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Z u m Thema 

I m S p e k t r u m der H is to r iog raph ie der A rbe i t e rbewegung u n d der 
histor ischen Forschung zur Geschichte der deutschen Soz ia ldemokra t ie 
n i m m t der Z e i t r a u m des ersten Wel tk r ieges eine besondere S te l l ung 
ein. Das D a t u m des 4. Augus t 1914, welches zur Bezeichnung f ü r eine 
bes t immte P o l i t i k schlechthin wu rde , bezeichnet e inen K o m p l e x , der 
noch stets Gegenstand der Kon t roverse i n der Geschichtsschreibung 
ist. D ie Frage, w i e es zur Z u s t i m m u n g der sozia ldemokrat ischen 
Reichstagsfrakt ion zu den K r i egsk red i t en k o m m e n konnte , d ie gegen-
sätzl ichen In te rp re ta t i onen dieser Entscheidung u n d i h re r Fo lgen haben 
e in a l lgemein anerkanntes Ergebnis noch n ich t gezei t igt . D ie Tatsache 
al lerd ings, daß eine solche e inhe l l ige B e u r t e i l u n g feh l t , diese Tatsache 
ist selbst eine Fo lge jener Entscheidung. D ie B e w i l l i g u n g der K r i egs -
k red i t e u n d d a m i t imp l i c i t e d ie S te l l ung z u m imper ia l is t ischen K r i eg , 
zu N a t i o n u n d bürger l i chem Staat m a r k i e r t d ie Spa l tung der o rgan i -
s ier ten deutschen Arbe i te rbewegung , eine Spal tung, welche andauer t 
u n d i n sämt l ichen westeuropäischen Staaten die Bed ingungen po l i -
t ischer E n t w i c k l u n g wesent l ich m i t b e s t i m m t . 

Diese Spa l tung also ist auch e in G r u n d f ü r die unterschiedl iche E i n -
schätzung der P o l i t i k des 4. Augus t i n der Geschichtsschreibung b is 
zum heut igen Tage. Sie re icht v o n der Charak te r i s ie rung der B e w i l -
l i g u n g der K r iegsk red i te als eines Ve r ra t s 1 b is zu fo lgender i m Dienste 
der Par te iapo loget ik stehenden Einschätzung: 

„ I m Ze i ta l te r der Massen k o n n t e sich k e i n e inzelner u n d ke ine 
Organisat ion, u n d w ä r e sie noch so s ta rk gewesen, den d u n k l e n 
S t römungen entziehen, auf denen das Schicksal der V ö l k e r dah in -
t r i eb 2 . " 

1 So in der ,Chronik der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung', 
herausgegeben vom Inst i tu t für Marxismus-Leninismus beim Z K der SED, 
Tei l 1, Ber l in 1965, S. 289: 

„Die Bewi l l igung der Kriegskredite ist direkter Verrat an der Arbei ter-
klasse und der Nation, am proletarischen Internationalismus und am 
Sozialismus." 
2 Solch irrationale Geschichtsinterpretation findet sich in der von Erich 

Ollenhauer eingeleiteten Festschrift  zum 100. Bestehen der deutschen Sozial-
demokratie bei der Besprechung des 4. August, nachdem wenige Zeilen zuvor 
folgendes zu lesen war : 

„Der Ausbruch des 1. Weltkrieges i m August 1914 brachte die lang er-
wartete und befürchtete, zum Tei l fast wie eine Erlösung aus der uner-
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A u c h i n der Beur te i l ung , i n w i e w e i t d ie B e w i l l i g u n g u n d die m i t i h r 
e ingelei tete Bu rg f r i edenspo l i t i k  zwangsläuf ige u n d no twend ige K o n -
sequenz der E n t w i c k l u n g der Pa r te i bis 1914 w a r oder ob auch eine 
andere Entscheidung eine der SPD-Vorkr iegsgeschichte immanen te 
L o g i k besessen hät te, besteht ke ine E in i gke i t 3 . No twend ige r als solches 
Fragen nach einer mögl ichen anderen H a l t u n g be i der A b s t i m m u n g ist 
es jedoch, die Ursachen zu untersuchen, d ie z u m 4. A u g u s t m i t a l l seinen 
Fo lgen f ü r die deutsche A rbe i t e rbewegung führ ten . Georges H a u p t 
we is t i n seinen Forschungen zur I I . I n te rna t iona le e ind r ing l i ch auf die 
N o t w e n d i g k e i t eines neuen Ansatzes, e iner neuen Prob lems te l l ung i n 
dieser Frage h i n 4 . 

Der Ausbruch des Ers ten Wel tk r ieges u n d die f ü r d ie SPD dam i t 
no twend ig gewordene S te l lungnahme w a r n u r der Ka ta l ysa to r f ü r die 
Scheidung i nne rha lb der deutschen Soz ia ldemokrat ie m i t der Folge der 
Herausb i l dung e iner reformist ischen  u n d einer revo lu t i onä ren Par te i . 
Der Er forschung dieses Prozesses eignet angesichts der For tdauer seiner 
Ergebnisse über d ie jeg l icher wissenschaft l ichen Beschäf t igung m i t der 
Geschichte zukommenden Relevanz eine darüber h inausgehende Be -
deutung. 

Der Forschung über die Geschichte der organ is ier ten deutschen 
A rbe i t e rbewegung i m Ers ten W e l t k r i e g l ieg t ungeachtet i h re r P ro -
venienz ausgesprochen oder unausgesprochen die Vo rs te l l ung zu-
grunde, daß der K r i e g n u r die seit Jah ren i n der SPD herrschende 
F r a k t i o n i e r u n g zum of fenen  B ruch get r ieben habe, eine Vors te l lung , 
d ie L e n i n berei ts w ä h r e n d des Kr ieges so fo rmu l i e r te : 

träglichen Spannung ersehnte entscheidende Krise des Zusammenlebens 
der Völker Europas und der Welt." 
1863 - 1963. Hundert Jahre deutsche Sozialdemokratie. Hrsg. Georg Eckert, 

Hannover 1963, ohne Seitenzahlen. 
3 Carl E. Schorske: German Social Democracy 1905 - 1917. Harvard 1955, 

S. 285: 
"To one who has followed the evolution of Social Democracy through the 
prewar decade, the vote for the war credits on 4 August 1914 is but the 
logical end of a clear l ine of development." 

I m Gegensatz dazu Susanne Mi l le r : 
„Die Frage ist nur, ob eine reformistische  Pol i t ik notwendigerweise zu der 
Entscheidung vom 3. August führen mußte." 
S. 517, in : Zum dr i t ten August 1914, in : Archiv für Sozialgeschichte, IV, 

Hannover 1964, S. 515 ff. 
4 „Das Fiasko vom August 1914 beherrschte und beherrscht noch immer 

die Beurteilungen und die Sicht. Man betonte die Bedeutung dieses 
,Kapitalverbrechens', vernachlässigte jedoch die K lärung des Prozesses, 
der zu ihm führte, und kam so zu der falschen konventionellen Frage-
stellung: Beruht das auf einer fehlenden theoretischen Reflexion oder 
auf dem gedankenlosen Wiederholen von Lektionen eines zum Dogma 
erhobenen und von der Praxis isolierten Marxismus?" 

Georges Haupt: Programm und Wirkl ichkeit . Die internationale Sozial-
demokratie vor 1914. Neuwied und Ber l in 1970, S. 155. 
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„Jahrzehn te lang w a r der Gegensatz zwischen den revo lu t i onä ren 
Soz ia ldemokraten u n d den oppor tun is t ischen E lementen i nne rha lb 
des europäischen Sozial ismus gewachsen. D ie K r i se ist herangere i f t . 
Der K r i e g ha t das Geschwür aufbrechen lassen5 . " 

Nach solcher Theor ie s ind i n der SPD d re i S t römungen vorhanden, 
d ie später i n den d re i Par te ien SPD, U S P D u n d K P D auch i h r e n 
organisator ischen Niederschlag finden. Sie s ind we i tgehend ident isch 
m i t dem berei ts v o r 1914 vorhandenen rechten, revis ionist ischen F l ü -
gel, dem Par te i zen t rum u n d der Par te i l i nken . So r i ch t ig solches Schema 
ist, so büßt es doch an E r k e n n t n i s w e r t dadurch ein, daß es a l l jene 
Gruppen u n d Personen vernachlässigt, d ie i n eben diese E i n t e i l u n g 
n icht hineinpassen. E i n Desiderat der Geschichte der deutschen Sozia l -
demokra t ie b le ib t so d ie d i f ferenz ier te  Er forschung der d re i großen 
S t römungen h ins ich t l i ch i h re r Zusammensetzung, i h re r Homogen i tä t , 
der ideologischen H e r k u n f t  i h re r M i tg l i ede r , des Einflusses u n d der 
h istor ischen Bedeu tung i h re r G ruppen u n d F rak t ionen . W ä h r e n d w i r 
über die Geschichte der sozia ldemokrat ischen L i n k e n , v o r a l l em des 
Spartakusbundes, durch die A r b e i t e n i n der D D R genauere K e n n t n i s 
besitzen, ist insbesondere die M S P D i n i h re r S t r u k t u r b is lang noch 
k a u m Gegenstand genauerer Untersuchung gewesen. D ie N o t w e n d i g -
ke i t solcher Forschungen ist a l le rd ings i n den le tz ten Jah ren zuneh-
m e n d e rkann t worden. So schreibt Gun te r Krüschet i n der I n te rna t i o -
na len Wissenschaft l ichen Korrespondenz i n e iner Besprechung jenes 
Br iefes v o n K o n r a d Haenisch an K a r l Radek 6 : 

„ . . . so b le ib t i n diesem Zusammenhang bemerkenswer t , daß b isher 
n icht e i nma l jene übersehbare Gruppe v o n sozia ldemokrat ischen 
I n te l l ek tue l l en das Interesse der H i s t o r i k e r gefunden hat , d ie bis 
Kr iegsbeg inn z u m l i n k e n F lüge l i h re r Pa r te i gehörte, u m dann nach 
Kr iegsausbruch i n das Lager der Sozia lchauvin is ten e inzuschwen-
ken 7 . " 

Diese Gruppe sol l der Gegenstand der vor l iegenden Untersuchung 
sein, deren I n t e n t i o n es auch ist, i n der Er forschung eines solchen 
Sonderfal les, i n der Untersuchung der M o t i v e u n d Gründe, die z u m 
theoret ischen Kurswechse l der d re i bedeutendsten M i t g l i e d e r dieser 
Gruppe, P a u l Lensch, He in r i ch Cunow, K o n r a d Haenisch, füh r ten , e inen 
Be i t rag zu le is ten be i der Herausf indung der 

5 Lenin: Die Sophismen der Sozialchauvinisten. Werke Bd. 21, S. 177. 
β Siehe Seite 34. 
7 Gunter Krüschet: Ein Brief  Konrad Haenischs an K a r l Radek. Zur 

Pol i t ik des 4. August, in: Internationale Wissenschaftliche Korrespondenz 
zur Erforschung der Geschichte der Arbeiterbewegung. Heft 14, Westberl in 
1971, S. 2. 


