. 

Emil Erdmann Sach ist den 26. Februar 1959 in Leverkusen-Manfort gestorben. 

Quellen: Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni – 21. Oktober 1921 (BArch, R 1507/2053); 
Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde: Protokoll der Sitzung zwischen der Reichszentrale und Berliner-Zentrale auf Einladung der Reichszentrale 
am 20.XXI.1919, S. 1-16; Zeitschriften Proletarier, Vulcan, Brand; Stirn und Faust (IISG, Cajo Brendel Archiv); Biographische Datenbanken: 
https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 

– SACHS oder SACHSE [= FRITZ KUNZE] 

– SACHS, FRANZ [=ALEXANDER SCHWAB] 

– SANDER, CURT, AAUD Bremen. 

Quelle: Curt Sander, „Das Wesen der Betriebsorganisation“, Der Kampfruf, Nr. 7, Okt. 1919, „Phönix“ Verlag Bremen. 

– SASSENHEIM, Dresden, Arbeitskommission der AAUE.  

Quelle: Ideologische Auseinandersetzung zwischen Anarchosyndikalismus und rätekommunistischem Unionismus, Barrikade Nr. 2, Nov. 
2009, S. 15. 

– SATTLER, PAUL (?-?), Berlin, KAPD, 1945 KPD/SED; GIS/SWV bis Anfang der 50. Jahre; 
Organisation-Leiter im Haus der Kultur der Sowjetunion; aber lose Kontakte zu ehemaligen 
Genossen.  

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 207. 

– SANDERHOFF, KARL, Berlin-Wilhelmsruh, Delegierte zum Sept. 1921 KAPD Kongress in Berlin; 
um 1950, Wächter beim Polizeiverlag in Berlin-Wilhelmsruh. 

Quellen: Tagung KAPD Sept. 1921: http://www.left-dis.nl/d/KAPDkongresSept1921.de.pdf; Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und 
Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 208, 274. 

– SANS (SENS?), Frankfurt/Main, AAU, Delegierte zur 3. Reichskonferenz der AAU in Leipzig 
(12.-14. Dez. 1920).  

Quelle: Barrikade, Heft 7, April 2012. 

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=5030
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 – SAUER, ROBERT (1895?-1947?), Frankfurt/Main, 1919 KPD (Spartakusbund), Redakteur der 
Roten Fahne, Frankfurt/Main, die dreimal pro Woche veröffentlicht war; danach KAPD/AAU, 
Theoretiker der AAUE. 

Quellen: Die Rote Fahne, Frankfurt am Main, 25. Nov. 1919; Bundes-Archiv Lichterfelde, RY 1/ I/5/4/1; Robert Sauer: Revolutionäre 
Bildungsarbeit in der Einheitsorganisation, Die Aktion, Heft 45/46, 12. Nov. 1921, S. 643–644 „Nochmals: Desorganisation oder Rätesystem? 
(Ein Diskussionsartikel)“, Die Aktion Nr. 7/8, 24. Februar 1923, S. 108-111; „Räte-Utopien“, Die Aktion, Heft 13, 15. Juli 1923, S. 360-364; 
Vom wahren Wesen des ‚Kommunistischen Rätebundes‘, Die Aktion, Heft 7, 30. Juli 1924, S. 344–347; Warum der Lärm?, Die Aktion, Heft 9, 
Ende August 1924, S. 477-479. 

 – SCHADE, HERMANN, Maurer, AAUE, Braunschweig bildete nach 1933 eine konspirative 
Gruppe: die „Schade-Widerstandsgruppe“ – die sich Kommunistische Räte-Union nannte – 
betrieb zunächst keine nach außen gerichteten Aktivitäten. Zu ihr gehörten auch Mitglieder 
der SAP, der KPD und bisher unorganisierte Jugendliche. Schade brachte die Mitglieder der 
Gruppe mit August Merges* zusammen. Dieser führte für die jüngeren Mitglieder 
Schulungen durch und gab politische Ratschläge. 1934 begann die Gruppe diverse 
Flugschriften herzustellen und zu verteilen (Kampfsignal, Der Rote Rebell, Die braune Pest), 
an denen auch August Merges mitgearbeitet hatte. Im Dezember 1934 wurden vier 
Mitglieder der Gruppe von der Polizei verhaftet. Im April 1935 folgten 16 weitere, darunter 
auch August Merges und Minna Faßhauer*. 

Quelle: Peter Berger, Widerstand im Nationalsozialismus. Braunschweig 1930 bis 1945, Braunschweig 1985; Wikipedia: 
https://de.wikipedia.org/wiki/August_Merges. 

 
Adam Scharrer, ca. 1929 [http://www.revistahallali.com/2014/03/19/ernst-junger-and-adam-scharrer-two-global-views-of-the-great-war/]. 

 – SCHARRER, ADAM (13.7.1889–2.3.1948), alias ADAM, A. SCH., A. LICHT, Berlin, Gemeindehirte, 
Schlosser, Werfarbeiter, Korrektor, Schriftsteller; geboren in Kleinschwarzenlohe 
(Niederbayern), Sohn eines Gemeindehirten; war erst Hirtenjunge, dann Schlosserlehrling. Er 
ging auf Wanderschaft durch Mitteleuropa und Italien, war später Werftarbeiter in Kiel und 
Hamburg, wo er 1915 seine Frau Sophie Dorothea Berlin traf. Im Weltkrieg Infanterist an der 
Westfront, ab 1917 Rüstungsarbeiter in Berlin, Teilnehmer am Munitionsarbeiterstreik 1918, 
Mitglied des Spartakusbundes und 1919 aktiv in der Berliner KPD. 

Mit der Mehrheit der Berliner Kommunisten trat Scharrer April 1920 in die KAPD ein und 
blieb bis 1933 führend in dieser Partei (als Mitglied des GHA), war u. a. Redakteur der KAZ 
des theoretischen KAP-Organs Proletarier und vieler Partei-Dokumente. 

Während des Februar 1921 KAP Kongresses grifft er Franz Pfemfert an, der den Bruch mit 
der Komintern erfordert. Er berichtet im Besonderen über die Arbeitslosenfrage. In einem 
langen Bericht unterstreicht er die Bedeutung dieser Frage in der Periode der Todeskrise des 
Kapitalismus, als Voraussetzung der „Räte-Diktatur“, die effektiv mit dem Programm der 
KAPD würde: 
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„… die Arbeitslosenfrage ist die Frage, in der unsere Partei verkörpert ist, die Arbeitslosenfrage zeigt uns 
am klarsten die bestehende Situation, sie zeigt uns, dass die Vorbedingungen für die Befreiung der 
Arbeiterklasse die proletarische Diktatur ist. Und um die Vorbedingungen der proletarischen Diktatur zu 
schaffen, ist es nötig, dass die Arbeitslosen mit den Arbeitenden in einer Front stehen… Wenn Ihr für die Räte 
kämpft, kämpft Ihr in erster Linie für Eure eigene Befreiung und für die Befreiung der ganzen 
Menschheit; und das ist ja das Programm der K.A.P.D. (Bravo! und Sehr gut!)“. 

Scharrer war 1921-1922 mit August Wülfrath* Führer der Berliner Richtung gegen Schröders, 
Dethmanns und Reichenbaches Essener Richtung. Im September 1921 kämpft er, im Namen 
der Berliner Opposition, den kunstmässigen Aufbau einer IV. Internationale: 

„Ich erinnere an die Gründung der K.P. Warum haben wir die K.A.P. nicht früher gegründet. Weil wir die 
Dinge ausreifen lassen mussten. Durch eine vorzeitige Gründung hätten wir das Gegenteil von dem 
erreicht, was eine K.A.P. ist. Eine Internationale gründet man nicht, sondern diese Internationale ist die 
folgerichtige Auswirkung, hat jemand einmal gesagt. Und nun wollen wir einmal sehen, was von der 
Internationale da ist. Es ist festzustellen, dass vom Internationalen Standpunkt aus gesehen, außer 
Holland eine K.A.P. überhaupt nicht vorhanden war… (S)pricht der Antrag der Berliner Organisation 
ganz klar aus, dass überall die Vorbedingungen vorhanden sein müssen, den praktischen Schritt zu tun, 
dass wir alles versuchen, die Opposition in allen Ländern vorwärts zu treiben, sie loszulösen und wenn 
dieses gelungen ist, dann kommt ein Kongress zustande und dann wird zur Gründung der K.A.I. 
geschritten. Erst muss die Tat der Loslösung der Opposition von ihr selbst vollbracht werden, dann erst 
können die Gruppen vereinigt werden in einer neuen Internationale, und diese neue Internationale 
muss von diesen internationalen Gruppen geschaffen werden und nicht von einer Partei“. 

Er ist wahrscheinlich, mit Fritz Kunze* und August Wülfrath*, der Hauptverfasser des 
zweiten Programmes der KAPD (1924). Man findet Wort für Wort ihren Stil in diesem neuen 
Programm, wo die Partei als Lehrerin der Arbeiter-Unionen eine erhebliche Rolle spielt: 

„Die Kommunistische Arbeiterinternationale wird aus den Klassenkämpfen und den 
Klassennotwendigkeiten heraus entstehen. Voraussetzung für ihre Existenz ist die Existenz von 
kommunistischen Arbeiterparteien in den für die Weltrevolution wichtigsten Ländern. Diese 
Voraussetzung zu schaffen, ist die Aufgabe aller bestehenden kommunistischen Arbeiterparteien. Die 
Kommunistische Arbeiter-Internationale muß eine Vorstufe einer wahrhaften Internationale sein, d.h. 
sie muß den Rätegedanken, das Prinzip „von unten nach oben“, zu verwirklichen, und muß alles 
vermeiden und bekämpfen, was sich diesem Prinzip in den Weg stellt… Eine Kommunistische Arbeiter-
Internationale wird aufs engste zusammenarbeiten müssen mit einer Internationale der Unionen“. 

Als ideologischer Wortführer der Berliner KAP und deren Todeskrise-Theorie, hat er 1924 
eine unrealistische Einschätzung der historischen Situation: „Mag vorüber scheinbar noch 
einmal die kapitalistisch-reformistische Sonne schwache Strahlen spenden: Mit umso 
größerer Wucht werden die Erdbeben der Kolossalkrise die Gesellschaft durchzittern und die 
Klasse aufmarschieren lassen in ihrem historischen Waffengang um die letzte Entscheidung“. 

Ab 1925 veröffentlichte er Erzählungen. Seine erste, in der KAP Zeitschrift Proletarier 
veröffentlichte Erzählung Weintrauben, führte 1925 zu einem Prozess wegen „literarischen 
Hochverrats“. 

Er ist resoluter Anhänger einer „proletarischen“ Literatur. Für ihn gibt es eine „proletarische 
Kultur als Ausdruck des Geisteslebens der Klasse“. Der KAPD Hamburger Funktionär Karl 
Happ* sollte polemisieren gegen „die Enge eines solchen Kulturbegriffs“ und gegen „den 
Auschluss der proletarischen Kultur vom Kampf um die Macht“.  

Auf die Initiative von Ernst Schwarz* hin, fand am 15. Nov. 1926 eine Besprechung mit ihm, 
Löwenstein* und Farnholt* (KAPD GHA) statt, in der beschlossen wurde, in ein „enges 
sympathisierendes Verhältnis“ zueinander. Die Entschiedene Linke, das Diskussionsblatt der 
Schwarz-Gruppe wurde seitdem in der KAP Druckerei Iszdonat, Berlin, gedruckt. 1927-1928 
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entstand eine gegen ihn geleitete Opposition innerhalb der KAPD, während der GHA keine 
Kritik gegen Ernst Schwarz, neuer Mitglied der Partei, geübt hatte, welcher nur seine eigenen 
Diäten zu bewahren wünschte. 1929 war Scharrer aus der AAU ausgeschlossen, welche 
endgültig mit der KAPD gebrochen hatte.  

1930 erschien Scharrers Roman mit stark autobiographischen Zügen Vaterlandslose Gesellen, 
der von der Kritik als erstes antimilitaristisches Buch eines revolutionären Arbeiters über den 
Weltkrieg gelobt wurde. Der Metallarbeiter HANS BETZOLD ist Scharrer selbst; seine geliebte 
Sophie seine eigene Frau Sophie Dorothea Berlin, die 1923 starb. 

Er flüchtete im Sommer 1933 in die Tschechoslowakei. In Prag kam im Herbst 1933 sein 
„deutscher Bauernroman“ Maulwürfe heraus. 1934 reist er nach Moskau und nimmt an 
einer Studienreise durch den Süden der Sowjetunion teil. Er teilt vom 17. August bis 1. 
September 1934 am Esten Allunionskongress der Sowjetschriftsteller unter der 
Präsidentschaft von Maxim Gorki in Moskau. Unter der ideologischen Führung von Andrei 
Schdanow (Жданов) sprach der Kongress für den „sozialistischen Realismus“. 

Ab 1935 lebt Scharrer in der Ukraine, dann in Peredelkino, in der Schriftstellerkolonie bei 
Moskau. Scharrer hatte sich seit langem von seinem Linksradikalismus getrennt. Er arbeitete 
(obwohl er nicht der KPD angehörte) an Kominternorganen und im Rundfunk mit. Von 1941 
bis 1943 mit Theodor Plievier, Johannes Becher, usw., in Taschkent evakuiert, lebte er dann 
bei Moskau und schrieb für Exilblätter, bereits 1942 war sein Roman Der Hirt von Rauhweiler 
publiziert worden. 

1945 kam er nach Schwerin, beteiligte sich in Mecklenburg am Aufbau des „Kulturbundes zur 
demokratischen Erneuerung“. 

Adam Scharrer starb am 2. März 1948 in Schwerin. 

Quellen: Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni – 21. Oktober 1921 (BArch, R 1507/2053); 
KAPD Tagungen Februar und September 1921: www.left-dis.nl/d/kapd02.21.pdf, www.left-dis.nl/d/KAPDkongresSept1921.de.pdf; 
Programm der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands, Geschäftsführender Hauptausschuss, Berlin Januar 1924; Adam, „Der Kurs 
der KAPD“, Proletarier, Heft 2, 1924; Adam, „Proletarische Kultur und Revolution“, Proletarier, Heft 3, 1925; Scharrer, „Weintrauben“, 
Proletarier, 1925, Heft 5 und 6; Adam, „Über die Fragestellung: Partei- oder Klassendiktatur“, Proletarier Heft 6, April 1925, S. 119-123; 
„Der heranreifende Weltkrieg“, Proletarier, Heft 7, Mai 1925, S 137-142; „Agrarpolitische Bausteine“, Proletarier, Heft 2/3, April 1926, S. 
41-44; A. Sch., „Kollontay: Wege der Liebe“, Proletarier, Heft, 4/5, Mai 1926, S. 81-82; „Die Sterbende KPD“, Proletarier, Heft 10, Oktober, 
1926, S. 169-172; Aus der Art geschlagen. Reisebericht eines Arbeiters, Der Bücherkreis, Berlin 1930; Vaterlandslose Gesellen. Das erste 
Kriegsbuch eines Arbeiters, Wien 1930; Les Sans-Patrie, Gallimard, Paris, 1930; Maulwürfe. Ein deutscher Bauernroman, Malik Verlag, Prag 
1933; „Als Deutscher in der Sowjetunion. Der 22. Juni 1941. Eine Erinnerung“, Deutsche Volkszeitung, 22. 6. 1945, S. 3; Der Hirt von 
Rauhweiler, 1948; Walter Fähnders/Martin Rector, Linksradikalismus und Literatur, 2 Bände, Rowohlt, Reinbek 1974; Hans-Harald Müller, 
Vom Proletarier zur Roten Fahne. Untersuchungen zur politischen Biographie und zum autobiographischen Roman Vaterlandslose Gesellen 
von Adam Scharrer, IWK, Berlin, 1975, S. 30-59; Hans-Harald Müller, Intellektueller Linksradikalismus in der Weimarer Republik, Scriptor 
Verlag, Kronberg im Taunus 1977; Jean-Michel Palmier, Weimar en exil. Exil en Europe. Exil en Amérique, Payot, Paris 1990; Thomas Becker, 
Literarischer Protest und heimliche Affirmation: das ästhetische Dilemma des Weimarer Antikriegsromans, Afra-Verlag, Butzbach-Griedel 
1994; Evelyn Greubel/Gudrun Vollmuth, Adam Scharrer: vom fränkischen Hirtenjungen zum Arbeiterschriftsteller, Heimat- und 
Geschichtsverein Neunkirchen am Sand 1998; Thierry Feral, Adam Scharrer, écrivain antifasciste et militant paysan, L’Harmattan, Paris 
2002; Hermann Weber/Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten, Dietz Verlag, Berlin 2008, S. 654; Biographische Datenbanken: 
https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de; Wikipedia: Adam Scharrer. 

– SCHATZ, WILLI, KAP/AAU, 1927 inhaftiert. 

Quelle: „Ein Brief aus dem Zuchthaus“, KAZ Nr. 93, Dez. 1927.  

 – SCHAUMANN, AMALIE (1890–?), Fabrikarbeiterin, Magdeburg, Dezember 1918 
Spartakusbund, KPD, ab April 1920 KAPD/AAU. Im Januar 1919 von der KPD-Zentrale als 
Agitatorin nach dem Ruhrgebiet (Hamborn) geschickt; im April 1920 verhaftet nach dem 
Ende des Ruhr Aufstandes und vor dem außerordentlichen Kriegsgericht erschienen; vor 
dem Gericht las sie ein Gedicht gegen die Unterdrückung der Frau „das Publikum tief 
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bewegte“. Sie konnte nach Magdeburg zurückkehren, wo sie sofort in der doppelten 
Organisation KAPD/AAUD beitrat. Delegierte der Magdeburger Sektion im KAP Kongresse 
von August 1920. Den 12-14 Dez. 1920, Amalie Schaumann – „Genossin aus Magdeburg“ – 
nahm mit den Hauptfiguren der KAPD [Schröder (Zech), Schwab, Reichenbach, Jan Appel 
(Arndt) und Graudenz (Thyssen)] an der III. AAU Reichskonferenz in Leipzig teil.  

Unter ihrem eigenen Namen („Genossin Schaumann“), hält sie einen Vortrag über die 
Verhältnisse zwischen der AAUD und den Gewerkschaften während des 4. KAPD Kongresses 
(Berlin, 11-14. September 1921). 

Im Mai 1922, erklärte die KAZ (Essener Richtung): „Die hervorragendste Vertreterin des 
Berliner Standpunktes in Magdeburg Amali Schaumann ist in Konsequenz ihrer 
opportunistischen Stellungnahme zur KPD übergetreten“. 

Quellen: Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni – 21. Oktober 1921 (BArch, R 1507/2053); 
Erhard Lucas, Märzrevolution im Ruhrgebiet. März/April 1920, Band 1, März Verlag, Frankfurt/Main, 1970, S. 324; 1976, Verlag Roter Stern, 
Frankfurt/Main, S. 272; „Die 3. Reichskonferenz der AAUD”,, Barrikade Nr. 7, April 2012, S. 34-39; Protokolle der KAPD Kongresse: 
http://www.left-dis.nl/d/kapd0820.pdf & http://www.left-dis.nl/d/KAPDkongresSept1921.de.pdf; KAZ, Essener Richtung, Nr. 5, Mühlheim, 
1922. 

– SCHIESCHKE, HANS JOHANNES (1903?-?), Leipzig, Journalist. In 1923 als KPD nahm er dem 
mitteldeutschen Aufstand teil; Berichterstatter der Roten Fahne. 1927 ausgeschossen – 
sowie Otto und Johanna Quarg* unter anderen – aus der KPD und dem RFB, 1927-1929 
AAU/KAPD, wo er sich mit den internationalen Verhältnissen (Frankreich und Italien) 
beschäftigt. In einem Mitteilungsblatt (Nov.-Dez. 1928), kritisiert er die Kapitulationshaltung 
von Amadeo Bordiga gegenüber der Komintern. Ca. 1929-1930 kam Schieschke nach Paris, 
um den räte-kommunistischen Milieu zu besuchen. Er wohnte einige Monate bei André und 
Dori Prudhommeaux. 

1931-1933 KAU Leipzig. In Illegalität Verbindungsmann in Berlin; Einweisung in 
Nervenheilanstalt; Wehrmacht; Kriegsgefangenschaft. 

Ab Mai 1946 Redakteur der Leipziger Volkszeitung, Sprachrohr der SED für Westsachsen 
(Schieschke wohnte Kochstraße 86); im Januar 1949 fristlos entlassen. Er nahm 
wahrscheinlich an der GIS-Gruppe in Leipzig teil.  

Hans Schieschke gab André und Dori Prudhommeaux eine Versammlung des Kampfrufs, der 
Aktion sowie viele Broschüren der KAPD und Herman Gorters, die heute in der Bibliothek der 
CERMTRI (28, rue des Petites Ecuries, 75010 Paris) bewahrt sind.  

Quellen: H. Sch., „Internationale Aufgaben“, Mitteilungsblatt der KAP/AAU, Bezirk Mitteldeutschland, Nr. 1, Nov.-Dez. 1928; interview von 
Dori et Jenny Prudhommeaux, Versailles, Juni 1985; Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben 
des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 89-90. 

– SCHIESCHKE-PLÄTTNER, GERTRUD (= GAIEWSKI, GERTRUD) 

 
Frieda Schiller, um 1925 [http://www.tell-online.de/x-bonusmaterial-tell-fridel-onkeltell.html]. 



221 
 

 – SCHILLER, FRIEDA ALICE (11.10.1891-1970?), alias FRIDA, geborene SCHULZ in Berlin-
Charlottenburg, Tochter eines Buchbindermeisters; Stenotypistin. 1907 begann sie ihre 
Berufstätigkeit als Stenotypistin und Expedientin bei der Deutschen Grundeigentümer-
Zeitung, Charlottenburg. Schon 1906 war sie dem Verein der Frauen und Mädchen der 
Arbeiterklasse beigetreten. 1907 trat sie bei den Freien Schwimmern Charlottenburg ein, 
wurde Mitglied der Angestelltengewerkschaft und 1908 schloss sie sich der Freien 
Jugendorganisation Charlottenburg an. In der Freien Jugendorganisation Charlottenburg traf 
sie ihren späteren Ehemann Paul Schiller, der „ihr an ihrem 18. Geburtstag als wichtigstes 
Geschenk das Mitgliedsbuch der SPD überreichte“… Ab Juni 1909 arbeitete sie für die 
Zeitschrift Deutschlands Jugend zunächst im Verlag Max Reichel & Co. und nach dem Verkauf 
der Zeitschrift ab Oktober 1909 in der Verlagsbuchhandlung W. Herlet, Berlin. Daneben hat 
sie abends neben der Hausarbeit Referate für die eigene politische Arbeit und für die von 
Paul Schiller geschriebenen Artikel.  

Während des Kriegs war sie Internationale Sozialistin. Im November 1918 als Sekretariats-
hilfe bei Mathilde Jakob (1873-1943) tätig, der Sekretärin von Rosa Luxemburg war, im Büro 
der Spartakusgruppe. 

Später, mit Paul Schiller, Spartakusbund, KPD, April 1920 KAPD. Am Anfang der Zwanziger 
Jahre arbeitet sie bei der russischen Handelsvertretung in Berlin und lernt russisch; 1925-
1933 KPD. Nach 1945 KPD/SED. 

Quelle: http://www.tell-online.de/x-bonusmaterial-tell-fridel-onkeltell.html 

 
Paul Schiller, um 1912 [http://www.tell-online.de/x-bonusmaterial-tell-fridel-onkeltell.html]. 

 – SCHILLER, PAUL (12.2.1887-1984), Berlin-Charlottenburg, alias STAUFFACHER, geboren in 
Berlin-Lichtenberg, Schriftsetzer, Korrektor. 1905 war er Mitglied des Charlottenburger 
„roten Lehrlingsvereins“. April 1906 Mitglied des Verbandes der deutschen Buchdrucker und 
gleichzeitig Mitglied der SPD. Delegierte und Schriftführer der Berliner II. Konferenz der 
Freien Jugend (6. Dezember 1908). 1909 gründete er die Jugendschutzkommission Groß-
Berlin, die Material sammelte über die Ausbeutung der Jugendlichen und Lehrlinge. „Im Jahr 
1908 wurde ich zu einigen Partei- illegalen Sitzungen des Kreises um Karl Liebknecht 
eingezogen, in denen die Fragen des Antimilitarismus, des preußischen Klassenwahlrechts 
und Jugendfrage zur Vorbereitung des Parteitages besprochen wurden“. 1912 wird er Leiter 
der Charlottenburger Jugendsektion der SPD. 

Während des Kriegs, wo er 1915-1916 einberufen ist, wird er eine führende Figur der Freien 
Sozialistische Jugend (FSJ).  

In seinem Lebenslauf gibt er einige Elemente über seiner eigenen Entwicklung: „Am 31. 
Dezember 1918 nahm ich mit meiner Frau als Gast zur Gründungskonferenz der KPD 
(Spartakusbund) teil“.  

http://www.tell-online.de/x-bonusmaterial-tell-fridel-onkeltell.html
http://www.tell-online.de/x-bonusmaterial-tell-fridel-onkeltell.html
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Er verteidigt die antiparlamentarischen und antigewerkschaftlichen linken Positionen 
innerhalb der KPD. Später, in seinem zu der Kader-Kommission der SED gesandten 
Lebenslauf, behauptete er schamlos: 

„Ich muss bekennen, dass ich damals in den Fragen der Beteiligung am Parlament und der Arbeit in den 
Gewerkschaften keine Klarheit hatte. Die Schrift Lenins Der linke Radikalismus, die Kinderkrankheit im 
Kommunismus war mir damals noch nicht bekannt. Eine breite Diskussion über die Fragen des 
Parlamentarismus und der Massenarbeit (sic) hatte in den unteren Organisationen des Spartakusbundes 
nicht stattgefunden“. 

Unter seinem Eigennamen veröffentlicht er 1919 eine der revolutionären Arbeiter-Jugend in 
den Betrieben gewidmete Broschüre: Die Betriebsorganisation der Jugend. Im September 
1920 änderte die Freie sozialistische Jugend (FSJ) ihren Namen für diesen von 
Kommunistischer Jugendverband Deutschlands). Die Opposition, die 1919 entstanden war, 
wurde die Kommunistische Arbeiter-Jugend (KAJ), wenn sie am Oktober 1920 in Leipzig mit 
der KPD brach. Mit seiner Frau Frida Schiller-Schulz* war er ein bedeutender Berliner KAPD 
Funktionär bis 1924. Im KAPD spielte er eine wichtige Rolle als Vertreter der Jugend-
Organisation. 

Im Februar 1921 applaudierte er dem Anschluss an der III. Internationale gegen Franz 
Pfemfert* und James Broh*: 

„… [wir sind] der Dritten Internationale als sympathisierende Organisation angeschlossen. Das beweist, 
dass es möglich ist, trotz der Leitsätze des zweiten Kongresses, dass unsere Organisation mit ihren 
Grundsätzen in der Dritten Internationale ist… Die Dritte Internationale, die nicht Führerdiktatur sein 
wird, die den Rätegedanken predigen und durchführen wird, ist das Ziel. Die Betriebsorganisation ist 
auch erst der Anfang der Räteorganisation, und die Dritte Internationale, die heute ist, ist eben der 
Anfang. (Sehr richtig!)“ 

Im Juni 1921 ist er mit Max Kern* an der Jenaer Konferenz des Kommunistischen Verbands 
delegiert, wo er die Positionen der KAPD verteidigt. Im Juli 1921, immer mit Max Kern*, reist 
er nach Moskau, um die KAJ zu vertreten. Er hat „vor dem Kongress der Komintern 
Gelegenheit, an vorbereitenden Sitzungen der (kommunistischen) Jugend-Internationale und 
an einer Sitzung des erweiterten Exekutivkomitees der Komintern, wo auch Lenin sprach, 
teilzunehmen“. Paul Schiller „nahm mit anderen ausländischen Delegierten als Redner an 
einem Meeting der Roter Armee in Moschaisk [Можайск] teil, beteiligte sich zu einem 
Subbotnik [Sonnabend unbezahlter Arbeitseinsatz, der später in der DDR übernommen wurde] … auch sprach für die III. 
Internationale“. 

Er wurde in Moskau schwer krank, kam mehrere Wochen ins Krankenhaus und konnte also 
am September 1921 KAPD Kongress nicht teilnehmen, welcher den Bruch mit Komintern 
kennzeichnete. Aber er billigte die Schlußfolgerungen, weil er Mitglied der Partei bis 1924 
blieb. 

Paul und Frieda Schiller lernten russisch 1923 und traten 1925 in die KPD ein. Paul Schiller 
wurde Parteifunktionär, Leiter der I. Zellegruppe im Charlottenburger Bezirk, zum ersten 
Platz um die „Ultralinken“ zu bekämpfen: 

„Hier gelang es mir, in allen Zellen den Einfluss der Ultralinken zu beseitigen, so dass bei den 
Delegiertenwahlen die Ultralinken auch im Bezirk geschlagen wurden“.  

Von 1930 bis 1933 war er in der Berliner Leitung der RGO-Graphik, Referent der KPD in 
Erwerbslosenversammlungen und Betriebszellen. Beruflich arbeitete er als Korrektor bei der 
Roten Fahne, dann in den Druckwerkstätten Typographia, die durch die Nazi-Behörden 
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stillgelegt wurden. Arbeitslos während 3 Jahren konnte er erneut als Korrektor arbeiten. Er 
sollte der Deutschen Arbeitsfront (DAF) beitreten. 

„Nach der Befreiung Berlins durch die Sowjet-Armee“ (sic), ist er im Mai 1945 Mitbegründer 
der KPD in Charlottenburg. Von 1946 bis 1948 ist er Bezirksverordneter der SED und Mitglied 
der Kompol-Abteilung des 7. Bezirks. 1948-1950 Sekretär der SED-Betriebsgrupp im Ost-
Berliner Rundfunk. 

Er wird schließlich stalinistischer Lehrer: 1952 „Schulungslehrer für Deutsche Geschichte“; 
1953 für die Geschichte der KP der Sowjet-Russland. 

Im 1954 schrieb Paul Schiller für das Zentralrat der FDJ (Freie Deutsche Jugend) einige 
Beiträge für die 50 Jahre der Arbeiterjugendbewegung. Er konnte 1956 bestätigen :“(Ich bin) 
50 Jahre politisch und gewerkschaftlich organisiert“. 

Er verstarb 1984 in Ost-Berlin, im Alter von 97. 

Quellen: (P. Schi.), Die Betriebsorganisation der Jugend, Freie Sozialistische Jugend Deutschlands, Heft Nr. 2, Berlin, Verlag Junge Garde, 
Sommer 1919: http://www.tell-online.de/zusatzbonusmaterial-pauschi-betriebsorg-schluss.html; Schi., in Protokoll der Reichskonferenz der 
Opposition der freien Sozialistischen Jugend Deutschlands 28 und 29. August 1920 in Leipzig, Verlag Opposition der FSJ (IISG D1248/112), S. 
16, 18, 23-25; Paul Schiller, „Die Jugend entlarvt Polizeispitzel“, „Der Schülerstreik an den Fortbildungs- und Gewerbeschulen im Jahre 
1919“, in Deutschlands junge Garde. Fünfzig Jahre Arbeiterjugendbewegung, Zentralrat der FJD, Verlag Neues Leben, Berlin 1954, 373 S.; 
Lebenslauf Paul Schiller, Sept. 1957 (Bundesarchiv, Berlin); http://www.tell-online.de/x-bonusmaterial-tell-fridel-onkeltell.html. 

– SCHLAAF, RICHARD OTTO (14.12.1912?-1949?), Kassierer, Halle, ca. 1930 KAPD, 1933 verhaftet 
von den Nazis, nach 1946 Kontakt mit der Alfred Weiland Gruppe. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 251. 

– SCHLAAK, RUDOLF (1916-?), Berlin, KAU, seit 1942-1943 in illegaler Arbeit Kontakt mit Alfred 
Weiland; nach 1945 KPD/SED, GIS in Berlin-Lindenberg, dann Pankow, seit 1950 Funktionär 
der IG Metall in Berlin, 1952 Besuch der FDGB-Schule in Werlsee (Brandenburg), später 
Funktionär des FDGB. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 208. 

 
Heinrich Schlagewerth, Kommunistische Politik, um 1926. 

– SCHLAGEWERTH, HEINRICH (2.5.1890–11.8.1951), geboren in Duisburg; lernte Einschaler und 
war wie sein Vater auf dem Bau beschäftigt. Vor dem Weltkrieg übersiedelte er nach 
München-Gladbach. 1912/13 als Infanterist im Elsaß, von 1914 bis 1918 im Krieg Soldat, 
verwundet und dann wegen unerlaubter Entfernung von der Truppe 1916 zu einem halben 
Jahr Gefängnis verurteilt. Schlagewerth trat 1918 der USPD bei und kam mit der Mehrheit 
1920 zur KPD. 1923 wurde er in München-Gladbach Vorsitzender der dortigen KPD und 
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wegen seiner politischen Tätigkeit mehrmals zu kurzen Strafen verurteilt. Er stand auf dem 
ultralinken Parteiflügel. Im Dezember 1924 in den Reichstag gewählt. 

Er schloß sich 1925 der Gruppe um Karl Korsch an. Als deren Organisator wurde er 1926 aus 
der KPD ausgeschlossen, zeichnete für die Zeitung der Korsch-Gruppe Kommunistische 
Politik verantwortlich. Der KPD-Führer Philipp Dengel* bot Schlagewerth 2.000 Mark, wenn 
er sein Reichstagsmandat freiwillig niederlege, der wies dieses Angebot entschieden zurück, 
blieb bis 1928 als Korsch-Anhänger im Reichstag und bis 1931 als unabhängiger Kommunist 
Stadtverordneter in München-Gladbach. Dort leitete er ab 1929 den Industrieverband unter 
Führung von Paul Weyers, eine kleine linksradikale Gewerkschaft. 

Nach 1933 illegal in verschiedenen linken Gruppen aktiv. Im Oktober 1936 verhaftet, bestritt 
er zunächst jede politische Tätigkeit, erklärte sich dann aber bereit, auszusagen. 
Schlagewerths umfassende Aussagen führten dazu, daß die KPO (Brandler-Thalheimer 
Anhänger), anarcho-syndikalistische und trotzkistische Gruppen von der Gestapo 
zerschlagen werden konnten. Er schrieb über seine Beweggründe, er habe „anhand der 
Praktiken und auch der Theorie gefunden, daß der Nationalsozialismus die Ebene und das 
Fundament des Sozialismus in sich trägt“. 

Seine Denunziationen brachten 57 Angeklagte vor den NS-Richter. Besonders schwer 
belastete er „den Juden Lubinski“ (Dagobert Lubinski), der eine illegale Widerstandsgruppe 
der KPO leitete. Darüber hinaus beschuldigte Schlagewerth eine trotzkistische Organisation 
sowie seinen Freund Wilhelm Doll und wollte am 28. Oktober 1936 erneut vernommen 
werden, um eine syndikalistische Widerstandsgruppe zu entlarven. Über seine Trennung von 
diesen Gruppen notierte Schlagewerth: „1934 habe ich angefangen, mich mit der 
nationalsozialistischen Lehre zu befassen und war anhand der praktischen Erfahrungen schon 
im Begriff, meine ganze frühere Einstellung über Bord zu werfen, und stellte mir die Frage, ob 
ich die Sache der Gestapo melden sollte. Ich habe mir gesagt, schaue tiefer in die Sache und 
habe dann auch im Jahre 1935 von Müngersdorf erfahren, was ich hier angeben kann“. Er 
betonte zugleich: „Wäre ich noch Kommunist und Gegner des Nationalsozialismus, hätte ich 
jede Strafe über mich ergehen lassen, aber ich hätte geschwiegen wie ein Grab“. 

Am 6. April 1938 fand vor dem Oberlandesgericht Hamm ein großer Prozeß statt, in dem 
Schlagewerth selbst angeklagt war und sämtliche Mitangeklagten belastete. Er erhielt drei 
Jahre Zuchthaus und drei Jahre Ehrverlust. Als das RSHA anschließend „Schutzhaft“ über ihn 
verhängen wollte, wandte sich die Gestapo München-Gladbach dagegen, denn Schlagewerth 
habe nach seiner Verhaftung „freiwillig ein umfangreiches Geständnis“ abgelegt, wodurch 
der „gesamte illegale Apparat der KPD, KPO, Anarcho-Syndikalisten“ aufgerollt werden 
konnte. Bereits am 16. Mai 1939 aus dem Zuchthaus Lüttringhausen entlassen, arbeitete er 
zunächst in Duisburg, zog 1940 nach Osnabrück, wo er bis Kriegsende beschäftigt war. 

Nach 1945 trat er politisch nicht mehr hervor, Heinrich Schlagewerth starb 1951 in Duisburg. 

Quelle: Hermann Weber/Andreas Herbst: Deutsche Kommunisten. Biographisches Handbuch 1918 bis 1945, Karl Dietz Verlag, Berlin 2008; 
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Schlagewerth. 

– SCHLICHT, CARL [=KARL HAPP] 

– SCHLIWIN, KAPD/AAU, Delegierte des September 1921 Kongresses in Berlin. Er 
unterstreicht die Rolle der Partei, um den Unionen einen wirklichen revolutionären Sinn zu 
geben: „Wir müssen das Schild der Revolution ganz klar vorantragen, und das können wir 
als Partei…“. Diese Unionen sind immer vom „Lohnpportunismus“ bedroht: 
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„Zu einem gewissen Teil muss die A.A.U. opportunistisch werden, wenn der Kampf um eine bessere 
Existenz (ist vorläufig um mehr Lohn) überhaupt als Opportunismus angesehen werden kann. Unsere 
Aufgabe ist es, der Arbeiterschaft zu zeigen, dass bei dem Abbau des Kapitals keine besseren 
Lebensbedingungen mehr erkämpft werden können (Zwischenruf: na also!)“.  

Quelle: September 1921 KAPD Tagung: http://www.left-dis.nl/d/KAPDkongresSept1921.de.pdf. 

– SCHMELZER, WALLY (18.2.1906-?), Lehrerin, Berlin-Neukölln, Mitgliederin der Gruppe „Rote 
Kämpfer“, 1931-1936?; nach 1945 GIS/SWV um Alfred Weiland. 

1959 verfasste sie einen anonymen Artikel über die „Roten Kämpfer“, die in den 
Viertelsjahresheften für Zeitgeschichte veröffentlicht wurde. Ihre spätere politische Position 
stand zwischen demokratischen Sozialismus und Freundschaft der Dritten Welt: 

„Es bleibt das Verdienst der KAPD und des späteren RK-Kreises, die mit den Bolschewisten ausser der 
Zielsetzung die Vorstellung teilten, dass die Realisierung des Ziels nur in einem revolutionären 
Durchbruch möglich sein würde, vom ersten Tag an erkannt zu haben, dass die bolschewistischen Mittel 
zum sozialistischen Zweck diesen entheiligern und ad absurdum führen würden… Nicht nur die 
Vorgänge in Ungarn, auch die Entwicklung in Jugoslawien, der gärende Prozess in den erwachten 
Völkern Asiens und Afrika, wo diese Entwicklung kaum den Umweg über die privatwirtschaftlich-
grosskapitalistischen Strukturen nehmen dürfte, zeigen Tendenzen, für welche die analytische kritische 
Arbeit dieses kleinen Kreises wertwolle Anregungen geben könnte“.  

Quellen: (Wally Schmelzer), „Die roten Kämpfer. Zur Geschichte einer Widerstandsgruppe“, Viertelsjahreshefte für Zeitgeschichte, Heft 4, 
1959, S. 438-460; Olaf Ihlau, Die roten Kämpfer, Politladen, Erlangen 1971; Peter Friedemann / Uwe Schledorn (Hg.), Aktiv gegen Rechts. 
Der Rote-Kämpfer-Marxistische Arbeiterzeitung 1930-1931, Klartext, Essen 1994; Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. 
Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000; DIPF/BBF Bibliothek für 
Bildungsgeschichtliche Forschung, Gutachterstelle des BIL – Preußische Volksschullehrerkartei, Warschauer Straße 34–38, 10243 Berlin. 

– SCHMIDT, ALFRED (14.12.1900-1945?), Maurer, Halle, geboren in Stendal (Sachsen-Anhalt); 
KAPD/AAU, inhaftiert nach März 1921. 

Quelle: Lageberichte Nr. 21, 11. Januar 1921 (BArch, R 1507/2004). 

– SCHMIDT, KURT, Berlin, KPD, Entschiedene Linke, „Freie Schwimmer“ Verband, ab 1926 
KAPD/AAU; KAPD-Opposition mit Ernst Lincke*; ausgeschlossen aus der KAP als „politischer 
Desperado“. 

Quelle: „Ein politischer Desperado“, KAZ Nr. 80, 17. Oktober 1927; „Ein erledigter Fall“, KAZ Nr. 98, 19 Dez. 1927; Axel Weipert, Das Rote 
Berlin. Eine Geschichte der Berliner Arbeiterbewegung 1830-1934, BWV, Berlin, 2013. 

– SCHMIDT, OTTO, Kürschner, AAUE.  

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 248. 
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Photo einer Arbeiterfamilie: Schmitz, Bocholt (Münster), um 1950; vierter von links: Josef Schmitz; rechts außen seine Frau Anna, 
ehemalige Mitgliederin der KPD und der Korsch-Gruppe; über: ihrer Sohn Walter Schmitz 

(https://www.bocholt.de/rathaus/nachrichten/artikel/tag-des-gedenkens-josef-schmitz-ging-gradlinig-seinen-weg/). 

– SCHMITZ, JOSEF (5.4.1885–4.6.1954), geboren in Oberhausen (Düsseldorf), Sohn eines 
Schneidermeisters; lernte Weber. Seit 1910 Freie Gewerkschaften, 1911 in der SPD, aus der 
er 1914 austrat. 1914 als Unteroffizier eingezogen, kam nach einer Verwundung als 
Vizefeldwebel zur Ausbildung von Rekruten nach Berlin. Hier hatte er Verbindung zur 
Spartakusgruppe: „[Ich] bekam die Aufgabe, die Antikriegspropaganda in die Kasernen 
hineinzutragen“. Im März 1917 wegen antimilitaristischer Propaganda verhaftet und wegen 
„Meuterei“ zu drei Jahren Festung verurteilt. Anfang 1918 wurde er wieder an die Westfront 
geschickt. Während der Novemberrevolution befreit und im November 1918 Mitglied des 
Arbeiter- und Soldatenrates in Leipzig, trat dem Spartakusbund und der USPD bei. 

Ende 1918 zog Schmitz nach Bocholt, gehörte hier dem Arbeiter- und Soldatenrat an und 
war einer der Mitbegründer der USPD. Im Dezember 1920 mit aller der Sektion Übertritt zur 
KPD. Mitglied der BL Ruhrgebiet, einige Zeit auch Mitglied des Zentralausschusses der Partei. 
Er kam 1923 für drei Monate in „Schutzhaft“. 

Er war Stadtrat in Bocholt: 1919-1920 USPD; 1921-1927 KPD, dann bis 1930 
„Kommunistische Politik“. Er bestätigt in seinem Lebenslauf: „bei den Wahlen erzielten wir 
die doppelte Anzahl der Stimmen in der SPD“. 

Von 1927 bis 1930 war er tätig für die „Gruppe kommunistische Politik“. 1930 bis 1932 
wieder für die KPD, 1932-1933 für die SAP. 

Am 1. März 1933 festgenommen, saß er bis Oktober 1933 im Moorlager Esterwegen. 1936 
und 1937 erneut inhaftiert, befand er sich dann unter ständiger Beobachtung durch die 
Gestapo. 1938 abermals verhaftet und nach einem Jahr Untersuchungshaft in das KZ 
Sachsenhausen überführt, 1945 noch ins KZ Bergen-Belsen. 

Schmitz wurde 1945 Vorsitzender der KPD in Bocholt. Nach Kritik am Kurs der KPD trat er am 
18. November 1948 mit 19 weiteren Mitgliedern aus der Partei aus und engagierte sich 
danach bei der Gründung einer marxistischen Arbeiterpartei: 

„Der Auffassung, dass die KP eine Politik treibt, die den Marx- und Engelschen Grundsätzen widerspricht, 
kann ich mich nicht mehr verschließen… Mein ganzes Leben habe ich für die Rechte der Arbeiter 
gestanden. Den Ausschluss fürchte ich nicht. Ich bin alt und gebrechlich geworden. Doch im 
Befreiungskampf der Arbeiter, denke ich, stehe ich noch meinen Mann, auch gegen die KP“. 

Josef Schmitz starb 1954 in Bocholt. 

Quelle: „Die Tragödie des deutschen revolutionären Arbeiters. Politischer Lebenslauf des Genossen Josef Schmitz, Bocholt“, Internationale 
Information & Korrespondenz, Gruppe „Soziale Revolution“, Berlin, Nr. 2, Nov. 1971, S. 83-85; Peter Berens, Trotzkisten gegen Hitler, Neuer 
ISP Verlag, 2007.  
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Ernst Schneider (Ikarus), eine englische Broschüre (London, 1946) über die Matrosenrebellion, Wilhelmshaven, Nov. 1918. 

Zu rechts: eine gewaltige Demonstration hat den 6. November 1918 die inhaftierten Matrosen aus dem Untersuchungsgefängnis befreit. 

– SCHNEIDER, ERNST, alias IKARUS (23.7.1883–1950?), geboren in Königsberg (Ostpreußen), 
Steuermann und Hafenarbeiter, Cuxhaven (Niedersachsen), Vorsitzender des 
Syndikalistischen Industrieverbandes–Gruppe Transportarbeiter in Hamburg von 1913-1914. 
Im Januar 1919 Teilnehmer am kommunistischen Aufstand in Wilhelmshaven – verhaftet 
und zu fünf (sechs) Jahren Festungshaft verurteilt. Am 29. Januar 1920 gelang ihm die Flucht 
während eines Gefangenentransportes (Spitzname seitdem: IKARUS). Anfang September 1920 
erneute Verhaftung in Bremen bei der Gründung der Ortsgruppe der KAPD. Festungshaft in 
Golnow Entlassung auf Bewährung zum 31 Dez. 1922; Rückkehr nach Bremen und KAPD-
Aktivitäten. 

Teilnehmer am Hamburger Aufstand 1923 als führender KAPD/AAU-Funktionär. Von 1924-
25 Sekretär des DSB (Deutscher Seemannsbund) in Bremerhaven, 1926-29 Organisator einer 
AAU-Ortsgruppe von Seeleuten in Cuxhaven; Hauptredaktor der Flugschrift Der 
Wellenbrecher, angeschlossen an der AAU. Der Ton ist klar antiautoritär: 

„Keine ‚großen Männer‘, keine Führer können euch von eurem Sklavenjoch befreien. Ihr müßt das 
selber tun. Der Anfang dazu ist gegeben in der revolutionären Bordorganisation AAU“. 

Ab 1930 fuhr er wieder zur See, Verurteilung 1935 zu 18 Monaten Zuchthaus in Fuhlsbüttel. 
Emigrierte 1939 über Antwerpen nach England und veröffentlichte dort seine Schrift „The 
Wilhelmshaven Revolt.“ (Freedom-Press, London, 1943). 

Er ist kurz nach 1945 in England gestorben. 

Quellen: Folkert Mohrhof, Der syndikalistische Streik auf der ‚Vaterland‘ 1914 : https://archivkarlroche.wordpress.com/veroffentlichungen-
des-akr/der-syndikalistische-streik-auf-der-vaterland-1914/; Der Wellenbrecher, Bordzeitung der Internationalen Seeleute, Cuxhaven, 
1925-1929; Ikarus, The Wilhelmshaven Revolt, 1918-1919, 1943 : http://libcom.org/files/The%20Wilhelmshaven%20Revolt.pdf  

– SCHNEIDER, OSWALD, AAUE Proletarischer Zeitgeist, Westsachsen. 

Quelle: Proletarische Revolution, Frankfurt/Main. 

– SCHNEIDER, OTTO, KAPD/AAU, Leipziger Straße 82, Dresden, Delegierte zur 3. Konferenz der 
AAU in Leipzig (12.-14. Dez. 1920); Delegierte zu den Februar und September 1921 
Kongressen der KAPD. An dem Februar 1921 Kongress, macht er eine heftige Kritik des 
politischen Verhaltens Rühles: 

https://archivkarlroche.wordpress.com/veroffentlichungen-des-akr/der-syndikalistische-streik-auf-der-vaterland-1914/
https://archivkarlroche.wordpress.com/veroffentlichungen-des-akr/der-syndikalistische-streik-auf-der-vaterland-1914/


228 
 

„Ich muss dem Genossen Rühle den Vorwurf machen, dass er nicht mehr revolutionär, sondern 
gegenrevolutionär handelt. An Hand von Tatsachen können wir darlegen, dass Genosse Rühle nicht den 
Standpunkt der Genossen vertritt, sondern seinen eigenen. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes ein 
Diktator. Er hat es sich verscherzt, sich noch revolutionär nennen zu können. Wir klagen den Genossen 
Rühle sogar an, daß er schuld ist, daß während der ganzen Revolutionszeit gerade in Sachsen so viele 
Revolutionäre in die Gefängnisse gewandert sind. Er hat seinerzeit bei der Revolution einen Aufruf als 
Arbeiterrat unterschrieben, in dem es hieß: die bürgerliche Gerichtsbarkeit bleibt bestehen. Das war in der 
Zeit der Revolution, wo vor allen Dingen die bürgerliche Gerichtsbarkeit verschwinden muss, und die 
Revolutionsgerichte an ihre Stelle treten mussten. Der Genosse Rühle hat heute seine Hauptaufgabe darauf 
hingerichtet, die Parteien in Ost-Sachsen zu zerschlagen. Nachdem ihm das gelungen war, ist er wie vom 
Erdboden verschwunden und macht keinen Finger krumm im Interesse seiner Organisation, die er als 
kommunistische Gruppe in die Arbeiter-Union hineintragt, was wiederum dazu beiträgt, die Arbeiter-Union 
in Ost-Sachsen zu zerschlagen. Es haben sich heute bereits zwei Gruppen innerhalb der Arbeiterunion 
entwickelt, die im schärferen Kampfe gegeneinander stehen. Genosse Rühle steht auf dem Standpunkt, die 
Allgemeine Arbeiterunion soll die Partei ersetzen. Diese ganze Propaganda ging von Dresden aus, und 
Dresden hat sich am allerunfähigsten in der ganzen Revolutionszeit gezeigt. (Sehr richtig!) Viele sehen auch 
den Fehler ein, den Genossen Rühle gemacht hat, und kehren wieder zu uns zurück. Ich muss weiter 
feststellen, daß der Genosse Rühle Überhaupt niemals Mitglied der K.A.P.D. war. Er ist als Delegierter in dem 
Hauptausschuss gewesen, er ist als Delegierter in Moskau für die Partei gewesen und war nie Mitglied der 
Partei!“ 

An dem September 1921 KAPD Kongress verwirft er jegliche künstliche Gründung einer 
Vierten Internationale: 

„Es kommt nicht darauf an, eine neue Internationale ins Leben zu rufen. Wir können die Verbindung mit 
sämtlichen revolutionären Parteien aufnehmen. Es braucht nicht zu heißen, eine vierte Internationale ist 
zu gründen. Es ist selbstverständlich, dass wir mit den verwandten Parteien in Verbindung treten. 
Deshalb sind wir gegen die Gründung der Internationale“. 

Quellen: Die Aktion, 1921, S. 160; Februar 1921 KAPD Kongress in Gotha: http://www.left-dis.nl/d/kapd02.21.pdf; September 1921 
Kongress in Berlin: http://www.left-dis.nl/d/KAPDkongresSept1921.de.pdf.  

– SCHNEIDER, WALTER, Berlin-Neukölln, KAPD/AAU, nach 1945 Volkspolizei, GIS, SVW. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 210. 

– SCHNELL, RICHARD (1902-?), Berlin, Postbeamte, gesetzlicher Verwantworter der KAP 
Publikationen. 1936-1945 Postbeamte, 1946 Telegrammzusteller (Postamt Tiergarten, 
Berlin), nach 1945 KPD/SED, GIS/SWV, ca. 1948 SED-Austritt, wird von Alfred Weiland 
wahrscheinlich zu unrecht als “Spitzel“ verdächtigt. 

Er setzte sich nach Verhaftung von Adam Metzger* in den Westen ab. In fünfziger Jahren 
wahrscheinlich nur noch losen Kontakt zur SWV. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 208. 

– SCHOLL, ANTON, Hamburg, Königstraße 43 I, Bezug der KAZ,  

Quelle: KAZ Hamburg. 

– SCHÖß, PAUL, Hamburg, Altstädter Straße 42, Bezug der KAZ, KAPD/AAU, AAUE Heidenau, 
1926-1933 Gruppe Proletarischer Zeitgeist. 

Quelle: KAZ; Hans Jürgen Degen: Die Wiederkehr der Anarchisten. Anarchistische Versuche 1945–1970, Verlag Edition AV, Lich 2009. 
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– SCHREIBER, MAX, Berlin-Schöneberg, seit 1927 in KAPD/AAU, und den Erwerbslosen-
Ausschüssen; 1932-34 KAU; nach 1945 Arbeit mit Weiland im Volksbildungsamt Schöneberg. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 209. 

– SCHRÖDER, ADOLF, Bielefeld, Rolandstrasse 34 a, AAUE, Verteilung der Zeitschrift Die Aktion. 

Quelle: Die Aktion, 1922. 

   
Karl Schröder, 1913 [Photo, in Hans-Harald Müller, Intellektueller Linksradikalismus in der Weimarer Republik] / K. S. Broschüre 1920. 

 – SCHRÖDER, DR. KARL (13.11.1884–6.4.1950), alias KARL ZECH, KARL WOLF, geboren in Bad 
Polzin (Pommern); Enkel pommerscher Bauern und Sohn eines Lehrers; Lehrer, Stenotypist, 
Privatsekretär der Direktion, Buchhändler, Leiter einer Buchgemeinschaft, Korrektor, 
Hilfsarbeiter, Leiter einer Volkshochschule, Lektor.  

Nach dem Besuch des Gymnasiums in Köslin studierte er in Berlin Literaturwissenschaft, 
Philologie, Philosophie, Geschichte und Kunstgeschichte, leistete 1908 seinen Militärdienst 
und arbeitete anschließend an verschiedenen Orten als Privatlehrer. 1912 Promotion an der 
Universität Marburg. Seit dem Jahre 1913 gehörte Karl Schröder der SPD an, vor 
Kriegsausbruch wissenschaftliche Hilfskraft im Zentralbildungs-Ausschuss der SPD, wo er 
Clara Zetkin und Franz Mehring kennenlernte. 

Von 1914 bis 1918 Landsturmmann in Frankfurt/Oder, diente er bis zum Kriegsende als 
Unteroffizier in einem Lager russischer Kriegsgefangenen. Vom Ende 1913 bis Anfang 1915 
verfasste Schröder für die Zeitschrift Arbeiter-Jugend eine Serie allgemeinbildender Artikel 
auf dem Bereich der Philosophie. Seine publizistischen Beiträge zur Presse der SPD 
konzentrierte Schröder bis zum Ende des Krieges ausschließlich auf diesem der 
Arbeiterbildung. 

Seit 1917 war er in der Spartakusgruppe aktiv. Am 30. November 1918, in der Zeitschrift 
Arbeiterjugend, gab Schröder diese Mahnung: „Wie haben noch keine sozialistische Republik, 
nur eine Republik an deren Spitze Sozialisten stehen... Vergesellschaftung aller 
Produktionsmittel! Erst damit wird eine restloser Auflösung der jetzigen Klassen erfolgen und 
eine Vereinheitlichung des Gesamtwollen“. 

Er nahm als Berliner Delegierte im Dezember 1918 am Gründungsparteitag der KPD in Berlin 
teil. Im Frühjahr 1919 veranstalte er einen Kurs über die „Historische Entwicklung der 
Räte“ an der Freien Hochschulgemeinde für Proletarier. Diese wurde auf Initiative Alexander 
Schwabs* gegründet. 

Am Ende 1919 war er – mit Fritz Rasch*, Emil Erdmann Sach*, Johannes Graudenz*, 
Alexander Schwab*, Fritz Wendel*, usw., Leiter der linken Opposition der KPD, deshalb, 
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nach dem II. Heidelberger Parteitag im Oktober 1919, sowie Dreiviertel der Berliner KPD 
ausgeschlossen.  

Im April 1920 gehörte er zu den Mitbegründern der KAPD und wurde Mitverfasser des 
Programms der Partei. Er verfasste auch im Mai-Juni 1920 eine bedeutende Broschüre, die 
von der KAPD veröffentlicht wurde: Vom Werden der neuen Gesellschaft. Schröder erklärte 
den neuen Inhalt des Begriffs „Partei“: 

 „… die Partei im alten Sinn ist verrucht und muß verschwinden. Nur jene proletarische Partei ist 
notwendig, für die der Rätegedanke der Kern ihres gesamten Programms ist“. 

Schröder war sehr vorsichtig über die Dauer der Räte-Revolution: 

„Die Entwicklung der Räte als Entwicklung der proletarischen Ausdrucksform und fernerhin einer 
sozialen Welt ist ein Prozeß von Generationen. Dieser Prozeß führt auf seinem Wege notwendig zur 
Eroberung der politischen Macht, und der Besitz der politischen Macht wird seinerseits natürlich zum 
mächtigsten Hebel der Weiterentwicklung“. 

Er unterzeichnete zum Schluss den unentbehrlichen Prozess eines autonomen 
Selbsbstbewusstseines: 

„Das Problem der deutschen Revolution ist das Problem der Selbstbewußtseinsentwicklung des 
deutschen Proletariats. Der Kampf um die Macht, die Eroberung der Macht ist ein Teilstück dessen. 
Darum ist die volle Wucht auf jene Arbeit zu konzentrieren“. 

Im August 1920, leitet er zusammen mit Arthur Goldstein* und Adolf Dehtmann* den Kampf 
gegen den Hamburger Nationalbolschewismus. Während des Parteitages grifft er die 
föderalistischen Tendenzen innerhalb der Partei: 

„Der Föderalismus, sofern er bedeutet die vollkommene Freiheit jeder kleinen einzelnen Gruppe, ist ein 
Unding und widerstrebt dem Gedanken der Gemeinschaft sowohl wie der Räteorganisation“. 

Er reiste mit Herman Gorter und Fritz Rasch* im November 1920 nach Moskau. Dort 
erreichte er in zähen Verhandlungen mit Lenin, Trotzki und Bucharin, daß die KAPD am 5. 
Dezember 1920 offiziell als „sympathisierende Partei mit beratender Stimme... 
provisorisch“ in die Komintern aufgenommen wurde. 

Nach dem Bruch mit der Komintern wurde im September 1921 Schröder Anhänger der 
sofortigen Gründung einer Kommunistischen Arbeiter-Internationale (KAI).  

Nach der März 1922 Spaltung, die ins Leben die KAI rief, ist er mit Herman Gorter 
Theoretiker dieser „Vierten Internationale“. Am 1. Kongress der KAI (2-6. April 1922), 
wurden seine Thesen, von Schröder und Gorter geschrieben, einstimmig angenommen. Am 
2. Kongreß der neuen „Internationale“ (1. bis 5. Oktober 1922, Berlin-Spandau), erwog 
Schröder die Errichtung einer Internationale der Unionen. 

Seit 1924 wieder Mitglied der SPD, arbeitete als Stenotypist, Redakteur, Privatsekretär und 
Buchhändler. Als Schriftsteller veröffentlichte Schröder einige Zeitromane und war von 1928 
bis 1933 Lektor beim „Bücherkreis“, dem damals größten Leserring für Arbeiter. 

Er ist ab 1931 Mitbegründer der Untergrund-Bewegung „ die Rote Kämpfer“ und Schriftleiter 
der gleichnamigen Zeitung. Für Schröder bleibt die Partei eine absolute Notwendigkeit. Sie 
ist „Gehirn und Willen der Klasse als solcher“; „konkretes Bewusstsein des allgemeinen 
proletarischen Denkens und Wollens“.  

Nach 1933 eröffnete er in Berlin-Neukölln eine Buchhandlung und leistete im Rahmen der 
„Roten Kämpfer“ Widerstand. 1933 soll es etwa 400 Rote Kämpfer gegeben haben. Die 
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Reichsleitung bestand aus ihm, Alexander Schwab und der Volksschullehrer Bruno Lindtner 
(1901-1987), nach der Emigration Reichenbachs nach London. 

In einem Rundschreiben der „Roten Kämpfer“, April 1933, beschrieb Schröder die neue 
Perspektive: 

„Für das Proletariat ist damit auf längere Zeit die Situation des illegalen Klassenkampfes gegeben. Die 
Arbeiterbewegung ihrerseits tritt geschichtlich gesehen in eine neue Etappe ein, in eine Etappe, die an 
die Situation der 80er Jahre, an die Situation des Sozialistengesetztes anknüpft… Der Bankrott der 
bestehenden Arbeiterbewegung ist ein vollständiger… (Die) neue und bedeutungsvolle Etappe beginnt 
mit der erbarmungslosen Demaskierung der inneren Hohlheit, der Kampfunfähigkeit und Feigheit einer 
Apparatbewegung, die schon lange nur Hemmnis der Entwicklung war. Für den wirklichen Klassenkampf 
ist dies Ende des deutschen Reformismus und Bolschewismus aller Voraussicht ein mächtiger Schritt 
vorwärts“. 

Auf dem zweiten überörtlichen Zusammentreffen am 15. August 1936 (der Olympia-
Konferenz), die von Alexander Schwab geleitet wurde, „wurde von Schröder nahezu als 
unabdingbare Voraussetzung für die Zugehörigkeit zum R.K.-Kreis die Anerkennung der These 
von der letzten, der Todeskrise des Kapitalismus gefordert“. 

Als Resultat dieser ideologischen Konfrontation zog sich die Richtung Eitelsberg/Lindner von 
der Roten Kämpfer Gruppe zurück. 

Am 29.November 1936 wurde Karl Schröder verhaftet und am 30. Oktober 1937 wegen 
„Vorbereitung zum Hochverrat“ zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt. Er wurde am 30 
November 1940 aus dem KZ Börgermoor entlassen. (Die Zeit der Haft behandelt seine 
Erzählung: Die letzte Station, 1947.) Von 1941 bis 1945 wurde er vom Arbeitsamt die Stelle 
eines Hilfsarbeiters in einem Verlag zugewiesen, in dem er später als Korrektor arbeitete. 

Gesundheitlich ruiniert, beteiligte er sich am Neuaufbau, trat 1945 wieder in die SPD ein und 
leitete bis 1948 die Volkshochschule in Berlin-Neukölln. Während der Berliner Blockade trat 
Schröder demonstrativ der SED bei und wurde von der Volkshochschule entlassen, dann 
Lektor im Ostberliner Schulbuchverlag Volk und Wissen. In seinem Tagebuch notierte er, er 
wolle nur als freier Schriftsteller leben und keine Partei „auch nur dem Schein“ nach 
repräsentieren. 

Karl Schröder starb an Krebs am 6. April 1950 in West-Berlin. Er hatte in seinem Tagebuch 
geschrieben: „Kämpfen will ich bis zum letzten Atemzug; aber sterben möchte ich doch 
stehend“. 

In einem Brief an Hans-Harald Müller vom Oktober 1975, gab Helmut Wagner* den 
folgenden Porträt von Karl Schröder: 

„Er ist der einzige Mensch unter allen die ich kenne, den man einen Revolutionär ohne jedweden 
Vorbehalt nennen kann. Was ich meine, ist das folgende: Er war nicht ein Mann, der sich der Revolution 
verschrieben hatte, weil er machthungrig war oder weil seine Neurose ihn trieb, seine persönlichen 
geistigen Schwierigkeiten in der politischen Arena anzusetzen und ausarbeiten. Dazu kommt ein 
eiserner Wille und eine Furchtlosigkeit, wie ich sie in dieser Stärke an keiner anderen Person beobachtet 
habe“. 

Quellen: Karl Schröder, „Demokratie und Sozialismus“, Arbeiterjugend Nr. 24, Berlin, 30.11.1918; Mehr Sozialismus, weniger Demokratie! 
Ein Weckruf wider den Hauptgötzen unserer Tage, Kiel, 1919; Karl Zech (Karl Schröder): „Partei und Kommunismus“, Geist, 
Halbmonatsschrift für zielbewusste Sozialisten, Berlin, 1920, S. 8-10; „Revolutionäre Räte“, ibid., S. 13 ff; Karl Schröder/Fritz Wendel, 
Wesen und Ziele der revolutionären Betriebsorganisation, Berlin-Neukölln, Januar 1920; Karl Schröder, Vom Werden der neuen Gesellschaft, 
Verlag der KAPD, (Juni?) 1920: http://www.left-dis.nl/d/schroeder20.pdf; Die revolutionäre Betriebsorganisation. Allgemeine Arbeiter-
Union, Wirtschaftsbezirk Groß-Berlin der AAU, 1920; Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni 
– 21. Oktober 1921 (BArch, R 1507/2053); Der Sprung über den Schatten, Bücherkreis, Berlin 1931; Die Geschichte Jan Beeks, Bücherkreis, 
Berlin 1929; Familie Markert. Eine Gesellschaftsstudie in zwei Bänden, Bücherkreis, Berlin 1931; (Anonym) „Partei und Revolution“, Der 
Rote Kämpfer Nr. 9, Sept. 1931; Karl Schröder, Die letzte Station, Gebrüder Weiß Verlag, Berlin 1947 [Fietje Ausländer (Hrsg.), mit Beiträgen 
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von Habbo Knoch, Ursula Lamm und Heinrich Scheel, Edition Temmen, Bremen 1995]; Olaf Ihlau, Die Roten Kämpfer, Politladen, Erlangen 
1971; Hans-Harald Müller, Intellektueller Linksradikalismus in der Weimarer Republik, Scriptor Verlag Kronberg (Taunus), 1977; Riccardo 
Bavaj, Von links gegen Weimar, Dietz Verlag, Bonn 2005; Hermann Weber/Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten, Dietz Verlag, Berlin 
2008, S. 702-703; Gerd Radde, Schulreform ― Kontinuitäten und Brüche. Das Versuchsfeld Berlin-Neukölln, Band I: 1912 bis 1945, Verlag für 
Sozialwissenschaften, Berlin Juli 2012; Biographische Datenbanken: www.bundesstiftung-aufarbeitung.de; Wikipedia; Karl Schröder Papers, 
Sammlung Karl Schröder/52.5, IISG (Amsterdam): https://search.socialhistory.org/Record/ARCH01259. 

– SCHRÖDER-MAHNKE, GABRIELE, Schriftstellerin, KAPD 1920, festgenommen. Sie hätte 
„Spitzeldienste für den Nachrichtendienst der Reichswehr“ geleistet.  

Quelle: Volker Ullrich, Der ruhelose Rebell Karl Plättner 1892-1945. Eine Biographie, C.H. Beck, München, 2000, S. 227. 

 
Alfred Schroer, Essen. 

– SCHROER, ALFRED (1895-1970), Essen, Bergmann, Baufacharbeiter, SPD, KPD, April 1920 
KAPD, Ende 1920 Oberleiter, mit Wilhelm Zaisser*, der Kamp-Organisation für 
Westdeutschland; 1921 zurück zur KPD; Mai 1924 KPD Kandidat Düsseldorf-Ost als 
Abgeordneter in den Reichstag gewählt; von 1928 bis 1932 Mitglied der Gelsenkirchener 
Stadtverordnetenversammlung und Vorsitzender der KPD-Fraktion; 1933-1937 mehrmals 
verhaftet; 1945 zurück zur KPD, 1948 erneut Stadtverordneter und Vorsitzender der KPD-
Fraktion; 1952 als „Titoist“ aus der KPD ausgeschlossen; 1954 trat er wieder der SPD bei. 
Gestorben in Gelsenkirchen. 

Quellen: Erhard Lucas, Märzrevolution im Ruhrgebiet. März/April 1920, Band 1, März Verlag, Frankfurt/Main, 1970, S. 449; wikipedia: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Schr%C3%B6er  

 – SCHUBERT, EMIL (1890?-?), geboren in Berlin, Bäckermeister; 30-31 Dez. 1918, Berliner-
Charlottenburg Delegierte zum Gründungsparteitag der KPD (Spartakusbund); 1920-1929? 
KAPD und AAU Berlin-Charlottenburg; 1922 „Inhaber“ für den Kampfruf. 

Emil Schubert, Calvinstrasse 3, Berlin, als „Vorsitzender der KAPD, Ortsgruppe 
Charlottenburg, am 24. November 1921“ empfing ein Schreiben von Max Hölz, wo dieser 
„löste [seine] Verbindung mit der KAPD“. Dieses Schreiben, das in der Roten Fahne 
veröffentlicht wurde, bekanntgab die private Adresse eines bedeutenden Leiters der KAPD. 

Quellen: „Max Hölz aus der KAPD ausgetreten“, Die Rote Fahne Nr. 584, 21.12.1921; „Mitteilungen“, KAZ Nr. 31, April 1924; „Pressefonds“, 
KAZ Nr. 33, Mai 1927; Hermann Weber (Hrsg.), Die Gründung der KPD. Protokoll und Materialen des Gründungsparteitages der 
Kommunistischen Partei Deutschlands 1918/1919, Dietz Verlag, Berlin 1993, S. 119-120 u. 341. 

 – SCHUBERT, RICHARD (1886-1955), Zwickau (Sachsen), Sohn eines Leinenwebers, absolvierte 
eine Lehre zum Weber und arbeitete in verschiedenen Textilbetrieben. 1903 trat er der 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) bei. Aus gesundheitlichen Gründen wurde 
er während des Ersten Weltkrieges nicht zum Kriegsdienst einberufen. 1917 trat er zur USPD 
über. Im November 1918 stand Schubert an der Spitze des Zwickauer Arbeiter- und 

https://de.wikipedia.org/wiki/Weber
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialdemokratische_Partei_Deutschlands
https://de.wikipedia.org/wiki/Kriegsdienst
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeiter-_und_Soldatenrat
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Soldatenrates und gehörte zu den Mitbegründern des Spartakusbundes in Zwickau. Ab Mitte 
Januar 1919 war er erster Vorsitzender der KPD-Ortsgruppe. 

Während des Kapp-Putsches im März 1920 wirkte Schubert als Vorsitzender des Zwickauer 
Aktionsausschusses. Er trennte sich von der KPD und wurde Vorsitzender der KAPD in 
Zwickau und Umgegend. 

1924 schloss er sich wieder der KPD an und wurde in die Zwickauer Stadtverordneten-
versammlung gewählt, dort führte er die kommunistische Fraktion. Zunächst städtischer 
Angestellter, arbeitete Schubert bis 1930 als Konditor bei der Konsumgenossenschaft. Am 26. 
Februar 1931 rückte Schubert für die zurückgetretene Margarete Nischwitz als Abgeordneter 
in den Sächsischen Landtag nach. 

Nach der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten versuchte Schubert sein Mandat weiter 
auszuüben. Er erklärte dem Präsidium des Landtages im März 1933, er wolle sein Mandat 
künftig als Parteiloser wahrnehmen. Seinem Wunsch wurde nicht stattgegeben, vielmehr 
wurde er in „Schutzhaft“ genommen und ins KZ Schloss Osterstein verbracht. 

Im Dezember 1933 wurde er entlassen und stand bis 1939 unter Polizeiaufsicht. Schubert 
zog sich von jeder politischen Betätigung zurück und arbeitete im Blumengeschäft seiner 
Frau. 

Quellen: Helmut Rothe: Antifaschistischer Widerstandskampf in Zwickau, Schloss Osterstein 1933 bis 1945, Außenlager des KZ Flossenbürg 
in Zwickau 1942 bis 1945, Haus der Revolutionären Arbeiterbewegung, Zwickau 1985; Hermann Weber/Andreas Herbst, Deutsche 
Kommunisten, Dietz Verlag, Berlin 2008, S. 707; Wikipedia. 

– SCHUHMACHER, JOSEPH, AAU Hamburg. 

Quelle: Lageberichte Nr. 50, 9. August 1921 (BArch, R 1507/2013). 

– SCHULZ, ALFRED, Dresden, Arbeitskommission der AAUE, 1921. 

Quelle: Proletarische Revolution, 1926-1932; Ideologische Auseinandersetzung zwischen Anarchosyndikalismus und rätekommunistischem 
Unionismus, Barrikade Nr. 2, Nov. 2009. 

– SCHULZ, EWALD, Schlosser, AAU, Duisburg-Meiderich. 

Quelle: Lageberichte Nr. 50, 9. August 1921 (BArch, R 1507/2013). 

– SCHULZ, PAUL (?-5.10.1927), Spartakusbund, KAPD/AAUD Berlin-Neukölln, „Mitbegründer 
der Partei und der Union“. 

Quellen: “Pressefonds “KAZ”, KAZ Nr. 32, April 1927; „Paul Schulz“, KAZ Nr. 78, Berlin, 10 Oktober 1927. 

– SCHULZE, ERICH (27.08.1904-1961?), geboren in Ziegelrode (Mansfeld), AAU/KAP, München. 

Quelle: Helge Döhring, Damit in Bayern Frühling werde! Die syndikalistische Arbeiterbewegung in Südbayern von 1914 bis 1933, S. 91, 126. 

– SCHULZE, ERICH, KAPD, KAZ Abonnements-Annahme, Berlin-Weißensee. 

Quelle: KAZ Nr. 2, Berlin, Januar 1925. 

– SCHUMANN, W., Bezirk Wasserkante, AAUE. 

Quelle: „An die russische Botschaft in Berlin, Unter den Linden“, Die Aktion Nr. 17/18, Ende September 1925, S. 504. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeiter-_und_Soldatenrat
https://de.wikipedia.org/wiki/Spartakusbund
https://de.wikipedia.org/wiki/Kapp-Putsch
https://de.wikipedia.org/wiki/Margarete_Nischwitz
https://de.wikipedia.org/wiki/Machtergreifung
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Osterstein_(Zwickau)
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– SCHÜSSLER, FRITZ OTTO (1905-1982), alias FISCHER, Buchhandlung Angestellter, 1925-1926 
Leipzig AAUE, danach 1928 Leninbund, Linksopposition. Er nahm 1938 als einer der beiden 
deutschen Delegierten an der Gründungskonferenz der IV. Internationale in Périgny (Île-de-
France) teil. Die beide österreichische Delegierte (Karl Fischer und Georg Scheuer) stimmten 
gegen diese Gründung ab. Im Februar 1939 ging er nach Mexiko, wurde erneut Sekretär 
Trotzkis, kam im Mai 1940 kurzzeitig in Haft. Weil Schüssler als Theoretiker zu beweisen 
versuchte, daß die Sowjetunion unter Stalin ein „faschistisches Land“ sei, wurde er 
ausgeschlossen. Er hielt weiterhin Verbindung zu radikalen Kreisen, korrespondierte mit 
Johre (Joseph Weber) und publizierte in der Zeitschrift Dinge der Zeit. Während des Kalten 
Krieges trat er für einen Krieg der „Demokratien“ gegen den „russischen Faschismus“ ein. 
Otto Schüssler starb 1982 in Mexiko. 

Quellen: „Versammlungskalender der AAUE“, Die Aktion Nr. 9/10, 20. Mai 1925, S. 284; Biographische Datenbanken: 
https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de; marxists.org. 

– SCHUSTER [=KARL PLÄTTNER] 

  
Alexander Schwab [Photo, 1912, in Hans-Harald Müller, Intellektueller Linksradikalismus in der Weimarer Republik, 

Scriptor Verlag Kronberg (Taunus), 1977, S. 25] /Alexander Schwab photographiert mit Sibylle Korsch (1915-1996), Tochter von Karl, tätig in 
der von Karl Korsch geleiteten Marxistischen Diskussionsgruppe, um 1928. 

 – SCHWAB, DR. ALEXANDER (5.7.1887–12.11.1943), alias STAHL, FRANZ SACHS, ALBERT SIGRIST, 
geboren in Stuttgart, Sohn eines Kapellmeisters; Hilfslehrer an der Freien Schulgemeinde 
Wickersdorf, Journalist. Er studierte Philosophie, Germanistik und Nationalökonomie in 
Rostock, Jena, Heidelberg und Freiburg im Breisgau. 

Als Gymnasiast war Schwab Mitglied des Wandervogels. Sein erstes Engagement war eng 
verknüpft mit der Geschichte der Freien Studentenschaft, insbesonders mit dem Kreis 
„Freistudenten um Gustav Wyneken“. Dieser Reformpädagoge und Gründer der Freien 
Schulgemeinde Wickersdorf (Thüringer Wald) spielte eine führende Rolle zeitweise in der 
Jugendbewegung, insbesondere anlässlich des Ersten Freideutschen Jugendtages 1913 auf 
dem Hohen Meißner. Kurzzeitig gelangte Wyneken nach der Novemberrevolution 1918 in 
schulpolitische Verantwortung. Bald darauf wurde er, nach Wickersdorf zurückgekehrt, 
wegen sexuellen Missbrauchs von Schülern mit einer Gefängnisstrafe belegt. 

Zu dem „Kreis von Freistudenten um Wyneken“ nahmen nach 1912 Schwab, sowie Walter 
Benjamin, Ernst Joël*, Hans und Bernhard Reichenbach*. Diese Freistudenten identifizierten 
sich in „tatkräftigem Idealismus“. Schwab und seine Freunde betrachteten „Geist“ und 
„Organisation“ weitgehend als dichotomische Begriffe und glaubten, ihre Ideale am ehesten 
in „informellen Zirkeln, Gesinnungs- oder Ideengemeinschaften“ verwirklichen zu können.  

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=5144
https://www.marxists.org/history/etol/revhist/supplem/schussle.htm
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Nachdem Schwab, mit Wyneken, an der Gründung der „Freideutschen Jugend“ auf dem 
Hohen Meissner am 11.–12. Oktober 1913 teilgenommen hatte, kritisierte er scharf die 
Nationalismus Konzeptionen innerhalb der deutschen Studentenbewegung. 

Im August 1914 meldete er sich Kriegsfreiwilliger, „aber wegen eines Lungenblutsturzes 
zurückgeschickt“. Als Wyneken selbst Ende 1914 in seinem Vortrag „Der Krieg und die 
Jugend“ den imperialistischen Krieg als „heiligen Krieg“ pries, Walter Benjamin und Hans 
Reichenbach mit ihm gänzlich brachen. Schwab kritisierte Wyneken, entzweite sich mit ihm 
aber nicht wegen seiner Stellung zum Weltkrieg. Er verfasste bis zum Ende des Krieges 
neben Arbeiten über „Beruf und Jugend“ und „Die Entwicklung der sozialen Gedanken 
Gustav Wynekens“ nur eine Reihe von unbedeutenden und unpolitischen kleineren Arbeiten. 

Im März 1919 hatte Schwab mit dem Vollzugsrat der Arbeiter- und Soldatenräte Kontakt 
aufgenommen, um über ihn die Verwirklichung des Plans der „Freien Hochschulgemeinde 
für Proletarier“ (FHG) zu erhalten; nur im April 1919 trat er in die KPD ein. Er hatte auch die 
Leitung der Schule übernommen. Im Oktober 1919 änderte die FHG ihren Namen in 
„Räteschule der Groß-Berliner Arbeiterschaft“. Anfang 1920 legte Schwab sein Amt als Leiter 
der Schule nieder und schied aus der Räteschule aus.  

Im Januar 1920 war Schwab in der Führung der Kommunistischen Linken Opposition in Berlin 
aktiv. Im April war er Mitbegründer der KAPD, mit Karl Schröder und Bernhard Reichenbach 
ihr ideologischer Kopf. Peter Utzelmann* betont, daß im Berliner KAP-Zentrum durchaus 
kollektiv gearbeitet wurde, daß aber, wenn man schon nach einem „Führer“ frage, Schwab 
eher als Schröder „der Kopf“ der Partei zu nennen sei. Ein anderer charakterisiert ihn: 
„Schwab gebrauchte keine Schlagworte. Er stellte sich zur Verfügung, er bot sich dar und war 
bereit, sich jeweils vorschieben zu lassen, wenn das Mißtrauen der Mitgliedschaften gegen 
die Spitze bedrohliche Ausmaße angenommen hatte“. 

Bei seinem Bericht über die internationale Lage, während des August 1920 Parteitages, 
warnt er vor den Provokationen der deutschen Bourgeoisie, um in kleine Pakete die 
proletarischen Bataillone zu erdrücken: 

„Es besteht die Tatsache, dass verzettelte Aktionen eine der schwersten Gefahren für das Proletariat 
sind. Es ist der Grundsatz der Militärs von je her gewesen, die Truppe, die einzeln marschiert, 
niederzuschlagen, bevor sich die Heere sammeln. Diese Theorie ist unsere Reaktion in Fleisch und Blut 
übergegangen und es ist klar, dass sie danach handeln wird. Die Parolen für den Zeitpunkt müssen 
also klar sein, damit der Feind nur auf die einheitliche Front steht, und nirgendwo die Möglichkeit 
findet, der Reihe nach einzelne Gruppen aufs Haupt zu schlagen. Diese Frage des Zentralismus muss 
man nicht nur von dem Standpunkt betrachten wie bisher, sondern von diesem rein praktischen 
Standpunkt. Ich glaube, wenn wir in den kommenden Kämpfen nicht zu schnell und nicht zu langsam 
vorwärts marschieren, können wir zu einem ersten Ziele kommen“. 

Leiter der KAPD-Delegation zum III. Weltkongreß der Komintern 1921 in Moskau, wo er 
scharfe Kritik an der Westeuropa-Politik Lenins und Radeks äußerte. Er liest die Erklärung der 
KAP Delegation am Ende des Komintern-Kongresses: 

„(Die Delegation) lehnt einstimmig das Ultimatum der Verschmelzung mit der V.K.P.D. ab. Den Austritt 
der K.A.P.D. aus der III. Internationalen erklären wir trotz unserer Vollmachten nicht. Unsere Mitglieder 
selbst werden sprechen. Sie werden ihre Antwort geben auf die Zumutung, den Weg des Reformismus, 
des Opportunismus, mitzugehen. Das internationale Proletariat wird diese Antwort hören“. 

Während des September 1921 Parteitag, unterzeichnet er die negative Aktivität der 
Komintern gegenüber der Weltrevolution: 
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„Die dritte Internationale ist – und das behaupte ich auch gegenüber dem Berliner Delegierten, der 
meinte, es wäre vielleicht doch bei einer anderen Wendung der Geschichte noch etwas zu erhoffen – 
verloren für die Weltrevolution, sie ist ein negativer Faktor“. 

Was die Frage der KAI betrifft, erklärt er sich für eine Zusammenarbeit mit Syndikalisten in 
dem Alltagsklassenkampf, obgleich diese anti-marxistisch seien: 

„…habe ich mich davon überzeugt… nach langem Zögern und überlegen, dass in eine zu schaffende 
Arbeiternationale nur wirkliche Kommunisten hineinkommen sollen, weil diese antimarxistische 
Ideologie, die nicht nur bei den Syndikalisten der romanischen Länder herrscht, sondern auch bei den 
I.W.W.-Leuten, sie heute zwar sehr oft nicht hindert, aus revolutionärem Instinkt das Richtige zu tun, 
sich aber im Laufe der Zeit für unsere Bewegung sehr hindernd erweisen kann. Wir werden aber durch 
einen Austausch der Gedanken und Meinungen dazu gelangen, innerhalb der Syndikalisten der 
romanischen Länder neue Erkenntnis zu fördern, die dann in einem allmählichen Verlauf dazu führen 
wird, den Dogmatismus auf beiden Seiten abzuschleifen, so dass wir aus der syndikalistischen 
Bewegung noch das lernen, was wir aus ihr zu lernen haben. Ich bin überzeugt, dass wir noch einiges 
dazu zu lernen haben, und dass auf der andern Seite die Syndikalisten von uns lernen, weil die 
revolutionäre Bewegung nur im internationalen Maßstabe siegen kann“.  

Im März 1922, als Schröder, Reichenbach, Gottberg*, Sach*, usw. aus der Partei in Berlin 
ausgeschlossen wurden, lehnte Schwab – Mitglied des GHA – die von Schröder betriebene 
Spaltungspolitik ab und blieb zunächst in der Berliner Organisation. Als sich dort jedoch die 
Angriffe gegen die „Essener“ zu einer systematischen Intellektuellenhetze auswuchten, 
verließ Schwab Mitte April 1922 die KAPD und zog sich aus er Tagespolitik zurück. 

Er blieb immer Marxist und gehörte in den 20. Jahren in Berlin einem von Karl Korsch 
initiierten marxistischen Diskussionszirkel an, an welchem Erich Mühsam, Isaak Steinberg, 
Rudolf Rocker, Bertolt Brecht, Alfred Döblin, usw. teilnahmen. 

Schwab baute sich in den folgenden Jahren eine unabhängige Existenz als Journalist und 
Wirtschaftsschriftsteller auf (Pseudonym ALBERT SIGRIST), gründete dann ab 1928 die 
Sozialwissenschaftliche Vereinigung. Er beschäftigte sich auch mit Architektur, etwa in der 
Zeitschrift des Deutschen Werkbundes Die Form. Seit 1929 Pressechef der Reichsanstalt für 
Arbeitslosen-vermittlung und Arbeitslosenversicherung, dort im April 1933 entlassen. 

Er saß ein halbes Jahr in „Schutzhaft“, durch die Vermittlung seines deutschnationalen 
Schwiegervaters, Dr. Paul Felisch, wieder freigelassen. Er gab nach seiner Freilassung 
mit Franz Jung die Wirtschaftskorrespondenz heraus. 

Schwab setzte seinen Widerstand gegen das NS-Regime fort und übernahm die Reichsleitung 
der „Roten Kämpfer“, reiste nach Prag und verfaßte mit Schröder* und Reichenbach* die RK-
Rundschreiben. 

Er wurde im November 1936 verhaftet und erlitt die schwersten körperlichen 
Misshandlungen. Bei der Vernehmung am 21. November 1936 nahm er die volle 
Verantwortung für die Leitung der „Rote Kämpfer“ auf sich. Er legte auf diese Art den Sinn 
und die Ziele der „R.K.“: 

„Als erste Aufgabe der neuen Arbeiterbewegung, die sich heute in vielen Erscheinungen ankündigt, sehe 
ich die Herausbildung einer Klassenführung, d.h. einer Führung, die nicht wirtschaftlich außer und über 
der Arbeiterschaft steht… Die Idee der Klassenführung begreift auch in sich, dass nicht mehr eine 
Parteidiktatur sich als die ‚Diktatur des Proletariats‘ ausgeben kann; dieser alte Begriff muss vielmehr in 
seiner Reinheit wiederhergestellt werden: Herrschaft der produktiv arbeitenden Mehrheit über die ihre 
Besitzrechte verteidigende Minderheit… Daher war auch die Arbeitsaufgabe unserer Organisation nur 
die: ein Netz von Propagandisten der neuen Auffassung zu schaffen, Fühlung zu gewinnen mit 
verwandten Gruppen und dabei in ständigem Prozess die Auffassungen selbst noch zu klären. Darum die 
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Ungewissheit des Namens der Organisation: wir waren uns klar, dass wir keine Partei waren, sondern 
nur eine Vorstufe für etwas Zukünftiges“. 

Die Zahl der Festnahmen belief insgesamt auf etwa 150 (der Netz R.K. zählte ca. 400 
Mitglieder). Am 30. Oktober 1937 vom 2. Senat des VGH im Prozeß „Schwab und 
Genossen“ ist er – wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ – zu acht Jahren Zuchthaus 
verurteilt. Zunächst im Zuchthaus Brandenburg, später ins KZ nach Sonnenburg und 
Börgermoor eingeliefert. 

Alexander Schwab starb (an Lungenentzündung?) am 12. November 1943 im Zuchthaus 
Zwickau. 

Quellen: Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni – 21. Oktober 1921 (BArch, R 1507/2053); 
KAPD Tagung August 1920, Februar und September 1921: www.left-dis.nl; Albert Sigrist, Das Buch vom Bauen. Wohnungsnot, neue Technik, 
neue Baukunst, Städtebau, „Der Bücherkreis“, Berlin 1930; Franz Jung, Der Weg nach unten. Aufzeichnungen aus einer großen Zeit, 
Luchterhand, Neuwied-Berlin-Spandau 1961; Peter Utzelmann (Tonband-Mitteilung, Dez. 1966), in Hans Manfred Bock, Syndikalismus und 
Linkskommunismus von 1918-1923. Zur Geschichte und Soziologie der Freien Arbeiter-Union Deutschlands (Syndikalisten), der Allgemeinen 
Arbeiter-Union Deutschlands und der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands, Marburg am Lahn 1969, S. 421; Olaf Ihlau, Die Roten 
Kämpfer, Politladen, Erlangen 1971; Hans-Harald Müller, Intellektueller Linksradikalismus in der Weimarer Republik, Scriptor Verlag, 
Kronberg am Taunus (Hessen), 1977; Diethart Kerbs, „Alexander Schwab (1887-1943): Architekturtheoretiker, politischer Pädagoge, 
Rätekommunist, Schriftsteller und Widerstandskämpfer“, Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung (IWK), Heft 4, Berlin 2005, S. 487-495; Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de; 
Hermann Weber/Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten, Dietz Verlag, Berlin 2013, S. 719-720. 

– SCHWAB, WILHELM (WILLY), Frankfurt am Main, Redakteur der Zeitschrift Proletarische 
Revolution, Frankfurt/Main, 1926-1931, danach KAU. Während der Gründungskonferenz der 
KAU führt er, zusammen mit Arthur Michaelis* und Helmut Müller*, den Vorsitz der 
Konferenz. 

Quelle: Protokoll der Vereinigungs-Konferenz der A.A.U.D. und A.A.U.D.E. (10. Reichskonferenz der Allgem[eine]. Arb[eiter].–Union 
Deutschlands ; 24.-27. Dezember 1931 zu Berlin), Berlin, 1932, S. 5, 12. 

– SCHWABE, ERNST, Eisenach, KAPD/AAU Delegierte, August 1920; später Herbst 1921 AAUE. 
Zusammen mit Paul Göpel leitete er die unionistische Bewegung in Groß-Thüringen. 

Quellen: August 1920 KAPD Kongress, Berlin: http://www.left-dis.nl/d/kapd0820.pdf; «Eine Solidaritätsfrage», Die Aktion, Nr. 1, Berlin, 15. 
Januar 1925, S. 42. 

 
Jan Petersen, 1950, zweiter ab links [https://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Petersen_(Schriftsteller)]. 

– SCHWALM, HANS, alias JAN PETERSEN, Berlin, KAPD Opposition 1927, 1928 KPD; Sohn eines 
Maurers erlernte den Kaufmannsberuf und arbeitete später als Dreher. Petersen war 
Mitglied der KPD und ab 1931 Organisationsleiter des Bundes proletarisch-revolutionärer 
Schriftsteller Deutschlands. Auch nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten führte 
er – nun als Vorsitzender – den Bund illegal weiter und vertrat linke und antifaschistische 
Autoren. Auf dem Ersten Internationalen Schriftstellerkongress im Juni 1935 in Paris trat 
Petersen anonym als Hauptredner neben Henri Barbusse auf und informierte über die 
Zustände im nationalsozialistischen Deutschland. Ebenfalls anonym gab er zusammen mit 
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Anna Seghers, Oskar Maria Graf und Wieland Herzfelde die in Prag erscheinende Zeitschrift 
Neue Deutsche Blätter heraus. 

1935 ging Petersen ins Exil. 1938 wurde ihm die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt. Er 
war Mitglied des P.E.N.-Zentrums deutschsprachiger Autoren im Ausland. Von 1938 bis 1946 
war er Vorsitzender des Freien Deutschen Kulturbundes im Londoner Exil. 1940–1942 war er 
als „feindlicher Ausländer“ in Kanada interniert. 

1946 kehrte Petersen nach Berlin zurück, wo ihm 1950 der Goethepreis der Stadt Berlin 
verliehen wurde. Bis 1955 war er der erste Vorsitzende des Deutschen 
Schriftstellerverbandes. 

1958 erhielt er den Vaterländischen Verdienstorden in Silber und 1959 den Nationalpreis II. 
Klasse. In Berlin-Marzahn wurde eine Straße (Jan-Petersen-Straße) nach ihm benannt. 

Quellen: Kommunistischer Arbeiter und Klassenfront, Berlin, 1927. 

 
Ernst Schwarz, um 1930 

(Photo: Hermann Weber/Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten, Dietz Verlag, Berlin 2008, S. 723-724). 

 – SCHWARZ, DR. ERNST (18.1.1886–29.5.1958), alias ERNST THIEDE, Nach dem Besuch des 
Gymnasiums in seiner Heimatstadt und in Berlin besuchte Schwarz die Universitäten in 
Grenoble, Bonn und Berlin und schloss sein Studium mit einer Promotion ab. Während des 
Ersten Weltkrieges war Schwarz kurz Soldat und unterrichtete dann als Studienassessor. 
Ohne vorherige Beziehungen zur Arbeiterbewegung trat er nach der Novemberrevolution 
1918 in Chemnitz der SPD bei und war dort während der Niederschlagung des Kapp-Putsches 
1920 mit der Kontrolle der Polizei betraut. Durch die Geschehnisse radikalisiert, schloss 
Schwarz sich wenig später der USPD an, übernahm dort den Posten des Bezirkssekretärs in 
Kiel und schloss sich mit dem linken Parteiflügel Ende des Jahres mit der KPD zusammen. 

Hier wurde er Anfang 1921 Bezirkssekretär für Hessen-Nassau, musste nach der Märzaktion 
untertauchen und floh nach Berlin, wo er Ende 1921 verhaftet und darauf folgend mehrere 
Monate in Kassel gefangen gehalten wurde. Im Oktober 1922 konnte Schwarz, der innerhalb 
der KPD nun zum „linken“ Flügel gehörte, eine Stelle als Studienrat in Berlin antreten und 
fungierte gleichzeitig als Mitglied der Parteileitung des Bezirkes Berlin-Brandenburg. Mit der 
Installierung der „linken“ Parteiführung um Ruth Fischer und Arkadi Maslow 1924 wurde er 
hauptamtlicher Parteifunktionär und wurde mit der Leitung des vom „rechten“ Flügel um die 
ehemaligen Parteiführer Heinrich Brandler und August Thalheimer beherrschten 
Parteibezirkes Thüringen betraut. Im Mai und erneut im Dezember 1924 wurde Schwarz für 
die KPD in den Reichstag gewählt. 

Beim erneuten Aufbrechen von Flügelkämpfen in der KPD 1925 gehörte Schwarz zum 
„ultralinken“ Flügel und begann zum Beispiel die Sowjetunion als konterrevolutionären Staat 



239 
 

zu kritisieren, er wurde noch unter Fischer und Maslow von seinen Parteifunktionen 
entbunden und Ende Mai 1926 von der neuen Parteiführung um Ernst Thälmann aus der 
Partei ausgeschlossen. Zusammen mit dem ebenfalls ausgeschlossenen Karl Korsch bildete 
er zunächst die Gruppe Entschiedene Linke, zerstritt sich aber wenig später mit Korsch und 
näherte sich der antiparlamentarischen KAPD an, welcher er aber selbst nicht beitrat, da er 
hierfür sein Reichstagsmandat (welches er als Mitglied der Parlamentsgruppe Linke 
Kommunisten wahrnahm), hätte niederlegen müssen. 

Nach dem Verlust des Reichstagsmandats 1928 unterrichtete Schwarz wieder als Lehrer und 
entfernte sich von seinen bisherigen politischen Positionen; er stand der Paneuropa-
Bewegung und war für die Förderung der Deutsch-französischen Verständigung aktiv. Nach 
der Machtübernahme der NSDAP floh Schwarz 1933 zunächst nach Frankreich und dann 
über Kuba und Mexiko 1937 in die USA und nahm 1944 die US-Staatsbürgerschaft an. 

Zwei Jahre vor seinem Tode siedelte er in die BRD über, wo er sich in Bad Godesberg 
niederließ. Er starb 1958 in England während einer Reise. 

Quellen: „Die Stellungnahme der Opposition zu den Parteitagsbeschlüssen im Falle Schwarz“, Kommunistischer Arbeiter Nr. 5, Berlin, April 
1928, S. 2; Otto Langels, Die ultralinke Opposition der KPD in der Weimarer Republik, Peter Lang, Frankfurt/Main, Bern, New-York, Nancy, 
1984; Hermann Weber/Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten, Dietz Verlag, Berlin 2013, S. 723-724; Bundesarchiv Lichterfelde, RY 1/I 
2/3/63: Gruppierung „Entschiedene Linke“ (Korsch-Schwarz); Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Schwarz_(KPD). 

– SCHWARZ, HERMANN (1891-?), geboren in Zweibrücken (Pfalz), Dreher, Mitglied des 
Reichswirtschaftsrats der AAU, Wanderredner. 

Quelle: Ministerium des Innern, Personal Nachrichten Rep 77, Titel 1809 Nr. 1. 

– SCHWENN, WILHELM, Matrose, Bord-Organisation, AAU Hamburg; Delegierte der 
Vereinigungs-Konferenz der AAU und AAUE, im Dezember 1931. Während der Konferenz 
verteidigt er eine Position von „Nicht-Tolerierung“ gegenüber dem staatskapitalistischen 
System in Sowjetrussland: 

„… die von der 3. Internationale abgesplitterten oder ausgeschlossenen Elemente tolerieren größtenteils 
immer noch die Zustände in Russland… Die Stalinrede, die Lohnstaffelung, usw., alles dieses ist nicht nur 
der Ausdruck, dass in Russland die Macht des Kapitals zugenommen hat, sondern ist auch ein Ausdruck 
der Zusammensetzung des russischen Proletariates. Die Verhältnisse sind ganz andere als in Westeuropa. 
Die so rückständigen Massen des Proletariates sind jetzt plötzlich in ganz fremde 
Produktionsverhältnisse hineingeworfen. Die Konkurrenz Russlands ist nur deshalb möglich, weil die 
Bedürfnisse der Arbeiter im Allgemeinen noch ganz gering sind, weil die Löhne beinahe noch unter 
Kulilöhnen liegen“. 

1931-1933 ist er Hamburger Funktionär der KAU. 

Quellen: Protokoll der Vereinigungs-Konferenz der A.A.U.D. und A.A.U.D.E. (10. Reichskonferenz der Allgem[eine]. Arb[eiter].–Union 
Deutschlands, 24.-27. Dezember 1931 zu Berlin), Berlin, 1932, Schw., S. 11, 13, 34, 42; Briefwechsel mit der RAA (Reichs-Arbeitsausschuss) 
der AAU, 1932, Archiv Harald Andersen-Harild, ABA, Kopenhagen. 

– SCHWERS, AUGUST, Bremen, AAU 1919-1929?; KAPD 1920-1932. 

Quelle: Ph. B., Dutch-German Communist Left, https://libcom.org/files/dutchleft.pdf; Archiv Andersen-Harald, ABA, Kopenhagen. 

– SEEMANN, JOHANN [=Bernard Reichenbach] 

– SEIDEL, WILLI, Berlin, KAPD-Opposition 1927-1928 während des Streites um den „Fall 
Schwarz“. 

Quelle: Rundschreiben Nr. 7, Zur Information, Nov. 1927, Berlin, S. 2-7. 
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– SEIFERT (oder SEYFERT), WALDEMAR VIKTOR, AAU Ostsachsen, Delegierte der 3. Konferenz der 
AAU in Leipzig (12.–14. Dez. 1920); er verteidigt die föderalistischen Positionen: 

„(Seifert) verwahrt sich gegen die Festsetzung eines einheitlichen Programms, da in jedem 
Wirtschaftsbezirk die Verhältnisse anders sind. In Ostsachen ist das Proletariat am weitesten 
vorgeschritten. Das ist zu ersehen an seiner Negation der politischen Parteien überhaupt und auch daran, 
dass die Genossen in Ostsachsen Volksversammlungen als bürgerliche Propagandamittel überwunden 
haben“. 

In 1932-1933 ist er Mitglied der „Roten Kämpfer“ in Dresden; später in der Untergrund 
Roten Hilfe tätig. Er wurde verhaftet und angeklagt. 

Quellen: Lageberichte Nr. 21 (BArch, R 1507/2004); Bundesarchiv Lichterfelde: Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Dresden (DY 
55/V 287/432): Seifert, Waldemar Viktor; Anklageschrift (Abschrift); illeg. Parteiarbeit („Rote Hilfe“), 1933–1934; Barrikade Nr. 7, April 
2012; Olaf Ihlau, Die rote Kämpfer. Ein Beitrag zur Geschichte der Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik und im Dritten Reich, 
Politladen-Reprint Nr. 8, Erlangen 1971, S. 79. 

 

 
Franz Wilhelm Seiwert [Photo: August Sander]. 

 – SEIWERT, FRANZ WILHELM (1894-1933), geboren am 9. März 1894 in Köln, im bäuerlichen 
Elternhaus katholisch erzogen. Er litt seit dem 7. Lebensjahr an einer unheilbaren 
Röntgenverbrennung und war schon vor dem Ersten Weltkrieg als bildender Künstler tätig, 
schuf Holzschnitte, Aquarelle und Plastiken, später auch Ölbilder. Während des Krieges kam 
er mit Revolutionären in Verbindung, schloß sich der Antinationalen Sozialistenpartei 
von Franz Pfemfert an und ging 1920 zur KAPD. Er war 1919/20 mit Ret Marut (Otto Feige) 
verbunden, der seit seiner Flucht nach Mexiko als B. Traven weltberühmt wurde, und beide 
veröffentlichten im Ziegelbrenner gemeinsame Arbeiten. Vor allem in der Aktion erschienen 
Seiwerts Grafiken, aber auch Artikel, zwischen 1919 und 1923 schrieb er wichtige 
revolutionstheoretische Aufsätze. 

Mit Otto Rühle, Franz Pfemfert und James Broh schloß er sich der AAU-Einheitsorganisation 
(AAUE) an, in der er als radikaler Gegner der Weimarer Republik führend aktiv blieb. Seine 
sporadische Mitarbeit in der IAH 1923 sowie 1925/26 einige Artikel im Kölner KPD-Organ 
Sozialistische Republik (darunter einer seiner typischen Holzschnitte als Aufmacher der 
Zeitung zum 1. Mai 1925) bedeuteten keine Abwendung vom Linksradikalismus, sondern 
waren ein Versuch, politisch Einfluß zu nehmen. Seiwert gehörte zu den frühen 
linksradikalen Kritikern des Bolschewismus, wobei er sich als Kommunist verstand. Als ein 
sehr bekannter Künstler blieb er der Aktion und Pfemfert mit Beiträgen treu. Das Blatt 
druckte von ihm (neben Conrad Felixmüller, Rüdiger Berlit, Heinrich Hoerle oder Karl Holtz) 
auch Titel-Holzschnitte, z. B. im November 1922 „Klassenkampf“ oder im Juni 1924 „Ein 
deutsches Stilleben“ (mit einem Hakenkreuz-Stahlhelm). 1926 erschien von ihm ein 
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„Rundbrief“ an die „Genossen der AAU (E)“. Ab Oktober 1929 gab er in Köln mit Hoerle als 
„Organ der Gruppe progressiver Künstler“ die Zeitschrift a bis z heraus. Unter seiner 
alleinigen Redaktion brachte die letzte Nummer vom Februar 1933 seinen prophetischen 
Holzschnitt „8000 Gefangene“. 

Franz W. Seiwert blieben Verfolgungen in der Nazi-Diktatur erspart, da er schwerkrank 
bereits am 3. Juli 1933 starb. 

Quellen: F.W. Seiwert: „Die Entwicklung der kommunistischen Bewegung in Deutschland“, Die Aktion Nr. 39/40, 15. Oktober 1922, S. 552-
554; Die Funktion der Intellektuellen in der Gesellschaft und ihre Aufgabe in der proletarischen Revolution, Die Aktion, Heft 11, 15. Juni 
1923, S. 281–285; F. W. Seiwert: Gemälde, Grafik, Schriften, Prag 1934; Uli Bohnen, Das Gesetz der Welt ist die Änderung der Welt. Die 
rheinische Gruppe progressiver Künstler (1918-1933), Karin Kramer Verlag, Berlin 1976; Riccardo Bavaj, “Die bestehende Welt restlos mit 
Gewalt beseitigen”. Der Künstler Franz W. Seiwert und sein Kampf gegen den Weimarer Staat, Geschichte im Westen, Nr. 22, 2007, S. 41–
65; Lynette Roth (Hrsg.), Köln progressiv 1920-33: Seiwert, Hoerle, Arntz, König, Köln 2008; Bundesstiftung: Biographische Datenbanken: 
https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 

– SENGEBUSCH, KAPD, Redakteur der KAZ, 1924. 

Quelle: Ernst Ritter, op. cit.: Lageberichte Nr. 109, BArch, R 1507/2025, 20. Dezember 1924. 

– SENGSPIEL, alias SCHMID, KAP Redakteur, Berlin. 

Quelle: Ernst Ritter, op. cit.: Lageberichte Nr. 48, BArch, R 1507/2012 , 4. August 1921. 

– SETZKORN, WILLI [= KARL REIMANN] 

– SEUFERT, GREGOR (1889-?), Glasmacher, KPD, dann KAPD-Mitglied, wegen „Beihilfe zum 
Hochverrat“ vom Standgereicht Aschaffenburg (Bayern, Unterfranken) am 28. Juni 1919 zu 1 
Jahr und 6 Monaten Festung, Festungshaft in Niederschönenfeld (Bayern, Donau-Ries); Ende 
März 1921 auf Bewährung entlassen. 
 
Quelle: Ernst Ritter, op. cit.; http://www.muehsam-tagebuch.de/pdf/Register-Band-8.pdf 

– SIEBENBORN, Essen, Arbeiter, KAPD (Essener Richtung), KAI. 

Quelle: IISG, Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer, map 219-221 (http://aaap.be/Pages/KAPD-Congresses.html). 

– SIGRIST, ALBERT [= ALEXANDER SCHWAB] 

– SILBERMANN, KAPD Funktionär, Flensburg. 

Quelle: Detlev Siegfried, Das radikale Milieu. Kieler Novemberrevolution, Sozialwissenschaft und Linksradikalismus 1917-1922, Springer 
Fachmedien, Wiesbaden, Juli 2004, S. 133.  

 – SILBERSTEIN, LEO (1900-?), Baupolier, Berlin, 1919 KPD und AAU, seit April 1920 KAPD, 
Reichskassierer, Bezirksobmann des III. und IV. Unterbezirks (Wedding-Prenzlauer Berg). 

1945 Mitarbeit im Institut für Publizistik; 1947 Verhaftung, nach längerer Haft Freilassung 
mit der Auflage im Weiland GIS für das NKWD zu arbeiten, offenbarte sich aber Weiland, 
Februar 1949 Verhaftung, zusammen mit Oskar Hippe und Walter Haas zu 25 Jahren 
Zuchthaus verurteilt. 1956 entlassen, wieder Kontakte zur SWV. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 188. 
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 – SIZIUS, SICIUS (= Schekel), Pseudonym von LEO FICHTMANN*, mehrmal für 
Geschäftsplünderungen festgenommen, Delegierte Berlin-Mitte, Reichskonferenz der KPD, 
Dez. 1918; nach dem Gründungsparteitag politischer Leiter des Unterbezirks Berlin-Mitte, 
1920 KAPD. 

Quelle: Hermann Weber (Hrsg.), Die Gründung der KPD. Protokoll und Materialen des Gründungsparteitages der Kommunistischen Partei 
Deutschlands 1918/1919, Dietz Verlag, Berlin 1993, S. 341.  

– SPINNRATHS (oder SPINNRAD), PETER, Essen, KPD während des März 1920 Aufstandes an der 
Ruhr. Mitglied des Vollzugrates mit der Beaufsichtigung des Polizeipräsidiums beauftragt, 
hatte er die Löhnungsgelder für die bewaffneten Arbeiter unterschlagen. Im April 1920 tritt 
er der KAPD bei. 

Während des Kongresses der KAPD im August 1920 drückt er sein volles Misstrauen 
gegenüber den Syndikalisten der Freien Arbeiter-Union aus: 

„Wir haben in unserer Organisation der A.A.U. mit der Freien Union manche bittere Erfahrung gemacht. 
Es war leider nicht möglich, in sachlichen Auseinandersetzungen die Differenzpunkte zu klären. Wir 
mussten gegen die Syndikalisten einen scharfen Trennungsstrich ziehen… Rocker und Kater lehnen die 
Gewalt in jeder Beziehung ab. Die Stellung der Partei zur Betriebsorganisation ist eine erfreuliche. Wenn 
hier erklärt wurde, dass die Partei und die B.O. ein Ganzes bilden sollten, so wird sich das praktisch nicht 
durchführen lassen. Wir haben erfahren, dass innerhalb der B.O. keine kommunistische Parteipolitik 
getrieben werden darf“. 

Quellen: Erhard Lucas, Märzrevolution 1920. Band 3: Die Niederlage, Verlag Roter Stern, Frankfurt/Main 1978, S. 136; KAPD Tagung, August 
1920: http://www.left-dis.nl/d/kapd0820.pdf. 

– STAHL [=ARTHUR GOLDSTEIN] 

– STARKE, ELSE, KAPD Opposition, Berlin 1927. 

Quelle: Kommunistischer Arbeiter, Berlin, 1927. 

– STECHERT, KURT (1906-1958), Berlin, Schriftsteller, Journalist, Metaller, 1932-1933 „Rote 
Kämpfer“. Emigrierte 1933 in die Tschechoslowakei und 1936 nach Schweden. Mitglied der 
Gewerkschaftsgruppe und der SoPaDe (SPD-Vorstand im Exil in Prag und Paris). Soll ein 
erfolgreicher Exilschriftsteller gewesen sein. 

Er eröffentlichte 1945 im Verlag Berman-Fischer Wie war das möglich und Dreimal gegen 
England. Rückkehrversuche blieben erfolglos. Er blieb daher in Stockholm und arbeitete als 
Metaller in einem Kabelwerk, in dem er auch gestorben ist. 

Quellen: Kurt Stechert, Wie war das möglich? Der Ursprung des Dritten Reiches in historischer und soziologischer Sicht. Die dokumentierte 
Darstellung der Ursachen und Wurzeln der verhängnisvollen politischen Umwälzung unserer Zeit, Bermann-Fischer, Stockholm, 1945; Jan 
Foitzig, Zwischen den Fronten, Verlag Neue Gesellschaft, 1986; Anne E. Dünzelmann, Stockholmer Spaziergänge: Auf den Spuren deutscher 
Exilierter 1933-1945, Bremen, 2015. 

– STEFFEN, KURT (23.9.1904–9.10.1968), Werkzeugmacher, Berlin, geboren in Berlin, Sohn 
eines Kunstschlossers. Von 1919 bis 1922 gehörte er der FSJ, danach der KAJ, 
Jugendorganisation der KAPD, an. 

Nach 1923 tritt er der KJD. In 1925 wird er Mitglied der KPD. Referent der BL Berlin-
Brandenburg, ab 1928 freischaffender Autor von Kurzgeschichten für die Rote Fahne, Berlin 
am Morgen und für die Linkskurve. 1932 wurde er 2. Sekretär des von der KPD gelenkten 
BPRS. 
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Nach 1933 Mitglied einer illegalen Gruppe des BPRS unter Leitung von Hans Schwalm (Jan 
Petersen), ehemaliger KAPD, ab 1935 selbst Leiter der Gruppe, er gehörte auch der illegalen 
Leitung des UB Berlin-Weißensee an. Steffen wurde am 8. Oktober 1935 verhaftet und vom 
Kammergericht Berlin zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt. Im November 1941 aus dem 
Zuchthaus Sonnenburg freigelassen. 

Von 1946 bis 1948 Vorsitzender der SED Berlin-Weißensee. Von 1949 bis 1953 Referent im 
DDR-Amt für Information, später Lektor im Verlag Neues Leben. Kurt Steffen starb 1968 in 
Ost-Berlin. 

Quelle: Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 

– STENDEBACH, GEORG (8.2.1898-?), Schlosser, Elberfeld, März 1920 Rote Armee an der Ruhr, 
Mitglied des Aktionsausschuss in Elberfeld , linker KPD, April 1920 KAPD. 

In 1935 verfolgt als Widerstandskämpfer einer KPD-Gruppe in Wuppertal; er entfloh sich 
nach Holland, um die Aktivität der Roten Hilfe zu fortsetzen; er wurde den 29 Dezember 
1944 verurteilt zu 12 Jahre Festung. 

Quellen: Erhard Lucas, Märzrevolution 1920. Band 3: Die Niederlage, Verlag Roter Stern, Frankfurt/Main 1978; Ursula Albel / 
Christian Schott: „Verfolgt, Angeklagt, Verurteilt – Politischer Widerstand und oppositionelles Verhalten in Wuppertal 1933–1945, 
Achterland Verlagscompagnie, Oktober 2001: http://www.wuppertaler-widerstand.de/verfolgt-angeklagt-verurteilt.pdf. 

– STEPHAN, RICHARD (1901?-1947?), Berlin, vor 1933 KAPD oder KAU Funktionär, 1946 SED, im 
Arbeitsamt Wedding Jugendeinsatzleiter, im Kreis um Alfred Weiland. Seine Frau führte den 
Haushalt von Margot Honecker, die Frau von Erich. Gestorben in dem NKWD Speziallager Nr. 
1, Bad Liebenwerda-Neuburxdorf (Elbe-Elster)? 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland 
(1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 206. 

– STERN, PAUL, Berlin, Funktionär der KAJ, Jugend-Organisation der KAPD; 1924 
Reichsarbeitsausschuss (RAA). 

Quelle: Rote Jugend, Organ der KAJ, Berlin; Lagebericht Polizei Präsidium Berlin, Ende Oktober 1927. 

– STERZING, EMIL, alias STÖRZING?, KAPD Gotha (Thüringen), Delegierte. Während des 
September 1921 KAP Kongresses, bestätigt er, dass: 

„Die Partei ist schwach in manchen Bezirken und besonders in Sachsen. Deshalb ist es Aufgabe der 
Jugend, die auch tüchtige Kräfte in der Partei hat, diese tüchtigen Kräfte in der Partei zu halten“. 

Quelle: Februar 1921 KAPD Kongress in Gotha: http://www.left-dis.nl/d/kapd02.21.pdf; September 1921 KAPD Kongress in Berlin: 
www.left-dis.nl 

– STROHMEYER, ROBERT (5.3.1896-?), Kiel (Elisabethstraße 85), später Wilhelmshaven, geboren 
in einer Kieler bürgerlichen Familie, Sohn eines Zeitungskorrespondenten; Januar 1919 KPD, 
April 1920 KAPD; Bezug der KAZ; März 1922 aus der Partei ausgeschlossen, tritt in die 
Essener Richtung ein. 

Quellen: „Fünfter außerordentlicher Parteitag der KAPD in Hannover“, KAZ (Essener Richtung), Nr. 7, 9, 11, 1922; Das radikale Milieu. Kieler 
Novemberrevolution, Sozialwissenschaft und Linksradikalismus 1917-1922, Springer Fachmedien, Wiesbaden, Juli 2004, S. 115. 

– SULA, KARL, Berlin-Neukölln, wahrscheinlich Sympathisant der Unionistischen Bewegung, 
„für den Inhalt verantwortlich“ einiger Broschüren der KAPD und der KAZ, Berlin. 

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=2637
https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=2637
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Quelle: Rußland bewaffnet die Reichswehr Von der Revolution zur Konterrevolution, Verlag Buchhandlung für Arbeiter-Literatur, KAPD, 
Berlin.  

 
Anton Swittala, AAUD Hamburg, Januar 1919-Januar 1920. 

– SWITTALA, ANTON, alias EMIL WERNER (1896-1970), Hamburg, Hafenarbeiter, 1919-1920 AAUD, 
Dezember 1920 KPD, Oktober 1927 Sekretär des proletarischen Unterbezirks Hamburg-
Barmbek, 1931 Militärische sowjetische Schule in Moskau, danach Bezirksleitung 
Wasserkante; 1935 UdSSR, Militär-Instrukteur, Leningrad; Mai 1937-1939 Brigadist in 
Spanien. 

Mai 1945 Rückkehr in die SBZ als Mitglied der Initiativgruppe Gustav Sobottka; später 
Generalmajor und Chefinspekteur der DDR Volkspolizei (VP). 

Quellen: Hermann Knüfken, Von Kiel bis Leningrad, BasisDruck, Berlin, 2008, S. 470; Dieter Marc Schneider, Saarpolitik und Exil, 1933-1955: 
http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1977_4_4_schneider.pdf 

– TÄUBER, MAX?, Friedrichsort-Pries (Kiel), KAPD Funktionär. 

Quelle: Das radikale Milieu. Kieler Novemberrevolution, Sozialwissenschaft und Linksradikalismus 1917-1922, Springer Fachmedien, 
Wiesbaden, Juli 2004, S. 118.  

– THIEMANN, GERHARD, KAPD, Bitterfeld-Werdau, Arbeitslose. Während der 1921 März-Aktion 
führte der KAPD Gerhard Thiemann eine Arbeiterkompagnie (150 Mann). Er hatte in 
Bitterfeld das Rathaus gestürmt und Amtsgericht, Post und Bahnhof besetzt. Am 29. März 
waren sie auf Befehl der Kampfleitung nach Leuna unterwegs. Hölz übernahm auch hier 
wieder unwidersprochen das Kommando und führte die 400 bis 500 Mann um Halle herum 
nach Osten, wo sie am 1. April bei Beesenstedt von Polizeieinheiten gestellt und aufgerieben 
wurden. Zwei Kommunisten starben, als die Polizei am 29. März die „Kampfleitung“ in Halle 
aushob. 

Max Hölz nach, während der Kämpfe, war Thiemann „ungemein tapfer. Er gönnte sich keinen 
Augenblick Ruhe, war immer auf dem Posten, und sein gutes Beispiel wirkte anfeuernd auf 
die Truppe. Ich hatte Thiemann während der wenigen Tage, die ich mit ihm zusammen 
kämpfte, lieben und schätzen gelernt. Er war der Typ des einfachen, uneigennützigen und bis 
zur Selbstaufopferung tapferen Proleten“. 

Den 24. Dezember 1921 sendet er zusammen mit Peter Utzelmann* und Bodislaus Müller*, 
alle in der Lichtenburg Festung eingesperrt, diese Adresse „an alle proletarischen 
Klassengenossen“: 

„Der Kapp-Putsch ist nunmehr mit fünf Jahren Festungshaft ‚gesühnt‘. Zur Sühne des Märzaufstandes 
mussten annähernd 3.000 Jahre Zuchthausstrafen verhängt werden. Proletarier! Wir können nur 
freigesprochen werden wenn wir uns selbst freisprechen. Dieses Proletariat – und wir sind ein Teil des 
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Proletariats – kann nur durch das Proletariat befreit werden… Wir erwarten nicht von den einzelnen 
Parteien, sondern von der Arbeiterklasse Deutschlands Solidarität und Hilfe. Versagt Ihr sie uns, so 
werden wir als Schandfleck für Euch zu sterben wissen“. 

Quellen: „Arbeiter! Genossen!“, Lichtenburg, 24. Dezember 1921, KAPD, Berlin [Schweizerisches Sozialarchiv, Zürich, 335-388a-17]; Max 
Hoelz: Vom „Weißen Kreuz“ zur roten Fahne (1929).  

– THIESSEN [= JOHANNES GRAUDENZ] 

– THOMAS, ARTHUR, Düsseldorf, KPD; 1920 KAPD. Nach dem Aufstand an der Ruhr, trat er in 
die KAPD. Er war, mit Carl Minster*, Alfred Schroer* (Essen), Peter Spinnraths (Essen), Otto 
Bovensiepen* (Mühlheim), Oskar Nickel* (Mühlheim), Georg Stendebach* (Elberfeld), und 
Karl Ensmann (Elberfeld), ein der Führer des Aufruhrs. 

Quellen: August 1920 KAPD Parteitag: www.left-dis.nl; Erhard Lucas, Märzrevolution im Ruhrgebiet. März/April 1920, Band 1, März Verlag, 
Frankfurt/Main, 1970, S. 258; Märzrevolution 1920, Band 3 Die Niederlage, Verlag Roter Stern, Frankfurt am Main 1978. 

– THYSSEN [= JOHANNES GRAUDENZ] 

– THYSSEN, JULIUS, Berlin-Moabit, KAPD/AAU; ca. 1928 Bruch mit der KAPD, AAU; danach 
1931-33 KAU.  

Nach 1945-1946 politische Verbindung mit Alfred Weiland und der GIS. 

Quellen: Protokoll der Vereinigungs-Konferenz der A.A.U.D. und A.A.U.D.E. (10. Reichskonferenz der Allgem[eine]. Arb[eiter].–Union 
Deutschlands 24.-27. Dezember 1931 zu Berlin), Berlin, 1932, S. 39, 41-42, 44 (http://aaap.be/Pages/KAPD-Congresses.html); Michael 
Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT 
Verlag, 2000, S. 207, 362. 

 – TIETZ, WILHELM (1906-?), Sanitäter, Berlin-Lichtenberg, seit 1924 KAPD/AAU; am Ende der 
20. Jahre Redakteur der KAZ und des Kampfruf; 1932 als verantwortlicher Redakteur zu 
kurzer Haftstrafe verurteilt; nach 1933 illegale Arbeit in der „Rote Kämpfer“ Gruppe. 

Nach 1945 SED, aktives Mitglied der GIS in Berlin-Lichtenberg, nach 1949 Lagerverwalter im 
Gästehaus der DDR. Den 23. März 1951, wurde er in Ost-Berlin zusammen mit Adam 
Metzger verhaftet. Befreit, blieb er in freundliche Verbindung mit seinem ehemaligen RK 
Genossen und „diskutierte mit ihm stundenlang über die Weltrevolution“. 

Quellen: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred 
Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 134; Andreas Petersen, Eine Liebe in Trauma-Deutschland, Der „Tagesspiegel“-Herausgeber 
Walther Karsch und die Journalistin Pauline Nardi: www.zeitundzeugen.ch/Download/Karsch-Nardi.pdf. 

   

Tombrock mit Bertolt Brecht, Schweden, 1941? / Tombrock, 1962, Zeche Helena, Alten Essen 
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– TOMBROCK, CHRISTIAN JOHANN RUDOLPH, alias TOMBROCK HANS, SERVUS (21.8.1895–18.8.1966), 
Anstreicher, Schlepper, Schiffsjunge, Metallarbeiter, Maler, Hörde (Dortmund), KPD, später 
Sympathisierender der KAPD, sogenannte „Reichswehrspitzel“ (zufolge Erhard Lucas), 
wahrscheinlich von KPD-Leuten verleumdet. Als Matrose in der Kriegsmarine, 1918 
desertierte er und wurde Teilnehmer der November-revolution in Kiel. Am Ende des Krieges 
trat er der Kommunistischen Partei (Spartakusbund) bei. Während der Ruhr Unruhen 1919 
wurde er als Spartakistenanstifter verhaftet. 1920 nahm er an den bewaffneten Kämpfen 
gegen den Kapp-Putsch teil und marschierte mit der Roten Ruhrarmee in Dortmund ein; 
danach zu einer langen doch verkürzten Haftstrafe, verurteilt, bis 1924 inhaftiert. Als 
Vagabund und Künstler, veröffentlichte Tombrock 1928 seine erste größere Arbeit: die 
Vagabundenmappe. Er wurde der bedeutendste Maler und Graphiker der Gruppe 
„Bruderschaft der Vagabunden“ (1927-1933). 1933 floh er vor den Nazis in die Schweiz, 
später nach Schweden, wo er 1939 Bertolt Brecht kannte. Er illustrierte Brechts Das Leben 
des Galilei. 

1949 ging Tombrock in die DDR und lehrte Kunst in Weimar. 1952 bis 1953 lehrt er an der 
Hochschule für angewandte Kunst in Berlin-Weißensee, wo Brecht seit 1949 wohnte. Beide 
setzten ihre Zusammenarbeit fort. 1953 verließ Tombrock Ost-Deutschland und ging mit 
einem Großteil seiner Schüler in den Westen. Er lebte und arbeitete als freier Künstler in 
Hamburg, Dortmund und Stuttgart. 

 
Quellen: Erhard Lucas, Märzrevolution im Ruhrgebiet. März/April 1920, Band 1, März Verlag, Frankfurt/Main, 1970, S. 293, 322; Heinz 
Georg Podehl: Hans Tombrock. Der Maler aus HördeI, Ed. Podehl, Dortmund, 1996, S. 26; wikipedia: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Tombrock. 

– UHLEMANN, GEORG, Berlin, Sympathisant oder Mitglied der KAJ, Berlin. 

Quelle: Rote Jugend, Berlin, 1920-1930 (IISG: ZDK 1503). 

 
Photo (1947): Hans-Rainer Sandvoß, Die „andere“ Reichshauptstadt. Widerstand aus der Arbeiterbewegung in Berlin von 1933 – 1945, 

Lukas Verlag, 2007 

– UTZELMANN, FRANZ PETER (1.5.1895–8.5.1972), alias KEMPIN, geboren in Berlin; Tischler, seit 
1913 in der SPD; vorübergehend in Hamburg, dann sechs Jahre Seefahrt (1912-1918). 1915 
zur Kriegsmarine einberufen, kam zur Matrosendivision in Wilhelmshaven, im März 1917 
nach Flandern, 1918 wegen „nicht einwandfreier Gesinnung“ nach Kiel. Im November 1918 
aktive Teilnahme am Matrosenaufstand; Mitte November bei der Volksmarinedivision in 
Berlin. Mitglied des Spartakusbundes und der KPD, an den Januarkämpfen 1919 beteiligt. 
Mit der Mehrheit der Berliner Kommunisten gehörte er zum linken Parteiflügel. 

Im April 1920 ist er einer der Mitbegründer der KAPD, in der er führende Funktionen ausübte. 
Redakteur in Halle, in Mitteldeutschland beim Aufbau der KAPD und der AAU tätig, war er 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Tombrock
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(mit Max Prenzlow* und Gerhard Thiemann*) unter dem Pseudonym KEMPIN KAPD-Leiter bei 
der März-Aktion, insbesondere in den Leuna-Werken.  

Utzelmann und Prenzlow wußten nichts von der Zustimmung der Berliner KAP-zentrale zu 
den Aufstands-Parolen der VKPD und der Komintern; sie hielten auf Grund ihrer Kenntnis der 
Lage im mitteldeutschen Industriegebiet einen Aufstandsversuch für „unsinnig“ und wollten 
über den Generalstreik nichthinausgehen. Sie verurteilten, sowie Otto Rühle*, 
Hoelz‘ Vorgehen in der schärfsten Weise. So wäre darin die wesentliche Ursache für das 
Verbleiben der Leuna-Truppen im Werksbereich und ihre Einrichtung auf den Defensivkampf 
zu sehen.  

Erst nach dem Scheitern der März-Aktion wurde KEMPIN von der KPD-Presse als Spitzel 
bezeichnet (Volkszeitung, 8. April 1921: „Kommunistische Dolchstoß Legende“). Später, in 
seiner Autobiographie, behauptete Max Hölz, dass „Der Genosse Kempin-Utzelmann vom 
Leunawerk scheint sich die Thesen Otto Rühles zu eigen gemacht zu haben. Der Verbleib der 
bewaffneten Arbeiter im Leunawerk war, gelinde gesagt, ein unverantwortlicher Fehler, der 
sich auch bitter gerächt hat“.  

Später 1946 gab Utzelmann einen anderer Grund der Niederlage des Proletariats im 
Mitteldeutschland: die Unreife eines jungen Proletariats, zu dem keiner politische 
kommunistische Weg gezeigt war: 

„Hieraus ergibt sich auch ohne weiteres die Tatsache eines jungen Industrieproletariats, fast ohne 
Kriegs- und Vorkriegserfahrungen mit schwachen geistigem Fundament… Nur eine ganz klare und von 
allen Illusionen freie Politik konnte schwere Niederlagen abwehren… Der Kampf konnte siegreich nur 
vollendet werden, wenn auf der ganzen Linie gekämpft und er nur vorläufig um das eine Ziel, geführt 
wurde“. 

Am 21. Juni 1921 wurde Utzelmann vom Sondergericht Halle wegen „Hochverrates und 
Rädelsführerschaft“ zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt.  

Durch eine Amnestie 1922 freigelassen, trennte er sich ab 1923 von der KAPD und schloß 
sich der KPD an, bis 1924 Angestellter in der sowjetischen Handelsvertretung in Berlin. 1926 
trat er aus Protest gegen die Politik der Partei aus der KPD aus und schloß sich 1928 der 
von Paul Levi geführten Sozialwissenschaftlichen Vereinigung (SWV) an, er trat in die SPD ein, 
wurde Dez. 1932 aber wieder ausgeschlossen, da er am Aufbau der „Roten 
Kämpfer“ beteiligt war. Ab 1930 war er Handelsvertreter und Mitglied des 
Holzarbeiterverbandes. 

Nach 1933 illegale Arbeit für die SWV und für die „Roten Kämpfer“. Am 26. November 1936 
verhaftet und am 7. März 1938 vom Kammergericht Berlin zu dreieinhalb Jahren Zuchthaus 
verurteilt. Bis Juni 1940 im Zuchthaus Brandenburg, nach seiner Freilassung arbeitete er als 
Betriebsführer. 

1945 Abteilungsleiter im Haupt-Berufsamt des Magistrats von Groß-Berlin. Mitglied der 
KPD/SED, im Dezember 1945 Redakteur beim Berliner Rundfunk. Utzelmann hatte enge 
Kontakte zur Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD), kritisierte aber 
offen die Politik der Sowjetunion und der SED-Führung. Im Sommer 1948 Mitarbeiter der 
DWK, als Hauptdirektor Kontrolle der Holzindustrie für die Länder Brandenburg und 
Mecklenburg wurden ihm wegen seiner SED-Feindschaft Korruption und Amtsmißbrauch 
vorgeworfen. Aus der SED ausgeschlossen, war er von Mai bis November 1949 in 
Untersuchungshaft, dann flüchtete er im März 1950 nach West-Berlin. Im Oktober 1950 in 
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Abwesenheit vom Landgericht Eberswalde wegen „Devisenvergehens“ (sic) zu zwei Jahren 
Gefängnis verurteilt. 

Er engagierte sich 1950 in West-Berlin in der neugegründeten SWV sowie dem Bund Freiheit 
und Recht (BFR). Dieser war ein von der CIA manipulierter „antitotalitärer“ Opferverband. 

Franz Peter Utzelmann starb am 8. Mai 1972 in West-Berlin. 

Quellen: „Eine Ehre an Rosa Luxemburg“, Die Aktion 1921, S. 610; Franz Utzelmann, Verteidigungsrede vor dem außerordentlichen Gericht 
in Halle am 28. Juni 1921 (Bundesarchiv Berlin Lichterfelde); Max Hölz, Vom ‚Weißen Kreuz‘ zur Roten Fahne. Jugend-, Kampf- und 
Zuchthauserlebnisse, Berliner Malik-Verlag, Berlin 1929; Olaf Ihlau, Die Roten Kämpfer, Politladen, Erlangen 1971; IISG Amsterdam; Michael 
Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT 
Verlag, 2000, S. 144; Hans-Rainer Sandvoß, Die „andere“ Reichshauptstadt. Widerstand aus der Arbeiterbewegung in Berlin von 1933–1945, 
Lukas Verlag, 2007; Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de; Bundesarchiv Berlin Lichterfelde: „Franz 
Utzelmann – Kempin“, 1946. 

– VATTER, ALBERT, geboren am 17. März 1859 in Soldin in der Neumark, Sohn eines 
Nagelschmieds; erlernte den Beruf des Vaters, übersiedelte Ende der achtziger Jahre nach 
Magdeburg und arbeitete als Schmied. Während des Sozialistengesetzes gehörte er der 
illegalen sozialdemokratischen Organisation „Copra“ an, erwarb im Jahre 1900 die 
Gastwirtschaft „Bürgerhalle“ und gründete in Magdeburg-Buckau zunächst eine eigene 
Partei, schloß sich aber bald wieder der SPD an. Er stellte der Partei und den Gewerkschaften 
seine Lokale zur Verfügung. Durch vorteilhafte Grundstückskäufe kam er (bis zur Inflation) zu 
einigem Wohlstand. Vater war ab 1909 Stadtverordneter in Magdeburg-Sudenburg, in der 
Magdeburger SPD zählte er zu den Linken und wandte sich während des Weltkrieges gegen 
die Mehrheitssozialdemokraten. 1917 trat er der USPD bei, gehörte im November 1918 dem 
Arbeiter- und Soldatenrat in Magdeburg an. Bis April 1919 Polizeipräsident von Magdeburg, 
wurde Vater im Februar 1919 Mitbegründer der KPD und war erster Bezirksleiter von 
Magdeburg-Anhalt. Auf seinem Grundstück befanden sich die Geschäftsräume der BL. Nach 
Einmarsch der General-Maercker-Truppen im April 1919 tauchte Albert Vater unter, gehörte 
vorübergehend wie die Mehrheit der Magdeburger Partei der KAPD an. 

Er wurde im Februar 1921 verhaftet und wegen Hochverrats („Bildung bewaffneter Banden“) 
angeklagt. Der Prozeß endete mit einem Freispruch. In seinen letzten Lebensjahren sehr 
krank und schwerhörig, trat er im Mai 1921 als Parteisekretär und Bezirksleiter des VKPD-
Bezirks Magdeburg zurück. Zunehmende Existenzsorgen und eine weitere Verschlechterung 
seiner Gesundheit veranlaßten Albert Vater dazu, sich in der Nacht vom 7. zum 8. Februar 
1923 im Bahnhof von Halle zu erschießen. 

Quelle : Hermann Weber/ , S. 813-814; Albert Vater: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/ 

– VETTERMANN, MAX (11.10.1878-20.7.1937), Schlosser, AAU Chemnitz; geboren in Schönau 
bei Chemnitz; trat 1901 in die SPD ein. Im Weltkrieg zusammen mit Heinrich Brandler und 
Fritz Heckert in Chemnitz führend in der Spartakusgruppe tätig, Delegierter auf dem 
Gründungsparteitag der KPD, einer der Mitbegründer der KPD im Erzgebirge, 1919 Sekretär 
der KPD in Chemnitz; 1920-1921 AAU. 

Mehrere Jahre Orgleiter des Bezirks Erzgebirge-Vogtland. Vom VII. Jenaer Parteitag 1921 in 
den ZA der KPD und vom VIII. Leipziger Parteitag 1923 in die Beschwerde- und 
Revisionskommission gewählt. Vettermann gehörte zum rechten Parteiflügel, deswegen 
wurde er Mitte 1924 als Orgleiter abgelöst, blieb noch einige Wochen Sekretär für 
Gewerkschaftsfragen und kam dann in untergeordnete Positionen (Rote Hilfe usw.). 

Anfang 1929 aus der KPD ausgeschlossen, trat er der KPO bei und wurde deren 
Geschäftsführer im Bezirk Erzgebirge. Große Aufregung gab es im April 1929, als Vettermann, 

http://hdl.handle.net/10622/ARCH01508
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einer der alten KPD-Kämpfer, von KPD (und RFB) Stalinisten in einer Versammlung 
zusammengeschlagen und schwer verletzt wurde. Bis 1933 war er noch in der KPO aktiv, 
danach im Widerstand gegen das NS-Regime. Max Vettermann starb am 20. Juli 1937 im 
Krankenhaus in Rabenstein. 

Quellen: Lageberichte Nr. 50, 9. August 1921 (BArch, R 1507/2013); Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-
aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3b-1424.html?ID=5334. 

– VINK, ARTHUR, AAU/KAP Solingen (Düsseldorf). 

Quelle: Lageberichte Nr. 50, 9. August 1921 (BArch, R 1507/2013). 

– VINOKUROV [=HANS PETERMEIER] 

– VOGEL, HERBERT, alias BAUMGART, KAPD Berlin-Neukölln, Propaganda; enger Freund von 
Alfred Weiland; KAPD/AAU 1920-1929?, 1931-1934? KAU; nach 1946 Mitglied der SVW. 

Quellen: Lageberichte Nr. 39 (BArch, R 1507/2009); Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben 
des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 134. 

 
Heinrich Vogeler, Selbstbildnis 1909 [http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.kulturland-teufelsmoor.de/] 

– VOGELER, HEINRICH (12.12.1872–14.6.1942), Künstler, nach seinem Kunststudium hatte er 
den Barkenhoff 189 gekauft; 1919 KPD, 1920 AAU; geboren in Bremen, Sohn eines 
Kaufmanns und Eisenwarengroßhändlers. Er sollte eine kaufmännische Lehre beginnen, 
erkrankte schwer und durfte von 1890 bis 1895 seinem Wunsch entsprechend an der 
Kunstakademie Düsseldorf studieren. Danach gehörte er zum Künstler-Verein Worpswede, 
dort erwarb er den Barkenhoff, den er bis 1914 zu einem kulturellen Zentrum ausbaute, als 
Mittelpunkt wirkten zunächst u. a. Rainer Maria Rilke, Paula Becker und Otto Moderson 
sowie Martha Schröder (1879–1961), die er 1901 heiratete. Vogeler wurde ab 1901 einer der 
bedeutendsten Künstler des Jugendstils. 1914 meldete er sich als Kriegsfreiwilliger, war als 
Beobachter eingesetzt, wandelte sich aber 1917 zum Kriegsgegner. Beim Fronturlaub 1918 
richtete er einen Appell für den Frieden an den Kaiser und wurde daraufhin in eine 
Irrenanstalt eingewiesen. 

Er kam 1918 in den Arbeiter- und Soldatenrat Osterholz, veränderte dann den Barkenhoff in 
eine Arbeitskommune mit Arbeitsschule. Kurzfristig bis Februar 1920 in der KPD, eng 
mit Franz Pfemfert verbunden, an dessen Zeitschrift Die Aktion er mitarbeitete. Dann 1920 in 
der KAPD und der syndikalistischen AAU aktiv, wandte sich vom Jugendstil der modernen 
Kunst zu und verfaßte Bücher, u. a. Die Freiheit der Liebe in der kommunistischen 
Gesellschaft. 

Im September 1919 gehörte er zu den Begründern des »Bundes für proletarische Kultur« 
(der schon 1921 auseinanderbrach) und engagierte sich für den »Proletkult«. In dieser 
frühen kommunistischen Kulturorganisation waren Kommunisten, ebenso Anarchisten und 
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Syndikalisten aktiv, neben Vogeler wirkten radikalkommunistische Künstler (die in der 
späteren KPD keine Rolle spielten, deshalb im Handbuch nicht erfaßt sind), beispielsweise 
Hermann Schüller (1893–1948), der mit Erwin Piscator (1893–1966) auch das „Proletarische 
Theater“ in Berlin organisierte. Im Bund für proletarische Kultur waren Arthur Holitscher 
(1869–1941), Max Barthel (1893–1975), Ludwig Rubiner (1882–1920, vgl. auch Frida 
Rubiner). Vogeler war zugleich verbunden mit Oskar Kanehl, Max Hermann-Neiße (1886-
1941), Franz W. Seiwert und vielen anderen, die bald mit dem Parteikommunismus brachen, 
ebenso mit Eduard Fuchs, Adam Scharrer und Franz Jung. Im Sommer 1920 hatte sich 
Martha Vogeler von ihm getrennt und lebte mit Ludwig Bäumer zusammen. 1923 reiste 
Vogeler mit seiner späteren Frau Sonja Marchlewskaja (1898–1983), der Tochter von Julian 
Marchlewski, erstmals in die Sowjetunion, und schloß sich 1924 wieder der KPD an. Den 
Barkenhoff, den er mit seinen berühmten und umstrittenen Fresken geschmückt hatte, 
überließ er der Roten Hilfe als Kinderheim. Inzwischen ein berühmter Künstler, gehörte 
Vogeler 1928 zu den Gründern der „Assoziation Revolutionärer Bildender Künstler“. 

Die sogenannte „ultralinke“ Wende der KPD 1929 führte in allen kommunistischen 
Nebenorganisationen zu Ausschlüssen, besonders in der Roten Hilfe, zu der Vogeler in 
engster Beziehung stand. Seine Mitstreiter, etwa Eduard Fuchs oder der Generalsekretär der 
RHD Jakob Schloer verloren ihre Funktionen, wurden aus der Partei entfernt und gingen zur 
KPO. Da sich Vogeler mit den Altkommunisten der KPO solidarisierte, wurde auch er 1929 
aus der KPD ausgeschlossen und wie üblich beschimpft. Er hielt zwar enge Verbindung zur 
KPO, war aber politisch nicht mehr organisiert. 

Im Sommer 1931 übersiedelte Vogeler ganz in die Sowjetunion, dort künstlerisch tätig, 
unternahm er in der UdSSR viele ausgedehnte Reisen und erlebte Ausstellungen seiner 
Werke, etwa der umstrittenen Komplexbilder. Nach 1933 engagierte er sich politisch gegen 
die NS-Diktatur in Deutschland. Während der stalinistischen Säuberungen zwar nicht 
verhaftet, überlebte aber verarmt. Im Herbst 1941 wurde Vogeler nach Kasachstan evakuiert, 
litt in dieser Verbannung, bereits todkrank, unter schrecklichen Entbehrungen. Erst im Mai 
1942 wurde er ins „Hospital“ des Kolchos „Budjonny“ eingeliefert, wo Heinrich Vogeler am 
14. Juni 1942 starb. 

[Seine Tochter Marie Luise (Mieke) (1901–1945) war die Frau von Gustav Regler. Der Sohn Jan Vogeler (1923-

2005), geboren in Moskau aus der Ehe mit Sonja Marchlewskaja, kam auf die Komintern-Schule, war im 
Zweiten Weltkrieg Soldat der Roten Armee, danach Philosophie-Professor an der Lomonossow-Universität in 

Moskau, übersiedelte später nach Deutschland. Jan Vogeler starb in Worpswede]. 

Quelle: Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de; Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Vogeler. 

– VOIGT, FRITZ (24.4.1901-1972?), Naumburg (Sachsen-Anhalt), Maurer, Teilnahme an der 
Novemberrevolution in Kiel. 1919, nach Naumburg zurückgegangen, Mitglied des 
Spartakusbundes. Nach März 1920 (Kapp-Putsch) Verhaftung, Verurteilung zu 1 Jahr und 9 
Monaten; amnestiert, nimmt er am März 1921 Leuna-Aufstand teil. 1920-1922 KAPD, 1923 
KPD, später RFB (Roter Frontkämpferbund), Freidenkerbewegung. Ab 18. April 1945 war er 
auf Vorschlag der „Antifa“ Koalition in der Ortspolizeibehörde in Naumburg eingesetzt. 
Inzwischen Polizeileiter. 1947 verließ er die Polizei als Oberleutnant. Wegen einer schweren 
Erkrankung (Lungentuberkulose) lehnte er eine Versetzung ab. Dann in Parteifunktionen 
(SED, Orts– und Kreisleitung). Später 2 Jahre hauptamtlich im MfS (Stasi) tätig. 

Quelle : http://www.naumburg-geschichte.de/geschichte/uebersichtwiderstand.htm.  

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=5336
http://www.naumburg-geschichte.de/geschichte/uebersichtwiderstand.htm
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– VOIGT, KARL, Berlin-Süden, KAPD. 

Quelle: „Abonnements-Annahme-Stellen für die KAZ in Groß-Berlin“, KAZ Nr. 34, Mai 1924. 

– VOß, F., AAUE, gesetzlicher Verantwortlicher der Halbmonatszeitschrift Die Einheitsfront, 
Berlin. 

Quelle: Die Einheitsfront, Organ der AAUE, Berlin. 

– VOß, PAUL (1916-1934), junger Freund von Alfred Weiland und Mitglied der KAU; ermordet 
von der SA im KZ Columbia Haus (Berlin-Tempelhofer Feld). Das Columbia-Haus war ein Ort 
völliger Rechtlosigkeit in der Verantwortung der Gestapo. Die Gefangenen wurden von den 
SS-Wachmannschaften erniedrigt, misshandelt, gefoltert und eine unbekannte Zahl 
ermordet. 

Quellen: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred 
Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 119; Kurt Schilde, Johannes Tuchel, Columbia-Haus. Berliner Konzentrationslager 1933-1936, 
Edition Hentrich, Berlin 1990. 

 
Rudolf Helmut Wagner, RUDOLF SPRENGER [Photo: 1948? New York; unbekannte Quelle]. 

– WAGNER, RUDOLF HELMUT (HELMUT) [5.8.1904–22.4.1989], alias RUDOLF SPRENGER, H.W., S.P., 
geboren in Dresden, Lehrer, Techniker, Soziolog. Ausbildung an einer Techniker-Schule; 
Lehrer in der Erwachsenenbildung (1925-1932) tätig, später im amerikanischen Exil 
Werkzeugmacher, später Soziologe. 

1928-1931 veröffentlichte der sehr junge Dresdner Soziolog Broschüren oder Bücher über 
Geschlecht und Gesellschaft (1928), Das Wesen der Geschlechtsliebe (1930), Sport und 
Arbeitersport (1931). 

Um 1929, einer der Führer der Linksopposition in der Dresdner SPD; Kontakte zur Berliner 
SWV, Aufbau einer Dresdner „Rote Kämpfer-Gruppe“. Entscheidender Einfluss auf die 
Jungsozialisten. Auf deren Reichskonferenz Ostern 1931 Sprecher des radikalen linken 
Flügels. Mit-Initiator des Jungproletarischen Ordnerdienstes. Veröffentlichung des Buches 
Sport und Arbeitersport 1931. Er war der Autor des Aktionsprogrammes der „Gruppe 
revolutionärer Sozialisten“, das am 22. September 1931 auf der Sonderkonferenz der SPD-
Opposition Dresdens diskutiert wurde. Er wurde deshalb am 29. September aus der SPD 
ausgeschlossen. 

Danach maßgeblich an der Formierung der „Rote Kämpfer“ Gruppe beteiligt. Er konzipiert 
(allein oder mit der Hilfe der „Roten Kämpfer“?) die Thesen über den Bolschewismus, die im 
August 1934 in Amsterdam von der GIK veröffentlicht wurden. Die Bolschewiki sind als 
„bürgerlich“ geschildert und die Russische Revolution als eine „nur-bürgerliche“ Revolution: 

„45. Die Politik der Bolschewiki selbst erhebt sich in der Revolutionsperiode zur höchsten Höhe der 
Erfassung und Bewältigung der gesellschaftlichen Kräfte der russischen Revolution. Den Gipfelpunkt 
ihrer revolutionären Taktik erklimmt sie in der Vorbereitung und Durchführung des bewaffneten 
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Aufstandes. Die Frage der gewaltsamen Erhebung wird für die Bolschewiki zur Frage der exakten, bis auf 
den Termin festgelegten, planmäßigen, militärischen Aktion, deren Haupt sowie treibende und 
bestimmende Kraft die bolschewistische Partei mit ihren Militärformationen ist. Auffassung, 
Vorbereitung und Durchführung des bewaffneten Aufstandes durch die Bolschewiki tragen die 
deutlichen Stempel der in der russischen Revolution wiederum einzig möglichen Politik der 
jakobinischen Verschwörung, d.h. des Aufstandes unter den besonderen Bedingungen der Durchführung 
der bürgerlichen Revolution gegen die Bourgeoisie. 

„46. Der innere Charakter der bolschewistischen Revolution als bürgerliche Revolution offenbart sich in 
den wirtschaftlichen Parolen dieser Revolution selbst. Den Bauernmassen gegenüber vertraten die 
Bolschewiken in der radikalsten Weise die Forderung der gewaltsamen Aneignung der feudalen Güter 
durch die spontane Aktion der landhungrigen Kleinbauernschaft. Sie drückten in ihrer Agrarpraxis und 
ihren Bauernlosungen (Friede und Land) vollkommen das Interesse der um Sicherung von 
Kleinprivatbesitz, also auf kapitalistischer Linie kämpfenden Bauern aus und waren so in der Agrarfrage 
rückhaltlos Verfechter des kleinkapitalistischen, also nicht des sozialistisch-proletarischen Interesses 
gegen den feudalen und kapitalistischen Großgrundbesitz“. 

1934 mußte er Deutschland verlassen, nachdem ihm wegen seiner Kritik an der Nazi-
Herrschaft die Staatsbürgerschaft aberkannt wurde. Er gab in Zürich die Zeitschrift Der 
Internationale Beobachter heraus, der vor allem ein linker sozial-demokratischer 
Nachrichtendienst war. Er schrieb also eine bedeutende Soziologie des Bolschewismus von 
dem Standpunkte des „Linkssozialismus“ aus, welche später auf Englisch herausgegeben 
wurde. 

Während des Spanischen Krieges, schreibt er einen kritischen Artikel über dem Anarcho-
syndikalismus und seiner konkreten Verwirklichung. Er ließ folgenden Schluss zu:  

„… geben die Bolschewisten wohl eine Antwort, sogar eine sehr konkrete, auf die Frage der technischen 
Organisation, sie sind für eine absolute Zentralisation unter Leitung eines diktatorischen Apparates. Die 
Syndikalisten hingegen, mit ihrem Streben nach ‚Selbständigkeit der einzelnen Betriebe‘ wissen noch 
nicht einmal dies Problem zu lösen. Soweit sie dagegen in der Praxis Beiträge zu sein er Losung liefern, 
tun sie es indem sie das Selbstbestimmungsrecht der Arbeiter preisgeben. Denn Selbstbestimmungs-
recht der Arbeiter über die Betriebe und Zentralisation der Leitung der Produktion sind nun einmal 
solange nicht zu vereinen als die Grundlage des Kapitalismus, die Geld- und Warenwirtschaft nicht 
zerschlagen und eine neue Ordnung auf der Grundlage der gesellschaftlich-durchschnittliche Arbeitszeit 
ins Leben gerufen ist. Die Einführung der Letzteren können die Arbeiter nicht von den Parteien erwarten, 
dazu bedarf es ihrer eigenen Tat“. 

Dagegen, was den Spanischen Krieg betraf, unterstützte er die militäre Mobilisation um die 
anarcho-syndikalistischen Gewerkschaften: 

„Die spanischen Arbeiter können sich nicht erlauben, effektiv gegen die Gewerkschaften zu kämpfen, 
denn das würde zu einem vollständigen Scheitern an den militärischen Fronten führen. Sie haben keine 
Alternative: Sie müssen gegen die Faschisten kämpfen, um ihr Leben zu retten, sie müssen jede Hilfe, 
gleichgültig woher sie kommt, akzeptieren“.  

Im Schweizer Exil beschäftigt er mit sozialwissenschaftlichen Studien und arbeitet als 
Techniker bei der Schweizer Armee. 

1940 Übersiedelung in die USA; er veröffentlichte unter dem Pseudonym RUDOLF SPRENGER 
Teile seiner Bolschewismus-Soziologie in seiner englischen Broschüre Bolshevism. 

Nach der Emigration in die USA arbeitete er zunächst als Werkzeugmacher, um 1951 an der 
„New School for Social Research“ das Studium der Soziologie aufzunehmen. Neben Alfred 
Schütz prägte ihn besonders Carl Mayer, an dessen Projekt „Religion in Germany Today“ er 
auch beteiligt war. Nach der Promotion 1955 Lehrtätigkeit zuerst kurz an der New School, 
dann von 1956 bis 1964 als Professor der Soziologie an der Bucknell University, Pennsylvania. 
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Bis 1985 leitete er das Department für Anthropologie und Soziologie der Hobart & William 
Smith Colleges, New York, danach Gastprofessor an der Boston University. Ausgehend von 
der Weber‘schen verstehenden Soziologie und unter dem späteren Einfluß von Alfred Schütz 
war er einer der führenden Vertreter der „phänomenologischen Soziologie“ in Amerika. 

Am Ende seines Lebens veröffentlichte Helmut Wagner auf Deutch einige bedeutende 
Bücher: Zum Verhältnis von ökonomischer Krise und Legitimationskrise. Ein Beitrag zur 
neueren Legitimationskrisendiskussion (1976); Die Doppelgesellschaft: Systemwandel in 
Polen (1981). 

Er ist 1989 in South Dennis (Massachusetts) gestorben. 

Quellen: (Helmut Wagner), „Der Kampf um die Staatsmacht“, Der Klassenkampf, Marxistische Blätter, 1928, Nr. 7, S. 219-222; „Zur 
psychologischen Lage der Gegenwart“, Der Klassenkampf, Marxistische Blätter, 1928, Nr. 2, 1930, S. 37-42; „Organisation und Klasse“, in 
Die Organisation im Klassenkampf, Rote Bücher der Marxistischen Büchergemeinde Nr. 2, 1931; „Das heute der proletarischen Aktion. Von 
der Theorie der Versumpfung des Kapitalismus zur Versumpfung der Theorie des Klassenkampfes“, Der Klassenkampf, Marxistische Blätter, 
Nr. 8, 1931, S. 245-251; „Thesen über den Bolschewismus“, Rätekorrespondenz, Theoretisches- und Diskussionsorgan für die Rätebewegung, 
Heft 3, GIK, Amsterdam August 1934; „Anarchism and the Spanish Revolution. The Economic Organization of the Revolution”, International 
Council Correspondence for Theory and Discussion, Chicago, Vol. 3, Nr. 5-6, Juni 1937, S. 1-22 [Räte-Korrespondenz, Nr. 21, GIK, Amsterdam, 
April 1937]; Rudolf Sprenger, Bolshevism. Its roots, role, class view and methods. International review, New York (ca. 1944); Olaf Ihlau, Die 
roten Kämpfer. Ein Beitrag zur Geschichte der Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik und im Dritten Reich, Politladen, Erlangen, 1971, 
S. 183; Peter Friedemann & Uwe Schledorn (Hrsg.), Aktiv gegen Rechts. Der Rote Kämpfer-Marxistische Arbeiterzeitung 1930-1931, Klartext 
Verlag, Essen, 1994; www.marxists.org/deutsch/archiv/wagner/index.htm.  

 

Revolutionäre Bekanntmachung des Arbeiter- und Soldatenrates Bremen, 9. Nov. 1918. 

– WAHL, HUGO (5.10.1884–2.11.1948), geboren in Bremen; Maschinenarbeiter und Tischler, 
Bremen, Gefährter von Käthe Ahrens*. 1918/19 Mitglied des Arbeiter- und Soldatenrates 
Bremen, Anfang 1919 besoldeter Parteisekretär der KPD in Bremen und Abgeordneter der 
Bremer Bürgerschaft. Er lebte mit Käthe Ahrens zusammen. Auch er war während des 
Krieges Mitglied der Bremer Linksradikalen, hier verantwortlich mit Käthe Ahrens für den 
Vertrieb der „Arbeiterpolitik“, gehörte ebenfalls dem Bremer Arbeiterrat an. Ende 1919 
traten Hugo Wahl und Käthe Ahrens aus der KPD aus, beide wurden anschließend Mitglieder 
und Funktionäre der KAPD in Bremen. Hugo Wahl blieb in der KAPD aktiv. 

Er starb am 2. November 1948 in Bremen. 

Quelle: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=5359 
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– WALLACH, JULIUS (22.9.1887-?), geboren in Neuss (Düsseldorf), Sohn von Issak Wallach; 
Lehre und Arbeit als Sattler, Tapezierer und Händler. Er zog 1915 nach Friedrichsort bei Kiel, 
war dort 1918 aktiv an der Novemberrevolution beteiligt. 1918/19 Vorsitzender der KPD in 
Kiel, nahm er wahrscheinlich als Delegierter am Gründungsparteitag der KPD Ende 1918 in 
Berlin teil. Wallach wurde 1920 Mitglied der KAPD, kam 1922 aber wieder zur KPD zurück. 
Seit 1925 verantwortlich für den Aufbau des RFB in Kiel, nach dem RFB-Verbot 1929 
übernahm er den Aufbau der RFB-Ersatzorganisation „Rote Marine Reichspietsch-Köbis“, 
dann 1931 Leiter der KPD-Zelle Schifffahrt, einer Hochburg der Ultralinken. Weitere 
Lebensdaten waren nicht zu ermitteln. 

Quellen: Siegfried Detlev, Das radikale Milieu. Kieler Novemberrevolution, Sozialwissenschaft und Linksradikalismus 1917-1922, Springer 
Fachmedien, Wiesbaden, Juli 2004; „Ich war immer einer von denen, die kein Blatt vor den Mund nahmen!“. Kontinuitäten und Brüche im 
Leben des Kieler Kommunisten Otto Preßler: www.beirat-fuer-geschichte.de/fileadmin/pdf/ 

 

 
Oskar Walz, KAPD, KAPD, SED [Photo: GDW, http://www.stiftung-bg.de/kz-oranienburg/index.php?id=412]. 

– WALZ, OSKAR FRIEDRICH KARL (2.7.1904–25.11.1993), Berlin-Pankow; geboren in Leipzig, 
Schmidtstrasse 6. Er wuchs in einer politisch engagierten Familie auf. Der Vater war SPD-
Mitglied. Bis zu seinem 14. Lebensjahr besuchte er die Volksschule. Nach der 
Schulentlassung lernte er das Mechaniker-handwerk und war anschließend in der AEG-
Apparatefabrik (Berlin-Treptow) und im Elektrizitätswerk Klingenberg als Mechaniker tätig. 
Wegen seiner Tätigkeit für den Einheitsverband der Metallarbeiter Berlins (EVMB) wurde er 
bei der AEG-Treptow im Jahr 1931 gemaßregelt. 

Bereits im Jahr 1920 war Walz der KAJ, dann der KAPD beigetreten. Gleichzeitig wurde er 
damals Mitglied der Allgemeinen Arbeiter-Union (AAU), der er als Leitungsmitglied (RAA) bis 
1928 angehörte. 

Erst zur Jahreswende 1930/31 wechselte Oskar Walz zur KPD. Offenbar deshalb, weil er kurz 
zuvor Mitglied im EVMB geworden war. Als KPD-Neumitglied wurde er bald darauf 
Bezirksleiter des Verbandes für die Stadtteile Neukölln und Treptow. Somit gehörte er dem 
erweiterten Vorstand des EVMB an. Der „rote Verband“ verstand „proletarische 
Wirtschaftskämpfe“ als wichtiges Aktionsfeld des „Klassenkampfes“. Streiks wurden zur 
Voraussetzung aller weiteren gewerkschaftlichen Aktionen erklärt, wodurch sich der EVMB 
in eine Abhängigkeit von ökonomischen Bewegungen manövrierte.  

Walz koordinierte zahlreiche Streiks- und Streikversuche in den Jahren 1931/32. Das 
„Allheilmittel“ Streik wurde entsprechend dem Selbstverständnis des EVMB zur 
Eindämmung von Unternehmerwillkür, zur Bekämpfung des staatlichen Schlichtungswesens, 
zur kollektiven Abwehr von Notverordnungen, zur Bekämpfung des sozialdemokratischen 
„Reformismus“ und der Nationalsozialisten eingesetzt. Die Politik des EVMB kann in gewisser 
Weise als Gegenteil der freigewerkschaftlichen Strategie in dieser Zeit begriffen werden – 
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und so war es auch von Aktivisten wie Oskar Walz beabsichtigt. Der Vorgehensweise des 
EVMB lag eine Überschätzung der Aktionsmöglichkeiten der Arbeiterschaft zugrunde. 

Selbst nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten konstatierte der inzwischen illegal 
agierende EVMB einen „revolutionären Aufschwung“ und begründete seine Politik in 
erheblichem Umfang aus der Kritik am angeblich „faschistischen“ Kurs der reformistischen 
Gewerkschaftsführungen und der mit ihr „verbündeten“ Sozialdemokratie. Mitte 1933 
wurde der alte Apparat des EVMB wieder aufgebaut und vereinigte bis Dezember gleichen 
Jahres Hunderte Mitglieder. Es galt, unter Nutzung von Teilen der früheren Struktur des 
EVMB in den Betrieben und Stempelstellen zu wirken, sich über die Stimmung in den 
Betrieben zu erkundigen und die mit der Regierung Unzufriedenen durch 
Informationsmaterial und durch den Verkauf von Marken an sich zu binden, um diese für 
etwaige revolutionäre „Unternehmungen“ zu nutzen. (Urteil des Kammergerichts Berlin 
gegen Rudolf Lentzsch u.a., 19.06.1934, BArch, NJ 13322)  

Während der Illegalität setzte Walz seine Arbeit als Instrukteur des Verbandes fort. Von den 
18 Berliner EVMB-Bezirken koordinierte er folgende, die jeweils noch einen gesonderten 
Leiter hatten: Neukölln-Britz, Neukölln-Treptow, Tempelhof, Marienfelde sowie Schöneberg-
Steglitz-Lichterfelde-Friedenau-Schmargendorf-Wilmersdorf. 

Am 14. Dezember 1933 verhaftete die Gestapo Walz wegen „Vorbereitung eines 
hochverräterischen Unternehmens“. Bis zur Anklageerhebung war er wie viele seiner 
Mitstreiter im „Hausgefängnis“ der Gestapo (Prinz-Albrecht-Straße 8), in den 
Konzentrationslagern Columbia-Haus und Oranienburg, im Polizeipräsidium am 
Alexanderplatz sowie zuletzt im Untersuchungsgefängnis Moabit inhaftiert. Walz gab sich 
schließlich geständig und erklärte, dass er mit vier bis fünf Leuten zusammengearbeitet 
hätte. Die durch den Verkauf von EVMB-Marken eingenommenen Gelder habe er zum Teil 
für den Eigenbedarf, zum Teil für die Unterstützung gemaßregelter Genossen verwendet. 
Offenbar gab Walz vorrangig Teilinformationen preis, nämlich solche Details, die angesichts 
der Beweislage und anderer Aussagen nur schwer geleugnet werden konnten. Die Berichte, 
die er aus den Betrieben bekam, hätte er mit von ihm gewonnenen Verbindungsleuten 
ausgetauscht, wobei bei den Ermittlungen die genauen Zusammenhänge seiner Kooperation 
im Dunkeln blieben. (Ebd.) Er soll eng mit Heinz Gützlaff (1905-1961) zusammengearbeitet 
haben, so lautete jedenfalls ein Fazit der Ermittlungsbehörden. 

Am 19. Juni 1934 wurde Walz und vielen seiner aufgeflogenen Genossen vor dem Vierten 
Strafsenat des Kammergerichts in Berlin der Prozess gemacht. Im Urteil hielten die Richter 
fest, aus dem Inhalt von „EVMB-Informationsmaterialien“ und aufgrund der 
Zusammenarbeit mit der illegalen Reichsleitung der Revolutionären Gewerkschafts-
Opposition (RGO) wäre ersichtlich, dass der EVMB „das […] Ziel verfolgte, eine akute 
Revolutionssituation vorzubereiten, [um] bei sich bietender Gelegenheit die Regierung zu 
stürzen und an ihre Stelle eine Arbeiter- und Bauernregierung nach russischem Muster zu 
setzen“. In der Anklageschrift wurde hervorgehoben, dass „das Wühlen“ von Walz im 
Hintergrund und das Vorschicken Anderer besonders gefährlich gewesen wäre und er 
deshalb eine exponierte Position in dem illegalen Verband eingenommen hätte. 
(Anklageschrift A gegen Rudolf Lentzsch u.a., 28.03.1934, BArch, NJ 4301). Das Gericht 
verurteilte ihn deshalb zu einer besonders hohen Strafe, zu zweieinhalb Jahren Haft, die er 
im Zuchthaus Brandenburg-Görden verbüßte. Dort hielt er soweit wie möglich den Kontakt 
zu seinem Verbandsfreund Walter Kautz aufrecht. 
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Nach seiner Haftentlassung im Jahr 1936 arbeitete Walz als Mechaniker bei der Firma „Peter 
Graßmann“ in Berlin-Tempelhof. Am 27. Februar 1943 wurde er laut Eigenangaben zur 
Ausbildung als Soldat in das „Regenwurmlager“ bei Meseritz eingezogen, wo er aufgrund 
seiner beruflichen Qualifikation in der Werkstatt beschäftigt war. Anschließend kam er an 
die Front nach Italien. Dort geriet er in US-amerikanische Kriegsgefangenschaft. 

Nach seiner Rückkehr aus Italien im Sommer 1949 schloss er sich der SED und dem Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbund (FDGB) an. Walz war jahrelang bei der Industrie- und 
Handelskammer der DDR beschäftigt. 

Er schied am 25. November 1993 aus dem Leben. 

Quellen: Hans-Rainer Sandvoß, Widerstand in Pankow und Reinickendorf, Berlin 1994; Werner Müller: Lohnkampf, Massenstreik, 
Sowjetmacht. Ziele und Grenzen der „Revolutionären Gewerkschafts-Opposition“ (RGO) in Deutschland 1928 bis 1933, Köln 1988; Hans-
Rainer Sandvoß, Widerstand in Pankow und Reinickendorf, Berlin 1994; Hans-Joachim Fieber, Widerstand in Berlin gegen das NS-Regime 
1933-1945. Ein biographisches Lexikon, Band 8, Berlin 2002-2005; Hans-Rainer Sandvoß, Widerstand in Wedding und Gesundbrunnen, 
Berlin 2003; Marie-Carolyn Hars und Stefan Heinz, Die politische Häftlinge des KZ Oranienburg (Oskar Walz): http://www.stiftung-bg.de/kz-
oranienburg/index.php?id=412 

– WEGERISCH, OTTO, Klempner, KAPD, gehörte mit Karl Plättner* zu den Initiatoren der KAPD 
in Sachsen-Anhalt. Er wurde wegen der Teilnahme an einem Putsch in Sangerhausen 
(Mansfeld-Südharz) am 14-15 Mai 1920 verhaftet. 

Quellen: Volker Ullrich, Der ruhelose Rebell Karl Plättner 1892-1945. Eine Biographie, C.H. Beck, München, 2000, S. 227; Dirk Schumann, 
Politische Gewalt in der Weimarer Republik 1918-1933. Kampf um die Straße und Furcht vor dem Bürgerkrieg, Klartext, 2001. 

– WEIGEL, ROBERT, KAJ Dortmund. 

Quelle: Brief, 31.12.1927, „An die Bezirksleitung Ruhrgebiet der KAJ“, in Akten betreffend Entschiedene Linke (Revolutionäre Kommunisten) 
(20.9.1926 – 22.12.1927). 

 
Alfred Weiland um 1947 [Foto: K W. Fricke/P. Steinbach/J. Tuchel (Hrsg.), Opposition und Widerstand in der DDR. Politische Lebensbilder, 

Verlag C.H. Beck, München 2002]. 

– WEILAND, ALFRED (7.8.1906–18.9.1978), alias AWE, A.W., Schlosser, Telegraphenarbeiter, 
Techniker, Journalist, Volkslehrer, Berlin-Pankow; geboren in Berlin-Neukölln. Der Vater 
Zimmerer und kleiner Möbelhändler verstarb 1915 im Krieg.  

1912–1920 Volksschule in Berlin; Herbst 1920 – Herbst 1924 Ausbildung zum Schlosser bei 
der Firma Sydow in Berlin.  

Etwa 1922-1924 war er Mitglied der Bündischen Jugend und hatte informelle Kontakte zur 
KPD. Sein Name erscheint doch in der rätekommunistischen Bewegung für das erste Mal im 
Juli 1924 als „Verantwortlicher Redakteur und Verleger“ der KAZ. Er war wahrscheinlich 
schon Mitglied der Kommunistischen Arbeiter-Jugend (KAPD-Jugend) geworden. 
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Im Sommer 1925 fang er beim Telegrafenbauamt Berlin als Telegrafenarbeiter an. Er 
besuchte in dieser Zeit Kurse der Hochschule für Politik in Berlin und wurde Gasthörer an der 
Technischen Universität.  

Vom 29. Juli 1925 zum 31. Dezember 1925 soll Weiland der Mitgliedskarte NSDAP-Mitglied 
gewesen sein. Es fehlt doch auf dieser Karte die Angabe zum Geburtsort und des 
sogenannten Weilands eigenhändige Unterschrift. Auf dieser Mitgliedskarte wurde in der 
Rubrik Bemerkung lediglich „ausgetreten“ vermerkt. 

Wahrscheinlich seit 1924, mit Sicherheit jedoch seit 1926, war Weiland in der KAPD/AAU in 
Berlin aktiv. Er war bald Leiter der KAP-Bezirksgruppe Schöneberg und als solcher Mitglied 
der Berliner Leitung. Er unternahm auch in dieser Zeit seine erste journalistische Versuche in 
den Publikationen des Räte-Kommunismus: KAZ und Kampfruf. 

Er wurde schnell Organisationssekretär der KAP-Zentrale in Berlin und war von 1929 bis 1931 
Mitglied des GHA der Berliner KAP. Er war verantwortlich für die Agitations- und 
Propagandaarbeit sowie für die Kontakte ins Reich und ins Ausland. Wichtiger war seine 
Arbeit in der AAU, wo er Verbindungsmann ins Ausland (mit Paul Mattick in den USA und 
Harald Andersen-Harild in Dänemark). Er war auch Mitglied der Pressekommission für den 
Kampfruf sowie der Reichsarbeitsausschusses (RAA) der AAU. 

1931 Entlassung aus dem Telegraphenbauamt wegen Streikagitation; arbeitslos, aktiv in der 
Erwerbslosenbewegung; Technikerausbildung; ab Januar 1933 illegale politische Arbeit. 

Nach Februar 1933 emigrierte Weiland in die Tschechoslowakei, kehrte aber noch im Herbst 
1933 nach Deutschland zurück. Am 28. November 1933 wurde er in Berlin im 
Zusammenhang mit dem Reichstagsbrandprozess verhaftet. Er wurde am folgenden Tag 
nach Leipzig überstellt und von den berüchtigten Gebrüdern Wilke, Gestapo-Kommissaren, 
gefoltert (viele gebrochene Rippen und Zähne, zersplitterte Nase). Die Gestapo bekam nichts 
aus Weiland heraus.  

Im Februar 1934 kam als Schutzhäfling ins KZ Hohenstein („Sächsische Schweiz“). Er wurde 
im Juni 1934 aus dem KZ entlassen, stand unter Polizeiaufsicht, führte aber (als „führender 
Kopf“ der KAU) die illegale Aktivität in Deutschland, im engen Kontakt mit der holländischen 
GIC-Gruppe um Henk Canne-Meijer und der dänischen GIK-Gruppe um Harald Andersen-
Harild. 

Die KAU trat illegal unter dem Namen „Revolutionäre Obleute“ und „Gruppen Internationaler 
Sozialisten“ (GIS); illegalen Schriften wurden teilweise als Fotokopien im Format einer 
Streichholz- oder Zigarettenschachtel vertrieben. Ende 1934 konnte in Berlin eine illegale 
Reichstagung der KAU stattfinden, zu er auch Henk Canne-Meijer anreiste. Die KAU verfasste 
auch Beiträge für die GIK Rätekorrespondenz.  

Vom 8. bis 11. Juni 1935, wurde auf Initiative der GIC und der KAU in Kopenhagen (in dem 
Hause von Harald Andersen-Harild) eine internationale Konferenz abgehalten [acht 
deutschen Delegierten sowie der niederländische GIC Delegierte Piet van Albada (1905-1997) 
nahmen an der sogenannten „Brüsseler Konferenz“ teil]. Es wurde dort beschlossen eine 
Resolution, die aus der Hand von Weiland selbst stammte. Nach dem Punkt 1 der Resolution, 
„bestehen auf Grund der Aussprache nach Studium der Räte-Korrespondenz sowie des 
vorliegenden deutschen Materials keinerlei grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten über 
die internationalen Entwicklungstendenzen des Kapitalismus ökonomisch zum 
Staatskapitalismus, politisch zum Faschismus…“ 



258 
 

Weiland war immer noch unter der Aufsicht der Gestapo. Hin und wieder gab es 
Hausdurchsuchungen, so etwa 1939 und 1941. Er hatte doch eine gut bezahlte Stelle als 
Konstrukteur, arbeitend zu den Berliner Askania-Werken, wo er im Luftfahrgrerätewerk in 
Berlin-Mariendorf beschäftigt wurde. 

Im Herbst 1941 schrieb Weiland ein programmatisches Papier unter dem Titel: Was ist 
Sozialismus. Der Zusammenbruch der alten Welt. Der Inhalt war allgemein ausgedrückt: 

„Radikale Änderung der Arbeitsverhältnisse… Die sozialistische Revolution (gehe) über die 
kleinbürgerliche Zielsetzung sozialer Reformbestrebungen weit hinaus… Der Produzent selbst schaffe 
sich „eigene Vollzugsorgane, die Räte, die jederzeit abrufbar seien und die dem Betrieb von der 
Gesellschaft gestellten Aufgaben lösen“. 

1943-1944 hatte Weiland Kontakte zu Widerstandskreisen um Carl Goerdeler (1884-1945) 
und Julius Leber (1891-1945), auf Betriebsebene Kontakte zur Gruppe um den KPD Anton 
Saefkow (1941-1944); er entging durch Meldung zur Wehrmacht den Verhaftungsaktionen 
1944. 

Nach Mai 1945 in Berlin-Schöneberg reorganisiert Weiland die versprengten 
rätekommunistischen Gruppen (vor allem die KAU, ein Kreis von etwa 150 Mann), mit dem 
Aufbau der illegalen „Gruppe Internationaler Sozialisten“ (GIS) in der Sowjetischen 
Besatzungszone (SBZ). Unmittelbar nach dem Ende des Krieges hatte die KAU den KAU-
Rundbrief herausgegeben und in den Besatzungszonen verteilt.  

Weiland war sehr pessimistisch über den neuen historischen Kurs: 

 „Das faschistische Zeitalter wird jede revolutionäre Bewegung unterdrücken, und was das bedeutet, 
haben wir nicht nur in Deutschland erlebt. Eine legale Form der sozialistischen revolutionären 
Arbeiterbewegung gibt es in der faschistischen Periode nicht… Als selbständige revolutionäre Bewegung 
nicht mehr, das Zeitalter ist vorbei“. 

Weiland und seine ehemaligen KAU Genossen treiben also eine reine entristische Politik in 
der SPD und vor allem in der KPD/SED: 

„In all diesen Organisationen finden wir Anknüpfungspunkte. Wir haben weder die Absicht, diese 
Organisationen zu erobern, noch zu ersetzen. Was wir tun können, ist sie für uns auszunutzen“. 

Weiland trat in die KPD / SED ein. Er machte zunächst im Presseapparat der Sowjetischen 
Militäradministration in Deutschland (SMAD) „Karriere“ und baute Ende 1946 in 
sowjetischen Auftrag das „Institut für Publizistik“ in Ostberlin auf, wurde aber unmittelbar 
nach dessen Gründung im Frühjahr 1947 entlassen. Weiland war von nun an arbeitslos, 
verdiente lediglich durch Volkshochschulkurse etwas Geld.  

Die Weiland Gruppe gab seit Mai 1947 in Berlin die illegale, hektographierte Zeitschrift 
Neues Beginnen. Blätter Internationaler Sozialisten heraus. Die gegebene Tarnadresse lag in 
der Schweiz in Zürich. Die Zeitschrift stand allen „imperialistischen Mächten“ kritisch 
gegenüber, griff aber vor allem den „östlichen Totalitarismus“ und versuchte die Diskussion 
um einen „freiheitlichen Sozialismus“ voranzubringen. Der gemeinsame Nenner war der 
Antibolschewismus.  

Die Beiträger waren viel und bekannt: Bertolt Brecht, Anton Pannekoek (John Harper), Willi 
Huhn, Fritz Kief, Augustin Souchy, Jan Wohlrap. 

Ab 1948 baut die Weiland Gruppe die halblegale Organisation Sozialwissenschaftliche 
Vereinigung (SWV) in West-Berlin an; die GIS bzw. SWV standen seit 1945 unter 
Beobachtung des sowjetischen Geheimdienstes und des SED-Abwehrapparates. 
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Im November 1950 ist er vom sowjetischen Geheimdienst aus West-Berlin entführt: „Alfred 
Weiland, der sich am 11. November aus seiner Wohnung begeben hatte um zur Post zu 
gehen, wurde unterwegs auf bisher nicht aufgeklärte Weise überwältigt und nach heftiger 
Gegenwehr in einem Kraftwagen nach dem Ostsektor entführt“. 

Anfang 1951 organisierte Ernst Fröbel mit Unterstützung von Margarete Buber-Neumann 
(1901-1989) – Witwe von Heinz Neumann (1902-1937) und berühmte „Gefangene bei Stalin 
und Hitler“ – eine Solidaritätskundgebung „gegen Menschenraub und Terror!“ für Weiland in 
Berlin.  

Weiland wurde im sowjetischen Ministerium für Staatssicherheit (MGB)-Gefängnis in Berlin-
Hohenschönhausen und ab März 1951 im MGB-Gefängnis in Berlin-Karlshorst verhaftet. Im 
Dezember 1951 Übergabe an das MfS (Stasi), Haft in der MfS-Untersuchungshaftanstalt 
Berlin-Hohenschönhausen; trotz Widerrufs unter Folter erpreßter „Geständnisse über 
Spionagetätigkeit“ in einem Geheimprozeß vom Landesgericht Greifswald im August 1952 
zusammen mit neun GIS-Aktivisten wegen „Boykott- und Kriegshetze“ zu 15 Jahren 
Zuchthaus verurteilt. Der Anklageschrift nach, war Weiland: „Ein Feind unserer 
Arbeiterklasse, der eine verbrecherische Organisation unter der Bezeichnung „Internationale 
Sozialisten“ gebildet hat, um die in der DDR bestehende antifaschistische demokratische 
Ordnung zu stürzen“. 

Haft im Zuchthaus Bützow-Dreibergen (Mecklenburg), Anführer eines Hungerstreiks der 
Häftlinge, deshalb ab Ende 1955 im Zuchthaus Brandenburg-Görden. Nach acht Jahren Haft 
wurde er endlich amnestiert. 

Im Nov. 1958 wurde er als letzter der neun Verurteilten entlassen und ging nach West-Berlin. 
Er wurde Mitglied der SPD; weiter aktiv in verschiedenen Organisationen. Er engagierte 
zunächst in der Arbeit für politisch Verfolgte im Ostblock, aber beispielweise auch in Franco-
Spanien. Er war Vorsitzender der „Vereinigung politischer Häftlinge des Sowjetsystems“; er 
wollte die „politische Kämpfer gegen jede Art von Diktatur“ verteidigen. 

Am Ende der sechziger Jahre wandte sich Weiland gegen die Außerparlamentarische 
Opposition (APO) und die „neue Linke“ wie auch gegen Willi Brandts Ostpolitik. Er war 
Mitbegründer – mit Klaus Garnatz (CDU) – des Berliner Anti-APO-Clubs „Demokratisches 
Zentrum“.  

1968 hatte sich Weiland dem „demokratischen“ System des westdeutschen Kapitalismus 
vollständig angeschlossen. Er konnte also an dem Anarchisten Willi Huppertz* schreiben: 

„Ohne politische Freiheit kann es keine soziale Befreiung geben! Und deshalb steht für mich der Kampf 
um die demokratischen Grundfreiheiten und Menschenrechte im Vordergrund. Noch haben wir sie in 
der Bundesrepublik, aber nicht östlich der Elbe“. 

Mehrere hundert Bände, häufig mit Stempeln der Vorbesitzer und des Berliner 
Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) versehen, waren der Grundstock der privaten 
Sammlung von Alfred Weiland, der ab Juni 1945 für die Bergungsstelle tätig war. Aus dem 
Nachlaß Weilands wurden 1979 5.000 Bände als „Sammlung Weiland“ von der Freien 
Universität Berlin angekauft und in die Bestände eingearbeitet. 

Alfred Weiland ist in West-Berlin gestorben.  

Quellen: KAZ Nr. 53-54, Berlin Juli 1924; [Alfred Weiland] „Resolution der Brüsseler Konferenz“, Räte-Korrespondenz Nr. 16/17, Mai 1936; 
Margarete Buber-Neumann (Hrsg.), Ein Leben für die Freiheit. Der Menschenraub an Alfred Weiland, Die Sonde, Schriftenreihe der Aktion, 
Heft 1, Frankfurt/Main 1950; Willy Huhn, „Zum Fall Weiland“, Pro und Contra Nr. 12, Dezember 1950; Otto Bramburg, „Gangster- und 
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Pinkerton-Methoden der SED“, Die freie Gesellschaft, Nr. 15, 1951; Karljosef Kreter, Sozialisten in der Adenauer-Zeit. Die Zeitschrift 
„Funken“. Von der „heimatlosen Linken“ zur innerparteilichen Opposition in der SPD, Hamburg, 1986; Sylvia Kubina, Die Bibliothek des 
Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906 – 1978), Berlin 1995; Jan Foitzig, Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) 
1945-1949: Struktur und Funktion, Akademie Verlag, Berlin 1999; Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das 
unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000; Suzanne Muhle, Auftrag: Menschenraub: 
Entführungen von Westberlinern und Bundesbürgern durch das Ministerium für Staatssicherheit der DDR, Vandenhoek & Ruprecht, 
Göttingen Februar 2015; Augustin Souchy Papers, IISG Amsterdam: Weiland an Huppertz, 22.1.1968. 

– WEIß, Altenessen (Essen), KAPD, 1922-1926 KAPD (Essener Richtung), KAI. 

Quelle: IISG, Amsterdam, Collectie Henk Canne Meijer, map 219-221 (http://aaap.be/Pages/KAPD-Congresses.html). 

– WEIß, MAX (1900-1938?), geboren in Goldlauter (Thüringen), Werkzeug-maschinenarbeiter, 
KPD, 1920-1924 KAPD, 1924-1927 KPD; trat 1930 der KPD erneut bei und kam als 
ausländischer Arbeiter 1931 in die UdSSR, wo er in Tula arbeitete. Wahrscheinlich 
erschossen von der NKWD während des 1937-1938 Großen Terrors. 

Quellen: Gerhard Kaiser: Rußlandfahrer – Aus dem Wald in die Welt, WAGE-Verlag, Tessin (Mecklenburg-Vorpommern), 2000, S. 72; 
Hermann Weber, Jakov Drabkin, Bernhard H. Eberlein, Deutschland, Russland, Komintern. II. Dokumente (1918-1943), De Gruyter, 
Berlin/München/Boston, 2015, S. 1262; NKWD und Gestapo: http://www.nkwd-und-gestapo.de/liste-b-n-draussen-2.html: Max Weiss. 

– WEIßKOPF, KURT (1907–Mai 1985), alias MICHEL BLANK, DOWSON, Journalist, Schriftsteller, 
geboren in der k. und k. Monarchie (Ungarn) in einer jüdischen Familie; nach 1929, Mitglied 
der KAPD in Tschechoslowakei (Gablonz, später Prag). Er schrieb in der Zeitschrift Spartakus, 
tschechischen Organ der KAPD, und auch in Proletarier, dem Organ der KAPD, 1933, unter 
dem Pseudonym von MICHEL BLANK. 

Er sollte im März 1939 nach London fliehen. Er wurde Journalist (Reuters und Financial 
Times), unter dem Pseudonym von DOWSON, dem Namen seiner Frau. Er veröffentlichte viele 
wirtschaftliche Artikel. Er gab unter seinen wahren Namen 1968 ein Buch über dem 
Todeskampf der Tschechoslowakei 1938-1968. 

Er verstarb im Mai 1985 in London. 

Quellen: Michel Blank, „Zur Frage der Partei. Bemerkungen zu Anton Pannekoeks gleichnamiger Arbeit in der P.Z.K. und INO, Jhrg.4, Nr. 11“, 
in Proletarier Nr. 1, Berlin, Januar-Februar 1933, S. 21; „Proletarisches Feuilleton“, Spartakus Nr. 2, Prag, Mai 1933, S. 2; Kurt Weisskopf, 
The Agony of Czechoslovakia 38/68, Elek Books Ltd., London 1968); Coups de Prague 1938–1968, Presses de la Cité, Paris 1968; «obituary», 
AJR Information Nr. 6, Juni 1985, S. 8. 

 
Fritz Wendel [Unbekannte Quelle]. 

– WENDEL, FRIEDRICH (12.5.1886–8.3.1960), alias FRIEDRICH, Buchdrucker, Journalist, geboren in 
Köslin/Pommern; seit 1907 in die SPD tätig. Im Ersten Weltkrieg schloß er sich dem 
Spartakusbund an, dort eng mit Karl Schröder verbunden. Wendel wurde 1919 einer der 
Wortführer der linken Opposition in der Berliner KPD und 1920 Gründunsgmitglied der KAPD. 
Mit Arthur Goldstein et Karl Schröder, du premier exécutif du KAPD. Auf deren ersten 
ordentlichen Parteitag im April 1920 in Berlin hielt er das Referat zum Thema 
„Gewerkschaften und Arbeiterunion“. Als Redakteur der KAZ sympathisierte er mit der 
Hamburger nationalbolschewistischen Richtung von Heinrich Laufenberg und Fritz 
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Wolffheim. Deshalb im Juni 1920 aus der Redaktion der KAZ entfernt, trat Wendel noch im 
August 1920 aus der KAPD aus und kehrte zur SPD zurück. 

Da Wendel sich schon immer für Satire interessierte, wurde diese nun sein Arbeitsfeld. 
Zunächst Redakteur von Lachen Links, übernahm er 1924 die Leitung der satirischen SPD-
Zeitschrift Der wahre Jakob und gewann bedeutende Künstler wie Karl Holtz und E. O. 
Plauen als Mitarbeiter. Er leitete ab 1924 le den sozial-demokratischen Bücherkreis. Wendel 
veröffentlichte Bücher über die Rolle der Karikatur als Ausdruck geschichtlicher Zustände, z. 
B. Das 19. Jahrhundert in der Karikatur (1925) und Der Sozialismus in der Karikatur, er 
schrieb u. a. auch über die Mode oder Wilhelm II. in der Karikatur. 1933 ging er in die „innere 
Emigration“, lebte von Versicherungstätigkeiten und fotografischen Arbeiten. 

Im Mai 1945 wurde er Leiter des städtischen Presseamtes in Kiel und wieder Mitglied der 
SPD. Nach 1949, als Pazifist. Als er gegenüber dem deutschen Beitritt NATO feindlich steht, 
verliert er seinen Platz von Chef des Pressebüros. Er verließ die SPD und wurde zum Archivist 
der Stadt Kiel. 

Friedrich Wendel starb isoliert 1960 in Kiel.  

Quellen: Karl Schröder/Friedrich Wendel, Wesen und Ziele der revolutionären Betriebs-Organisation, W. Vogel, Januar 1920 Berlin-Neukölln: 
http://www.aaap.be/Pdf/Pamphlets-KAPD/KAPD-Schr%C3%B6der-Wendel-Wesen-Und-Ziele-1920.pdf; Friedrich Wendel, „Nationaler 
Gedanke und klassifizierte Gesellschaft“, Geist, Berlin, 1920, S. 20 ff.; Kongresse der KAPD: http://www.left-dis.nl/d/kapd0820.pdf; „Berlin 
hat Ruh!“, in KAZ (Hamburg), Nr. 72, 21. August 1920; Franz Osterroth, Biographisches Lexikon des Sozialismus, Band 1: Verstorbene 
Persönlichkeiten. Verlag J. H. W. Dietz Nachf. GmbH, Hannover 1960, S. 330–331; http://www.linkfang.de/wiki/Friedrich_Wendel, 
Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de. 

– WERNER, April 1920 KAPD; KAPD (Essener Richtung) im März 1922; er wurde also, sowie Karl 
Schröder, Arthur Goldstein, Emil Sach „wegen parteischädigen Verhaltens einstimmig aus der 
Partei ausgeschlossen“. 

Quellen: KAPD Tagung, Sept. 1921: www.left-dis.nl/d/Kapdsept21.pdf; KAZ Nr. 18, Berlin, März 1922; Die Aktion, Heft 19/20, 14. Mai 1922, 
„Aus einer einzigen Nummer (Nr. 18) der KAZ“, S. 286. 

 – WERNER, WILHELM (WILLI), AAUE, gesetzlicher Verantwortungsträger der Wochenschrift Der 
Weltkampf, Zwickau (Westsachen); später Proletarischer Zeitgeist. 

Quellen: Der Weltkampf, Organ der Allgemeinen Arbeiter-Union (Einheitsorganisation), Wirtschaftsbezirk Westsachsen; ab 1923, Nr. 37: 
Organ der Freien Arbeiter-Union Deutschlands (Anarcho-Syndikalisten); Proletarischer Zeitgeist. 

– WEYL, FRITZ (28.10.1887–25.05.1945), Elberfeld, Textilarbeiter, geboren in Elberfeld, April 
1920 KAPD. Aus jüdischer Herkunft, zitiert er während des August 1920 Kongresses auf 
Hebräisch das prophetische Buch Daniel des Alten Testaments. Er verliess die KAPD 
wahrscheinlich einige Monate später. 

Während des Zweiten Weltkrieges wurde er nach Bergen-Belsen, danach Theresienstadt 
deportiert. Er ist kurz nach seiner Befreiung in Tröbitz (Brandenburg) gestorben. 

Quelle: August 1920 KAPD Kongress: www.left-dis.nl 

– WIEDT BAUER, ANTON, AAUE Leipzig. 

Quelle: Anton Wiedt Bauer, Wiederaufbau der AAUE in Leipzig und Umgebung, Die Aktion, Heft 3, 31. März 1924, S. 158–159. 

– WILD, ANTON, AAUE Leipzig. 

Quelle: „Brief aus Leipzig. Zur Wiedergeburt der Einheitsorganisation in Leipzig“, Die Aktion, Heft 3, 31. März 1924, S. 159–163. 

http://www.left-dis.nl/d/kapd0820.pdf
http://www.linkfang.de/wiki/Franz_Osterroth
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– WILDT, ALBERT (12.3.1887–14.8.1952), geboren in Magdeburg, Sohn eines Bauarbeiters; 
Lehre und Arbeit als Kunstschlosser und Kaufmann. 1906 Mitglied der Gewerkschaft und der 
SPD. 1916 schloß er sich in Berlin der Spartakusgruppe an und war an der Jahreswende 
1918/19 Delegierter Magdeburgs auf dem Gründungsparteitag der KPD. 1921 zeitweilig in 
der KAPD, trat aber später wieder der KPD bei. 

1932 Politischer Leiter des Kampfbundes gegen den Faschismus in Sachsen. Am 4. Mai 1933 
festgenommen und bis November 1933 in Schutzhaft. Im Februar 1934 erneute Verhaftung, 
am 30. November 1934 vom 5. Strafsenat des Kammergerichts Berlin zu zwei Jahren und 
drei Monaten Gefängnis verurteilt. Nach seiner Entlassung wieder illegal tätig, u. a. mit dem 
ehemaligen anhaltinischen Landtagsabgeordneten Alfred Kettig (1903-1951). Wildt wurde 
am 19. Dezember 1944 nochmals festgenommen und saß bis April 1945 in Magdeburg in 
Haft. 

1945 KPD, 1946 SED, dann im September 1950 durch die LPKK Sachsen-Anhalt aus der SED 
ausgeschlossen. Als ihm 1951 auch der Status eines Verfolgten des Nazi-Regimes aberkannt 
wurde, legte er bei der ZPKK gegen seinen Parteiausschluß (erfolglos) Widerspruch ein. 
Albert Wildt starb bei einem Autounfall in 1952. 

Quelle: Bundesstiftung: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de; Hermann Weber/Andreas Herbst, Deutsche Kommunisten, Dietz 
Verlag, Berlin 2008, S. 868. 

– WILKE, HERMANN, Arbeiter, Braunschweig, vor 1933 Mitglied und Kassierer der AAU, danach 
KAU. Er leistete in der Schade-Gruppe (Kommunistische Räte-Union) 1933-1935 eine 
Widerstandsaktivität und wurde im Hauptprozeß zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt. Er 
verstarb (ermordet?) während dieser Haft (1938 oder 1939). 

Quelle: Reinhard Bein, Widerstand im Nationalsozialismus, Braunschweig 1930 bis 1945, Steinweg-Verlag, Braunschweig 1985: 
http://www.hanskottke.de/ns_in_bs/bsrund.htm. 

– WILLASCHEK, ANTON, Arbeiter, Hamburg, KPD, KAPD, Redakteur der KAZ Hamburg, Freund 
von Heinrich Laufenberg, Unionist und National-Bolschewist, 1919-1926? Buchdrucker 
(Willaschek & Co., Hamburg 11; später: Hamburg 3, Neuer Steinweg 3-5). 

Quelle: Erinnerungen Louis Cahnbley (1892-1970) (BArch Berlin Lichterfelde: SgY 30/0132). 

– WILLI, PAUL (1.7.1897–27.4.1979), Kassel, geboren in Göttingen, Metellarbeiter, 
Postarbeiter. Nachdem Willi Paul eine Tischlerlehre beendet hatte, arbeitete er 1915 als 
Metallarbeiter. Er nahm am Ersten Weltkrieg (1917-1918) als Soldat teil. Nach dem Krieg, 
zog er Kassel um und trat in die USPD ein, danach in den Spartakusbund. Im Mai 1920 wurde 
Mitbegründer der KAPD in Kassel. 

Auf Initiative von Josef Hodeck (1876−1945), einige Monate später, gründete Paul Willi in 
Kassel mit anderen eine Ortsgruppe der Freien Arbeiter-Union Deutschlands (FAUD) mit 
einer Mitgliederzahl von zwischen 20 und 30 Personen. Seine Aktivitäten lagen im Bereich 
des Organisierens von Veranstaltungen, der Agitation und des Verkaufes von libertären 
Zeitschriften, Der freie Arbeiter und Der Syndikalist. Wegen des Verkaufs dieser 
Publikationen kam er 1923 in Untersuchungshaft, wobei die Anklage „Aufruf zum 
Generalstreik“ lautete. 

Bei einer Versammlung der Erwerbslosenbewegung war Paul im Juli 1932 als Delegierter für 
die Antifaschistische Aktion gewählt worden. Mit zwei anderen konnte er verhindern, dass 
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die KPD einige Nationalsozialisten in den Vorstand der Erwerbslosenbewegung einschleusen 
konnte. 

In Kassel wurde von Mitgliedern der FAUD 1931 die antifaschistische Organisation Schwarze 
Scharen gegründet, wobei Willi Paul aktiv beteiligt war. Als Herausgeber der Zeitschrift 
Proletarische Front und einer illegalen Druckerei im Schrebergarten, wo er die Zeitschriften 
Die Kommenden und Internationaler Sozialismus herstellte, führte er seinen Widerstand 
gegen den aufrückenden Faschismus. In Kassel wurde 1933 von Paul und anderen FAUD-
Mitgliedern die Publikation Die Internationale vor dem Arbeitsamt verteilt. 

Um einer möglichen Verhaftung zu entgehen, reiste er zunächst nach Amsterdam und blieb 
dort vier Wochen. Im April 1937 ging er nach Barcelona, wo er mit anderen Anarchisten 
verhaftet wurde. Nach seiner Freilassung reiste er zusammen mit Paul Sammel nach 
Tardienta und kämpfte bis August 1938 in der Division Aslaso. Von Spanien aus reiste er 
nach Paris und nach einem Treffen mit Helmut Rüdiger von dort wieder zurück nach 
Amsterdam. Nach einer erneuten Verhaftung verbrachte er mehr als sieben Monate im 
Gefängnis. Hier wurde er mit anderen Inhaftierten nach Belgien abgeschoben. Belgien hatte 
zu dieser Zeit eine Vereinbarung mit Frankreich, dass Ausländer in den Süden Frankreichs 
deportiert werden konnten. 

Willi war in drei französischen Internierungslagern und wurde anschließend im Mai 1942 der 
Gestapo übergeben. Das Oberlandesgericht verurteilte ihn zu sechs Jahren Haft. Vom Juli 
1943 bis den 25. März 1945 war er in dem Strafbataillon 999 einberufen. Er desertierte und 
wurde interniert in einem amerikanischen Kriegsgefangenen-lager.  

Im Februar 1946 war er befreit und nach kehrte zurück. Er beteiligte er sich bei der 
Gründung der Föderation freiheitlicher Sozialisten (FfS), einer Nachfolgeorganisation der 
FAUD. Als Autor schrieb er für die libertären Zeitschriften Zeitgeist und Akratie und Neues 
Beginnen. Hierin ließ er sich unter anderem kritisch über die Gleichsetzung RAF und 
Anarchismus aus. 

Zusammen mit seiner Ehefrau Erna hielt er weiterhin Kontakte zu anarchistischen Gruppen 
und Personen, so mit Helmut Rüdiger und Otto Reimers*. Er schrieb Artikel in der 
anarchistischen Presse (Zeitgeist und Akratie), aber auch in Neues Beginnen. In den 70. 
Jahren kritisierte er kräftig die Rote Armee Fraktion (RAF), sowie seine Kollaboration mit der 
terroristischen palästinensischen Bewegung. 

Im Mai 1989 erhielt seine Ehefrau vom Oberbürgermeister der Stadt Kassel die 
Stadtmedaille für den „Widerstand gegen den Nationalsozialismus“, den sie beide geleistet 
hatten. 

Quelle: https://libcom.org/history/paul-willi-1897-1979. 

– WINKLER, ARTHUR, Industriebezirk Limbach, AAUE Sachsen. 

Quelle: „An die russische Botschaft in Berlin, Unter den Linden“, Die Aktion Nr. 17/18, Ende September 1925, S. 504. 

– WINTER, HARALD, Dresden, Informationstelle der AAUE (Ostsachsen). 

Quellen: „Entschließung der Ortsgruppe Dresden“, Die Aktion Nr. 37/38, 1. Oktober 1922, S. 546-548; „Einladung zur Reichskonferenz in 
Dresden den 21.-23. Juni 1924“, Die Aktion Nr. 11, 15. Juni 1924, S. 310. 

 – WOCKER, Berlin, AAUD, KAU. Während der Dezember 1931 KAU Gründungs-Konferenz, 
verteidigt eine „bewegliche“ Position gegenüber den ehemaligen KAP-Mitgliedern: 
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„Die Frage ob ein Genosse der KAP. Mitglied der Union sein kann, ist heute für uns keine Frage. Die 
Klassenkampf-organisation ist praktisch in Bewegung zu setzen. Die Grundlage unserer Organisation ist 
der Betrieb. Im Kampfe selbst zeigt sich der wahre Revolutionär; dann wird sich auch die Stärke der 
Organisation zeigen. In dieser Situation müssen wir jeden Kämpfer aufnehmen, unbeachtet der 
Schlacken die ihm anhaften. Sollten diejenigen noch anderen Organisationen angehören, so werden sie 
auf Grund unserer Taktik selbst mit diesen brechen… Wir wollen eine Formulierung finden, die ich 
folgendermaßen aufstelle: ‚Die AAU., die auf Betriebsorganisationen aufgebaute Organisation, nimmt 
jeden auf, der Programm und Taktik anerkennt und danach handelt‘“. 

Quelle: Protokoll der Vereinigungs-Konferenz der A.A.U.D. und A.A.U.D.E. (10. Reichskonferenz der Allgem[eine]. Arb[eiter].–Union 
Deutschlands ; 24.-27. Dezember 1931 zu Berlin), Berlin, 1932. 

– WOHLRAB, JAN [= FRITZ PARLOW] 

– WOLF, KARL [= KARL SCHRÖDER] 

 
Fritz Wolffheim, 1919 (Unbekannte Quelle). 

 – WOLFFHEIM, FRITZ (30.10.1888–17.3.1942), alias FRIEDRICH WULF, geboren in Berlin, Sohn 
einer Kaufmannsfamilie; Handlungsgehilfe. Mit 20 Jahren Redaktionsvolontär, trat 1909 in 
die SPD ein. Von 1910 bis 1913 Aufenthalt in den USA, dort Mitglied der Socialist Party of 
America, 1912 Redakteur des deutschsprachigen sozialistischen Vorwärts der Pacific-Küste in 
San Francisco. Er kehrte 1913 nach Deutschland zurück, lebte in Hamburg. Im Weltkrieg 
opponierte er gegen die Burgfriedenspolitik der SPD. Gemeinsam mit Heinrich 
Laufenberg stand er an der Spitze der Hamburger Linksradikalen, beide publizierten 
gemeinsame Broschüren, z. B. Imperialismus und Demokratie. Ein Wort zum Weltkrieg, 1914, 
und Demokratie und Organisation, 1915. Er war von 1915 bis 1918 Soldat, mehrmals 
inhaftiert. 

Wolffheim nahm als Vertreter der Hamburger Linksradikalen an der Reichskonferenz der 
Spartakusgruppe in Berlin am 7. Oktober 1918 teil. Als Hauptredner der revolutionären 
Massenkundgebung auf dem Heiligengeistfeld am 6. November 1918 rief er zum Sturm auf 
das militärische Kaiserliche Generalkommando in Altona auf. Während der 
Novemberrevolution gehörte er zur Führung des Arbeiter- und Soldatenrates in Hamburg, 
war allerdings vom 15. November 1918 bis 15. Mai 1919 wegen eines Nervenleidens im 
Sanatorium. 1919 Mitglied der KPD, Wolffheim stand zusammen mit Otto Rühle und 
Laufenberg auf dem ultralinken Flügel der Partei. Auf dem II. Parteitag der KPD in 
Heidelberg/Mannheim wandte er sich gegen die »Leitsätze über kommunistische 
Grundsätze und Taktik« und durfte deshalb an den weiteren Verhandlungen des Parteitages 
nicht mehr teilnehmen. Der III. Parteitag in Karlsruhe schloß ihn aus der KPD aus. Im April 
1920 war er Mitbegründer der KAPD, stand mit Laufenberg an der Spitze des Parteibezirks 
Nord. Beide wurden im August 1920 vom Parteitag der KAPD in Berlin-Weißensee wegen 
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„bürgerlich-nationalistischer Anschauungen“ aus dieser Partei ausgeschlossen, sie galten 
nun als Hauptvertreter des National-bolschewismus. Im Herbst 1920 gründete Wolffheim 
den Bund der Kommunisten in Hamburg, blieb bis zur Selbstauflösung 1925 und nach der 
Neugründung 1929 dessen Leiter. Er ging 1930 zur Gruppe Sozialrevolutionärer Nationalisten 
(Pseudonym Friedrich Wulf).  

September 1939 wurde Wolffheim verhaftet, in dem Konzentrationslager Fuhlsbüttel und 
Sachsenhausen gefangen gehalten und schließlich 1943 in Ravensbrück ermordet.  

Quelle: Biographische Datenbanken: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de; Wikipedia. 

– WOLLSCHLÄGER, ? (1864-?), Berlin-Bohnsdorf, KAPD/AAU 1920-1929? 

Quelle: Hans-Rainer Sandvoß, Die „andere“ Reichshauptstadt. Widerstand aus der Arbeiterbewegung in Berlin von 1933 – 1945, Lukas 
Verlag, 2007, S. 211. 

 

  
August Wülfrath, 1946 [SED, Fragebogen für Mitglieder zum Umtausch der Parteidokumente, 0.366.459, Bundesarchiv Lichterfelde] / 

Exlibris KAPD und AAU Broschüren von Wülfrath, die an der DDR Nationalbücherei gegeben wurden. 

– WÜLFRATH, CARL AUGUST (6.3.1888–10.6.1976), alias FRIEDRICH OSTWALD (OSWALD), HAGEN, 
Elberfeld, Berlin-Lichtenberg, Potsdam, Werkzeugmacher, Parteischul-lehrer, 
Bibliotheksleiter, geboren in Wuppertal-Elberfeld in einer 12 Kinder Familie, in dem 
calvinistischen Glauben erzogen.  

Mitglied des Geschäftsführenden Hauptausschußes (GHA) der KAPD; SPD seit dem 12. März 
1907. Er folgt dem Schulungskursus von Otto Rühle* und Hermann Dunker. Er treibt 
politische Arbeit in den Betrieben und kam schnell „auf die schwarze Liste“ der Unternehmer: 
„Ich musste oft den Arbeitsplatz wechseln“. Von Elberfeld ging er nach Westfalen, dann nach 
Hamburg und 1912 nach Berlin.  

Wülfrath führt den Krieg in der Infanterie in Frankreich und Rumänien, bis 1917. Dann ist er 
als Facharbeiter in der Berliner Waffenindustrie mobilisiert. Er tritt in die USPD, indem er 
Mitglied des Spartakusbundes bleibt; er hat auch Verbindung mit der Gruppe von Julian 
Borchardt („Lichtstrahlen“) und der Bremerlinke. Er sollte nach dem Streik von Januar 1918 
in die Verborgenheit tauchen. Er bricht mit den Unabhängigen im Dezember 1918, um sofort 
in die KPD beizutreten. Er ist daraus im Oktober 1919, während des Kongresses von 
Heidelberg ausgewiesen, und schließt sich der linkskommunistischen Mehrheitsopposition 
zu Berlin an. Als die KAPD im April 1920 begründet ist, wird er Mitglied des 
Geschäftsführenden Hauptausschußes (GHA). 

Er stellt im September 1921 die Berliner Opposition dar, die an der Gründung einer Vierten 
Internationale feindlich war. Er findet, daß, die einzige Mittel, die russische Revolution zu 
retten, musste radikal werden: Die Bolschewiki sollten sofort von der Macht zurückziehen: 

„… wir stehen auf dem Standpunkt, dass die Sowjetregierung in diesem Augenblick… zurücktreten muss, 
weil sonst die falsche Ideologie, die sich in den mittel- und westeuropäischen Köpfen festgesetzt hat, 

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=5449
https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Wolffheim
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weiter verbreitet wird. Deshalb fordern wir den Rücktritt der russischen Regierung von der Staatsmacht. 
Dass in Russland natürlich eine rein bürgerliche Politik auch nicht möglich ist, ergibt sich aus dem immer 
stärkeren Hervortreten der Arbeiteropposition“. 

Trotz des Zerfalls der russischen Revolution war es ganz ausgeschlossen, dass eine Ersatz-
Internationale aufgebaut werden müsste:  

„… hier wollen wir doch feststellen, dass die neu gebildete Partei gegenüber der übrigen gesamten 
Welt doch nur eine sehr verschwindende Minderheit ist, und dass man mit der Opposition und den 
syndikalistischen Gruppen in Spanien gar nicht vorwärts kommen kann. Ein Syndikalist bleibt ein 
Syndikalist, und eine syndikalistische Bewegung bleibt eine syndikalistische, auch wenn sie eine 
spanische ist. Was bleibt also übrig, die linken bulgarischen Genossen! Wie stark? Etwa 2.000 Mann. Das 
sind die ersten Ansätze der neuen Internationale auf der ganzen Welt in organisatorischer Hinsicht, die 
überhaupt angesprochen werden können als Organisation gleich der K.A.P. Ich stehe nun nicht auf dem 
Standpunkt, das Gründen wäre von solch ausschlaggebender Bedeutung, um deswegen die Gründung 
der Arbeiter-Internationale nicht in Erwägung zu ziehen“. 

Zusammen mit Adam Scharrer*, war er ein Hauptleiter der Berliner KAPD nach der Spaltung 
von März 1922. Er schrieb 1925-1928 unter dem Pseudonym FRIEDRICH OSWALD für den 
Proletarier, der theoretischen Monatsschrift der KAPD. Er blieb sehr nah von Adam Scharrer 
von 1929 bis 1933. Mit Berliner KAPD-Resten, herstellt und verteilt konspirative Literatur: 
„Photos und Kleinstzeitungen 1933/34“. Er gehört 1934-1939 zur KAPD-Gruppe 
„Nibelungen“ an. 

Mit seiner Frau Maria (1884-1950), tritt er, nach Mai 1945, in die KPD (Mitgliedskarte 
Nr. 55628), danach in die SED im Berlin-Lichtenberg Bezirk. Dann lehrt er in die „Partei-
Schule“ in Cottbus bis 1950. Er wird Direktor der Brandenburgischen Landes- und 
Hochschulbibliothek Potsdam. Nach dem 30. April 1963 pensioniert. Er konnte Interviews 
den ostlichen und westlichen Historikern über den Linkskommunismus geben. 

Er hatte viele Auszeichnungen der DDR-Regime erhalten: Medaille für Teilnahme an den 
bewaffneten Kämpfen der Deutschen Arbeiterklasse 1918-1923; Verdienstmedaille der DDR, 
Ehrennadel der Organe der Rechstspflege. 

Er wollte niemals verleugnen seine ehemalige Partei, die KAPD. In dem „Protokoll von der 
Überprüfung des Genossen Wülfrath“ (3. Juli 1951), antwortete er klipp und klar an der 
hinterlistigen Frage eines SED-Untersuchungskommissars: „War die KAP eine Arbeiterpartei“: 
„Ich zähle die KAP bis zuletzt noch als eine Arbeiterpartei. Ich glaube, dass nicht ein KAP-
Genosse Blut an seinen Händen hat, wie viele SPD-Genossen“. Er konnte nicht erklären, dass 
KPD-SED (sowie SPD) vielen „Blut an seinen Händen“ hatte. 

Er ist den 10. Juni 1976 in Ost-Berlin gestorben. 

Quellen: Kommunismus im Allgemeinen, insbes. KPD und Nebenorganisationen, Band 2, 6. Juni – 21. Oktober 1921 (BArch, R 1507/2053) 
(Der Polizeispitzel schreibt: WOILFROD oder WUILLFRAD…); Tagung KAPD Sept. 1921: www.left-dis.nl/d/Kapdsept21.pdf; Friedrich Ostwald, 
„Russland. Offizieller Bericht der engl. Gewerkschaftsdelegation“, Proletarier, Heft, 1, Januar 1926, S. 25-26; Friedrich Oswald, „Der neue 
Inhalt des 1. Mai“, Proletarier, Heft 4/5, Mai 1926, S. 57-59“; «Ehre seinem Andenken!», Neues Deutschland, Ost-Berlin, 22. Juni 1976, S. 8; 
Alexandra Habermann/Peter Kittel, Lexikon deutscher wissenschaftlicher Bibliothekare. Die wissenschaftlichen Bibliothekare der 
Bundesrepublik Deutschland (1981-2002) und der Deutschen Demokratischen Republik (1948-1990), Klostermann, Frankfurt/Main 2004, S. 
208 (August Wülfrath); SAPMO, Berlin-Lichterfelde, Fragebogen für Mitglieder zum Umtausch der Parteidokumente, 0.366.459; DY 3 0/IV-
2/11/V 2192. 
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Willhelm Zaisser, Rote Armee an der Ruhr, nur sechs Monate KAPD Anhänger, später Stalinist (Photo: 1947, Sowjetische Zone). 

– ZAISSER, WILHELM (1893-1957), GENERAL GOMEZ, Essen, Volkschullehrer, USPD, KPD, Aktivität 
in der Roten Armee an der Ruhr; einige Monate KAPD, Ende 1920 KAPD Kampf-Organisation; 
Januar 1921 Verhaftung, zurück zur KPD, Parteiangestellte. Es war der Beginn eines 
exemplaren stalinistischen Lebenslaufs. 

März-Juni 1924 Teilnahme an einem Lehrgang an der militärpolitischen Schule der 
Komintern in Moskau; 1927-1939 Mitarbeiter der Komintern in Moskau; 1932-1947 Mitglied 
der Vereinigten Kommunistischen Partei (Bolschewiki); 1936-1937 unter dem Namen 
General Gomez, kommandiert er die XIII. Internationale Brigade in Spanien; 1940 
Sowjetischer Bürger; 1950-1953 Mitglied des Politbüros und des ZK der SED; Leiter der Stasi; 
Januar 1954 als „Feind der Partei“ ausgeschlossen; 1954-1958, Tätigkeit als Übersetzer beim 
Dietz-Verlag und am IML in Berlin. 

Quellen: Erhard Lucas, Märzrevolution im Ruhrgebiet. März/April 1920, Band 1, März Verlag, Frankfurt/Main, 1970, S. 449; 
https://www.hdg.de/lemo/biografie/wilhelm-zaisser.html  

– ZAJAC, STANISLAUS, Matrose, Cuxhaven (Niedersachsen), KPD, seit 1927 AAU, 1931-1933 KAU.  

Während der Dez. 1931 Einigungskonferenz beschreibt er den politischen Weg der 
Cuxhavener Sektion der AAU: 

„Wir sind eine marxistische Klassenkampforganisation… Wir sind eine Ortsgruppe von großer 
Mitgliederzahl gewesen, die ausschließlich Rebellen waren. Die Leute müssen erst geschult werden, 
müssen auf den marxistischen Standpunkt gebracht werden, dann sind sie Unionisten. Zaj. weist 
daraufhin, dass er erst 4 Jahre der Union ist und vorher in der KPD. für die Klasseninteressen des 
Proletariats gekämpft hat. Hat von seiner Ortsgruppe das Mandat erhalten, mit allen Mitteln gegen den 
Dualismus [AAU/KAPD] anzukämpfen. Die Partei ist für uns – für allemal erledigt… Wir wollen keine 
Bindung an die politische Partei haben“. 

Quelle: Protokoll der Vereinigungs-Konferenz der A.A.U.D. und A.A.U.D.E. (10. Reichskonferenz der Allgem[eine]. Arb[eiter].–Union 
Deutschlands; 24.-27. Dezember 1931 zu Berlin), Berlin, 1932, S. 33 u. 47. 

– ZHEKOFF (Жеков), oder JÄKOFF, KRUM, alias BURG, CHARLOTTE BURG, KURT BURGER, geboren in 
Warna (Bulgarien) (1900?-?), Student in Berlin, KAPD, Redakteur des Proletarier in den 20. 
Jahren. 

Quellen: Kurt Burger, „Die Zollfragen und die Arbeiterklasse“, Proletarier, Heft 1, Januar 1926; S. 14-19; Charlotte Burg, „Der Kampf um 
Asien“, Proletarier, Heft 2/3, April 1926, S. 49-55; „Granaten“, Proletarier, Heft 2, Februar 1927, S. 38-39; Note von Alfred Weiland (Archiv 
Weiland, Berlin). 

 
Rudolf Ziegenhagen, 1946? (Photo: Hans-Rainer Sandvoß, Die „andere“ Reichshauptstadt) 

https://www.hdg.de/lemo/biografie/wilhelm-zaisser.html
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– ZIEGENHAGEN, RUDOLF (1895-1949), Buchhändler, Berlin, 1920-1929 AAU/KAPD, 1931-1934 
KAU; Verantwortungsträger für den Kampfruf in 1927, 1930-1933 für die Literatur der KAU; 
den 30 Januar 1934 zu 2 Jahre und 9 Monate zu Festung verurteilt.  

Quellen: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg. Das unzeitgemäße Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred 
Weiland (1906-1978), LIT Verlag, 2000, S. 128; Hans-Rainer Sandvoß, Die „andere“ Reichshauptstadt. Widerstand aus der 
Arbeiterbewegung in Berlin von 1933 – 1945, Lukas Verlag, 2007. 

– ZIEGLER, HEINZ (1914-?), 1932 KAPD oder KAU?, nach 1933 illegale Aktivität in Wedding mit 
Rudolf Schlaak und Herbert Schröder; 1936-1938 Wehrdienst, 1939-1945 Wehrmacht; Mai 
1945 Kriegsgefangene; Juni 1945 Flucht nach Berlin. 1946-1950 Lindenberg, Kontakte mit der 
GIS; 1950-1951 Stasi, Verhaftung-Entlassung, FDGB-Sekretär in Potsdam. 

Quelle: Michael Kubina, Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg, LIT, Berlin, 2000, S. 208. 

– ZIEGLER, KARL (1890-1943), Berlin-Weißensee, KPD, KAPD, einer der Führer der Kampf-
Organisation; Sept. 1920 („Kommunisten Prozess“), zu mehreren Jahren Festung verurteilt. 

Quelle: Reichskommissar für Überwachung der öffentlichen Ordnung: Akten betreffend KPD. Vom 14. Mai 1920 bis 31. Oktober 1922. Kap. 
XII (1507/247; Nr. 2335/20). 

– ZIEGLER, RUDOLF, AAU, danach AAUE Hamburg, Lutteroftstrasse 46, Verantwortungsträger 
und Schriftleiter für die Zeitschrift: Der Unionist, Hamburg. Am 25 Juli 1923 wurde Rudolf 
Ziegler verhaftet und unter die Anklage der „Aufforderung zum Hochverrat“ und „Aufreizung 
zum Klassenhass“ gestellt. Am 8. September fand in Leipzig vor dem Staats-gerichtshofe zum 
Schutze der Republik sein Prozess statt. Er wurde zu acht Monaten Gefängnis verurteilt. Der 
Titel musste geändert werden: Der Unionist wurde: Von unten auf. Gegen Kapitalismus – Für 
Kommunismus. 

Nach Wilhelm Fuchs nahmen alle Unionisten an dem Hamburger Oktoberaufruhr teil: 

 „Spontan verließen die Lohnsklaven am 22. Oktober die Werften. Es kamen die blutigen Hamburger 
Oktober-Kämpfe. Die Union stand nicht tatenlos beiseite. Unionisten kämpften Schulter an Schulter mit 
Kommunisten auf den Barrikaden Barmbeks. Ein Flugblatt wurde in großer Auflage verbreitet, welches 
zum Generalstreik, heute noch, aufrief… Die KPD, die Union und die FAUD wurden ‚verboten‘“. 

Quellen: R.Z., „Hungerstreik–Eine Waffe gegen uns selbst!“, Die Aktion Heft 3/4, 21. Januar 1921, S. 55-56; Alte Ziele, neue Wege, Die 
Aktion, Heft 7/8, 18. Februar 1922, S; 117–119; Wilhelm Fuchs, Bericht des Wirtschaftsbezirk Wasserkante der Allgemeinen Arbeiter-Union 
(Einheits-Organisation) über seine Presse Der Unionist, bzw. Von unten auf, Versammlungskalender der AAUE, Die Aktion, Heft 9/10, 20. 
Mai 1925, S. 276-280. 

– ZIMMER, RUDOLF, Berlin, AAU, danach AAUE, FAUD, Hauptkassierer der Gemeinschaft 
proletarischer Freidenker (GpF). Zur 2. Reichskonferenz der Allgemeinen Arbeiter-Union 
definiert er die AAU, „Kampforganisation des Proletariats“, „antiautoritären Charakters“, als 
„eine Abkehr von allen überlieferten Organisationsformen“. Das Wesen der AAU wäre „eine 
durchgreifende Revolutionierung der Gehirne“ auf jedem Schritt der Weltrevolution: 

„Da die AAU der beginnenden Selbstbewusstseinsentwicklung ihre Existenz verdankt, kann sich ihr 
Kampf nur auf das proletarische, antikapitalistische und antinationale Klasseninteresse der Arbeiter der 
Welt einstellen und muss mit aller Schärfe gegen alle ganz gleich wie gearteten Tendenzen 
opportunistischer und reformistischer Färbung vorgehen… Ist in der AAU verkörpert die proletarische 
Organisationsform, die ihren Niederschlag findet im Rätesystem“.  

In 1924, AAUE-Mitglied geworden, beklagt er den Misserfolg einer „Einheitsfront wenigstens 
zwischen der FKAD (Föderation Kommunistischer Anarchisten Deutschlands) und den 
syndikalistischen Unionen der FAUD und AAUE“. 
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Quellen: Bundes-Archiv Lichterfelde, RY 1/ I/5/4/1; R.Z.: „Kongress-Bericht: Zur 2. Reichskonferenz der Allgemeinen Arbeiter-Union“, Die 
Aktion , Berlin 1920, S. 297-299; „Die Rolle der Organisation in der proletarischen Revolution“, Die Aktion Nr. 33/34, 20. August 1921; S. 
478-480; „Drei Jahre AAUE“, Die Aktion Nr. 11, 15. Juni 1924, S. 314-318; „Das Gebot der Stunde“, Der freie Arbeiter Nr. XVII, Berlin 1924; 
Hartmut Rübner, Freiheit und Brot. Die Freie Arbeiter-Union Deutschlands. Eine Studie zur Geschichte des Anarchosyndikalismus, Libertad 
Verlag, Berlin/Köln, 1994, S. 247, 251. 

– ZIMMERMANN, Berlin, AAU, 1922 AAUE; 1926, Mitglied des AAUE Vorstandes (James Broh*, 
Franz Pfemfert*, Oskar Kanehl*, Rudolf Ziegler*), die eine Arbeitsgemeinschaft 
„revolutionärer antiautoritären Organisationen“ gebildet hatte. 

Quelle: Hartmut Rübner, Freiheit und Brot. Die Freie Arbeiter-Union Deutschlands. Eine Studie zur Geschichte des Anarchosyndikalismus, 
Libertad Verlag, Berlin/Köln, 1994, S. 77. 

– ZINDEL, HEDWIG, AAU/KAPD, KAU, Berlin-Kreuzberg, aus jüdischer Herkunft. Im Mai 1933 
festgenommen, nach seiner Verhaftung, emigriert 1934 nach der Tschechoslowakei. 

Quelle: Hans-Rainer Sandvoß, Die „andere“ Reichs-hauptstadt: Widerstand aus der Arbeiterbewegung in Berlin von 1933 bis 1945, Lukas 
Verlag, Berlin, 2007, S. 212. 

 – ZINKE, HERMANN (1882-?), Berlin-Lichtenberg, Heizer, Matrose während des Krieges, KAPD 
und bedeutender Funktionär der AAU (17. Bezirk). Während des August 1920 KAPD 
Parteitages kritisiert scharf die Positionen des Hamburger „National-Bolschewismus“: 

„Ein weiterer Widerspruch in den Ausführungen Laufenbergs ist die Aufrüttelung der Massen während 
des Weltkrieges. Wie sind die beiden Genossen dieser Aufgabe gerecht geworden? Dadurch, dass sie in 
ihrer Broschüre Demokratie und Organisation schreiben, dass „das Proletariat ein natürliches Interesse 
daran habe, die gesellschaftliche Wirtschaft zu erhalten, soweit sie Lebensfunktion der Gesamtheit ist“, 
und „hieraus resultiert in Kriegsfällen die militärische Unterordnung des Proletariats unter die gegebene 
Heeresleitung“. Damit also wollte man das Proletariat aufrütteln, es zum Klassenbewusstsein erziehen! 
Das ist unmöglich. Das sind himmelschreiende Gegensätze und wenn L. sagte, militärische Unterordnung 
bedingt keine politische Unterordnung, so stellen wir dem gegenüber: damals war die militärische 
Unterordnung die politische Unterordnung. Die alte sozialdemokratische Partei hat die Wirtschaft 
unterstützt als „Lebensfunktion der Gesamtheit“, sie also handelte durchaus im Sinne Laufenbergs und 
Wolffheims. Wenn sie heute den Standpunkt vertreten, dass die Front zu revolutionieren gewesen wäre, 
so sage ich auch hier, dass sie sich nicht in die Psyche der Massen versetzt haben… 

“Wenn der Weltbund aller Proletarier zur Tatsache geworden ist, hat darüber nicht die Freiheit der 
Nationen zu stehen, sondern die Einheit und die Freiheit des Weltproletariats. Wir haben die grolle 
historische Aufgabe, hinwegzuschreiten über die bürgerliche Ideologie. Hier müssen wir intolerant bis 
zum äußersten sein. Wer hier nicht mit uns ist, der ist gegen uns. Es heißt hier nur entweder 
Kommunismus oder Nationalismus, dann aber Negation des internationalen Klassenkampfgedankens! 
(Beifall.)“. 

Mit Erich Lewinsohn* und Johannes Graudenz* verfasst Hermann Zinke, im Namen der 
Partei, einen Aufruf an das Deutsche Proletariat. 

1921-22 Arbeitslosenbewegung in Berlin; er erklärt in Dezember 1921 in einer AAU 
Versammlung: „Wir müssen die Lohnkämpfe führen“; in 1927 Mitglied des GHA der KAPD mit 
Adam Scharrer*, August Wülfrath*, Farnholt*, Löwenstein*, Ernst Lincke* und anderen. 

Quellen: Lageberichte Rep 77, 1809 Nr. 5, Band 2 (BArch, R 1507/2053 ); „Wirtschaftsbezirk Groß-Berlin“, Die Aktion, Heft 17/18, 30. April 
1921, S. 258; KAZ, Essen, Nr. 5, 1922; Rundschreiben Nr. 7, Zur Information (Nov. 1927), Berlin, S. 2-7. 
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Paul Erich Zinke, um 1943 (http://www.stolpersteine-hamburg.de/?MAIN_ID=7&BIO_ID=690) 

– ZINKE, PAUL ERICH (9.3.1901–23.4.1945), Hamburg, Elektriker, geboren in Bad Warmbrunn 
(Oberschlesien), KAJ?, 1922-1924 AAUE. 1923 war er an den von kommunistischer Seite 
unternommenen Versuchen einer bewaffneten revolutionären Erhebung in Mittel-
deutschland beteiligt gewesen. 

1925 war er in Königsberg offiziell der KPD beigetreten. Seit spätestens 1932 lebte er in 
Hamburg, weiterhin aktiv in der seit Februar 1933 verbotenen Kommunistischen Partei. Im 
Juli 1935 wurde er verhaftet. Wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ kam er für neun Mo-
nate ins Gefängnis. Während des Kriegs, mit seiner Gefährtin Margit Fleischner (1914-1945) 
Neben der Unterstützung der slawischen Gefangenen und Zwangsarbeiter auf der Werft bei 
ihrem Kampf um das tägliche Überleben waren die wichtigsten Vorhaben der Gruppe um 
Fiering und Zinke für 1942 vor allem der Aufbau einer geheimen Funkstation und 
Empfangsanlage zum gemeinsamen Abhören von „Feindsendern“, das Besorgen einer 
Vervielfältigungsmaschine sowie die Herstellung gefälschter Dokumente für Untergetauchte 
und von Lebensmittelkarten, dies vor allem, um den halb verhungerten Zwangsarbeitern und 
-arbeiterinnen aus dem Osten besser beistehen zu können.  

Die politische Tätigkeit Zinkes in Hamburg wurde am 28. Juni 1943 jäh unterbrochen: Er 
wurde zum Militär eingezogen und in das Strafsbataillon 999 gesteckt. Er wurde einer 
Ersatzeinheit zugeteilt, in Jugoslawien als Lagerwache für sowjetische Offiziere eingesetzt 
und überlebte. Zurückgetreten nach Hamburg, arbeitete er für die Organisation Todt, und 
leitete mit Ernst Fiering eine konspirative Aktivität. 

Am 27. November 1944 wurde Paul Zinke verhaftet und, wie auch Ernst Fiering*, dessen 
Frau und Schwester sowie andere aus der Gruppe, ins Gestapo-Gefängnis Fuhlsbüttel 
gebracht. Am Abend des 3. oder 4. Februar 1945 wurde auch Margit Zinke verhaftet und 
nach Fuhlsbüttel gebracht. 

Er wurde im April 1945 mit Ernst Fiering, Karl Kaminski und seine Frau nach dem KZ 
Neuengamme transportiert. Die Gestapo hatte Liquidationslisten erstellt mit den Namen von 
Mitgliedern der Widerstandsorganisationen und von anderen Oppositionellen. Der Befehl 
wurde durchgeführt: alle drei wurden in ihrem Zelle von der Gestapo ermordet. Seine Frau 
Margit Zinke-Fleischner wurde verhängt. In den Nächten zwischen dem 21. und dem 24. 
April wurden alle 71 Personen (13 Frauen und 58 Männer) in Neuengamme ermordet.  

In Hamburg-Bergedorf ist seit 1995 eine Straße nach Margit Zinke benannt. 

Quellen: https://libcom.org/history/1919-1945-the-proletarischer-zeitgeist; Neuengamme Gedenkstätte: http://www.kz-gedenkstaette-
neuengamme.de/nachrichten/news/april-1945-der-mord-an-71-frauen-und-maennern-im-kz-neuengamme/; Johannes Grossmann: 
http://www.stolpersteine-hamburg.de/?MAIN_ID=7&BIO_ID=690. 

– ZSCHÄTZSCH, BRUNO, Schriftleiter, AAU Gera (Thüringen); 1919-1920 USPD, später SPD, 
engagiert in der Bewegung der Sozialistischen Genossenschaften. 
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Quellen: Lageberichte Nr. 50, 9. August 1921 (BArch, R 1507/2013); Hans Leutsch, März 1920 Die Arbeiter des Volksstaates Reuß 
verteidigen die Demokratie gegen Putschisten, Arbeitsgemeinschaft Geschichte beim Stadtvorstand Gera der PDS, 2000: http://www.die-
linke-gera.de/fileadmin/KV-G/fraktion/dokumente/ag-leucht2000.pdf.  
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KAPD Berlin, 1920 / KAPD Essener (Richtung), 1922-1928. 

 

 
Stempel des Geschäftsführenden Hauptausschusses (GHA) der Berliner KAPD, 20. Jahre. 

 

 
Stempel des Internationalen Informationsbüros der AAUD, Brief von Alfred Weiland (alias Awe), Berlin, an Paul Mattick, Chicago, 24.5.1930 

(Kopie aus dem ABA Kopenhagen). 

 

 

Philippe BOURRINET, Juni 2017. 

 

[Briefwechsel: info [bei] left-dis [Punkt] nl] 
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HASSE, ARTHUR 

HEIDEL, PAUL 

HEIDEL, WERNER 

HEIDRICH, HERMANN (= FRITZ ENSSLER) 

HEINZELMANN, PAUL, HEINZ ELM 

HELBIG, KURT (CURT) 

HELLWIG, KURT 

HEMPEL, MAX (= JAN APPEL) 

HENNIG 

HENKE, HUGO EMIL, BERGER 

HENSSLER, FRIEDRICH (FRITZ) [FREDERICK W.], HERMANN HEIDRICH, BERGER 

HENSMANN, KARL 

HENTSCHEL, ARNO 

HERBERT, EMIL 

HERING, WILHELM, FERRY, FRANZ 

HEROLD, KURT 

HERRMANN, GUSTAV 

HESSE, FRITZ 

HEYDE, HUGO 

HEYER 

HEYNEMANN, HEINRICH 

HIPPE, OSKAR 

HOFFMANN, PAUL 

HOHMANN, KARL 

HOLLMANN, WILLY 

HOELZ (HÖLZ), MAX 

HÖLZEL, WALTER 

HÜBLER, ERNST 

HUHN, WILLY, OEKONOMICUS 

HUNDT-GRIESBACH, ENNA MARIE, ROTE MARIE 

IHLAU, ALFRED 

IKARIUS (= ERNST SCHNEIDER) 

ISZDONAT, WILLY 

JACOB, MAX 

JÄGER, HANS 

JÄCKEL, WILLI 

JÄNCHEN 

JAHNKE, KARL HANS HEINRICH 

JAHNKE, PAUL 

JAKOBI (JACOBY), MAX ? 

JANDKE, OSKAR 

JELINEK, WILHELM (WILLI), ŽELINCK, RASIN 

JOËL, ERNST 

JOHANSEN, HENRI MAX FRIEDRICH, ERNST J. SALTER, PETER MARUM, THEODOR LÖHSTEIN 

JOHNSCHKER, KARL, MARTIN 

JUNG, FRANZ, JOE FRANK, PAUL RENARD, FRANK RYBERG, FRANZ LARSZ (LARSCH), FRANZ KLINGER, GRÄTZER 

JUNG-OTTO, CLARA MARIA HENRIETTE, CLÄRE 

JUNIUS (= BROH, JAMES) 

KÄFERSTEIN, WILLY 

KAISER, WILLY 

KALBITZER, WALTER 

KAMINSKI, KARL 

KÄMMERLING, CLAUDIUS? 

KÄMPF, PAUL (KLIMMEK, PAUL) 

KANEHL, OSKAR 

KARWAHNE, BERTHOLD 

KATZ, IWAN 

KEMPIN (= UTZELMANN, FRANZ PETER) 

KENNECKE, KARL 
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KERN, MAX 

KIEPSCH, KURT 

KINDLER, RUDOLF 

KIRCHHOFF, PAUL 

KLAHRE, WILLI 

KLAPP, MAX 

KLASSE, ANNA (= CLASSE, ANNA) 

KLEIN, PAUL (= MATTICK, PAUL) 

KLIMMEK, PAUL, PAUL KÄMPF, PAUL, ADOLF 

KLINGENBERG, REINHOLD 

KLÖTZNER, FRIEDRICH OSKAR 

KLUPSCH, EMIL 

KNETTER, PAUL 

KNOOP, FRITZ 

KNORR, FRIEDRICH 

KNUDEL (KNODEL ?) 

KNÜFKEN, HERMANN 

KOBURG 

KOCH, HERMANN 

KÖHLER, ANNO 

KÖHLER, HUGO 

KÖHLERT, WALTER 

KOHLISCH, ERNST 

KOHN (COHN), JOSEPH 

KOHN, PAUL, PINKUS, ALFRED HEINEMANN ? 

KÖÖPEN, ERNST 

KÖPNICK, SIEGFRIED 

KORSCH-GAGLIARDI, HEDDA 

KORSCH, KARL, K. K. 

KORTH, ERNST 

KORTH, HANS 

KORTH, RUDOLF 

KOSCHZOLL, FRANZ 

KRACKE 

KRANNICH, HUGO 

KRAUS, KARL 

KRAUSE, HEINZ 

KRULL, ARTUR 

KRUSE 

KUBACKI, MAX 

KUBACKI, GERTRUD 

KUES, KARL 

KUHLMANN, ELLA 

KULBE, PETER 

KÜNITZ, JOHANN 

KÜCHLER, MARTIN 

KUNOW, WILHELM 

KUNTZE, KARL 

KUNZE (KUNTZE ?), ELLEN 

KUNZE, FRITZ, SACHSE, SACKERMANN, RICHARD PETERSEN, R. P. 

KURRAT, FRITZ 

KUSCHEWSKI, KURT 

KÜSTER 

LÄMMERZAHL, MAX 

LAMPE, FRIEDRICH 

LAND, FRITZ 

LANGE, GUSTAV 

LANGE, KURT (= LINCKE, ERNST) 

LANGENDORF, RUDOLF 
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LANGERHANS, HEINZ 

LANGFELD, MARTIN 

LANZER, ROBERT (= LEONHARD, RUDOLF) 

LARSZ, FRANK (= JUNG, FRANZ) 

LAUFENBERG, HEINRICH, KARL ERLER 

LEHNERT, RUDOLF 

LEONHARD, RUDOLF, RAOUL LOMBAT, ROGER LEHARDON, ROBERT LEWANDOWSKI 

LEUTKUSS (= DAUTGUSS) 

LEWANDOWSKI, FRIEDRICH 

LEWINSOHN, ERICH PAUL, WILLY 

LEWINSOHN, FELIX 

LIEBETRAU, ERNST 

LICHTENBERG, ERNST (= BIEDERMANN) 

LIEBING, WALTER 

LIEBY, EUGEN 

LIEPE, JOHANNES HANS 

LIERS, ARTHUR 

LILIE, FRIEDRICH 

LINCKE, ERNST, KURT LANGE 

LOHMEYER, FRANZ 

LOHMANN, JOHANNA 

LOHSE, PAUL 

LOQUINGEN, PETER 

LOSSAU, FRITZ 

LÖWENSTEIN 

LÜCKE, HERMANN 

LÜHRS, FRIEDRICH 

LUMPI, JOSEF 

LUTZE, W. 

MAI, OSKAR 

MAIBAUER, OTTO 

MAINZ, HANS GUSTAV PAUL, MEINS, JENSEN 

MALKOWSKI, HANS 

MANSFELD, HEINZ 

MÄRKER, OTTO 

MARMUTH, HERMANN 

MÄRSCHNER 

MARCHWITZA, HANS 

MARTIN 

MARTIN, UDO, HAASE 

MATT 

MATTERN, LYDIA E. 

MATTICK, PAUL, PAUL KLEIN, LUENIKA 

MATZEN, KARL 

MAUSCHEWSKI 

MEERHEIM, AUGUST 

MEIER, MARIE 

MEISTER, HUGO 

MELZER, HEINRICH, WILLI, FRITZ BIELEFELD 

MENZEL, OTTO 

MERGES, ALFRED 

MERGES, AUGUST ERNST REINHOLD, KRUMMER AUGUST 

METZGER, ADAM 

METTENDORF, WALTER 

MEYER, LUDWIG, BERGMANN 

MICHAELIS, ARTHUR, JANUS? 

MILLER (= MÜLLER, MÜHLE) 

MILLER, JOSEPH, SEPP 

MINSTER, KARL, OTTO DEGNER, PETER, SCHÄDKE, MOOSMANN, KÖNIG 
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MÖBEST, OTTO 

MÖHRLING 

MOLLE, KARL, CHARLES BERRY 

MÖLLER, KUNO, WOLTER, PETER HUBERT 

MOND 

MÖRCHE 

MÜHLE (= MÜLLER; MILLER) 

MÜLLER, HELMUT 

MÜLLER, HERBERT 

MÜLLER, PAUL, GERHARD 

MÜLLER-WEILAND, ANNE-SOPHIE, ÄNNE 

NACHTIGALL, KARL 

NAUMANN-SCHREIBER, MINNA 

NAUTKUSS 

NETTBALL, KURT ERWIN HERMANN 

NEUBERT, ALFRED 

NEUBERT, OTTO 

NEUBERT, RICHARD 

NEUMANN, FELIX 

NEUMANN, HARRY 

NEUMANN, MORITZ 

NEUMANN, WILHELM 

NEUNAST 

NICKEL, OSKAR 

NOACK, KARL AUGUST 

NOBEST (= NOWEST ?) 

OEHLSCHLÄGER, HUGO 

OLDAG, ARTHUR WILLIAM, JOHN OLDAY 

ONASCH, JOHANN, JAN 

ORLOPP, JOSEPH 

OSTERMANN, A. 

OSTROWSKI, FRITZ 

OSWALD (OSTWALD), FRIEDRICH (= WÜLFRATH, CARL AUGUST) 

PARLOW, FRIEDRICH MARTIN JOHANN (FRITZ) 

PASSLACK, WILHELM 

PAUL (= KLIMMEK, PAUL) 

PAUL (= MATTICK, PAUL) 

PAUL, WILHELM (WILLI) 

PETERMEIER, HANS, WINOKUROW 

PETERSEN, JAN (= SCHWALM, HANS) 

PETERSEN, RICHARD (= PINKOWSKI) 

PFEMFERT, FRANZ, U. GADAY, DR. S. PULVERMACHER, AUGUST STECH 

PIEPER (= PIEPKORN, WILLI) 

PIEPKORN, WILLI, PIEPER, PIEP 

PINKOWSKI, FRITZ, FRANZ BUCKOW, R. P. BUCKOW 

PLÄTTNER, KARL ROBERT, SCHUSTER, MICHAEL KOLHAAS 

PLENIKOWSKI, ANTON 

PÖNISCH, ERNST 

PRENZLAW, MAX 

QUARG-WEGE, JOHANNA 

QUARG, OTTO ANDREAS 

QUEST, ERNST 

RADT, RICHARD 

RAMM, ALEXANDRA, ANJA 

RASCH, FRITZ OTTO KARL 

RAUKITTIS, WILLY 

REGLIN, GEORG 

REICHENBACH, BERNARD, JOHANNES SEEMANN 

REICHERT 

166 

166 

167 

167 

167 

167 

167 

167 

167 

168 

168 

168 

169 

170 

171 

172 

172 

173 

173 

173 

173 

174 

174 

174 

174 

174 

174 

175 

178 

179 

179 

179 

179 

180 

180 

181 

181 

181 

183 

183 

183 

183 

183 

188 

188 

189 

191 

192 

192 

192 

192 

193 

193 

193 

196 

197 

197 

197 

198 



281 
 

REIMANN-DRÄHNE, ELSE 

REIMANN, KARL, WILLI SETZKORN 

REIMERS, OTTO 

REITH, WILHELM VON DER 

RETTMANN, KARL OTTO FRITZ, FRITZ NORDERN, EGON FUCHS 

REUTER, FRITZ 

RICHTER, FRIEDRICH KARL 

RIEGER, ERNST 

RIEGER, OTTO 

RIST, PHILIPP 

ROCHE, KARL, DIOGENES 

ROCK, CHRISTIAN 

RÖGER 

RÖHR, WILHELM 

RÖHRIG, HERMANN 

ROSAM, MAX, CAMPUS ? 

ROSENTHAL, JOSEF 

ROTH, LEO, ERNST HESS, VICTOR ALBERT 

ROTHER, FRANZ 

RUDOLF, EMIL 

RUDOLF, RUDOLF 

RÜGGEBRECHT, HERMANN 

RÜHL, WALTER 

RÜHLE, OTTO, CARL STEUERMANN, CARLOS TIMONEROS 

RÜHLE-GERSTEL, ALICE (GERSTLOVÁ, ALICE), LIZZI KRITZEL 

RUMINOV, WASSILI IVANOVITCH ([РУМИНОВ, ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ]), BASIL RUMINOFF 

RURACK, MAX ARTHUR 

RYBERG, FRANK (= JUNG, FRANZ) 

SAAR, OTTO 

SABATH, GUSTAV 

SACH, EMIL ERDMANN, ERDMANN, SASCHA 

SACHS / SACHSE (= KUNZE, FRITZ) 

SACHS, FRANZ (= SCHWAB, ALEXANDER) 

SANDER, CURT 

SASSENHEIM 

SATTLER, PAUL 

SANDERHOFF, KARL 

SANS (= SENS?) 

SAUER, ROBERT 

SCHADE, HERMANN 

SCHARRER, ADAM, ADAM, A. SCH., A. LICHT 

SCHATZ, WILLI 

SCHAUMANN, AMALIE 

SCHIESCHKE, HANS JOHANNES 

SCHIESCHKE-PLÄTTNER, GERTRUD (= GAIEWSKI, GERTRUD) 

SCHILLER-SCHULZ, FRIEDA ALICE, FRIDA 

SCHILLER, PAUL, STAUFFACHER 

SCHLAAF, RICHARD OTTO 

SCHLAAK, RUDOLF 

SCHLAGEWERTH, HEINRICH 

SCHLICHT, CARL (= HAPP, KARL) 

SCHLIWIN 

SCHMELZER, WALLY 

SCHMIDT, ALFRED 

SCHMIDT, KURT 

SCHMIDT, OTTO 

SCHMITZ, JOSEF 

SCHNEIDER, ERNST, IKARUS 

SCHNEIDER, OSWALD 
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SCHNEIDER, OTTO 

SCHNEIDER, WALTER 

SCHNELL, RICHARD 

SCHOLL, ANTON 

SCHÖSS, PAUL 

SCHREIBER, MAX 

SCHRÖDER, ADOLF 

SCHRÖDER, KARL, KARL ZECH, KARL WOLF 

SCHRÖDER-MAHNKE, GABRIELE 

SCHROER, ALFRED 

SCHUBERT, EMIL 

SCHUBERT, RICHARD 

SCHUHMACHER, JOSEPH 

SCHULZ, ALFRED 

SCHULZ, EWALD 

SCHULZ, PAUL 

SCHULZE, ERICH 

SCHULZE, ERICH 

SCHUMANN, W. 

SCHÜSSLER, FRITZ, OTTO, FISCHER 

SCHUSTER (= KARL PLÄTTNER) 

SCHWAB, ALEXANDER, STAHL, FRANZ SACHS, ALBERT SIGRIST 

SCHWAB, WILHELM (WILLY) 

SCHWABE, ERNST 

SCHWALM, HANS, JAN PETERSEN 

SCHWARZ, ERNST, ERNST THIEDE 

SCHWARZ, HERMANN 

SCHWENN, WILHELM 

SCHWERS, AUGUST 

SEEMANN, JOHANN (= REICHENBACH, BERNARD) 

SCHWERS, AUGUST 

SEIDEL, WILLI 

SEIFERT, WALDEMAR VIKTOR 

SEIWERT, FRANZ WILHELM 

SENGEBUSCH 

SENGSPIEL, SCHMID 

SETZKORN, WILLI (= REIMANN, KARL) 

SEUFERT, GREGOR 

SIEBENBORN 

SIGRIST, ALBERT (= SCHWAB, ALEXANDER) 

SILBERMANN 

SILBERSTEIN, LEO 

SIZIUS / SICIUS (= FICHTMANN, LEO) 

SPINNRATHS / SPINNRAD, PETER 

STAHL (= GOLDSTEIN, ARTHUR) 

STARKE, ELSE 

STECHERT, KURT 

STEFFEN, KURT 

STENDEBACH, GEORG 

STEPHAN, RICHARD 

STERN, PAUL 

STERZING, EMIL, STÖRZING ? 

STROHMEYER, ROBERT 

SULA, KARL 

SWITTALA, ANTON, EMIL WERNER 

TÄUBER, MAX 

THIEMANN, GERHARD 

THIESSEN / THYSSEN (= GRAUDENZ, JOHANNES) 

THOMAS, ARTHUR 
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THYSSEN, JULIUS 

TIETZ, WILHELM 

TOMBROCK, CHRISTIAN JOHANN RUDOLPH, TOMBROCK HANS, SERVUS 

UHLEMANN, GEORG 

UTZELMANN, FRANZ PETER, KEMPIN 

VATTER, ALBERT 

VETTERMANN, MAX 

VINK, ARTHUR 

VINOKUROV (= PETERMEIER, HANS) 

VOGEL, HERBERT, BAUMGART 

VOGELER, HEINRICH 

VOIGT, FRITZ 

VOIGT, KARL 

VOSS, F. 

VOSS, PAUL 

WAGNER, RUDOLF HELMUT, RUDOLF SPRENGER, H. W., S. P. 

WAHL, HUGO 

WALLACH, JULIUS 

WALZ, OSKAR FRIEDRICH KARL 

WEGERISCH, OTTO 

WEIGEL, ROBERT 

WEILAND, ALFRED, AWE, A. W. 

WEISS 

WEISS, MAX 

WEISSKOPF, KURT, MICHEL BLANK, DOWSON 

WENDEL, FRIEDRICH, FRIEDRICH 

WERNER 

WERNER, WILHELM (WILLI) 

WEYL, FRITZ 

WIEDT BAUER, ANTON 

WILD, ANTON 

WILDT, ALBERT 

WILKE, HERMANN 

WILLASCHEK, ANTON 

WILLI, PAUL 

WINKLER, ARTHUR 

WINTER, HARALD 

WOCKER 

WOHLRAB, JAN (= PARLOW, FRITZ) 

WOLF, KARL (= SCHRÖDER, KARL) 

WOLFFHEIM, FRITZ, FRIEDRICH WULF 

WOLLSCHLÄGER 

WÜLFRATH, CARL AUGUST, FRIEDRICH OSTWALD / OSWALD, HAGEN 

ZAISSER, WILHELM, GENERAL GOMEZ 

ZAJAC, STANISLAUS 

ZHEKOFF / JÄKOFF, KRUM, BURG, CHARLOTTE BURG, KURT BURGER 

ZIEGENHAGEN, RUDOLF 

ZIEGLER, HEINZ 

ZIEGLER, KARL 

ZIEGLER, RUDOLF 

ZIMMER, RUDOLF 

ZIMMERMANN 

ZINDEL, HEDWIG 

ZINKE, HERMANN 

ZINKE, PAUL ERICH 

ZSCHÄTZSCH, BRUNO 
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LEXIKON DES DEUTSCHEN RÄTEKOMMUNISMUS 1920-1960 

 

„Jede Art von NATIONALEM BOLSCHEWISMUS muss daher von einer revolutionären 

Partei grundsätzlich verworfen werden. Bestrebungen nationalbolschewistischen Charakters 

haben keinen Platz in der K.A.P.D. Die K.A.P.D. bekennt sich zum SCHÄRFSTEN 

KLASSENKAMPFSGEDANKEN im Interesse der Revolution des deutschen und 

internationalen Proletariats. Die Organisation der Internationale besteht nicht in der 

FÖDERATION DER NATIONEN, sondern in dem internationalen Zusammenschluss der 

KLASSENORGANISATIONEN DES PROLETARIATS zu dem einzigen Zweck des 

AUFBAUES EINER KOMMUNISTISCHEN WELT“. 

(Arthur GOLDSTEIN, „Leitsätze über Nation und Klassenkampf“, KAPD Parteitag in Berlin, August 1920) 

 

„Das geschichtlich notwendige Ziel der Arbeiterrevolution ist letzten Endes eine 
Neuordnung der Produktion. Aber die Aufgaben der Arbeiterklasse in der Revolution sind 
zu allererst politische Aufgaben. Denn nur der sichere Besitz der politischen Macht 

ermöglicht es der Arbeiterklasse, die Produktion neu zu ordnen und die Gesellschaft zum 
Kommunismus zu führen… 

„Die Produktionskräfte, mit denen das Proletariat in die historische Epoche seiner 
Herrschaft hineingeht, werden ungeheuer entwickelt sein. Aber der technische Apparat 
wird durch die krisenhafte Selbstvernichtung des Kapitals und durch den Klassenkampf 
in seinem letzten höchsten Stadium, den Bürgerkrieg, soweit zerrüttet sein, das die 
Arbeiterklasse einer Übergangszeit bedarf, um die Möglichkeiten, die die modernen 
Produktionsmethoden bieten, in produktive Wirklichkeiten umzuwandeln. Erst nach 
solcher Übergangszeit wird die Gesellschaft über jenen Reichtum der Produkte verfügen, 
der die Umwandlung in eine für ihren Bedarf solidarisch arbeitende Wirtschaft 
ermöglicht… 

„Die dringenden Aufgaben der siegreichen Arbeiterklasse werden daher auf dem Gebiet 
der der Erhaltung der neugewonnenen Macht liegen. Die oberste Pflicht der 
proletarischen Diktatur ist die Erhaltung ihrer Existenz. 

„Die Selbsterhaltung der proletarischen Diktatur kann sich nur gründen auf die 
Organisation der revolutionären Arbeiter in den revolutionären Räten. Pflicht der KAPD 
wird es sein, im Verlaufe des Kampfes für die Aufrichtung der Räte und für ihren rein 
revolutionären Charakter ihre ganzen geistigen und organisatorischen Kräfte 
einzusetzen… 

„Die Revolution der Arbeiterklasse ist kein rein ökonomischer Akt. Aber ebensowenig wird 
sie durch einen politischen Akt in der Hauptsache beendet. Die Revolution der 
Arbeiterklasse ist vielmehr in ihrem Gesamtverlauf ein einheitlicher politisch-

ökonomischer Vorgang, in dem das politische von dem ökonomischen Element nie ganz 
reinlich getrennt werden kann… Im Ganzen gesehen, wird die politische Aktion letzten 
Endes ein Mittel im Dienste des ökonomischen Ziels sein, ein Mittel, das bestimmt ist, 
sich selbst überflüssig zu machen…“ 

 

(Programm der KAPD, GHA, Berlin, Januar 1924) 
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