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Die　Geschlechterpolitik
　　　　　　　　in　der　KPD

Zum　Verhaltnis　von　der　Politisierung　der　proletarischen

　　　　　Frauen　und　der　kommunistischen　Bewegung

Akira　Saito

　　　In　diesem　Beitrag　wird　der　Verfasser　einige　Aspekte　der　Gender・

politik　der　kommunistischen　Partei　Deutschlands（KPD）er6rtern．

Bekanntlich　konnte　die　KPD　vom　Anfang　bis　zum　Ende　der　Weimarer

Republik　keinen　groBen　Erfolg　unter　den　Frauen　verbuchen，　obwohl

diese　Partei　konsequent　die　Frauenemanzipation　verteidigte　und　die

Notwendigkeit　der　Heranziehung　der　Frauen　zur　kommunistischen

Bewegung　betonte．　Wo　lagen　die　GrUnde　fUr　den　schwachen　Anklang

der　Partei　bei　den　Frauen？Der　Verfasser　richtet　seine　Aufmerksamkeit

nicht　nur　auf　diesen　Aspekt，　sondern　auch　auf　die　Frage，　bei　welchen

Anlassen　Frauen　sich　an　die　kommunistische　Bewegung　wandten．　Mit

diesen　beiden　Problemen　wird　der　Verfasser　einige　Gesichtspunkte　der

Frauenpolitik　der　KPD　berUhren　und　den　geschlechtspzifischen　Charak－

ter　von　dieser　Partei　zeigen．

　　　1）　“Die　Partei　kampft　wie　ein　Mann”－Diese　Parole　der　kommu－

nistischen　Partei　bedeutete　nicht　nur，　daB　die　Partei　geschlossen

kampfte．　Die　Redewendung　symbolisierte　auch　die　mannliche　Pragung

der　KPD．　Die　mannliche　Pragung　der　Partei　stand　in　der　Tradition　der

deutschen　Arbeiterbewegung，　die　sich　als　Unternehmung　von　aus・

schlieBlich　mannlicher　industrieller　Arbeiterschaft　begriff．　Ein　solches

geschlechtsspezifisches　Selbstverstandnis　war　in　der　kommunistischen

Bewegung　sehr　stark　ausgepragt．　Wir　k6nnen　diese　Tatsache　anhand
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des　zahlenmaBigen　Verhtiltnisses　zwischen　den　mannlichen　und　den

weiblichen　Parteimitgliedern　illustrieren．　Nach　H．　J．　Arendt　stellten　die

weiblichen　Mitglieder　der　KPD　in　der　Endphase　der　Weimarer　Republik

h6chstens　15％aller　Mitglieder，　obwohl　wahrend　dieser　Periode　die　Zahl

der　Mitglieder　und　die　Stimmen，　die　die　KPD　bei　den　Reichstagswahlen

gewann，　zunahm且．　NatUrlich　war　die　absolute　Zahl　der　weiblichen

Mitglieder　der　KPD　nicht．　groB．　Nach　der　Reichskontrolle　zur　Uber－

prUfung　der　Mitgliederbewegung　befanden　sich　im　FrUhjahr　1929　unter

den　in　der　KPD　organisierten　Betriebsarbeitern　nur　6％Frauen，　Der

gr6Bte　Teil　der　weiblichen　Mitglieder　waren　Hausfrauen　und　zwar　die

Ehefrauen　der　mannlichen　Mitglieder2．　Diese　Zahlen　belegen，　daB　die

KPD　weitgehend　eine　Partei　ohne　Frauen，　d．h．　ein　Mannerbund　war．

　　　Korrespondierend　mit　diesen　Befunden　bleibt　festzuhalten，　daB

auch　der　Anteil　der　Frauenstimmen　fUr　die　KPD　gemessen　an　der

Gesamtstimmenzahl　geringer　ausfiel　als　der　der　Manner．　Bei　der　KPD

war　der　Unterschied　des　Stimmenanteils　zwischen　den　beiden　Gesch－

lechtern　gr6Ber　als　bei　den　anderen　Parteien．　Er　betrug　seit　l924　immer

Uber　25％3．　Die　Schwache　der　Partei　unter　den　Frauen　war　fUr　die

Parteileitung　unverkennbar．　In　einem　Rundschreiben　des　Sekretariats

des　ZK　hieB　es：“Das　Wahlergebnis　hat　dort，　wo　eine　getrennte　Abstim－

mung　nach　Geschlechtern　durchgefUhrt　wurde，　ganz　klar　gezeigt，　daB

der　EinfluB　der　Partei　auf　die　proletarischen　Frauenmassen　noch　relativ

gering　ist．”4　Mit　Blick　auf　die　Wahlergebnisse　darf　man　also　zusammen－

fassend　sagen，　daB　die　KPD　Uberwiegend　eine　mtinnliche　proletarische

Partei　war5．

　　　Diese　Pragung　der　KPD’wurde　von　der　Partei　selbst　auf　verschie・

dene　Weise　reproduziert　und　verstarkt．　Nehmen　wir　zB．　die　Arbeiter・

korrespondentenbewegung　in　den　Parteiorganen6．　Die　kommunistische

Arbeiterkorrespondentenbewegung　begann　erst　Ende　l924．　Die　KPD

hat　von　Anfang　an　Frauen　als　einen　der　wichtigsten　Bestandteile　dieser

Bewegung　betrachtet．　Am　30．　Dezember　l924　behauptete　ein　Bericht

Uber　die　Arbeiterkorrespondentenbewegung　in　der　Roten　Fahne［RF］：
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Die　Heranziehung　der　Frauen［．．．］zur　Arbeit　der　Berichterstattung

an　der　RF　ist　unumganglich　notwendig．　Nicht　nur　die　Fabrik－und

BUroarbeiterin，　sondern　auch　die　Arbeiterfrau　ist　imstande，　durch

ihre　Berichte　viele　Fragen　des　Arbeiterdaseins　zu　schildern　und　ins

richtige　Licht　zu　rUcken7．

　　　Frauen　sollten　als　die　Verfasserinnen　an　der　Arbeiterkorrespon。

dentenbewegung　beteiligt　sein．　Ihre　Berichte　aus　dem　alltaglichen

Leben　in　den　Betrieben　sollten　die　Zeitungen　der　KPD　fUr　die　proleta－

rischen　Frauen　attraktiver　machen．　Trotz　dieser　Erwartung　zeigten　sich

auf　dem　Gebiet　der　Arbeiterkorrespondentenbewegung　besondere

Scbwachen　“in　den　Zellen　jener　Betriebe，　wo　besonders　Frauen

beschaftigt　werden”8．　Willi　Dickhut，　der　einmal　Mitglied　der　KPD　und

Funktionar　der　DMV　in　Solingen　gewesen　war，　widmete　in　seinen

Erinnerungen　zwar　ziemlich　viele　Seiten　der　Arbeiterkorrespondenten－

bewegung，　ging　dabei　aber　nicht　auf　die　Arbeiterinnen　oder　proleta－

rischen　Hausfrauen　ein9．　Dies　legt　die　Vermutung　nahe，　daB　die　Partei－

funktionare　der　Heranziehung　der　Frauen　zur　Parteiarbeit，　also　zur

Arbeiterkorrespondentenbewegung，　nur　geringe　Bedeutung　zumaBen

oder　die　Notwendigkeit，　unter　den　Frauen　zu　agitieren，　nicht　erkannten．

Also　die　Absicht　der　Partei，　mit　der　Arbeiterkorrespondentenbewegung

die　proletarischen　Frauen　zur　Parteiarbeit　heranzuziehen，　wurde　von

den　mannlichen　Parteimitgliedern　nicht　ernst　genommen．

　　　Nehmen　wir　noch　ein　anders　Beispiel．　Bekanntlich　betrieb　die　KPD

von　Mitte　l928　bis　Februar　1933　eine　aggressive　Demonstrationspolitik

auf　der　Stra13e．　Sie　verwies　auf　die　Bedeutung　der　Protestaktionen，　d．h．

der　Demonstrationen，　als　wichtige　Waffe　zur　Hebung　des　Kampfwillens

der　Proletarier．　Demonstrationen　muBten　als　die　Vorstufe　der　politi－

schen　Streiks　aus　den　Betrieben　organisiert　werden．　Eine　solche　Mili－

tarisierung　der　kommunistischen　Tagespolitik　sollte　hauptsachlich　von

mtinnlichen　Arbeitern　getragen　werden，　weil　sie　die　Vorhut　der　proleta－

rischen　Revolution　seien．　Aus　dieser　Perspektive　galten　Frauen　natUr－

lich　als　zweite　Klasse．
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　　　2）　Die　unterschiedliche　Zustimmung　der　Geschlechter，　wie　sie　sich

in　den　Wahlergebnissen　zeigt，　spiegelte　sich　direkt　in　der　Partei　wider，

Eigentlich　herrschte　unter　den　mannlichen　Parteimitgliedern　eine

tendenziell　ablehnende　Haltung　gegenUber　der　Teilnahme　des　weibli－

chen　Geschlechtes　an　der　Politik　im　allgemeinen　und　der　Parteipolitik

im　besonderen，　und　das，　obwohl　die　weiblichen　Parteimitglieder　Uber－

wiegend　Ehefrauen　von　mannlichen　Mitgliedern　waren．　Auf　dem　3．

Parteitag　in　Karlsruhe，　im　Februar　1920，　kritisierte　Hertha　Sturm，

Mitglied　der　Frauenabteilung　von　der　Zentrale，　die　antifeministische

Neigung　unter　den　mannlichen　Mitgliedern．　Sie　sprach　Uber　den　Gegen－

satz　zwischen　Mannern　und　Frauen，　der　sich　negativ　auf　die　Parteiarbeit

auswirke：

“Auf　der　einen　Seite　behaupten　die　Genossen，　daB　die　eigenen

Frauen　ihnen　das　Leben　schwer　machen，　ihnen　die　Arbeit　in　der

Partei　verbittern．　Auf　der　anderen　Seite　klagen　die　Frauen，　daB　die

Manner　es　ihnen　nicht　erleichtern，　fUr　die　Partei　zu　arbeiten，　daB　sie

ihnen　bei　ihrer　schweren　Arbeit　nicht　hilfreich　die　Hand　bieten．”1D

　　　Diese　unverkennbar　antifeministische　Haltung　der　mannlichen

Parteimitglieder　wandelte　sich　auch　in　der　Folgezeit　nichtH．　Obwohl　die

Notwendigkeit，　die　Frauen　in　die　Parteiarbeit　einzubeziehen，　von　der

Parteileitung　wiederholt　betont　wurde’2，　herrschte　unter　den　mann－

lichen　Parteimitgliedern　Uberwiegend　die　Auffassung：“Meine　Frau

hat　keine　Zeit”，　weil　sie　die　Hausarbeit　und　die　Kinderpflege　erledigen

solltei3．　Und　die　Manner　lieBen　ihre　Frauen　nicht　gerne　auBer　Haus

arbeiten，　geschweige　denn，　sie　an　den　Versammlungen　teilnehmen　zu

lassen．　Meistens　waren　sie　sogar　Uberhaupt　dagegen，　daB　ihre　Frauen

sich　fUr　die　Politik　interessierten，　weil　die　Politik“Mannersache”seii4．

Hieraus　geht　hervor，　daB　unter　Kommunisten　auch　der　Gedanke　einer

spezifischen　Rollenverteilung　zwischen　Mannern　und　Frauen　herrschte．

Mit　anderen　Worten：Ihre　Forderung　nach　der　Umwalzung　der　kapita一
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1istischen　Gesellschaft　erstreckte　sich　nicht　auf　die　Geschlechterbe－

ziehungen．　Diese　Problematik　werden　wir　unten　noch　ausfUhrlicher

untersuchen．

　　　Nicht　nur　erkannten　die　mannlichen　Parteimitglieder　die　Not－

wendigkeit　der　Heranziehung　der　Frauen　zur　kommunistischen　Bewe－

gung　oder　Parteiarbeit　ungern　an，　sie　wollten　zudem　die　Frauenagita－

tion　nicht　selbst　betreiben，　wie　die　folgende　Zitate　illustrieren：。Die

Bearbeitung　und　Gewinnung　der　Frauen　ist　Aufgabe　der　Genossinnen‘‘，

。Wir　haben　nichts　mit　der　Frauenarbeit　zu　tun“，。Das　mUBt　ihr　selber

machen“und。Seht　zu，　wie　ihr　fertig　werdet‘‘15　Vergeblich　betonte　die

Parteileitung　der　KPD　wiederholt：。Frauenarbeit　ist　nicht　Arbeit　der

Frauen　der　Partei，　sondern　Arbeit　der　Partei　unter　den　Frauen．“16　Die

oben　gezeigte　Einstellung　hatte　zur　Folge，，，daB　in　einigen　OrtsgrupPen

die　Frauen　ein　Eigenleben　fUhrten，　ihre　Kassierung　selbst　durchfUhrten，

die　Genossinnen　unter　sich　blieben　und　die　Partei　am　Ort　froh　war，　von

den　Genossinnen　nicht　belastigt　zu　werderi“［7　Nicht　nur　die　Unter－

schatzung　der　Frauenarbeit，　sondern　auch　der　Gedanke　der　unterschied－

lichen，　geschlechtsspezifischen　Zielgruppen　verbreiteten　sich　weit　und

breit　in　der　Partei．

　　　Bei　der　Tendenz，　in　politischen　Aktivitaten　die　Domane　der　Manner

zu　erblicken，　tauchten　in　den　Ortsgruppenleitungen　，，kleinbUrgeliche

Einstellungen“auf，。die　sogar　noch　bis　zur　Ablehnung　der　Aufnahme

von　Frauen　in　die　Partei　und　ihrer　Verwendung　in　den　Parlamenten

gehen．“18　Hier　erkennt　man　deutlich　den　widerspruchlichen　Charakter

der　Frauenarbeit　der　KPD．　Die　proletarischen　Frauen　wurden　nicht　als

aktive　Teilnehmerinnen　oder　FUhrerinnen，　sondern　nur　als　Helferinnen

oder　UnterstUtzerinnen　der　Bewegung　betrachtet．　Die　fUhrende　Rolle

sollten　in　der　kommunistischen　Bewegung　immer　Manner　spielen．　Ein

anderes　Beispiel：In　den　Bezirken，　wo　die　katholische　Kirche　starken

EinfluB　auf　die　Bev61kerung　ausUbte，　versuchten　die　mannlichen　Partei－

mitglieder，　die　Teilnahme　der　Frauen　an　den　Wahlversammlungen　zu

verhinderni9．　Diese　Tatsache　zeigt　uns，　daB　die　mannlichen　Partei－

mitglieder　auch　unter　starkem　EinfluB　katholischer　Pfarrer　standen．
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Der　kommunistische　Reichstagsabgeordnete　Peter　Maslowski，　der　sich

hauptsachlich　mit　den　Kirchenproblemen　und　der　Zentrumspartei

beschaftigte，　warf　den　Parteigenossen　in　den　katholischen　Gebieten　vor，

。diese，　im　wahrsten　Sinne　des　Wortes　katholischen　Tradition，　daB　die

Frau　an　den　Kochtopf　geh6rt，　muB　sich　natUrlich　dahin　auswirken，

daB　die　Proletariefrauen　ihren　politischen　Elementarunterricht　in　der

Predigt　und　im　Beichsthul　erleben　statt　in　der　politischen　Form　der

proletarischen　Klassenzugeh6rigkeit．“2°

　　　Oder　noch　ein　anders　Beispiel：Es　war　fUr　die　Manner　selbst－

verstandlich，　daB　die　auBerhalb　des　Hauses　zu　arbeiten　und　sich

politisch　zu　betatigen，　aber　auf　der　anderen　Seite　hielten　sie　es　fUr　ganz

normal，　daB　die　Frauen　zu　Hause　waren　und　mit　den　oft　knappen

Einkifnften　des　Mannes　haushalteten，　Kurz　gesagt　betrachteten　sie　die

Rollenverteilung　zwischen　den　beiden　Geschlechtern　im　Alltagsleben

ohne　Zweifel　einfach　als　gegeben．　Obwohl　die　KPD　forderte“die　gleiche

Arbeit，　der　gleiche　Lohn”zwischen　Mannern　und　Frauen　und　sogar　das

Recht　der　Frauen　auf　Abtreibung　postulierte21，　bestritt　die　Partei

niemals　die　Verantwortung　der　Frauen　fUr　den　Haushalt　und　die

Erziehung　der　Kinder．　Nicht　nur　das，　sondern　sie　wandte　sich　auch

gegen　jeden　Versuch，　die　Familie　oder　die　Genderverhaltnisse　grund－

satzlich　zu　hinterfragen22，　In　diesem　Zusammenhang　war　es　kein

Wunder，　daB　die　Manner　gegen　die　Teilnahme　der　Frauen　an　der　Politik

bzw，　an　der　kommunistischen　Bewegung　waren．

　　　Wenn　auch　die　mannlichen　Parteimitglieder　keine　unverhohlene

Feindseligkeit　gegen　politische　Aktionen　der　Frauen　zeigten，　war　es

trotzdem　nicht　selten，　daB　die　Frauen　nicht　als　Mitkampferinnen　in　das

BewuBtsein　der　mannlichen　Parteifunktionare　drangen．　Diese　Haltung

war　nicht　spezifisch　fifr　die　kommunistische　Bewegung，　sondern　Ublich

in　der　deutschen　Arbeiterbewegung．　So　erschien　z．B．　in　den　Erinn－

erungen　von　Otto　Buchwitz，　der　in　der　Weimarer　Republik　zwar

Reichstagsabgeordneter　der　SPD　war，　aber　der　KPD　nahe　stand　und

nach　dem　2．　Weltkrieg　zu　den　MitbegrUndern　der　SED　zahlte，　seine　Frau

nur　selten．　Die　Leser　erfahren　von　seiner　Frau　erst　nach　der　Machter一
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greifung　Hitlers；sie　war　eine　unauffallige　Frau　gewesen，　die　nur　fUr　die

Kleidung　ihres　Mannes　gesorgt　hatteas．　Genauso　wie　bei　Buchwitz　traten

in　den　Erinnerungen　von　M．　Hoelz　oder　K．　Retzlaw　nur　deren　Frauen

ausnahmsweise　auf．　FUr　ihnen　war　es　das　Zeugnis　der　Revolutionare，

daB　ihre　Privatleben　bzw．　ihre　Frauen　von　auBen　her　unsichtbar　waren．

　　　3）Welches　Interesse　konnten　Frauen　also　angesichts　dieser

grundsatzlichen　Ablehung　seitens　der　Manner　bzw．　ihrer　erzwungenen

Beschrankung　auf　die　Hausarbeit　Uberhaupt　an　der　kommunistischen

Bewegung　haben？　Bevor　wir　dieses　Problem　behandeln，　mUssen　wir

noch　eine　andere　Frage　kurz　er6rtern．

　　　Auch　wenn　die　M亘nner　die　politische　Aktivitat　der　Frauen　wirklich

nicht　gern　sahen　oder．　sie　in　den　Memoiren　die　Frauen　ignorierten，　muB

man　nun　untersuchen，　ob　sich　die　Frauen　zu　Hause　einfach　ihrem　Mann

unterordneten．　Um　diese　Frage　zu　beantworten，　betrachten　wir　zuerst

die　wirtschaftliche　Beziehung　zwischen　Mann　und　Frau，　Obwohl　in　der

Endphase　der　Weimarer　Republik　immer　noch　etwa　23％der　Frauen　der

Betriebsarbeiter　auBerhalb　der　Familie　arbeiteten2‘，　war　die　Mehrheit

der　Frauen　nicht　berufstatig．　Auf　Grund　dieser　Tatsache　kann　man

schlieBen，　daB　die　meisten　von　ihren　Mannern　wirtschaftlich　abhヨngig

waren．　Und　es　war　damals　selbstverstandlich，　daB－unabhangig　von

der　Berufstatigkeit－Frauen　Haushalt　und　Kinderpflege　allein　erledigen

muBten．　Diese　beiden　Bereiche　konstituierten　die　wichtigsten　Tatig－

keitsbereiche　fUr　Frauen．　Aber　dieses　Abhangigkeitsverhaltnis　fUhrte

nicht　immer　zur　Unterordnung　der　Frauen　unter　ihre　Manner．

　　　So　war　es　zB．　schon　zu　Beginn　des　20．　Jahrhunderts　bei　vielen

Arbeiterfamilien　ganz　gew6hnlich，　daB　die　Ehemtinner　den　Frauen　das

Einkommen　UberlieBen．　Daraus　kann　man　schlieBen，　daB　die　Frauen

gewissermaBen　das　VerfUgungsrecht　Uber　den　Haushalt　hatten．　Bei

nicht　ausreichenden　Einkommen　der　Arbeiterfamlien　ware　es　den

Frauen，　die　fUr　den　Haushalt　und　die　Kinderpflege　verantwortlich

waren，　unm6glich　gewesen，　den　Haushalt　zu　ftthren，　wenn　sie　dieses

VerfUgungsrecht　nicht　gehabt　hatten．　Und　daB　Frauen　ftir　den　Haushalt
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und　die　Kinderpflege　verantwortlich　waren，　stellte　andererseits　eine　der

wichtigsten　Bedingungen　fUr　die　Manner　dar，　sich　auBerhalb　des　Hauses

auf　die　Politik　konzentrieren　zu　k6nnen．“Meine　Frau　hat　keine　Zeit”－

diese　Redewendung　hatte　sogar　den　eifrigen　Funktionaren　nicht　kurios

geklungen；sie　hatten　es　fUr　inakzeptabel　gehalten，　wenn　sie　wegen

dieser　Redewendung　von　der　Umgebung　vorgeworfen　worden　waren，

　　　Unter　der　Voraussetzung，　daB　die　Frauen　das　Einkommen　des

Hauses　verwalten　muBten，　war　es　nicht　selten　fUr　die　Manner，　als　ob　sie

sich“Herren　im　Hause”oder　die　tragende　Sttttze　der　Familie　benommen

hatten．　Die。Herr－im－Hause“－Rolle　war　also　nur　oberflachlich．　Das

VerfUgungsrecht　der　Fratlen　Uber　den　Haushalt　und　die　geringe

Verbreitung　des。Herr－im－Hause“－Standpunktes　zeigen　uns，　daB　eine

solche　Haltung　der　Manner　oder　die　wirtschaftliche　Abhangikeit　der

Frauen　von　den　Mannern　gefUhlsmaBig　nicht　immer　als　Herrschaft－

Gehorsam－Beziehung　zwischen　Mann　und　Frau　empfunden　wurden，

Unter　diesen　Umstanden　war　es　auch　nicht　selten，　daB　die　Frauen　wie

selbstverstandlich　den　gesamten　Haushalt　vδllig　Ubernahmen．25

　　　Da　die　Frauen　sich　nicht　in　einer　den　Mtinnern　untergeordneten

Position　sahen，　wird　verstandlicher，　warum　sie　die　ablehnende　Haltung

der　Mtinner　gegenUber　politischen　Aktionen　von　Frauen　fUr　selbstver－

standlich　hielten　und　keine　Lust　verspUrten，　sich　an　der　kommunistisch－

en　Bewegung　zu　beteiligen．

　　　Hier　k6nnen　wir　auf　Grund　der　bisher　gemachten　Er6rterung　zwei

Punkte　festhalten．　Erstens：Es　gab　unter　den　mannlichen　Parteimit－

gliedern　die　starke　Tendenz，　die　sich　nicht　nur　gegen　die　Arbeit　unter

den　Frauen，　sondern　auch　gegen　das　politische　Handeln　der　Frauen

richtete，　Zweitens：Im　allgemeinen　hatten　die　Frauen　einschlieBlich　der

Ehefrauen　der　Parteimitglieder　keine　Lust，　in　der　kommunistischen

Bewegung　tatig　zu　werden．　Die　KPD　muBte　unter　diesen　Bedingungen

versuchen，　die　proletarischen　Frauen　zupolitisieren　und　zur　Beteiligung

an　der　kommunistischen　Bewegung　zu　veranlassen．
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　　　4）　Vor　dem　Hintergrund　dieses　Verhaltnisses　zwischen　Mann　und

Frau　liegt　unser　Interesse　darin，　zu　untersuchen，　wie　die　Politisierung

der　Arbeiterfrauen，　die　inner－und　auBerhalb　der　Familie　die　gender－

spezifische　Rolle　spielen　muBten　und　die　trotzdem　im　wirtschaftlichen

Leben　der　Familie　gefUhlsmaBig　auf　relativ　gleicher　Ebene　mit　ihren

Mannern　standen，　verlief，　wenn　sie　in　irgendeine　Beziehung　zur　KPD

traten．

　　　Was　bedeutet　aber　eigentlich　die“Politisierung”der　Frauen？Im

Zusammenhang　mit　der　kommunistischen　Bewegung　k6nnen　wir　z．B．

zwei　Seiten　anfUhren：a）Die　proletarischen　Frauen　artikulierten　die

Zweifel，　den　Arger，　die　Verzweifelung，　die　sie　in　ihren　alltaglichen　Leben

erfuhren，　sprachen　bei　ZusammenkUnften　mit　Kommunisten　oder

Sympathisanten　darUber；b）sie　strebten　nach　einer　grundsatzlichen

Ver註nderung　der　Rahmenbedingungen，　die　die　Frauen　belasteten．　Dazu

konnten　sie　einerseits　an　der　Arbeit　der　kommunistischen　Partei

teilnehmen，　aber　anderseits　auch　abseits　davon　aus　eigener　Kraft　tatig

werden．　Diese　beiden　Seiten　der　Aktivitat　waren　charakteristisch　fUr

die　Politisierung　der　Frauen　und　vollzogen　sich　in　ihrer　verschiedenen

Lebensbereich．

　　　Im　folgenden　werden　wir　einige　Aspekte　der　Politisierung　der

proletarischen　Frauen　umreiBen，　um　den　Widerspruch　zwischen　partei－

politischer　Politisierung　der　Frauen　und　der　Politisierung　auf　Grund　der

alltaglichen　Erfahrungen　der　proletarischen　Frauen　in　der　Familie　und

im　Betrieb　zu　zeigen．

　　　Bevor　wir　auf　unser　Problem　eingehen，　mUssen　wir　feststellen，　daB

das　Frauenbild　in　den　kommunistischen　Druckerzeugnissen，　besonders

der“Arbeiter　lllustηierte　Zeitung”（AIZ）eine　charakteristische　Pragung

aufwies．　Obwohl　in　der　AIZ　viele　Fragen　mit　Bildern　behandelt　wurden，

an　denen　die　Frauen　nach　Auffassung　der　Redakteure　interessiert

waren，　um　sie　zu　veranlassen，“alle　auf　der　Tagesordnung　stehenden

politischen　und　sozialen　Probleme　kampferisch　zu　betrachten，”26　Hatten

nach　P．　Petro　aber　die　Bilder　in　der　AIZ　einen“melodramatische［n］Stil”，

der　ahnlich　wie　die　Holzschnitte　von　Kate　Kollwitz　bei　den　Leserinnen
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und　Lesern　Sympathie　hervorriefen　oder　auf　andere　Art　an　die　GefUhle

der　Betrachter　appellierten27．　Selbstverstandlich　empfindet　man　aus

solchen　Frauenbildern　keine　positive　Einstellung　auf　etwas　Politisches

oder　auf　die　politischen　Aktionen．　Sie　entsprachen　der　AuBerung

“Meine　Frau　hat　keine　Zeit”zur　politischen　Aktion．　Man　darf　hier　Frage

stellen：Als　die　Frau，　die　der　Adressat　solcher“melodramatischen”

Werke　war，　und　die　keine　freie　Zeit　fUr　die　politische　Aktion　hatte，

sollten　die　Arbeiterfrauen　in　der　Tat　ihre　eigene　Emanzipation　ohne

Gedanke　den“Mannerbund”，　die　KPD，　Uberlassen？

　　　Wir　k6nnen　auf　diese　Frage　nicht　einfach　bejahend　antworten．

Unabhangig　von　solch　passiver　Einstellung　der　KPD　gegenUber　der

Politisierung　der　Frauen　hatte　sich　in　Wirklichkeit　ein　Teil　der　Frauen

politisiert　und　der　KPD　angeschlossen．　Geben　wir　einige　Beispiele．　Bei

Streiks　standen　Frauen　an　den　Streikposten；Frauen　nahmen　auch　an

Demonstrationen　teil，　Oder　sie　protestierten　heftig　gegen　die　Exmittie・

rung　der　Wohnungen　wegen　Zahlungsverzugs　und　beteiligten　sich　mit

groBem　Eifer　an　den　Massenaktionen　gegen　den　Paragraphen　218．

　　　5）Wenn　man　die　GrUnde　fUr　solche　positive　Haltung　der　Frauen

entsprechend　ihrem　BewuBtsein　begreifen　will，　bemerkt　man，　daB　es

einige　Momente　gab，　die　die　proletarischen　Frauen　zu　solchen　Aktionen，

also　zur　Politisierung　veranlaBten，　Zuerst　wird　natUrlich　die“patriar・

chalische”Haltung　der　Manner　gegenUber　den　Frauen　angefUhrt．

Wahrend　der　Ehemann　den　Haushalt　v611ig　der　Frau　zugeschoben　hatte，

wie　wir　schon　gesehen　haben，　behauptete　er　oft，　seine　Frau　habe　keine

Zeit．　Solche　Aussagen　bedeuteten　eigentlich　nichts　anderes，　als　daB　die

Frau　sich　unbedingt　dem　Mann　unterordnen　sollte，　obwohl　im

A’11tagsleben　die　Manner　nicht　immer　den　Ton　angaben．　Abgesehen　von

der　gefUhlsmaBigen　Beurteilung　der　Beziehung　zwischen　Mann　und

Frau　stand　die　Unterordnung　der　Frauen　unter　ihre　Manner　im　Grunde

genommen　im　Widerspruch　zur　Frauenemanzipationspolitik　der　KPD．

Die　KPD　war　sich　aber　nie　des　Widerspruchs　zwischen　der　Rolle　der

Frauen　in　der　Familie　und　der　Parteiarbeit　ihrer　Manner　bewuBt28
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　　　Angesichts　der　Gleichgifltigkeit　der　KPD　gegenUber　diesem　Wider－

spruch　mehrten　sich　die　kritischen　Stimmen　unter　den　Ehefrauen　der

Parteifunktionare．　Eine　meinte　etwa，“daB　die　Kommunlsten，　wenn　sle

heim　kommen，　wenn　sie　den　Hut　an　den　Nagel　hangen，　auch　den

Kommunismus　an　den　Nagel　hangen”n．　Mit　diesen　Worten　kritisierte

sie，　daB　die　Taten　der　mannlichen　Parteifunktionare　sich　nicht　rnit　ihren

Worten　deckten．

　　　Hinzu　kam，　daB　die　Parteiarbeit　die　Manner　von　Mitwirkung　in

Haushalt　und　Kinderpflege　abhielt，　so　daB　sie　ihre　eigenen　Familien

total　vernachlassigten30，　Es　ist　klar，　daB　das　VerfUgungsrecht　im　Haus－

halt　diese　Defizite　nicht　kompensieren　konnte．　Ohne　Zweifel　war　fUr　die

kommunistische　Partei　der　Klassenkampf，　also　auch　die　Parteiarbeit，

viel　wichtiger　als　das　Familienleben，　und　ab　und　zu　traf　das　auch　auf　die

Parteifunktionare　zu．　Aber　fUr　die　Frauen　war　das　gleiche　nicht　immer

angemessen．

　　　Im　Zusammenhang　mit　solcher　Unzufriedenheit　oder　Kritik　der

Frauen　an　ihren　Ehemannern　muB　man　hier　eine　wichtige　Seite　im

Leben　eines　Arbeiterehepaars　erwahnen，　Die　Kritik　der　Frauen　an　ihren

Mannern　ging　oft　mit　der　Frage　einher，　wie　die　Frau　sich　gegen　ihren

Mann　verteidigen　k6nnte，　der　ihr　seinen　eigenen　Willen　oft　mit　Gewalt

aufzwingen　wollte3i．　Hier　kann　man　erkennen，　daB　die　Politisierung　der

proletarischen　Frauen　von　keiner　Hoffnung　auf　die　Revolution　im

kommunistischen　Sinne　getragen　wurde，　sondern　vielmehr　an　die

Aufhebung　der　patriarchalischen　oder　oft　gewalttatigen　Herrschafts－

beziehung　zwischen　Mann　und　Frau　anstrebte．

　　　Der　zweite　Moment　der　Politisierung　der　proletarischen　Frauen

bezieht　sich　auf　die　Reproduktion　der　Familie，　soweit　die　Frauen　fUr　den

Haushalt　verantwortlich　waren．

　　　Wie　wir　schon　eingehend　untersucht　haben，　interessiert　sich　die

KPD　fast　nicht　fUr　die　innerfamiliare　Beziehung　zwischen　Mann　und

Frau．　Die　KPD　hatte　insofern　ihre　Aufmerksamkeit　auf　die　Frauen

gerichtet，　als　sie　politisch　fUr　problematisch　gehalten　worden　waren．
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FUr　die　KPD　waren“die　Frauen［．．．］noch　die　politisch　rUckstandigste

Schicht　des　Proletariats　［．．．］，［es］sind　nach　wie　vor　besondere

Anstrengungen　fUr　ihre　Mobilisierung　und　Eingliederung　in　die　revolu・

tionare　Front　seitens　der　Partei　zu　machen．”32　Kurz　gesagt：Frauen　waren

nach　der　Ansicht　der　KPD　das　hemmende　Element　fUr　die　revolutionare

Politik　des　Klassenkampfes，　Unter　Frauen　wurden　die　Arbeiterinnen

fUr　relativ　wichtig　gehalten，　weil　sie　in　den　Betrieben　waren　und　zur

Arbeiterklasse　geh6rten．　Deswegen　wurde　die　groBe　Bedeutung　der

Arbeiterinnenversammlungen　in　den　Betrieben，　auf　der　die　Arbeiterin・

nen　Uber　ihre　eigenen　Probleme　diskutieren　sollten，　und　die　Notwendig－

keit　der“Eingliederung　der　Arbeiterinnen　in　die　revolutionare　Kampf・

front”33　wiederholt　betont．　Dieser　Standpunkt　zielte　aber　nicht　auf　die

L6sung　der　Probleme，　die　eigentlich　die　Arbeiterinnen　in　ihrem　Alltags－

leben　beschaftigten，　sondern　vor　allem　auf　die　Erweiterung　und　Stark－

ung　der　Kampffront　der　Partei．　Von　den　Arbeiterinnen　wurde　erwartet，

daB　sie“wie　ein　Mann”kampfen　wUrden．　Wegen　dieser　Erwartung

betrachtete　die　KPD　die　spezifischen　Probleme　der　Frauen　als乞weitran－

gig．　Eigentlich　waren　die　Arbeiterinnen　fUr　die　KPD，　ebenso　wie　die

Frauen　im　allgemeinen，　wegen　ihrer　Verantwortung　fUr　die　Reproduk－

tion　der　Familie　und　deswegen，　weil　diese　Verantwortung　den　Grund　in

der　patriarchalischen　Beziehungen　zwischen　Mann　und　Frau　hatte，

rttckstandige　Existenzen．　So　hatte　die　L6sung　der　fUr　die　Frauen　spezi－

fischen　Problemen　fUr　die　KPD　keine　positive　Bedeutungen．

　　　Es　gab　in　den　Reihen　der　kommunistischen　Bewegung　jedoch

grundsatzliche　Kritik　an　diesem　Standpunkt　innerhalb　der　Partei．　So

schrieb　z．B．　eine　Arbeiterkorrespondentin　der『Roten　Fahne”，　daB　die

Arbeiterinnen　in　einer　Zigarettenfabrik　sich　geweigert　hatten，“sich　in

der　Betriebszelle　zu　organisieren”，“weil　sie　Angst　vor　der　Entlassung

hatten”．　Sie　vermieden　es，　Uber　Politisches　zu　sprechen．　Die　Korres－

pondentin　kam　zu　dem　SchluB，“daB　wir　einen　einmal　erworbenen

EinfluB　nur　dann　erhalten，　wenn　wir　alle　Eigenarten　der　Frauen

berUcksichtigen”35．

　　　Solch　kritische　Erkenntnis，　daB　die　Frauen　sich　weigerten，　die　KPD
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zu　unterstutzen，　bezieht　sich　auf　den　zweiten　Moment　der　Politisierung

der　Frauen．　Die　Wendung：“Alle　Eigenarten　der　Frauen”bezog　sich

namlich　vor　allem　auf　ihre　Verantwortung　fnr　den　Haushalt　und　die

Kinderpflege．　Die　Arbeiterkorrespondentin　hielt　die　Aufhebung　oder

zumindestens　die　Milderung　der　familiaren　Belastungen　der　proleta－

rischen　Frauen　fUr　die　wichtigste　Voraussetzung　ihrer　Politisierung．

Diese　kritische　Meinung　stellte　aber　in　der　KPD　eine　Ausnahme　dar．　Die

Aufgreifung　der　konkreten　Probleme　der　proletarischen　Frauen，　die

unter　mehrfachen　Belastungen　litten，　war　fUr　die　Partei　vor　allem　ein

Mittel　der　revolutionaren　Kampfe閉．　Diese　Einstellung　der　Partei　zu

Frauen　wirkte　sich　aber　in　der　Tat　entgegen　der　Erwartung　der　Partei

hemmend　auf　die　Politisierung　der　Frauen　aus，　weil　es　fUr　die　Arbeit－

erinnen　wichtig　war，　daB　ihnen　z．B．　eine　Perspektive　zur　L6sung　nicht

nur　der　konkreten　Situation　der　Arbeiterinnen　in　den　Betrieben，　son－

dern　auch　der　doppelten・oder　mehrfachen　Belastungen　aufgezeigt

wurde．　Sonst　hatte　die　Einwirkung　von　der　KPD　auf　die　Frauen　nicht　zu

ihrer　Politisierung　beigetragen．

　　　Zusammenfassend　kann　festgestellt　werden，　daB　die　KPD　keinen

geeigneten　Ausgangspunkt　fUr　die　Arbeit　unter　den　proletarischen

Frauen　gehabt　hatte，　die　wegen　ihrer　mehrfachen　Belastungen　oder　der

Furcht　vor　der　Entlasstlng　wenig　Lust　verspUrten，　sich　bei　der　KPD　zu

betatigen．

　　　Das　dritte　Moment　der　Politisierung　der　proletarischen　Frauen　zeigt

sich　in　ihrer　Beziehung　zur　Arbeiterbewegung，　besonders　zur　kommu－

nistischen　Bewegung．　Die　Arbeiterinnen　standen　immer　im　Zentrum

der　Frauenpolitik　der　KPD．　Dabei　wurden　sie　als　die　Menschen　be－

trachtet，　die　unter　den　schlechten　Arbeitsbedingungen，　niedrigem　Lohn，

langen　Arbeitszeiten，　einfacher　Arbeit，　sextlellen　Belastigungen　usw．

litten．　NatUrlich　spiegelte　eine　derartige　Erfassung　der　Situation　durch

die　arbeitenden　Frauen　die　Wirklichkeit　wider．　Die　folgenden　Forderun－

gen，　die　beim　Streik　eines　Textilbetriebs　in　Berlin　von　den　Arbeiterin－

nen　erhoben　wurden，　zeigen　das　grausame　Arbeitsmilieu　im　Betrieb：
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“Sofortige　Beschaffung　einer　menschenwUrdigen　Garderobe，　Kleider・

schrtinke　und　Waschgelegenheit，［＿］

Sofortige　radikale　Beseitigung　des　Ungeziefers，．．，

Die　Fenster　mUssen　von　der　Firma　sofort　gesaubert　werden”usw．37

　　　　Die　mannlichen　Parteifunktionare　betrachteten　die　Frauen　nicht　als

Subjekte　mit　eigenen　Politisierungspotenzialen，　die　sie　in　die　Gestaltung

der　Zukunftsgesellschaft　einbringen　konnten，　sondern　als　Gegenstand

der　Parteiarbeit．sa．　Die　Frauen，　sogar　die　Arbeiterinnen　nur　insofern　fUr

die　politische　Menschen　gehalten　wurden，　als　sie　sich　durch　die　Mobili－

slerung　von　selten　den　Kommunisten　an　die　kommunistische　Bewegung

beteiligen　sollten．　Obwohl　d臼r　leitende　Funktiontir　der　revolutionaren

Gewerkschaftsopposition（RGO）anerkannt　hatte，　daB　die　KPD　bzw．　die

RGO“bisher　leider　wenig［verstanden］，die　Arbeiterinnen　als　gleichbe・

rechtigt　in　allen　Fragen　anzuerkennen，　ihre　speziellen　Forderungen　zu

berUcksichtigen”，　blieb　ein　solches　Zugestandnis　aber　nur　die　Ausnahme．

Sogar　dieser　Funktionar　konnte　seine　Auffassung　nicht　durchsetzen；er

fUhrte　aber　schlieBlich　zu　der　Einsicht，　daB“die　Arbeiterinnen　［＿］

gelernt［haben］zu　kampfen　und［．．．］erstklassige　Bataillone　im　Kampf

gegen　die　Bourgeoisie［darstellen］．　Angesichts　solcher　Tatsachen　kann

nicht　oft　genug　betont　werden，　wie　sehr　unsere　Arbeit　unter　den

Arbeiterinnen，　aber　auch　unter　den　Hausfrauen，　die　bei　den　Streiks　ihrer

Mtinner　eine　groBe　Rolle　spielen　k6nnen，　verbessert　werden　muB．”39　Mit

anderen　Worten　hatten　die　mannlichen　Parteimitglieder　der　KPD　die

Bedeutung　der　geschlechtsspezifischen　Rolle　der　Frauen　in　der　Ge．

sellschaft　nicht　genug　verstanden　und　infolgedessen　die　Frauen　als

zweitrangige　helfende　Kraft　fUr　den　Klassenkampf　betrachtet．　Dieser

Zustand　entsprach　ohne　Zweifel　der　Beziehung　zwischen　Mann　und

Frau　in　der　Familie，　wo　die　Mtinner　die　Hauptrolle　spielten．

　　　Entsprechend　dem　Standpunkt　der　Partei　gab　es　unter　den　Frauen

eine　Tendenz，　die　kommunistische　Auffassung　der　Frauenrolle　zu

akzeptieren．　Eine　Arbeiterin　bei　Osram，　wo　es　in　Folge　von　Rationalisie一
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rungen　zu　Massenentlassungen　der　Arbeiterinnen　gekommen　war，　hatte

Uber　die　Situation　der　Osramarbeiterinnen　korrespondiert　und　behaup－

tet，　die　Arbeiterinnen　hatten‘‘nicht　nur　wirtschaftliche　Interessen，　son－

dern　auch　politische”gehabt．　Zum　SchluB　hatte　die　Korrespondentin

entschlossen　ihre　Uberzeugung　geauBert，　daB　die　Arbeiterinnen　mit　den

Wirtschaftskampfen　ihre　politischen　Forderungen　verbinden　und　unter

FUhrung　der　KPD　fUr　die　vollstandige　Befreiung　der　Proletarierfrauen

kampfen　muBten40．　Hier　zeigt　sich　deutlich，　daB　es　in　der　kommu－

nistischen　Bewegung　eine　Tendenz　gab，　die　die　Politisierung　der

Arbeiterinnen　ausschlieBlich　in　ihrer　Beziehung　zur　KPD　sah．　Man　darf

hier　festhalten，　daB　bei　einer　solchen　Einstellung　zur　Politisierung　der

proletarischen　Frauen　auf　ein　Nachdenken　Uber　die　Frage，　was　eigent－

lich　die　Emanzipation　der　Frauen　sein　sollte，　von　Anfang　an　verzichtet

wurde，　und　daB　diese　Kernfrage　der　Partei　Uberlassen　wurde．

　　　Die　Frauen，　die　durch　die　direkte　Beziehung　zur　KPD　das　politische

BewuBtsein　bildeten，　sich　an　der　kommunistischen　Bewegung　beteilig・

ten　und　mit　Mannern　in　einer　Front　fUr　gleiche　Ziele　kampften，　muBten

trotzdem　bei　der　Parteiarbeit　auf　den　Widerstand　der　Manner　stoBen，

die　gegen　die　politischen　Aktionen　der　Frauen　waren，　und　die　Gleich－

gUltikeit　der　arbeitenden　Frauen　gegenUber　der　KPD　oder　die　politische

Bewegung　leiden．　Und　ihre　Aktionen　in　den　Reihen　der　Partei　hatten

eventuell　weitere　Feindseligkeiten　der　Manner　hervorgerufen．　Die

Schwierigkeiten，　die　aus　der　positiven　Beteiligung　der　Frauen　an　der

Parteiarbeit　entstanden，　waren　der　Ausdruck　des　Genderkonflikts　in　der

KPD．

　　　Die　vielen　Artikel　Uber　die　proletarischen　Frauen　in　den　Partei－

organen　und　das　energische　Ringen　mit　den　frauenspezifischen　Pro・

blemen　zeigten，　daB　die　KPD　sehr　ernsthaft　fUr　die　Verteidigung　der

Fraueninteresse　stritt．　Als　einige　Beispiele　k6nnen　wir　zB．　die　Massen－

bewgung　gegen　den　§218　am　Anfang　30er　Jahre　oder　das　Schutz－

programm　fUr　die　arbeitende　Frau　im　Jahre　19314i　anfUhren．　Aber　wie

wir　in　diesem　Beitrag　er6rtert　haben，　diente　die　Arbeit　unter　den　Frauen
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der　KPD　nur　als　ein　Weg　fUr　die　Heranziehung　der　proletarischen

Frauen　zum　revolutionaren　Kampf　unter　FUhrung　der　KPD．　Und　das

Unternehmen　der　Revolution　war　im　wesentlichen　Mannersache．　Die

Frauenfrage　war　fUr　die　KPD　eigentlich　von　sekundarer　Bedeutung．　Die

Kritik　an　einer　solchen　Einstellung　hatte　keinen　grol3en　EinfluB

innerhalb　der　Partei．　Wenn　man　die　KPD　einfach　als　die　Vertreterin　der

Fraueninteressen　versteht，　dann　verkennt　man　den　geschlechtsspezi－

fischen　Charakter　dieser　Partei．

　　　　Auf　der　anderen　Seite　deuten　die　verschiedenen　Facetten　der

Politisierung　der　proletarischen　Frauen　die　Vielftiltigkeit　der　kommu－

nistischen　Bewegung　in　der　Weimarer　Zeit　an．　Oder　wenigstens　k6nnen

wir　sagen，　daB　es　viele　Anhaltspunkte　fUr　die　Entfaltung　der　kommu・

nistischen　Bewegung　gab．　Wir　haben　schon　er6rtert，　daB　in　der　kommu・

nistischen　Bewegung　die　Momente　der　Politisierung　von　Frauen　auf　die

Feindseligkeit　der　Manner　und　auf　die　GleichgUltigkeit　der　Frauen

stiel3en．　Und　die　KPD　rang　unter　diesen　Bedingungen　vergeblich　um　die

UnterstUtzung　der　proletarischen　Frauen．
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