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Vorwort. 
Vorliegende Arbeit beschaftigt sich lediglich mit der russisohen 

Arbeiterbewegung: die nationaJen Organisationen (polnische, lettische 
usw.), die ihre eigene Geschichte haben, sind nicht beriicksichtigt 
worden, mit Ausnahme der jiidischen (des "Bundes"), aber auch diese 
nur, inso£ern sie die russischen Organisationen beeinflu13t hat. Bei dem 
Umfang des Themas kann diese Arbeit auf Vollstandigkeit keinen An
spruch erheben; sie versucht, hauptsachlich auf Grund zerstreuter 
Quellen (Zeitschriftenartikel usw.), den Zusammenhang zwischen dem 
Wachstum der Industrie und des Kapitalismus und der Zerlegung des 
"Mir" einerseits und der Entwicklung der Arheiterbewegung anderseits, 
sowie zwischen dieser und den sozialokonomischen Errungenschaften 
der Arbeiterschaft zu verfolgen und endlich die Griinde aufzuzeigen, 
weshalb die Arbeiterhewegung sich seit An£ang dieses Jahrhunderts ins 
Politische gewendet hat. 

Die Darstellung konnte vorlaufig nur bis zur grol3en Revolution 
(1905) gefiibrt werden. 

Miinchen, Dezember 1913. 
S. Rabinowitz. 
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Einleitung. 
Um den Entwioklungsgang der russisohen Arbeiterbewegung ver

folgen zu konnen, miissen wir zunaohst die Grundziige der okonomischen 
und politischen Struktur des russischen Staates betrachten, denn Ent
wicklung, Charakter und Richtung der Arbeiterbewegung jedes Landes 
steht in engstem Zusammenhang mit den nationalen, okonomischen und 
politischen Verhaltnissen. Erst nachdem wir die spezifisohen Ziige dar 
sozial-okonomischen und politischen Entwicklung Ru13lands kennen ge
lernt haben, werden wir die Eigentiimliohkeiten der russischen Arbeiter
bewegung historisch erklaren konnen. 

Schon die alteren Okonomisten haben bewiesen, daB fiir Klassen
differenzierungen eine bestimmte Stufe in der Entwicklung der pro
duktiven Krafte des Landes Vorbedingung ist. Vor allem ist notwendig, 
daB die mit materieller Produktion beschaftigte Bevolkerung einen 
'OberschuB erzeugt und die Arbeitsteilung eine gewisse Stufe erreicht 
habe. 

Die sozial-okonomische Entwicklung RuBlands wurde duroh seine 
geographischen Bedingungen und durch seine geringe Bevolkerungsdichte 
verzogert; deshalb entsteht in RuBland eine moderne Klassendifferen
zierung bedeutend spater aIs in den anderen europii.ischen Staaten. 
Vergleichen wir das mittelalterliohe Ru13land mit dem iibrigen Europa. 
zur gleichen Zeit, so sehen wir, daB schon damals der russische Staat 
durch seine okonomische Primitivitat und Riickstandigkeit auffie!' 
Noch zur Zeit Peters des GroBen gab es kaum eine StadtbevOikerung, 
sie betrug nur 3% der BevOikerung iiberhauptl), im Jahre 1812 4,4% 
und noch Mitte des 19. Jahrhunderts nur 7,8%. 

Anfang des 18. Jahrhunderts (1707) betrug die stadtisohe Be
volkerung in Wiirttemberg 25% der gesamten, 1740 betragt sie im 
Herzogtum Magdeburg 37,40%, und in der Kurmark betrug sie schon 
1688 41 %, wobei freilich zu beachten ist, daB nicht alle der aIs 
Stii.dte bezeichneten Ortschaften Stadte in modernem Sinue, sondern 
vielfach nur Dorfer mit Stadtgerechtigkeit waren. Gleichwohl bleibt 
der Abstand groB; er zeigt deutlich, wie riickstandig RuBland in 
seiner s1ladtisohen EntwiokIung noch war2). 

Doch grenzte der russische Staat an andere hoher stehende Staaten: 
er muBte entweder der Dberlegenheit der Nachbarn weichen und 
zugrunde gehen oder aIle Krafte anspannen, um mit seinen Feinden 
konkurrieren zu konnen. 

1) Miljukow, Bd. I, S.79. 
I) H .• W. der Staatsw., 3. Aufl. Bd. II, S. 887. 
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2 Einleitung. 

Schon im 17. Jahrhundert beginnt der Staat unter dem Druck der 
militarischen ZusammenstoBe mit Polen und Schweden die okonomische 
Entwicklung des Landes selbst anzuregen, den Handel und da.s Hand
werk zu fordern. Waren dabei auch nur militar-technische und fiskalische 
Zwecke maBgebend, so hat doch die russische Regierung eine bedeutende 
Rolle in der Entwicklung des russischen Wirtschaftslebens gespielt. 
Vor allem das Protektionssystem hatte eine besondere Bedeutung ffir 
den Charakter und den Aufschwung der russischen Industrie. 

Die Hauptprinzipien der Industriepolitik Peters des GroBen waren: 
das Verbot der Ausfuhr von Rohmaterialien, die Einfiihrung eines hohen 
Zolltarifs, die Unterstiitzung der heimischen Industrie durch Staats
auftrage. Die groBten Fabrikunternehmungen: Gewebe-, Kanonen-, 
GuB-, Tuch- und Papierfabriken lieferten ihre Produkte dem Staate. 
Der Tarif von 1724 belegte aIle Waren, deren Produktion in RuBland 
einigermaBen entwickelt war, mit einem Zoll bis zu 50-75% des Wertes. 
Unter den Fabriken, die zur Zeit Peters des GroBen entstanden sind, 
gab es ziemlich groBe Betriebe; so beschaftigte die Staatssegeltuchfabrik 
zu Moskau 1162 Arbeiter. Auch bedeutende Fabriken ga.b es zur petri
nischen Zeit in Moskau: so beschaftigte die Seidenmanufaktur der 
Gesellschaft Evreinow 1728 etwa 1500 Arbeiter l ). 

Diese Politik Peters des GroBen fiihrte zur Entstehung der russischen 
GroBindustrie. Doch konnte diese sich nicht ganz entfalten; dazu fehlte 
vor allem die Arbeiterklasse. Die Dorfbewohner waren zur Zeit Peters 
Leibeigene des Staates oder der Grundherren; die stadtische Bevolkerung 
war sehr gering und bestand z. T. gleichfalls aus leibeigenen Elementen. 

Trotz aller Na.chsicht der Regierung gegen die Fabrikanten, denen 
es erlaubt wurde, die Bettler und Landstreicher, ja sogar die Frauen, 
die sich ein Verschulden hatten zukommen lassen, als Arbeiter in die 
Fabriken aufzunehmen, fehlte es immer an Arbeitskraften. Es zeigte 
sich bald, daB es unmoglich war, Fabriken nur mit freien Arbeitern zu 
betreiben. Die adeligen Fabrikbesitzer verwendeten von Anfang an 
Leibeigene; 1721 wurde von Peter das Gesetz erlassen, das den Kauf
leuten das Recht gab, ffir ihre Fabriken ganze Dorfer anzukaufen. So 
bfirgerte sich in RuBland statt der freien die leibeigene Produktion 
ein2). 

Die Regierung der Kaiserin Elisabeth gestaltet das Zollwesen noch 
mehr aus. Am 20. Dezember 1753 wurden aIle Binnen-Zollamter im 
ganzen Reiche aufgehoben und, um den Ausfall der Einnahmen zu decken, 
angeordnet, daB in den Hafen und an den Grenzen von jedem ffir aus
und eingefiihrte Waren zu errichtenden Rubel 13 Kopeken mehr erhoben 
wiirden. 

1757 wurde ein neuer Tarif ffir den europaischen Handel erlassen, 
der dritte seit Peter dem GroBen. Dieser bezweckt noch mehr als die 

1) Verzeichnis der Fabriken und Manufakturen, Jahr 1729, Akten der Kom
merzkommission Nr. 502, Archlv der Abteilung fiir Zolle; zitiert nach Tugan, 
Batanowsky, S.38O. 

2) Tugan-Baranowsky, S.28. 
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vorherigen den Schutz des Gewerbes. Der Zoll auf Papier, seidene und 
wollene Fabrikate, auf Galanteriewaren iiberhaupt wurde erhoht (von 
5 auf 23%); es wurden auch neue Gegenstande der Verzollung unter
worfen, z. B. Kleidungsstoffe, und die Ausfuhr einiger Artikel ganz unter
sagt oder mit Zoll von 33% gegen friiher 1-5% belagtl). 

Katharina die GroBe suchte anfangs das Gewerbe und den inneren 
Handel zu befreien. Das Manifest vom 17. Marz 1775 erklart die Einrich
tung aller Arten von Gewerbeunternehmungen fiir frei. Die Privilegien 
der Fabrikanten werden beschrankt, die Zolltarife von 1752 und 1766 
tragen einen maBig schutzzollnerischen Charakter: die meisten Einfuhr
artikel sind mit 20-30% Zoll belegt. Der Tarif von 1798 dagegen 
war von schutzzollnerischen Tendenzen durchdrungen. Wahrend 
Katharinas Regierung wurden auch verschiedene Privilegien an aus
landische Fabrikanten verliehen: z. B. bekamen sie das Recht, Leibeigene 
zu kaufen. So hat auch Katharina die GroBe die Entwicklung der 
Industrie gefordert, wenn sie auch die Schutzzollpolitik nicht in dem 
MaBe wie Peter der GroBe anwandte. 

Zur Zeit Katharinas entwickeln sich auch andere Gewerbezweige 
alB in der petrinischen Zeit. Wahrend sich damals die Industriezweige 
entwickelt hatten, die die Nachfrage des Staates deckten, begannen 
jetzt fiir die Bediirfnisse des Volkes arbeitende, von den Bestellungen 
der Regierung unabhangige Industrien aufzubliihen. Der Hauptindustrie
zweig, der sich in der zweiten Halfte des 18. und in der ersten des 19. Jahr
hunderts entwickelte, war die Baumwollspinnerei. 

In der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts wachst die Zahl der freien 
Fabrikarbeiter immer mehr. 1804 betrug sie 45 625 unter 95 202 Fabrik
arbeitern iiberhaupt2). In den Fabriken, die fiir den Staat arbeiteten, 
waren vorwiegend leibeigene, 'in den fiir Volksbedarf produzierenden 
dagegen freie Arbeiter. 

Alexander der Erste war bestrebt, die Leibeigenschaft zu beschran
ken; deshalb forderte er den Dbergang von der Zwangsarbeit zur Lohn
arbeit, indem er (1812) ein Gesetz herausgab, das den Bauern ge
stattete, GroB- undKleingewerbe zu betreiben und Fabriken zu eroffnen. 

Zur Zeit Alexanders I. herrschten in Regierungskreisen Ideen von 
Smith; sie hatten aber keinen entscheidenden EinfluB auf die Politik. 
In der zweiten Halfte seiner Regierung sehen wir sogar eine Wendung 
zum prohibitiven System. Der Tarif von 1822 hat einen ausgesprochen 
prohibitiven Charakter. - Nikolaus I. folgte derselben Richtung. 1826 
wurde zwar die Einfuhr von I.einengeweben, Damenhiiten und teuren 
SeidenstoHen zugelassen, aber an der Grenze erhob man 34-50% des 
Warenwertes a.ls Zollo Ebenso hoch waren die Zolle aUf Baumwoll
produktion und unraffinierten Zucker, 1840 wurden sogar die Ackerbau
maschinen verzollt. 1m Laufe der Zeit sind die Zolle allerdings ver
ringert worden; sie blieben immerhin sehr hoch. Welchen EinfIuB die 

1) Stieda, Russ. Zollpolitik; in Schmollers Jahrbuch (Leipzig), 1883, S. 175. 
2) Semenow, III, 262; zitiert nach Tugan.Baranowsky, Kap. V, S. 382. 
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hohen Zolle auf die Entwicklung oer russischen Industrie hatten, er
sieht man daraus, daB 1824, 2 Jahre nach ihrer Einfiihrung, die erste 
mechanische Weberei RuBIands gegrundet wurde. 1843 gab es schon 
22 Webereien mit 155404 Webstiihlen; die Zahl der Arbeiter betrug 
8348. In Moskau rechnete man zur selben Zeit 382 Werkstii.tten, welche 
andere Zweige der Baumwollindustrie betrieben; sie beschaftigten 
42000 Arbeiter. 

Wie schnell die Baumwollindustrie sich in RuBIand entwickelte, 
ersieht man aus folgender Tabelle, die die Menge der aus dem Ausland 
importierten und in RuBIand veral'beiteten Baumwolle zeigt: 

1824-26. 74268 Pud pro Jahrl) 
1827-29. 98180 " " " 1839-41. 355714 " " " 1846. 700000 " " " 1851. I 390 712 " " " 1852. I 834 961 " " " 1853. I 934418 " " " 

Diese Ziffern zeigen, daB die Produktion sich auf das 26facho 
steigerte. Wenn sich dabei die Zahl der in den Fabriken beschaftigten 
Arbeiter verringerte, so deutet das darauf hin, daB bei der Produktion 
die Heimarbeitvorherrschte. DemFabrikantenwaresebenvorteilhafter, 
das Rohmaterial dem Bauern nach Hause zur Bearbeitung zu geben, als 
Fabriken zu bauen; die Bauern waren ja noch leibeigen und bekamen 
sehr niedrigen Lohn. In dieser Periode der Vorreformzeit ist die Pro
duktion in vielen Industriezweigen noch mit Landwirtschaft verbunden. 
Verschiedene Dorfer spezialisierten sich in einzelnen Industriezweigen, 
so Luja in Baumwollweberei, Wasiljewo, Michajlowo, Orudowo und 
Jakowlewo im Nagelgewerbe. Die Eigentiimlichkeit der russischen 
Industrie besteht eben darin, daB sich Haus- und GroBindustrie 
gleichzeitig entwickelten. Diese Besonderheit resultierte daraus, 
daB die Fabrikindustrie zum Teil auf dem Boden del' Leibeigenschaft 
entstand und daB ihre Entfaltung durch Mangel an freien Arbeitskraften 
gehemmt wurde. 

Aber diese Verhaltnisse anderten sich wesentlich in den 60er Jahren. 
Del' Krimkrieg, der del' Regierung einen furchtbaren Schlag beibrachte, 
zeigte ihr deutlich die okonomische und technische Rucksta.ndigkeit des 
Landes und zwang sie zu einigen Reformen, die gewaltige Bedeutung 
fUr RuBlands industrielle Entwicklung hatten. Die Bauernbefreiung, 
die Gerichtsreform, die Errichtung der Eisenbahnen - aIle diese Refor
men wurden durch die Notwendigkeit, technisch mit Westeuropa kon
kurrieren zu miissen, bedingt, waren aber zugleich von positiver Bedeutung 
fUr die Entwicklung des russischen Wirtschaftsleben. Vor allem war es die 
Bauernbefreiung, die einen epochemachenden EinfluB auf die weitere 

1) Kowalewsky, Die okonomische Struktur RuBlands; S.93 (russisch). 
2) Aus: Kowalewsky, Chapitre V: "Grande industrie et industrie do

mestique". 
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Entwicklung der russischen Industrie ausubte. Wenn sie auch eine 
Zeitlang in manchen Zweigen der Industrie Krisen hervorrief1), so hat 
sie im allgemeinen den Ubergang von der Heimarbeit zur Fabrikindustrie 
gefordert. Die Bauern bekamen bei ihrer Befreiung wenig oder gar 
keinen Boden; dabei waren die obligatorischen Zahlungen so hoch, daB 
sie an manchen Orten den Ertrag des Landesanteils ubertrafen. So 
betrugen sie z. B. im Gouvernement Nowgorod beim Maximallandes
anteil 180-210% des Bodenertrages, bei kleineren Anteilen sogar 
275-565% 2). 1m Gouvernement Moskau betrugen die Zahlungen 205%, 
in Twer 252%, in Smolensk 220% des Bodenertrages usw. Eine derartige 
Belastung des Bauernstandes hatte das Sinken der Landwirtschaft zur 
Folge: der Viehstand verringerte sich in den 70er Jahren urn 17,6%, 
die Ernte geht in vielen Gouvernements um 27,8% zuruck. Da die 
Bevolkerung um 6,6% zunahm, so kann man mit Recht annehmen, 
daB die Lage der Bauern sich nur verschlechterte. 

Nach den Berechnungen des unter Redaktion von Prof. Tschuproff 
undPostnikoff 1827 erschienenen Werkes uber den "EinfluB der Ernten 
und der Getreidepreise auf einige Seiten der russischen Volkswirtschaft" 
gibt es in den 90er Jahren bereits 70,7% Bauern, die ihren Bedarf an 
Getreide nicht decken konnen8). Prof. Kowalewsky beweist, daB 9% 
aller Leibeigenen nur einen sogenannten "Bettelanteil" bekamen'), 
und somit wurden bereits bei der Bauernbefreiung Verhitltnisse geschaffen, 
die rasch ein Landproletariat erzeugen muBten. Bereits 1878, nur 17 
Jahre nach der Bauernbefreiung, gab es schon 500 000 landlose Bauern. 

Bald nach der Bauernbefreiung fand auf dem Lande eine vollige 
Umwandlung der okonomischen Verhaltnisse statt: es beginnt der 
"Obergang zur Geld- und Warenwirtschaft und die Differenzierung in 
der Bauernklasse. Die russische Kommune zerlegt sich: es entwickeln 
sich zwei extreme Typen: Landbourgeosie und eine Klasse Bauern, 
die von Landwirtschaft nicht existieren konnen und sich im Winter in 
die Stadte, in die Fabriken als Arbeiter begeben. Nach und nach ent
wickelte sich auf dem Lande ein ganz neuer Typus: der des vollig land
losen Bauern, des landlichen Proletariers. Diese Zerlegung des Dorfes 
fiihrte zur Bildung einer groBen Armee freier Arbeiter und stellte den 
Kapitalisten eine ganze Menge Arbeitskrafte zur Verfugung. Andrer
Baits vergroBerte die Umwandlung der Besitzverha.Itnisse auf dem Lande 
den inneren Absatzmarkt: die Landbourgeoisie hatte hOhere Bediirfnisse 
als der mittlere Bauer, der landliche Proletarier verbrauchte zwar 
weniger als vorher, muBte aber mehr kaufen. 

Die Industrie, anfangs nur ein Zogling des Protektionssystems, 
findet nun giinstigen Boden ffir ihre Entwicklung und entfaltet sich 

1) Tugan-Baranowsky, Kapitel I, Teil II: Die Entwicklung der Fabrik
industrie in der neuesten Zeit. 

2) Janson und H.-W. der Sta.a.tsw., Bd.'II, S.612. 
8) H.-W. der Sta.a.tsw., Bd. II, S.614. - Kowalewsky, a. a.. 0., S. 44 

(russisch). 
') 1. c., Chapitre ill. 
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selbsta.ndig. Die Einfiihrung der Maschinenindustrie verdra.ngt die 
Kleinbetriebe,es entstehtFabrikindustrie und damit auch ein stiLdtisches 
Proletariat, das jedes Band mit dem Lande verloren hat. Gleichzeitig 
entwickelt sich die Industrie in Polen. Auch fUr die polnische Industrie 
spielt der Zolltarif eine groBe Rolle: Lo dz, das polnische Industrie
zentrum, verdankt seine hohe industrielle Entwicklung anfangs nur der 
Protektionspolitik. 

Die hohen Einfuhrzolle veranlaBten die deutschen und englischen 
Unternehmer, die Grenze zu uberschreiten und die Pramien auszunutzen. 
Da dem Zolltarif nur Manufakturwaren, nicht aber Rohmaterialien 
unterlagen, und Polen so nahe an den Grenzen liegt, daB die Transport
kosten nicht zu hoch waren, grundeten die ausla.ndischen Fabrikanten 
Filialen in Polen. 

Weiter wurde die Entwicklung der russischen Industrie begiinstigt 
durch die Entwicklung der Eisenbahnen und die Entdeckung der 
Kohlengruben und der Naphtaquellen. 

Der Eisenbahnbau ging rasch vor sich: 1850 gab es in RuBland nur 
468 Werst Schienenlange, 1860 schon 1490 Werst, 

1865. 3577 Werst 
1870. 10090 " 
1875. 17718 " 
1880. 21223 " 
1885. 24258 " 
1890. 28581 ,,1) 

Die 90er Jahre waren die Periode des Eisenbahnbaufiebers in RuB 
land. Die mittlere Lange der jahrlich ausgebauten Eisenbahnen erreichte 
2391 Werst (21 551 km)2). 

Der Eisenbahnbau verdankte seine rasche Entwicklung vor allem 
der verhaltnismaBig geringen Belastung der Eisenindustrie durch 
Zolle in der Zeit von 1861-1880. Wir haben auf Roheisen 
folgende Zolle: bis 1857 Einfuhrverbot, bis 1859 Prohibitivzolle, 
1861 bis 1880 teilweise Zollfreiheit, 1882 6 Kopeken Zoll pro 
Pud, 1891 Differenzialzoll mit den Satzen 30 und 35 Kopeken 
pro Pud3). 

Wenn im iibrigen die Entwicklung der russischen Industrie durch 
den Protectionismus gefordert wurde, so war es in diesem Falle die 
relative Zollfreiheit, die die Bedingung fUr den Ausbau der Bahnen 
und somit fUr die weitere Entfaltung des russischen WirtBchaftslebens 
bildete. 

1) Arbeiten der FreienOkonomischen Gesellschaft, Nr. 6, NovemberJDezem. 
ber 1897, Petersburg 1898, S. 132. 

I) Michajlowskij, Die Entwicklung des russischen Eisenbahnnetzes; 
zitiert bei Tugan.Baranowsky, Kap.'V, S.412. 

3) V. Witteschwsky, Die Handelspolitik RuBlands. Schriften des 
Vereins fiir Sozialpolitik, herausgegeben von Schmoller, Leipzig 1892 (Duncker 
& Humb.), S.391. 
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Es wurden in den 90er Jahren neu eroffnet: 
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Wie mangelhaft diese Eisenbahnen auch sein mochten, sie hatten 
doch die grOBte Bedeutung ffir das Aufbliihen der russischen Industrie. 
Besonders wichtig waren sie ffir die polnische Industrie. Erst 
nachdem die Verkehrsmittel zwischen Polen und RuBland errichtet 
waren, konnte das industrielle Polen den ganzen Nutzen aus der 1851 
erfolgten Abschaffung der Zollgrenze zwischen Polen und RuBland 
ziehen. Erst die Eisenbahnen zwischen Polen und RuBland machten es 
moglich, den nun gesetzlich vollstli.ndig freien Warentransport naoh 
RuBland wirklich zu vollziehen. Der Periode des Eisenbahnbaues 
zwischen Polen und RuBland folgt auch tatsachlich ein bemerkens· 
wertes Aufbliihen der polnischen Industrie. 

Ein weiteres wichtiges Moment ffir die Entwicklung der Industria 
war die Entdeckung neuer Kohlengruben. Nach der Entdeckung der 
Dombrowaer Kohlengruben werden Dombrowa und Sosnowitz neben 
Lodz die wiohtigsten polnisohen Industriestadte. 

In RuBla.nd entwiokelte sioh der Bergbau ganz besonders im Suden. 
Die alten Uraler Werke, die auf dem Boden der Leibeigenschaft ent· 
standen waren, traten in den Hintergrund gegenuber den Gruben des 
Donezer Beokens, wo die gesamte Produktion von Anfang an auf groB. 
kapitalistische Art organisiert wurde. Der Bau des Donezer Eisenbahn· 
netzes erhohte die Bedeutung dieser Gruben nooh mehr. 

Die Zahl der Berggruben- und Huttenarbeiter sowie die der dabei 
besohaftigten Hilfsarbeiter ist von 1861 bis 1900 ums Vierfache gestiegen. 
Folgende Tabelle zeigt das Wachstum der Montanindustrie naoh der 
Bauernbefreiung: 

1861 waren es 170792 Bergarbeiter 
1870 " ,,223 000 " 
1880 " ,,283414 " 
1885 " ,,349 319 " 
1890 .. .. 430 668 " 
1895 " ,,498 351 " 
1900 " ,. 715497 It 

Ural und Sibirien beschiftigten. 251 976 Peraonen 
Sud- und SudwestruBland .. 169 665 " MittelruBland beschiftigte . 62 581 .. 
Polen beschaftigte 47 287 

" NordruBland . . . . . . 33266 .. 
Kaukasus . . . . . . . 45 227 

" -----
1) Tugan.Baranowsky, S.412. 
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davon waren 30683 Personen in del' Naphthaindustrie im Kaukasus 
beschaftigtl) . 

So wird die Montanindustrie, die in den 60er Jahrennoch im Keime 
war, zu einem del' wichtigsten Industriezweige RuBlands. 

Ferner entwickelten sich besonders: Textil- und Baumwollindustrie, 
Eisenindustrie, Zuckerrubenindustrie, in Polen auch Lederindustrie. 
In allen diesen Industriezweigen herrschte schon in den 80er Jahren 
Fabrikproduktion. 

Die Zahl der Arbeiter vermehrt sich sehr rasch. Wahrend wir in den 
6001' Jahren nul' 565 142 Arbeiter zahlen2), gibt es Mitte del' 80er Jahre 
schon 837382. In den 80er Jahren tritt RuBland in das Stadium del' 
Fabrikindustrie uber und entwickelt sich immer mehr in diesel' Richtung. 
Die Zahl del' Fabrikarbeiter wachst nach den Berechnungen von Tugan
Baranowsky3) sehr raseh - viel rascher als die Bevolkerung. Diese 
vermehrt sich um ungefahr 1,35%, die Fabrikarbeiterzahl dagegen 
steigt von 1887 bis 1893 um fast 31 %, d. h. um 5% jahrlich. In den 
drei Jahrzehnten 1863-93 hat sich die Zahl del' Arbeiter um mehr als 
140%, also fast um 5% jahrlich vermehrt. Das Wachstum del' Fabrik
arbeiterzahl uberholt also bedeutend den Zuwaehs del' Gesamtbevolke
rung. Nach del' Volkszahlung von 1897 betrug die Gesamtzahl del' Lohn
arbeiter, also del' in Handel, Industrie und Landwirtschaft beschaftigten 
Arbeiter bereits 6156080 Manner und 2821050 Frauen, ungerechnet 
die Dienstboten und die in Heimindustrie Beschaftigten. Die Zahl 
del' Personen in den Arbeiterfamilien wurde auf 20 Millionen be. 
reehnet. 

1m letzten Jahrzehnt vollzieht sich eine ganz gewaltige Konzen
tration des Kapitals und del' Produktion. Von del' Konzentration des 
Kapitals zeugt schon die Grundung del' zahlreichen Syndikate. So wurde 
1902/03 das bedeutendste Syndikat mit einem Grundkapital von 
900 000 Rubel gegrundet, das "Syndikat fur den Verkauf del' Produkte 
del' russischen Metallfabriken". 1907 wurde ein Syndikat zur "Aus
beutungdes Donezer Beckens" gegrundet, das fast % del' dort gewonne
nen Kohle besitzt. In Sibirien beherrsehen zwei Syndikate aIle Kohlen
gruben, die ebenfalls 1907/08gegrundetwurden. DieGummiwarenproduk
tion ist fast ganz monopolisiert; fast dieselben Verhaltnisse herrschen in 
del' Ausbeutung der Naphthaquellen in Baku. Die Lodzer Fabrikanten 
vereinigten sich 1907 zum Syndikat mit einem Kaiptal von 30000000 
Rubel, wodurch sich die Baumwollproduktion in Polen noeh mehr 
konzentrierte'). 

Abel' nicht nul' daB das Kapital sich in del' russischen Produktion 
konzentriert, es vollzieht sich gleichzeitig, wie begreiflich, eine enorme 
Konzentration in den Betrieben. 1m letzten Jahrzehnt ging das absolute 

1) K. A. Pasohitnow, S.131. 
I) Pasohitnow, S.8. 
8) S.415. 
4) Cyperowitsoh, "Die moderne Welt", 1909, III, S.23-29. 
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Wachsen del' Arbeiterzahl bei weitem nicht so rasch vorwarts wie 
1890-1900; abel' die Konzentration del' Produktion wachst mehr als 
im Jahrzehnt zuvor. Die- Einfiihrung del' Goldwahrung in RuBland 
(1899) hat ffir den russischen Kapitalismus nicht die Bedeutung gehabt, 
die sie hatte haben konnen: sie hatte den Zuzug del' auslandischen 
Kapitalien und damit das Aufbluhen del' Industrie hervorrufen konnen 
- abel' del' Krieg und die unsicheren politischen Verhaltnisse hielten die 
auslandischen Kapitalisten davon ab, ihre Kapitalien in russischen 
Unternehmungen anzulegen. Diese Umstande schmalerten ganz bedeu
tend die Wirkung diesel' wichtigsten Finanzreform. 1m letzten Jahrzehnt 
ist infolge del' politischen Verhaltnisse und des dadurch hervorgerufenen 
Mangels an Kapital die Zunahme del' Arbeiterzahl ganz unbedeutend. 
Wahrend sich die Arbeiterzahl in den akzisefreien Fabriken 1890-1900 
von 716 000 auf 1124000, also um 57% vermehrt, steigt sie 1900-1909 
nul' um 11 %. In manchen Industriezweigen, z. B. in del' Eisenindustrie, 
ist die Produktion sogar zuruckgegangen1). Abertrotz dem verhaltnis
maBig geringeren Wachstum del' Arbeiterzahl im letzten Jahrzehnt hat 
gerade diese Zeit die groBte Bedeutung ffir den russischen Kapitalismus. 
Denn gerade jetzt geht die Konzentration del' Betriebe in noch rascherem 
Tempo VOl' sich als fruher. Vergleichen wir die Zahl del' GroB- und Riesen
betriebe in RuBland mit del' Deutschlands, so sehen wir, daB RuBland 
an groBen Betrieben Deutschland ubertrifft. 

1895 rechnete man in Deutschland in Unternehmungen, die nicht 
uber 500 Arbeiter beschaftigen, 562 600 Arbeiter2), in RuBland3) waren 
es 1902 710000, also um 27% mehr. 

In Belgien') betrug die Zahl del' Unternehmen mit 500 Arbeitern 
und daruber 1896 28%, in RuBland gab es 1902 676 solcher Unternehmen 
mit 805300 Arbeitern, d. h. 53% del' allgemeinen Fabrikarbeiterzahl. 

Wahrend del' letzten Jahre sank del' Prozentsatz der kleinen Fa
briken in RuBland noch mehr, sogar del' Prozentsatz del' Fabriken 
mit 100 Arbeitern sank von 29% auf 26%, wahrend die Zahl 
del' Riesenbetriebe, die uber 1000 Arbeiter beschaftigen, auf 25% 
stieg5). 

So sehen wir, daB die russische Industrie eine groBere Konzentration 
aufweist als die deutsche und die belgische und in diesel' Hinsicht mit 
del' nordamerikanischen verglichen werden kann. 

Folgende Tabelle zeigt in vollem MaBe die Konzentration del' 
russischen Industrie; nach del' Statistik von 1902, die sich auf 30 904 
Betriebe mit zusammen 1890000 Arbeitern erstreckte, verteilen 
sich die Betriebe und Arbeiter nach den GroBenklassen folgender
maBen: 

1) Tugan-Baranowsky, "Diemoderne Welt", 1910, X, S. 30. 
2) Pogoschew, Zahl und Zusammensetzung der russischen .Arbeiter, 

Petersburg 1908, S.47. 
3) Pogoschew, S.47. 
4) Pogoschew, S.48, 49. 
5) Nach Pogoschew, ebenda. 
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BetriebsgroJ3e 
Zahl der Betriebe I Zahl der Arbeiter 

absolut I prozentual absolut 1 prozent. 

bis 10 Personen . 16895 54,6 62000 3,2 
10 -40 " 8995 29,1 200200 11,0 
50 -90 " 2098 6,8 143900 7,8 
1~99 

" 2200 7,1 485000 25,6 
500-999 " 

424 1,3 289000 15,2 
iiber 1000 Personen . 302 0,9 710200 37,4 

30914 100,0 11 890 900 I 100,0 

So sehen wir 37,4% Arbeiter in RuBland in Riesenbetrieben 
beschaftigt, was den hohen Konzentrationsgrad der russischen Industrie 
vollstandig bestatigtl). 

Was die Zahl der Arbeiter in den verschiedenen Berufsgruppen 
betrifft, so ergibt die Volkszahlung von 1907 folgende Zif£ern (neuere 
besitzen wir noch nicht): 

Textilindustrie . 
Metallindustrie. . 
Transportgewerbe 
Baugewerbe. . . . . 
Bekleidungsindustrie . 
Handel. .••... 
Bergbau .•...• 
N ahrungsmittelindustrie 
Holzbearbeitung. . . 
Keramische Industrie. . 
"Ubrige . • . . . • . • 

absolut 

529200 
371 000 
370700 
345800 
326300 
255900 
207600 
194800 
173100 
83200 

367500 

3225100 

prozentual 

16,4 
11,5 
11,4 
10,7 
10,2 
8,0 
6,5 
6,1 
5,4 
2,5 

11,3 

100,0 

Wir sehen, daB die Textil- und die Metallindustrie die groBte Be
deutung haben. Dieselben Industriezweige weisen auch den hochsten 
Wert der Produktion auf: er betragt 1900 in der Textilindustrie 1690 
Millionen, in der Metallindustrie 804 Millionen Mark. Der Gesamtwert 
der Produktion der 12702 wichtigsten Betriebe betrug 1900 4320 
Millionen Mark. Auch diese Ziffern beweisen, daB die GroBbetriebe in 
RuBlands Industrie die groBte Rolle spielen. 

Um die Bedeutung des Handels und der Industrie in RuBlands 
Wirtschaftsleben zu zeigen, wollen wir noch die Ziffern ffir die Verteilung 
des gesamten nationalen Einkommens anfiihren. 1m Jahre 1900 betrug 
dieses in den 50 Gouvernements des europaischen RuBlands 13 230 
Millionen Mark, darunter das Einkommen von Handel und Industrie 
6600 Millionen, also fast 50%. Die andern 50% fielen auf die Landwirt
schaft2). 

1) Nach Pogoschew, S.50. 
I) PogoBchew, S.52. 
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Diese Ziffern zeigen am besten, daB RuJUand nicht mehr a.usschlieB
lich Agra.rstaat ist. Denselben ProzeB des Vbergangs von der La.ndwirt
scha.ft zum Kapitalismus, den die westeuropaischen Staa.ten a.ufweisen, 
hat auch RuJ3land mitgemacht. Nur daB in RuJ3land dieser okonomische 
ProzeB von anderen historischen Verhaltnissen begleitet wurde. 

In Westeuropa ging der Entwicklung des GroBkapitalismus die Ent
wicklung der Stadte und des Mittelstandes voran; in RuJ3land gab es 
keine bedeutende Ha.ndwerkerklasse, keine bedeutenden Stadte vor der 
Entwicklung der GroBindustrie. Der russische Kapitalismus kennt eben 
nicht die Vbergangsstufen des Handwerks und der Manufaktur. Die 
Fabrik konkurrierte nicht mit dem Kleinkapitalisten, dem Hand
werker, sondern mit dem Heimarbeiter ("Kustar"), dem Bauern; der 
GroBkapitalismus kampfte nicht gegen Ha.ndwerk und Manufaktur, 
sondern gegen Bauernindustrie. Deshalb entwickeln sich auch spater 
die groBen Betriebe zum Teil a.uf dem La.nde, was auch eine Eigentumlich
keit der russischen Industrie bildet. Es kommt eben daher, daB die 
Industrie sich vor Entfaltung des Kapita.lismus nicht in der Stadt, 
nicht in der Werkstatte des Handwerkers, sondern a.uf dem La.nde, in 
der Hutte des Bauern entwickelte1). 

Diese spezifischen Verhii.ltnisse, dadurch hervorgerufen, daB der 
russische Kapitalismus sich a.uf dem Boden der Leibeigenschaft ent
wickelte, haben ihrerseits einen entscheidenden EinfluB a.uf den Cha.rakter 
der russischen Industrie geha.bt. 

Dieser russische Kapitalismus, der sich von Anfang an a.ls GroB
kapitalismus entwickelte, schuf einerseits die Klasse der GroBbourgeoisie 
und andrerseits die Klasse der Arbeiter. Es fehlt jedoch in RuJ31and 
an einem entwickelten Mittelstand, der in Westeuropa ein soziales 
Mittelglied bildet und eine bedeutende Rolle im wirtschaftlichen und 
politischen Leben des Staates spielt. Diese Eigentumlichkeit des sozialen 
Lebens in RuJ31and ist sehr wichtig. Denn begreiflicherweise mUssen 
in einem Lande mit so unbedeutendem Mittelstand die sozialen 
Kontraste sehr scharf, die okonomischen Krisen sehr extrem hervor
treten. 

Die russische GroBindustrie entsta.nd auf den Ruinen der Natural
wirtschaft, und die Arbeiter rekrutierten sich aus der Mitte der proleta
risierten Bauern. Das rasche Wa.chstum der groBen Unternehmen hat 
von Anfang a.n die Arbeiterarmee zum scharfen okonomischen Ka.mpf 
gedrangt. Diese Arbeiterarmee, die anfangs nur den okonomischen 
Ka.mpf gegen die kapitalistische Ausbeutung aufnahm, stieB in der 
Pra.xis dieses Ka.mpfes ba.ld auf feudale politische Verhii.ltnisse. Diese 
historischen Bedingungen muBten den okonomischen Ka.mpf zum 
politischen machen. 

1) Naoh derStatistik yom Jahre 1902 (A. Pogosohew) befinden sioh in den 
Stadten 11 999 (39%) Betriebe mit zusammen 784000 Arbeitern (42%); dagegen 
sind 18921 (61%) Betriebe mit zusammen 1106 000 (58%) Arbeitern in den land
liohen Gegenden gelegen. Besonders stark tritt dies hervor in der Metallindustrie 
(70010 der Arbeiter) und in der Textilindustrie (60% der Arbeiter). 
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So sehen wir, wie die Eigentiimlichkeiten in der Entwicklung des 
russischen Kapitalismus die Eigentiimlichkeiten in der russischen 
Ar beiterbewegung hervorriefen. 

Die Konzentration der Produktion ermoglichte die Konzentrierung 
der Arbeiterschaft und bildete die objektive Bedingung ffir die Ent
stehung der Arbeiterbewegung; die Schiirle der sozia.len Kontraste 
verursachte die Schiirle des Kampfes; und die politischen Verhaltnisse 
RuBlands verwandelten den okonomischen Kampf der Arbeiter in einen 
politischen. 

Erstes Kapitel. 

Die Lage der A.rbeiter in Rualand 
in der Voneformzeit. 

Nachdem wir die Entwicklung des russischen Kapitalismus gestreift 
haben, wollen wir die Lage der russischen Arbeiter in ihrer historischen 
Entwicklung verfolgen. 

Die Lage der Arbeiter stand stets in engem Zusammenhang mit den 
sozialen und politischen Verhii.ltnissen der entsprechenden Zeit. Da das 
RuBland der Vorreform wesentlich andere politische Verhii.ltnisse hatte, 
aIs in der Nachreformzeit herrschten, so waren auoh die Lebensbedin
gungen der Arbeiter in diesen beiden Epoohen wesentlich verschieden. 
Betrachten wir zunachst die russischen Arbeiter in der Vorreformzeit. 
Man kann sie in folgende Gruppen teilen: freie und leibeigene Arbeiter. 

Die Fabriken mit unfreien Arbeitem verteilten sich in Erbguts
und Possessionsfabriken. Die Erbgutsfabriken gehorten den Adligen, 
die Arbeiter dieser Fabriken waren Leibeigene. In den meisten Erbguts
fabriken gab es keinen Lohn; die Arbeit wurde wie jeder andere Fron
dienst verrichtet. Die Arbeitszeit war unbeschra.nkt, man durfte die 
Arbeiter auch zur Sonntagsarbeit zwingen. Auch hatte der Fa.brikherr 
das Ziiohtigungsreoht. 

Die Regierung hielt es ffir unmoglioh, die Macht des Gutsherm iiber 
seine Leibeigenen zu besohra.nken. Die Leibeigenen bildeten einen be
trachtlichen Prozentsatz der Gesamtarbeiterzahl: im ersten Viertel 
des 19. Jahrhunderts waren unter 210568 Arbeitern 66 725 Leibeigene. 

Die Fabriken mit Leibeigenen bilden eine speziell russische Eigen
tiimlichkeit in der Entwioklung der Fabrik. 

Bei der Entstehung der russisohen Industrie warf sich von selbst 
die Frage auf, woher die notigen Arbeitskra.£te zu besoha.£fen seien. 
Bei der Griindung einer Fabrik pflegte der Besitzer das Privilegium 
zu erhalten, russisohe und auslandisohe Arbeiter frei mieten zu dmen. 
Erhielt aber der Fabrikant vom Staat eine bereits organisierte Fabrik, 
so iibergab man ihm mit den Geba.uden auch die Arbeiter. Manchmal 
bekamen die Fabrikanten sogar ganze Dorfer zur Verfiigung. 

Trotzdem war der Mangel an Arbeitern sehr groB. Der ErIaa vom 
10. Marz 1720 zwang die Arbeiter, 10 Jahre in derselben Fabrik zu bleiben. 
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Damit war die Freiheit der Arbeiter wesentlich beschrankt. 1736 ist das 
Gesetz erlassen worden, das alle zur Zeit des Erlasses in Fabriken be
schii.ftigten Arbeiter zu Leibeigenen machte. Gleichzeitig gab es den 
Fabrikanten das Recht, die Arbeiter mit allen Mitteln zu strafen, ja sie 
dem Kommerzkollegium zur Verbannung nach Kamtschatka zu uber
geben1). So wurde die Klasse der leibeigenen Bauern OOmer mehr ver
groBert. 

Die Fabrikanten zogen die Zwangsarbeiter den freien vor, weil 
diese ganz abhangig von ihnen waren. Wie schwer die Lage dieser 
Arbeiter war, ersehen wir aus der Schilderung von Nikolaj Turgeneff2): 

"In den weiBrussischen Provinzen verpachten die Grundherren ihre 
Leibeigenen zu Hunderten und Tausenden an Unternehmer, welche 
Erdarbeiten im ganzen Reiche ausfiihren. FUr einen bestimmten Lohn 
verpflichtet sich der Gutsherr, eine bestimmte Anzahl Arbeiter zu liefem, 
dafiir ubemOOmt der Unternehmer die Verpflichtung, diese wahrend der 
Arbeitszeit zu ernahren." 

Die Arbeiter elhielten also keinen Lohu, sondern nur Ernahrung; 
die Arbeitszeit war unbeschrankt. 

In den 406r Jahren war es ublich, Kinder, meist Findelkinder, zu 
verpachten. Der Fabrikant war verpflichtet, ihnen jahrlich 12 Rubel 
zu zahlen; bei ihrer VoIljahrigkeit sollten sie 100 Rubel als einmaligen 
Lohn bekommen. 

Die Possessionsarbeiter unterschieden sich von den andern 
unfreien Arbeitem dadurch, daB sie nicht an den Fabrikbesitzer, sondem 
an die Fabrik gebunden waren. Nach dem Ukas Peters des GroBen 
durfte man die Bauem fiir Fabriken kaufen, jedoch nur unter der Be
dingung, daB sie immer bei den Fabriken blieben. AuBerdem wurden, 
wie schon erwahnt, durch den Ukas von 1734 aIle damals in Fabriken 
beschii.ftigten Arbeiter fur leibeigen erklart. Die Regierung durfte diese 
Arbeiter freilassen, falls sie nicht zur rechtlichen Arbeit verwendet 
wurden. Hingegen durfte der Fabrikant die Arbeiter zur Strafe sogar 
nach Sibirien verbannen, wenn auch nur mit Genehmigung der Re
gierung. 

In den meisten Possessionsfabriken dauerte der Arbeitstag 12-14 
Stunden. Der Lohn stand nicht im freien Verhaltnis zwischen Angebot 
und Nachfrage, er wurde vielmehr durch verschiedene Ministerreglements 
bestimmt. 

Schon in den 306r Jahren erschien es den Fabrikanten selbst un
gUnstig, Possessionsarbeiter zu haben. Da sie diese aber nicht entlassen 
durften, ersuchten sie die Regierung um die Erlaubnis dazu. Der Haupt
grund, warum die Possessionsarbeiter den Fabrikanten so lastig waren, 
bildeten die zahlreichen Arbeiterunruhen in den Possiessionsfabriken. 
Die meisten Fabrikanten hielten neben den Possessionsarbeitern auch 

1) Vollstandige Gesetzsammlung, Bd. IX, 6858; zitiert bei Tugan·Ba. 
ranowsky, S. 460. 

2) II, S. 137, 138. 
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freie, und die Possessionsarbeiter verlangten den gleichen Lohn wie 
diese. Da aber die freie Arbeit der Produktionsweise mehr entspra.ch 
und die Produktivitat steigerte, so zogen die Fabrikanten freie Arbeiter 
vor. -

Diese Entwicklung in denProduktionsverhaltnissen fUhrte auch zur 
Aufhebung des Possessionsrechts. 1840 wurde ein Gesetz erlassen, 
wona.ch die Possessionsarbeiter in einen anderen Stand tibertreten 
durftenl). GehOrten sie der Regierung und waren sie dem Fabrikanten 
ohne Entgelt tiberlassen worden, so zahlte die Regierung ffir sie keine 
Entschadigung. Sonst bekam der Fabrikbesitzer von der Regierung 36 
Rubel Entschadigung ffir jede "Seele". 

Die okonomische Evolution, welche die leibeigene Arbeit im 18. Jahr
hundert durchmachen muBte, vernichtete sie im 19. Jahrhundert. 
1840-50 wurden 20 000 Possessionsarbeiter befreit. 

Die freigelassenen Arbeiter durften sich den Domanenbauern oder 
der Kleinbfirgerklasse verschreiben. Die letzteren muBten das Gut des 
Fabrikbesitzers verlassen. Die Arbeiter weigerten sich oft, dieser Vor
schrift Folge zu leisten, und muBten mit Gewalt relegiert werden. -
Die anderen, die sich den Domanenbauern verschrieben hatten, wurden 
haufig mit Militargewalt anderwarts angesiedelt, da sie ihre alten Wohn
platze nicht verlassen wollten. 

Gehen wir nun zur Frage des Arbeitslohnes in der Vorreformzeit 
tiber, so sehen wir, daB dieser sehr verschieden und sehr schwankend 
war. 1m allgemeinen waren die LOhne sehr niedrig. 1m Gouvernement 
Moskau z. B. verdiente ein Weber (Possessionsarbeiter) in einer Tuch
fabrik 1803 zwischen 3 und 6 Rubel monatlich. Der Verdienst der 
Seidenweber in Moskau war 4 Rubel 15 Kopeken, in den 
Kattunfabriken sogar 10 Rubel. Tischler, Schmiede, Schlosser erhielten 
3-4 Rubel, Frauen bekamen in Tuchfabriken 7 Kopeken pro Tag, 
Minderjahrige 5-6 Kopeken pro Tag. 

Tugan-Baranowsky berechnet das Verhaltnis dieser Lohne zu den 
gegenwartigen entsprechend den Getreidepreisenll). Dcr Preis eines 
Pud Roggen betrug in Moskau 1799-1803 66 Kopeken, 1890-95 
103 Kopeken. Er stieg also um 60%. Man kann demnach den Durch
schnittslohn auf 4 Rubel + 2.40 = 6 Rubel 40 Kopeken berechnen, 
was einen sehr niedrigen Lohn bedeutet. Freilich bekamen die Arbeiter 
auch Reallohn, aber der Hauptquell ihres Erwerbs war der Geldlohn. 

Die LOhne stiegen jedoch immer mehr. So stieg der Lohn in der 
Frjanowaer Fabrik 1802-20 ffir die Weber um 206% (der Getreidepreis 
aber nur um 139%). In den 3061' bis 40er Jahren steigen sie weiter: 
1837-42 bekam ein Weber in der groBen Possessionsfabrik Rybnikows 
30-50 Rubel monatlich, ein Spinner 35-40 Rubel. 

Tugan-Baranowsky berechnet, daB im Verhaltnis zur Steigerung 
der Getreidepreise ein Weber in Iwanowo 1836 nach jetzigem Geld-

1) Tugan-Baranowsky. S.147. 
2) Tugan-Baranowsky, S.227-229. 
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verhaltnis 25 Rubel, ein Drucker 22, ein Spinner 33 Silberrubel monatlich 
bekam1). A. Haxthausen fuhrt in seinen "Studien uber RuBland" 
interessante Daten uber L6hne russischer Arbeiter in den 40er Jahren 
an. Nach ihm erhielt ein Mann, der Tischtucher webte, 1 Rubel 10 Ko
peken pro Arschin und konnteproTag bis 2 Rubel verdienen. Eine Frau, 
die Hemdleinen webte, erhielt pro Arschin 6 Kopeken; und da sie 
taglich 10-12 Arschin auswebte, so verdiente sie 60-80 Kopeken. 
In der Jaroslawer Fabrik von Jakowlew verdienten die Seiden
weber nach Haxthausen taglich 100-120 Kopeken. Von den leichten 
Stoffen webt ein Mann taglich ungefahr 6-7 Arschin und erhalt pro 
Arschin 20 Kopeken; von den feinen Stoffen webt er 1~-21/8 Arschin 
underhalt pro Arschin 1 Rubel2). Der Durchschnittslohn eines gewohn
lichen Arbeiters betragt nach Haxthausen etwa 1 Rubel (Assignate) 
pro Tag; Weber und Handdrucker bekommen etwa doppelt soviel. 
Haxthausen schreibt3): "Man kann namentlich bei den Webern (bei 
welchen haufig Stucklohn vorkommt) noch mehr rechnen, wenn es wahr 
ist, was ich in einer Fabrik zu Moskau vernahm, daB die dort beschaftig
ten Weber jahrlich 300 Rubel und mehr nach Hause mitnahmen. Es 
ist dabei zu bemerken, daB nur etwa 240-260 Arbeitstage im Jahre zu 
rechnen sind, je nachdem teils die vielen Festtage der griechischen 
Kirche mehr oder weniger streng beobachtet werden, teils die Arbeiter 
langere oder kiirzere Zeit zu Hause zubringen, wohin sie sich, mit wenigen 
Ausnahmen, wenigstens einmal im Jahr oder gar zweimal, namlich zur 
Zeit der Heuernte und zur Osterzeit, begeben. Aus den angegebenen 
Verhaltnissen erklart es sich auch, daB der Arbeitslohn nach der J ahreszeit 
verschieden ist, namlich im Winter bei dem starkeren Angebot von 
Arbeit, weil dann die Landarbeit ruht, geringer ist als im Sommer. 
Nach den mir gemachten Angaben betragt der Unterschied wenigstens Ya 
des Sommerlohnes." Haxthausen fahrt fort: "Die vorstehenden An
gaben bestatigen die schon fruher von uns durch verschiedene Beispiele 
belegte Behauptung, daB der Geldlohn in RuBland im allgemeinen 
schon h6her ist als in Deutschland. So bemerkte mir auch der fruher 
erwahnte Bielefelder Bleicher zu Gora Pjatnitzkaja, daB eine geschickte 
Weberin zu Welikoje Selo doppelt soviel verdiene, als zu Bielefeld, 
namlich 1 Rubel taglich. - Aber was den Sachlohn betrifft, so diirfte 
dieser zugunsten des russischen Arbeiters noch bedeutend h6her an
zuschlagen sein. Auch in dieser Beziehung kann ich mich auf fruhere 
Angaben" (bezieht sich auf die oben zitierte Stelle, wo die deutschen 
und die russischen Getreidepreise verglichen werden) "berufen, fuge 
aber hier noch einige mir von russischen Fabrikanten und anderen 
kundigen Personen mitgeteilte Notizen uber den Unterhaltsbedarf des 
russischen Arbeiters hinzu, wobei freilich auch in Betracht kommt, daB 
die Bedurfnisse des gemeinen Mannes in RuBland so gering sind. Nach 

1) S. 240-243. 
2) Haxthausen, Skizzen tiber R., Bd. I" S. 170171. 
3) "Skizzen", Bd. III, S.584-86. 
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der geringsten mir gemachten .Angabe ist der monatliche Bedad des 
gemeinen Arbeiters zu Moskau an Nahrungsmitteln nur 5 Rubel, 
aber von einigen Fabrikanten ist mil der monatliche Unterha.ltungs
bedarf zu 9-12 Rubel, ja von einem zu 15 Rubel angegeben, wobei 
jedoch Kleidung, Wohnung und sonstiges, namentlich da.s wOchentlica 
einma! unerlaBliche Bad mitgerechnet ist (jedoch ist die Wohnung 
meistens fiir nichts zu rechnen, do. der Fabrikarbeiter mehrenteils in 
dem Fabrikgebaude, ohne Bett, auf seinem Pelze schlaft. Ein kundiger 
Mitteiler gab den jahrlichen Bedarf an Nahrung auf 75-125 Rubel, 
an Kleidung auf 85-70 Rubel und an Wohnung (wenn diesa iiberall mit 
in Anschlag komme) auf 35 Rubel Ass. an. Zu Petersburg dagegen 
schwankten die Angaben der Fabrikanten iiber den monatlichen Unter
haltungsbedarf zwischen 10% und 20 Rubeln. Es sind bei diesen An
gaben erwachsene Arbeiter zu verstehen. Der Unterha.lt von Knaben, 
welche die Fabrikarbeiten fiir eine bestimmte Anzahl Jahre unter Ver
pflichtungen zu ihrem Unterha.lte iibemehmen, ist natiirlicherweise 
verhaItnismaBig weniger kostbar. Ein Petersburger Fabrikant berech
nete den taglichen Unterhalt eines solchen Lehrlings bei sich zu 10 Ko
peken. Die Moskauer rechnen verhaltnismaBig weniger. So gab der 
friiher genannte Fabrikant Prochorow zu Moskau den jahrlichen 
Kostenbetrag fiir jeden seiner Knaben zu 70 Rubel Silber (245 R.-A.) 
an und das scheint doch zu viel zu sein; aber diese Knaben werden als 
moskauische Bfirgerkinder anders als die gewohnlichen Bauemkinder 
gehalten, mit ordentlichen Betten versehen und sorgfaItig unterrichtet. 
FUr Bauemkinder wird von dem Lehrherm auBer dem Unterhalte 
eine Summe von 60-120 Rubeln nach der Zeitdauer (die hOchstens 
etwa 7 Jahre betragt) bezahlt. Die erwachsenen Fabrikarbeiter werden 
in einigen Fabriken von den Herren bekOstigt, so daB der Geldlohn mit 
Riicksicht auf die auBerdem zu verabreichende Kost geringer bestimmt 
wird, oder der Betrag der letzteren von dem in Geld bestimmten 
ganzen Lohn abgeht. In anderen bekostigen sie sich selbst und 
bilden zu dem Ende gewohnlich Artels mit Schaffem, die sie unter 
sich wahlen." 

So schildert die Verhii.ltnisse unter den russischen Arbeitern der 
40er Jahre einer der besten Beobachter des damaligen russischen 
Lebens l ). 

Nach ihm waren also die Lohne der russischen Arbeiter hoher als 
die der deutschen in Schlesien. Doch haIt Tugan-Baranowsky 
(S.247) die Angaben von Haxthausen ffir iibertrieben. Besonders 
bestreitet er die Behauptung der hoheren LOhne. Sie konne nur ffir einen 
beschrankten Zeitraum gelten, namlich gerade fiir die Nikolaische Zeit. 
Damals waren die Lohne in RuBland allerdings verhaltnismaBig hoch, 
wenn sie auch in manchen Branchen, wie der Baumwollindustrie, infolge 
der Verbreitung der Maschinen und der Konkurrenz der "Kustari" 
(Heimarbeiter) sanken. 

1) Haxthausen, "Skizzen" (1847), Bd. III, S.586/87. 
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Diese zeitweilige Hohe der Lohne ist durch das plOtzliche Wachstum 
des Gewerbes in RuBland und aus dem Mangel an Arbeitshanden zu er
klaren. Die Verminderung des Angebots erklart sich ihrerseits teils da
durch, daB die Horigkeitsverha.ltnisse sich wesentlich veranderten, teils 
durch die Entwicklung des Kustargewerbes. AlIe diese Umstande be
dingten nach Tugan-Baranowskydie Erhohung der Lohne zur Zeit 
Nikolaus 1., aber eben nur ffir diesen Zeitraum. . 

Wir haben bis jetzt vorwiegend die Verhaltnisse bei den Possessions
arbeitern geschildert. Die Lohne der freien Arbeiter waren hoher. 
Das ersieht man schon daraus, daB die Possessionsarbeiter in ihren 
Klageschriften zumeist einen Lohn verlangten, der dem der freien 
Arbeiter gleich ware. Ein freier Arbeiter verdiente in einer Tuchfabrik 
30-40 Rubel, wahrend der Possessionsarbeiter in derselben Fabrik nur 
23 Rubel erhielt (so im Jahre 1834 1). 

Eine dritte Kategorie, die vorwiegend leibeigenen Kustari, bekamen 
natiirlich niedrigere Lohne. Wir besitzen leider keine Statistik uber die 
Verbreitung des Kustargewerbes, aber man kann feststellen, daB es zur 
Nikolaischen Zeit gleichfalls im Aufbluhen war. In manchen Zweigen 
entsteht die Hausindustrie aus der GroBindustrie durch die EntwickIung 
des Verlagssystemfl. Wie schon erw1i.hnt, sinkt im Gouvernement Moskau 
die Fabrikarbeiterzahl zu einer Zeit, wo die Menge der verarbeiteten 
Baumwolle zunimmt: das ist nur durch die hohe Entwicklung der Haus
industrie zu erklaren. 

Auch andere Gewerbezweige entwickelten sich in der Kustar
industrie: hauptsachlich die Perkallproduktion, das Nagel- und das 
Schlossergewerbe. 

Vber die Lohne der Kustari berichtet wiederum Haxthausen 2): 

"Nach mir gemachten Angaben besteht der Lohn dafiir" (ffir die Haus
baumwollweber) "nur in 3 Kopeken fur die Elle (Arschin), und ein solcher 
Weber auf dem Lande verfertigt etwa 10-12 Ellen an einem Tage, 
verdient also 30-36 Kopeken (gegen 3% Silbergroschen). 

Doch solI nach einer anderen Angabe neuerdings der Lohn (vielleicht 
infolge vermehrter Nachfrage nach Arbeitern) auf 6-7 Kopeken fur 
die Arschin gestiegen sein. Dieses Erwerbes bedarf der Arbeiter nicht 
zu seinem Lebensunterhalt, da er dazu die geringen Erfordernisse 
ohnehin besitzt, sondern er verwendet den Weberlohn hauptsachlich 
zur Berichtigung des Obroks. DaB diese Leute bei geringen Bediirfnissen, 
und da sie fast nichts zu ihrem LebensunterhaIte zu kaufen brauchen, 
sehr wohlfeil leben, braucht kaum bemerkt zu werden. Man berechnet 
ihre taglichen Ausgaben auf etwa 5 Kopeken." 

AuBer diesen Berichten Haxthausens haben wir Angaben von ver
schiedenen zeitgenossischen Okonomisten, wonach der Maximalverdienst 
kaum 20 Kopeken taglich erreichte. Doch war die Lage der Kustari 
nicht armselig, da fiir sie ja der Ackerbau Haupterwerbsquelle war. 

1) Tugan-Baranowsky, S.237. 
2) "Studien", Bd. ITI, S.584. 

Rabinowitz, Arbeiterbewegung. 2 
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Manche Zweige des Kustargewerbes waren nicht lebensfahig und 
verschwanden ganzlich oder nahezu mit der Einfiihrung der groBen 
Maschinen. Andrerseits entstanden immer neue Zweige, die sioh, sofern 
sie ihrem Wesen nach keinen GroBbetrieb erforderten, bis jetzt erhalten 
konnten. So das Nagelgewerbe, so das Sohlossergewerbe im Dorfe 
Pawlowo. 

Dagegen versohwand die andere Arbeitsform, die Possessionsarbeit, 
in den 30ar bis 40er Jahren ganzlich. Wie schon erwahnt, verlangten die 
Fabrikanten selbst die Beseitigung des Possessionsreohtes, da sie die 
Vorziige der freien Arbeit vollauf anerkannten. Die okonomisohe 
Evolution erforderte sohon im 18. Jahrhundert die freie Fabrik, und sohon 
in seiner zweiten Halfte wuohs die Zahl der freien Arbeiter sehr rasoh. 

Da der Frondienst duroh die Zinsabgabe ersetzt war, muBten die 
Bauern in weiter Ferne Verdienst suohen. Diese zinspfliohtigen Bauern 
ergaben das Hauptkontingent der freien Arbeiter. Der Fabrikbesitzer 
war nioht mehr gezwungen, Bauern aufzukaufen oder Vagabunden ala 
Arbeiter aufzugreifen. Auf diese Weise entwiokelt sioh in RuBland das 
Wandergewerbe. Die Zahl der Wanderarbeiter war in manohen Gouver
nements schon Ende des 18. Jahrhunderts sehr bedeutend. Tugan
Baranowsky fiihrt folgende Zahlen an (S. 53): Es wurden im Gou
vernement Jaroslaw Passe genommen: 

1778 .. 
1788. 
1798. 
1802. 

53656 
70144 
73663 
69539. 

Nach der fiinften Volkszii.hlung (1796) gab es in diesem Gouvernement 
385000 Manner. Danach waren 20% der mannliohen Bevolkerung 
oder l/S der erwachsenen Manner als Wander-Arbeiter besohii.£tigt. 
1m Gouvernement Moskaru wurden Passe fiir Wander-Erwerb ge-
nommen: 

1799 ..........• 48 932 
1803. . , • . . . . . . . 52 999. 

Da nach der fiinften Volkszahlung die bauerliohe Bev5lkerung des 
Gouvernements 434441 Ma.nner zii.hlte, so gehorten zum Wander
gewerbe wohl nioht mehr ala 10%. 

Je mehr das Wandergewerbe sioh verbreitete und der Frondienst 
duroh den grundherrliohen Zins ersetzt wurde, desto mehr nahm die 
Zahl der freien Arbeiter zu. Anfang des 19. Jahrhunderts gab es unter 
95 202 Arbeitern 45 625 freie. Die Fabriken, die fiir den Staat arbeiteten, 
wie Tuoh- undEisenfabriken, besohii.ftigten zumeist Leibeigene, - die fiir 
den allgemeinen Bedarf produzierenden, wie die Seiden- und Leder-, 
die Kattun- und Baumwollfabriken hingegen freie Arbeiter. 

Je mehr der Volksbedarf wuohs, desto rasoher geht die Verwandlung 
der leibeigenen Fabrik in die freie vor sioh. Das Gesetz von 1840, das ,den 
Possessionsarbeitern das Recht des Ubertritts in den freien Stand gab, 
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untergrub die Existenz der leibeigenen Fabrik noch mehr und bereitete 
die vollige Abschaffung der leibeigenen Arbeit vor. Realisiert wurde sie 
aber erst durch die Bauernbefreiung. 

Zweites Kapitel. 

Die Lage der Arbeiter nach der Bauernbefreiung. 
Die Bauernbefreiung rief eine vollige Umwandlung in den okono

mischen Verhaltnissen des Landes und somit auch in der Lage der 
Arbeiterschaft hervor. Wenn die Aufhebung der Horigkeit auch in 
manchen Gewerbezweigen, vor aHem in der EisenguBindustrie und in 
den Uraler Bergwerken, Krisen hervorrief, so hat sie doch in der weiteren 
Geschichte des russischen Kapitalismus eine positive Rolle gespielt. 

Der Ausbau der Eisenbahnen. der niedrigere ZinsfuB, der zugang
lichere Kredit, der 'Obergang zur Geldwirtschaft auf dem Lande - alIe 
diese Folgen der Bauernbefreiung hatten die Produktion stark angeregt. 
Die durch diese gro13e Reform bedingte Veranderung in der Lage der Ar
beiter betraf aber viel mehr ihre juridischen ala ihre materielIen Ver
haItnisse. Die materielle Lage konnte sich, da die Bauern sehr unbe
deutende oder gar keine Bodenanteile erhielten, durch die Reform nicht 
wesentlich andern. Die yom Lande losgerissenen Bauern bildeten eine 
Armee Proletarier, aus der man Fabrikarbeiter rekrutierte. Da aber die 
Produktion bei alIer Vermehrung doch nur einen Teil der landlos ge
bliebenen Bauern beschil.ftigen konnte, so war das Angebot groBer ala 
die Nachfrage. Kowalewsky beweist (chapitre VI), daB nur dieHal£te 
dieser Bauern industrieH beschaftigt werden konnte. Die Einfiihrung 
der Maschinen verminderte die Zahl der erforderlichen Arbeitskril.£te 
noch mehr und vergroBerte damit die Reservearmee. 

Es ist selbstverstandlich, daB bei solch ungiinstigem Verhii.ltnis 
zwischen Angebot und Nachfrage der Arbeitslohn ganz niedrig war. 

Der Fabrikinspektor Dement jew gibt folgende Ziffern fiber den 
Lohn der Arbeiter in den 80er Jahrenl): 

er betrug durchschnittlich in ZentralruJlland: 

bei eigener Verpflegung • . • . . • 
bei Kost und Wohnung yom Unter· 

nehmer •••...•••• 

Arbeiter I Arbeiterin I Jugendliche 

13R. 80K'II0R. 47K'1 5R.35K. 

6R.28K. 4R. -K. 2R.43K. 

Fabrikinspektor Swjatlowsky2) fiihrt ffir die Zuckerfabriken 
folgende Ziffern an: der Arbeitslohn ffir Manner (ffir 24 Tage bei freier 
Unterkunft) betragt 7,68 Rubel, ffir Frauen 4,80 Rubel. 

1) Dement jew, S. VI. 
I) ,,Der Fabrikarbeiter", S.48. 

2* 
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Fabrikinspektor J ansch ul berichtet, daB der Lohn eines Spinners 
in Baumwollspinnereien im Durchschnitt 17 Rubel monatlich, fiir 
Spinnerinnen 8% Rubel betrug. In Wollwebereien bekamen Arbeiter 
9,50 Rubel, Arbeiterinnen 61/. Rubel usw.1). 

Fabrikinspektor Swjatlowsky bereohnet, daB in den Zuckerfabri
ken der Arbeitslohn in den 80er Jahren nur ein Viertel des Lohnes 
franzosischer Arbeiter betrug. 

Dr. Tobomjanz 2) berechnet, gestiitzt auf Angaben des Inspektors 
Dement jew, das VerhaItnis zwischen russischem und auslli.ndischem 
Arbeiterlohn. Er fiihrt folgende Ziffem an (fiir die SOer Jahre): 

Gouv. Moskau England Massachusetts 
(U. S. A.) 

Baumwollspinnerei. 13,58 41,48 52,11 
Perkalindustrie • • 13,88 33,22 55,42 
Baumwollweberei • 14,87 42,14 42,54 
Maschinenbau. • • 23,34 44,50 66,48 
Zahl der Arbeitsstunden im 

Monat •••••••• 284,6 234,7 255,7 

Somit wurde die ruBsische Arbeitsstunde mit 5 Kopeken, die eng
lische mit ca. 20 Kopeken, die amerikanische mit etwa 26 Kopeken 
bezahlt. Freilich sind die Nahrungsmittel in RuJ31and billiger, aber 
Dement jew zeigt, daBmandiesen Unterschied nicht iiberschli.tzen dad. 
Denn manche Produkte, die in RuBland billiger sind, werden von den 
Arbeitem iiberhaupt nicht gebraucht. Getreide kostet in RuBland fast 
ebensoviel, Speck ist sogar in Amerika billiger, ebenso Milch. Zucker, 
Kleider, Seife, Hausgerli.t usw. sind in England und Amerika bedeutend 
billiger. Nur Kartoffeln sind in RuBland dreimal billiger. 

Der Prozentsatz der Frauen in den Fabriken war sehr groB, in der 
Textilindustrie des Gouvemement8 Moskau erreiohte er bis 31,5%3). 
Der Arbeitslohn der Frauen war sehr niedrig, in manchen Industrie
zweigen betrug er nur die Hli.lfte. In der Baumwollspinnerei verdiente 
der AIbeiter durchschnittlich 17 Rubel monatlich, die Arbeiterin 8,5 
Rubel, in Seidenwebereien 21 : 11 Rubel'). 

Der Lohn der Minderjli.hrigen war etwas niedriger als der der 
Frauen. 

Was den Arbeitstag betrifft, so war er ganz verschieden. Nach 
Angaben der Fabrikinspektoren schwankte er in verschiedenen Industrie
zweigen und Gegenden zwischen 14 und 10 Stunden. In den Gouveme
ments Petersburg und Moslmu war er lii.nger als in Polen. In der 
Textilindustrie erreichte er 13-14 Stunden. Wie oben gezeigt, war er 
jedenfalls lii.nger als der englische. 

1) Janschul, Bericht des Fabrikinspektors fftr 1885, S. 59. 
I) Obrasowanje 1906, IV, S.90. 
a) Jantschul, 1. c., S.59. 
-) Ebenda, S.59. 
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Aber nioht nur, daB die russisohen Arbeiter bei langerem Arbeits
tag geringeren Lohn bekamen - ihre Notlage wurde duroh die Un
regelmaBigkeit der Lohnauszahlung, duroh die Strafabzuge und das 
Truoksystem noch bedeutend verschlimmert. 

Wie unregelmaBig die Lohnauszahlung war, ersehen wir aus den 
Berichten der Fabrikinspektoren. Professor J ansch ul fuhrt in seinem 
Bericht ffir 1882/83 an, daB die meisten besichtigten Fabriken uberhaupt 
keine bestimmte Frist ffir die Auszahlung haben: sie zahlen, wann sie 
Lust haben. Die Folge dieser UnregelmaBigkeit war, daB die Arbeiter 
Schulden machen muBten: sie nehmen ihre Nahrungsmittel in den 
Fabrikladen auf Kredit und zahlen hohere Preise daffir. Wie groB der 
Preisuntersohied der Fabrikladen gegenuber den Marktpreisen war, 
zeigt folgende Tabelle Janschuls 1): 

Der Arbeiter zahlt im Fabrikladen uber den normalen Preis: 
bei Fleisch 8% 
" pokelfleisch. 10% 
" Zucker. . . 17% 
" Graupen . . 21 % 
" Roggenmehl 33 % 
" Roggenbrot. 45 % 
" Salz . . . . 60%. 

Nach Berechnungen von Pesko w sind die Preise der Fabrikladen im 
allgemeinen um 20-30% hOher aIs die der anderen Laden desselben 
Ortes zur selben Zeit. Paschitnow (S. 63) berechnet den jahrlichen 
Umsatz einiger groBer Fabrikladen lOU Anfang der 80er Jahre auf 100000 
bis 400 000 Rubel. Raben die Fabrikanten nur 10% Reingewinn erzielt, 
so haben sie Tausende von Rubeln lediglich dadurch verdient, daB sie 
die Arbeiter durch unregelmaBige Lohnauszahlung zwangen, die Waren 
auf Kredit zu nehmen. 

Ebensolche Ausbeutung herrschte in den Strafabzugen. Diese hingen 
ganz von der Willkfir des Fabrikanten ab und erreichten manchmal ein 
Drittel, ja die Ralfte des Lohnes. Sie wurden aus ganz niohtigen GrUnden 
und in unverhaltnismaBiger Rohe verhangt: so verloren die Arbeiter 
hei Verspiitung um 10-15 Minuten in manchen Fabriken den halben, 
in anderen den ganzen Tageslohn. Das Ansammeln an einem Ort, das 
Springen durch den Fabrikzaun verursaohten Abzuge. Ja, selbst die 
Bitte um regelmaBige Auszahlung hatte Strafgelder, manchmal Ent
lassung zur Folge. In der Fabrik Pjeschkow im Gouvernement 
Moskau war folgende Bekanntmachung zu lesen: "Da der Unternehmer 
duroh die Bitten der Arbeiter um Geld belastigt wird, machen wir 
darauf aufmerksam, daB die Lohnauszahlung nicht vor dem 20. Novem
ber erfolgt (Zahlungstermin war dort der 22. Oktober); wer vorher 
bittet, wird sofort entlassen"2). Diese Strafen und Lohnabzuge bildeten 
ein ganzes System, und Professor Kowalewsky ffihrt einen Fall an, 

1) J anschul, Fabrikzustande, S. 205. 
2) Paschitnow, S. 67. 
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wo der Unternehmer dadurch geschii.ftliche Verluste decken wollte 1). 

Aber nicht nur, daB diese Strafgelder dem Arbeiter den Lohn schmii.lerten, 
sie waren manchmal zugleich eine Quelle der Korruption, da nach Au
gaben des Fabrikinspektors Swjatlowsky manche Fabrikanten einen 
Teil davon fur die denunzierenden Arbeitsgenossen bestimmten. 

Solche Willkur in Lohnauszahlung und Strafabzug kounte nur da 
herrschen, wo die Vermietsbedingungen gar keiner gesetzlichen Regelung 
unterworfen waren, und in der Tat hat denn auch der russische Arbeiter 
keinerlei Rechte gehabt. Nach dem Gesetz von 1835 kounte der Arbeit
geber den Arbeiter bei schlechtem Betragen vor Ablauf der vertraglich 
festgesetzten Frist entlassen, doch muBte er ibm zwei Wochen vorher 
kiindigen. Dagegen durfte der Arbeiter niemala vor Ablauf der vertrags
maBigen Zeit fortgehen. Andernfalls muB er hohe Strafen zahlen: in 
manchen Fabriken verlor er den Monatslohn, in anderen muBte er nach 
S wa j at 1 0 wsky 2) enorme Strafen zahlen, so in den Fabriken des Bezirkes 
Charkow 100 Rubel. Die Unbildung der Arbeiter machte ihreAusbeutung 
noch leichter. Fabrikinspektor Swjatlowsky (S.34) fiihrt FaIle an, 
wo Arbeiter bei ihrer Vermietung auf Bedingungen eingingen, die sie 
gar nicht kaunten. Diesa Bedingungen waren zwar in den Lohnbuchern 
ausgefuhrt, aber die Arbeiter unterzeichneten ganz allgemeine Vertrage, 
wie: "Wir Arbeiter verpflichten uns, allen Vorschriften Gehorsam zu 
leisten, die in den Lohnbuchern, die wir erhalten sollen, ausemander
gesetzt sind." 

Die solidarische Haftung aller Arbeiter fiir den dem einzelnen 
gegebenen VorschuB war sehr ublich. Ebenso ublich war es, daB die 
Fabrikbesitzer die Arbeiter zwangen, in den Fabrikladen zu kaufen. -
Manche Unternehmer schlossen die Vertrage nicht mit den Arbeitern, 
sondern mit dem Amt des Dorfes. Das geschah besonders in den Be· 
zirken, die ihre Steuern nicht punktlich zahlten. Die Arbeiter wurden 
gezwungen, so und soviel Zeit bei den Unternehmern zu arbeiten, welche 
den Betrag der Steuern direkt an die BebOrde ala VorschuB zahlten3). 

So sehen wir, daB noch Jahrzehnte nach der offiziellen Aufhebung 
der Leibeigenschaft die faktischeKnechtschaft fiirdieArbeiternicht auf
gehOrt hatte, da es ja so gut wie gar keine Schutzgesetzgebung gab. 
Nur die Arbeit der Minderjii.hrigen war gesetzlich geregelt. Ein Gesetz 
uber die Verantwortlichkeit der Unternehmer existierte nicht. Den 
allgemeinen biirgerlichen Gesetzen uber die Unfallentscbadigung') lag 
nicht eine objektive Auffassung des Unfalls zugrunde, sondern der 
subjektive Begriff des Verschuldens. 

Die Beweisfiihrung fiir dieses Verschulden des Unternehmers ist 
bei den eigenartigen VerhaItnissen, unter denen industrielle Unfii.lle 
auftreten, nicht nur mit ungeheurer Muhe verbunden, sondern laBt auch 

1) Kowalewsky, S. 119 (russisch). 
2) "Der Fabrikarbeiter", S. 32. 
3) Janschul, Fabrikzustande, S. 86-87. 
4) Gesetzbuch, Bd. X, 1. Teil, Art. 634-687; zitiert nach Paschitnow, 

S.49. 
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den Richtern groBen Spielraum. Dazu kommt noch die Armut, das 
geistige Dunkel, die Schiichternheit, worin die VoIksmassen durch die 
BehOrden und die Fabrikadministrationen erhalten wurden1). Auf solche 
Weise bekamen die Verwundeten zumeist nur wenige Silberrubel als 
Entschadigung. Wenn wir in Betra.cht ziehen, daB die meisten Fabriken 
der 80er Jahre laut den Angaben der Inspektoren aller Schutzvorrich
tungen entbehrten, und RuBland damals (wie jetzt) in der Unfa.llstatistik 
den ersten Platz einnimmt, so konnen wir uns vergegenwiirtigen, wieviel 
Verungliickte jedes Jahres ala Invaliden aus den Betrieben ausscheiden 
muBten. In den Jahren 1882, 83, 84 erreichte die Zahl der Verstiim
melten die Hohe von 18292). 

Dr. Pogoshew, ein genauer Kenner der Zustande in den russischen 
Fabriken und als Arzt Teilnehmer des russisch-tiirkischen Krieges, 
sagt, die Unfalle in den Fabriken, Gruben und Bergwerken waren so 
schrecklich, daB sie die Erinnerung an die Schrecken des Krieges ver
blassen lieBen. - Ebensowenig wie die Verwundeten und die KrUppel 
wurden auch die Erkrankten versorgt. Das Gesetz von 1866 verpflichtete 
zwar die Fabrikanten, fiir medizinische Hille zu sorgen, aber laut den 
Angaben der Inspektoren stand es nur auf dem Papier. Na.ch den ge
sammelten Angaben der Semstw08)-Untersuchungen im Bezirk Moskau 
fiir 1876 haben die Fabriken, mit wenigen Ausnahmen, weder Arzt 
noch Feldscher (arztlichen Gehilfen) noch Krankenhii.user besessen'). 
Fabrikinspektor Jan s c h u I sagt in seinem Bericht fiir 1882/83, S.135/36: 
" •..• In Wirklichkeit dienen die sogenannten Hospitiiler nur zur Um
gehung des Gesetzes und leisten der Fabrikbevolkerung keine praktische 
Hille. Denn in einer groBen Zahl der Fabriken bestehen diese Kranken· 
hauser aus einem Zimmer mit einem oder zwei Betten. Hier ka.nn der 
Arbeiter im besten Falle ein bis zwei Tage liegen, bis die Fabrik ein Mittel 
gefunden hat, sich seiner zu entledigen, d. h.: ibn entweder in da.s 
nii.chste Krankenhaus zu transportieren oder aber ibm seinen Lohn aus
auszuzahlen und ibn na.ch Hause zu schicken .••.. " 

Na.ch den Angaben des Fabrikinspektors6) Dement jew (Die 
arztIiche Hille fiir die Fabrikarbeiter, 1889, Verlag des Finanzministe
riums) fand er nur in wenigen Fabriken arztliche Hilfe: 

Ibeschii.ftigteArbeiter 

Zahl der untersuchten Fabriken 8778 I 19 292 
davon ohne ii.rztliche Hille 8625 I 15804: 
davon mit ii.rztlicher Hille. 153 3488 

1) Paschitnow, S. 49. 
I) Ebenda, S. 48. 
3) Semstwo heiBt eine Selbstverwaltung a.uf dem Lande. Sie besteht 8.118 

Grundbesitzern. 
') Paschitnow, S.46. 
i) Die Fabrikinspektion war eine von der Regierung 1882 ins Leben ga

rufene Institution; die Inspektoren waren Amtspersonen, und ihre Beriohte kann 
man als amtliohes Material betraohten. Der Fabrikinspektion unterstanden 24 913 
Fabriken mit 859 828 Arbeitern. 
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Also kaum ein Fiinftel der Arbeiter hatte ii.rztliche Hilfe, abgesehen 
davon, daB diese, wo sie bestand, sehr ungeniigend war. Dabei waren 
die Krankenhii.user von groBter Notwendigkeit: nicht nur die schlechten 
Lebensbedingungen, sondern auch die antisanitii.re Einrichtung der 
Fabriken hatte eine erhebliche Hohe von Erkrankungen zur Folge. 

Die Beriehte der Inspektoren Swjatlowsky, Peskow, Gorod
kow und anderer sehildern diese antisanitii.ren Zustii.nde, besonders in 
Baekereien, Leder- und Zuckerfabriken und in Webereien. 

Die Webereien hatten keine Vorrichtungen zur Entfernung der 
Dunstmassen, die Fabriken keine Sehutzvorriehtungen. Wenn wir in 
Betracht ziehen, daB der Arbeitstag in 80% der Betriebe 12 Stunden, 
in 20% aber 14-15 und sogar 17 Stunden dauerte, so konnen wir uns 
vorstellen, wie ruinierend die Fabrik auf die Gesundheit der Arbeiter 
wirkte. 

Das traurigste Kapitel in den Berichten der Inspektoren bilden ihre 
Schilderungen der Arbeiterwohnungen. Mit diesen verhii.lt es sich in 
RuBland wesentlieh anders als in Westeuropa oder in Amerika: wii.hrend 
die Arbeiter dort zumeist eigene Wohnungen besitzen, bekommen sie 
sie in RuBland yom Fabrikherrn. In fast allen groBeren Betrieben 
wohnen die Arbeiter in der Fabrik selbst. Und wenn die Untemehmer 
auch meistens keine direkte Entschii.digung fiir die gewii.hrte Unterkunft 
verlangten, so haben sie doeh von den bei ihnen wohnenden Arbeitem 
bedeutende Einnahmen. 

Dr. Totomj anz 1) schildert solche Arbeiterwohnung folgender
maBen: 

"In den groBen Fabriken stellen die Wohnrii.ume kolossale, vier
stockige Kasernen mit sehr engen und sehiefen Korridors dar. Die 
Kammern sind sehr klein und nur durch diinne Bretterwii.nde getrennt. 
Es gibt Fabriken, wo die ganze Kaseme in solche Kammem abgeteilt 
ist; in andern aber ist die Zahl der einzelnen Kammem sehr beschrii.nkt, 
und die Arbeiter, aueh die verheirateten, schlafen in gemeinsamen 
Schlafrii.umen. Die Extrakammem sind fiir die Familien bestimmt; 
doch ware es ein Irrtum, anzunehmen, daB jede Familie eine Kammer 
fiir sich besitze. Das findet sich nur selten, und nur, wenn die Kammem 
besonders klein sind. Im Durchschnitt wohnen in einer Kammer zwei, 
drei, bis sieben Familien, auBerdem werden die ledigen Ma.nner und 
Frauen, ohne Unterschied, in die Kammem der Verheirateten verteilt. 
Im Grunde unterseheiden sieh die Familienkammem von den gemein
samen Sehlafrii.umen nur dadureh, daB sie kleiner sind. Fast in keiner 
Fabrik gibt es Normen, naeh denen die Personen in die Kammern ver
teilt werden; die einzige Grenze bildet die physische Unmoglichkeit, 
noch eine Person hineinzuzwii.ngen. 

Dort, wo die Fabrikanten keine Fabrikkasernen bauen, nii.mlich in 
kleineren Betrieben mit von auswii.rts kommenden Arbeitem, wohnen 
diese immer in den Fabriken selbst. Nicht selten bekommen die Arbeiter 

1) Obrasowanie 1906, IV, S.93. 
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vollstandige Verpflegung nebst Wohnung. In diesem Fall schlafen sio 
in denselben Raumen, wo gearbeitet wird, und wahlen die Stellen, wo 
es trockener und warmer ist, z. B. in den Farbereien die Trocken-
raume usw ...... " 

Swjatlowsky (1. c., S. 68-72) schildertin seinen Berichten ganz 
furchtbare Wohnungsverhaltnisse. In manchen Fabriken schlafen die 
Arbeiter ohne Kissen und Decken, direkt im Korridor, angezogen, 
einer neben dem andern ohne Unterschied des Geschlechts. In den 
Handwebereien schlafen die Arbeiter auf den Arbeitstischen. Wahrend 
fiir die Person wenigstens 1% Kubikfaden1) Luftinhalt eines gut venti
lierten Raumes kommen muB, kommt in den Arbeiterwohnungen 
Moskaus in 70,2% aller Schlafstatten bedeutend weniger als dieser Raum 
auf die Person; dabei sind die Wohnungen schlecht ventiliert oder 
garnicht. Die Verhaltnisse in Petersburg sind noch trostloser: dort 
kommt in den meisten Arbeiterwohnungen kaum % Kubikfaden Luft 
auf die Person2). 

Diese traurigen Wohnungsverhaltnisse sind charakteristisch fur 
die Lebensbedingungen der russischen "Proletarier". 

Womoglich noch schlechter waren sie bei den Bergarbeitern. Kurz 
vor der Bauernbefreiung gab es nach den offiziellen Angaben 170 792 

; Bergarbeiter, 1870: 223000, 1880: 283414, 1885: 349319. Der Arbeits
'"John war in den Bergwerken nicht hoher als in den anderen Betrieben, 

dabei war der Arbeitstag ganz unbeschrankt. 1m Volke hieB die Berg
arbeit "Zwangsarbeit". 

In den sibirischen Gruben betrug der Arbeitslohn 12-13 Rubel, 
der Arbeitstag dauerte 15 Stunden. Die Unfallstatistik fiir die Berg
industrie zeigt, daB RuBland auch hier die erste Stelle einnimmt3). Die 
sanitaren Zustande in den Bergwerken und in den Wohnungen sind 
ebenso traurig wie bei den Fabrikarbeitern. 

Eine Eigentumlichkeit in der russischen Industrie bildete der ver
haltnismaBig hohe Prozentsatz Wander-Ar beiter. Das war die Folge 
davon, daB der russische Arbeiter zum Teil Bauer blieb und sich nur im 
Winter in die industriellen Gebiete begab. Andrerseits kam es von der 
Verschiedenheit in den Bodenanteilen. Die Bauern, die nur kleine An
teile besaBen, muBten zur Deckung der Steuern im Winter in die Fabrik 
gehen. Wie verbreitet das Wandergewerbe in RuBland ist, zeigen 
folgende von Professor Karyschoff angefiihrteZiffern4). Er berechnete. 
daB es in nur 131 Bezirken oder 19 Gouvernement8 1094468 mannliche 
Wanderarbeiter gebe. In manchen Gouvernements bilden sie Ya oder 
einen noch hoheren Prozentsatz der Gesamtbevolkerung: so waren es 
im Gouvernement Smolensk 42,5%, im Gouvernement Moskau 40,2%, 
im Gouvernement Rjasan 36,3% usw. Diese Arbeiter waren manchmal 
monatelang unterwegs, und Professor Karyschoff berechnet (ebenda 

1) 1 Faden = 2,134 m. 
2) Paschitnow, S.I00-I04. 
3) Paschitnow, a. a. 0., S.149-150. 
') "Russischer Reichtum", 1896, VII, S.2. 
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S. 16), daB sie, wenn man die durch das Wandern verursachten Zeit
verluste abzieht, nur 13-14 Kopeken verdienten. Wie schwer die 
Lebensbedingungen dieser Arbeiter waren, ersehen wir aus den Unter
suchungen von Polsykoffl), wonach 98% wahrend der Wanderschaft 
kein Nachtquartier und nur 4% warmes Essen hatten, die iibrigen 
nahrten sich nur von Brot. Es ist kein Wunder, daB epidemische Krank
heiten, wie Malaria und Typhus unter ihnen besonders wiiteten; auch 
Tuberkulose und Krankheiten der Verdauungsorgane waren bei ihnen 
mehr als bei den ansassigen Arbeitern verbreitet. 

EbensogroB wie das physische war das geistige Elend der Arbeiter
massen in den SOer Jahren. Die erwachsenen Arbeiter waren zumeist 
Analphabeten und auch ihre Kinder konnten kaum eine Elementar
bildung genieBen, denn es gab kein Gesetz iiber Fabrikschulen. Dort wo 
solche bestanden, waren sie aus eigener Initiative der Unternehmer 
oder privater Gesellschaften gegriindet. Der Einrichtung von Sonntags
schulen durch private Initiative wurden von der Polizei stets Hindernisse 
in den Weg gelegt. Kein Wunder, daB die Zahl der Analphabeten so 
groB war. Neh~en wir die Zahl der Analphabeten bei den Rekruten als 
MaBstab, so bekommen wir folgende Ziffern: 1m Jahre 1878 zahlte 
RuBland 79% Analphabeten unter den Rekruten; 1883 ging die Zahl 
auf 70% zuriick 2). Erst 1884 wurde ein Gesetz iiber die Bildung der 
minderjahrigen Arbeiter erortert und die Herbeischaffung von Mitteln 
fiir Fabrikschulen besprochen. 

Die Rechtlosigkeit der Arbeiter ist schon erwahnt worden. Die 
Presse unterstand der strengsten Zensur, und die Wahrheit iiber die 
Zustande in den Fabriken erfuhr man erst, als 1882 die Fabrikinspektion 
von der Regierung ins Leben gerufen wurde. Die Berichte der Inspek
toren haben auf die rllSsische Gesellschaft starken Eindruck gemacht, 
und ebendeshalb ist ihre amtliche Veroffentlichung bald eingestellt 
worden. DaB die russischen Arbeiter keine Versammlungsfreiheit 
hatten, ist selbstverstandlich. Selbst der Versuch, ihre Lage in den 
Fabrikraumen zu besprechen, wurde nicht geduldet. 

Unter diesen trostlosen Verhii.ltnissen griff das rllSsische Proletariat 
zu dem einzigen Mittel, das seine Lage verbessern konnte: zur Organisa
tion, zur Arbeiterbewegung. 

Die anfangs rein okonomische Bewegung nahm infolge der poli
tischen Knechtschaft und der volligen Rechtlosigkeit der Arbeiter bald 
einen politischen Charakter an. 

1) Bei Karysohoff, L o. , S. 16. 
I) Nikolai Tsoheohow, Volksbildung, S.501; aus dem Sammelwerk: 

"Russen tiber RuJ3land". 
Naoh Volkszahlung von 1897 war noch der Prozentsatz der Analphabeten 

sehr groB, sogar in der Stadt Petersburg betrug er 31%. Auf die 2638178 
Arbeiter im europaischen RuBland gab es 1 412 878 Lesekundige, also 53,6%, 
46,7% waren Analphabeten. In der Stadt Petersburg gab es auf 248417 
Arbeiter nur 171110, also 68,9% Lesekundige, 30,1 waren Analphabeten. Proko
powitsoh, Haushaltungsbudget Petersburger Arbeiter. Arohiv fur Sozialw. und 
Sozialp., XXX B., I. Heft. Tubingen 1910, S. 71. 
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Wie sie sioh entwiokelte und welohe Bedeutung sie ffir die Arbeiter
klasse hatte, solI in den naohsten Kapiteln gesohildert werden. Wir 
wollen sie parallel mit der Sohilderung der okonomisohen Errungen
sohaften der Arbeiter sowie mit den Fortsohritten in der Arbeitersohutz
gesetzgebung darstellen. Denn alle Veranderungen in der Lage der 
russisohen Arbeiter sowie der Sohutzgesetzgebung waren, wie wir sehen 
werden, nur die Folge der Entfaltung der Arbeiterbewegung. 

Drittes Kapitel. 

Die Vorreformzeit. Soziale und politische Ideen in 
der Gesellschaft. Unruhen in den Possessionsfabriken, 
ihre Ursachen und Ergebnisse. Die AnfAnge der Ar-

beiterschntzgesetzgebung. 
Die ersten oppositionellen !dean entstanden nioht in den Arbeiter

kreisen, sondern in den hoheren Standen, sogar vorwiegend im Adel und 
bei den hOheren Offizieren. Sie sind aber ffir uns wiohtig, da sie die Ge
selIsohaft ffir die groBen Reformen vorbereiteten. 

Die erate freiheitliohe Riohtung, die ffir die russisohe Gesellsohaft 
von Bedeutung war, war das Freimaurertum. Die Freimaurer standen 
auf dem Boden der ohristliohen Lehren, und ihre Ideen trugen einen 
ethisohen Charakter. Sie erstrebten keine politisohen Reformen, 
kampften aber gegen Vorurteile religioser und nationaler Natur und 
spraohensioh gegen den Krieg aus. Dooh hatte ihre Tii.tigkeit auoh eine 
organisatorisohe Bedeutung, da sie die oppositionellen und aufgek1arten 
Elemente zu einer unabhangigen Tatigkeit sammelten. In der zweiten 
Halfte des 18. Jahrhunderts teilte sioh die Bewegung in zwei Riohtungen, 
die eine dem Mystizismus, die andere praktisoher Tatigkeit zugeneigt. 
Diese war in RuBland duroh Nowikow, die mystisohe duroh Sohwarz 
vertreten. Sohwarz, ein Deutsoher, war Professor in Moskau und hatte 
groBen EinfluB auf die Jugend. Sein Hauptziel sah er in der Verbreitung 
von Kultur; deshalb bildete er im sogenannten "Freundsohaftskreis" 
junge Leute naoh einer bestimmten Methode zu Lehrern aus. Auoh 
griindete er ein "Seminar ffir Vbersetzungen", wo er philosophisohe 
und soziale Werke der europii.isohen Literatur duroh Studenten fiber
setzen lieB und so der russisohen Gesellsohaft zuganglioh maohte. 
Sohwarz war auoh der Hauptbegriinder der "Verlagsgesellsohaft", 
die spater unter N owikows Leitung eine vielseitige Tatigkeit ent
faltete. 1782 geriet Sohwarz in Konflikt mit den UniversitatsbehOrden 
und muBte seine Stellung aufgeben; zwei Jahre darauf starb erl). 

N owikow griindete 1775 in Petersburg die Zeitsohrift "Morgenrote" 
die er naoh seiner Vbersiedlung naoh Moskau aIs "Moskauer Ausgabe" 

1) L. Kulczycki, Geschichte der russischen Revolution. Gotha, Perthes, 
1910. Bd. I, Kap. I-IV. 
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fortsetzte. In dieser Zeitschrift wlterzog er daB Leben der hoheren 
Kreise vom ethisch-christlichen Standpunkt aus einer scharlen Kritik. 
Nach dem Tode von Sch warz wurde er der Hauptleiter der "Verlags
gesellschaft" und wuBte den Kreis seiner Leser auch auf die Provinz 
auszudehnen. Wahrend der Hungersnot von 1787 entfaltete er eine 
tiefgehende philantropische Tatigkeit zugunsten der bii.uerlichen Be· 
volkerung. Eben diese praktische Arbeit erschien Katharina II. be
denklich. 

Die franzOsische Revolution verstil.rkte die Abneigung der Zarin 
gegen ihn so sehr, daB sie ihn 1791 ohne jedes Gerichtsverfa.hren in der 
Schliisselburger Festung einkerkern lieB, die er niemala verlieB. 

Die Tatigkeit von Schwarz und Nowikow hat, obwohl sie kein 
bestimmtes soziales Ziel verfolgte, dennoch groBe kulturelle Be
deutung gehabt. Ihr Leitmotiv war die allgemeine Humanitatsidee, 
und diese bewegte die oppositionelIen Kreise RuBlands noch lange. 
Die Tatigkeit der Freimaurer bereitete auch in RuBland den Boden fiir 
die Ideen der Enzyklopadisten. 

Die groBen philosophischen, sozialen und politischen !dean des 
18. Jahrhunderts konnten in RuBland die breiten Massen nicht gewinnen: 
die ganze russische Wirklichkeit war ein krasser Widerspruch zu den 
Ideen der Verfechter der "alIgemeinen Menschenrechte". Doch fanden 
sie auch in RuBland einzelne Verehrer: auch Katharina II. war im Anfang 
ihrer Regierung geneigt, einige aufgeklarte Reformen einzufiihren. 
Sie war sogar einige Zeit Verehrerin Voltaires, mit dem sie im Brief
wechsel stand. Doch war sie von wirklich freiheitlichen Ideen weit ent
fernt: in der auBeren Politik strebte sie hauptsa.chlich nach Eroberungen, 
in der inneren nach Festigung der Staatsautoritat, und kulturelIe Be
strebungen forderte sie nur in soweit, ala sie den Interessen ihres Staates 
dienten. Do. der Staat gebildete Beamte brauchte, schickte sie im Jahre 
1766 zwoH junge Adlige auf die Universitat Leipzig. Diese interessierten 
sich aber auch fiir soziale Probleme, und einer von ihnen, Radis
tschew, wurde spater durch seine revolutionare schriftstelIerische 
Tatigkeit beriihmt. In seinem Hauptwerke, der "Reise von Petersburg 
nach Moskau" (1770), das, offenbar unter dem EinfluB der franzosischen 
Freiheitsideen entstanden, in Form von Reiseberichten sein sozia.les 
und politisches Bekenntnis enthalt, verlangt er vollige Religionsfreiheit 
und Gleichberechtigung alIer Stande, tritt fiir die Bauernbefreiung 
ein, "do. aIle Menschen von Natur gleich sind", schildert in lebhaften 
Farben das Los der Leibeigenen und verlangt fiir sie nicht nur die 
Freiheit, sondern auch Land. Das Buch wurde sofort nach seinem Er
scheinen konfiziert und Radistschew, obwohl er bereits eine hohe 
BeamtenstelIe bekleidete, zum Tode verurteilt; diese Strafe wurde in 
lebenslangliche Verbannung na.ch Sibirien verwandeltl). Hatte er 
auch keine Organisation geschaffen, so war sein Werk, das geheim ver
breitet wurde, doch von groBem EinfluB auf die gebildete Jugend. 

1) L. Kulczycki, a. a. O. 
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Wie wir sehen, waren die sozialen und humanitaren Bestrebungen 
damals noch ganz auf die Bauern beschrankt: mit dem Arbeiter be
schli.ftigten sie sich noch gar nicht. Die Industrie war eben in RuBlaud 
noch im Keime, und erst unter der Regierung Alexanders I. entstand 
eine verhaltnismaBig groBe Arbeiterarmee, zumeist aus Leibeigenen 
bestehend, aus Arbeitern in Erbguts- und Possessionsfabriken. Wie 
sich die Arbeiterbewegung unter diesen auBerte, werden wir spater sehen. 
Was die russische fortschrittliche Gesellschaft betrifft, so nahm sie 
eher eine ablehnende Stellung zur Fabrik ein, da sie RuBland fiir ein 
agrarisches Land hielt, sich mehr ffir die Bauern interes8ierte als fiir 
die Arbeiter und dem Kapitalismus in RuBlands sozialer Entwicklung 
eine nur negative Rolle zuschrieb1). Die progressive Presse war deshalb 
auch gegen den Prohibitivismus, nicht nur aus individualistischen 
Prinzipien, sondern auch, weil sie die Fabrik als ein Vbel ansah, das 
eher zu beseitigen als zu schiitzen 8ei. In der Verherrlichung der Natural
wirtschaft und der Kustarproduktion waren in der alexandrinischen Zeit 
die Freihandler gemaBigt-liberaler Richtung mit den Radikalen einig, 
nur daB die Freihandler seltsamerweise die Leibeigenschaft in Schutz 
nahmen, wahrend die Radikalen fiir Gleichberechtigung aller Stande 
eintraten, selbstverstandlich in geheimer Tatigkeit. 1816 griindeten 
sie einen Verein, "Bund der Erl5sung oder der wirklichen und treuen 
Sohne des Vaterlandes", spater "Bund des Gliickes" genannt, dem hohe 
Offiziere angehorten, auf die die westeuropaischen Stromungen bei ihrem 
Aufenthalt im Ausland 1815 starken Eindruck gemacht hatten. Seine 
Ziele waren anfangs mehr ethischer als sozialer Natur. Dber die Bauern
befreiung waren die Meinungen geteilt, indem die einen vollige Be· 
freiung, die andern nur humanere Behandlung der Bauern verlangten. 
Die politische Richtung war im Bund anfangs ganz schwach, setzte sich 
aber spa.ter immer mehr durch. Er lOste sich zwar bald auf, aber nur 
offiziell: die meisten seiner Mitglieder schlossen sich der "Siidlichen 
Vereinigung", einer streng geheimen Organisation, an. Die Petersburger 
Revolutionare setzten ihreTa.tigkeit im "NordlichenBund" fort. Haupt. 
ziel beider Organisationen war Einfiihrung eines konstitutionellen Re
gimes, einzelne Verschworer sprachen sich sogar fiir die Republik aus. 
Die Meinungen iiber die Taktik waren bei beiden verschieden, doch 
einigten sie sich in dem Verlangen nach einer konstitutionellen Staats. 
ordnung. Auch verlangten sie jetzt einstimmig die Bauernbefreiung. 
Die Revolutionl:i.re dieser alexandrinischen Epoche waren keine So· 
zialisten. Selbst der Fuhrer der "Siidlichen Vereinigung", Oberst 
Pestelj, der in seinen sozialen Anschauungen am weitesten ging, wollte 
keine Verstaatlichung des Eigentums, sondern verlangte nur ein Mini· 
mum des W ohlstandes ffir die Bauern2). Sein Hauptwerk "Die russische 
Wahrheit" verrii.t keine ausgesprochen sozialistischen Anschauungen. 

1) Tugan-Baranowsky, a. a. 0., Kap. XVIII. 
2) S. W. Siemiewsky, Byloje ("Vergangenheit"), Jahrgang It Heft 1-3 

(russisch); vgl. Kulczycki, a. a. 0., Kap. IV. 
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Er stand mehr unter dem EinfluB von Montesquieu und Smith. 
In bezug auf die Staatsorganisation vertrat Pestelj das zen tra
listische System, wahrend Nikita Murawjew, der Fuhrer der 
,.Nordlichen Vereinigung", ffir den Forderalismu'l eintrat. Aber 
trotz dieser politischen und mancher sozialen MeinungsvArschiedenheit 
vereinigten sich die beiden Organisationen zu einem Versch worer
bund, der nach dem Tode Alex'tnders I. die Dezemberrevolution her
vorrief, wovon sie den Namen "Dekabristen" erhielten. Dieser Aufstand, 
der sich nur auf eine}' Teil der Armee stutl'te, muBte notwendig scheitern, 
denn er war nicht der Ausdruck der Volksstimmung, und auch der 
aufstandige Teil der Armee handelte mehr aus Ergebenheit ffir die 
revolutionaren Offiziere als aus eigener tJ"berzeugung. Doch hatte er 
groBe Bedeutung fUr RuBlands soziale und politische Entwicklung. 
Er war die erste aktive Manifestation der Revolutionare und vertiefte 
trotz seines MiBlingens die Kluft zwischen Regierung und Gesellschaft. 
Insofern war er auch ffir die spater entstehende Arbeiterbewegung be
deutsam. Waren auch die Organisationen der Dekabristen von einer 
Klassenbewegung so entfernt wie moglich, so bildeten sie doch als re
volutionare Vereinigungen eine historische Grundlage ffir die terro
ristische Bewegung der spateren Jahrzehnte, die bereits in unmittel
barer Beruhrung mit den ersten Arbeiterorganisationen stand. 

Die revolutionare Bewegung im Adel versiegte bald, in den Volks
schichten dagegen begann sie sich auszubreiten. Die Regierung Ni
kolaus I. (1825-55) war reich an sporadischen Aufstanden. AuBer 
den Unruhen in den Fabriken, die wir spater schildern, brachen Auf
stande in den Militarkolonien und unter den Bauern aus. Nikolaus 1. 
unterdruckte sie aIle mit der groBten Energie und Grausamkeit. 

Trotz des groBen Druckes unter seiner Regierung entwickelte 
sich damals ein tiefes soziales und politisches Geistesleben. Ge
rade in den 40er und 50er Jahren entfaltete sich die ganze 
kritische Literatur, die Vorbotin der revolutionaren Bewegung. 
Damals traten die ersten sozialistischen Schriftsteller auf: Bie
linski' RuBlands bedeutendster Kritiker, ging von der Hegelschen 
Philosophie aus, dann aber zum utopistischen Sozialismus uber; gleich
zeitig trat auch Herzen auf, dessen Sozialismus schon die eigentum
lichen Zuge tragt, die die russischen Sozialisten der 60er und 70er Jahre 
aufweisen: er wollte den "westlichen" Sozialismus mit den nationalen 
Eigentumlichkeiten RuBlands in Einklang bringen. Der russische 
"Mir", die herrschende Form des Bauernbesitzes (das Gemeindeeigentum 
auf Grund und Boden), werde dem russischen Volke den tJbergang zum 
Sozialismus erleichtern1). Diesen utopistischen Sozialismus finden wir 
in allen Werken der russischen Revolutionare bis zur Mitte der 80er Jahre, 
ja auch spater. Die Idee, in RuBland den sozialistischen Staat auf der 

1) Herzen, RuBlands soziale Zustande. Berlin 1905, Pan-Verlag. Anhang, 
S. 143--48. - "Die Glocke", Nr. 110, vom 1. Nov. 1861; im Sammelwerk "Hundert 
Jahre". -
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Basis des bauerlichen Grundgemeineigentums einzufiihren, bildete 
den Kern der Lehre der russischen "Volkstiimler" ("Narodniki"). 
Diese Stromungen gewannen bald die akademische Jugend. Auch in den 
Kreisen des Adels verbreiteten sich freiere Ansichten, und es bildeten 
sich Gruppen, die ffir die Einfiihrung einer Konstitution und Aufhebung 
der Leibeigenschaft eintrateri. Der Krimkrieg (1855-56), der die ganze 
Unzulanglichkeit der wirtschaftlichen Zustii.nde entbloBte, sowie die 
unaufhorlichen Bauemaufstande zwangen die Regierung, die Forderun
gen der progressiven russischen Gesellschaft zu beriicksichtigen und die 
Bauembefreiung durchzufiihren. Diese wichtigste Reform der 60er 
Jahre fiihrte nicht nur einen wirtschaftlichen Umschwung herbei, 
sondem rief auch eine neue geistige und soziale Bewegung ins Leben. 

Wie wir bereits sahen, beriihrten aIle diese geistigen und sozialen 
Stromungen den Arbeiter unmittelbar noch gar nicht. Und soweit sie 
sich mit dem Kapitalismus beschaftigten, betrachteten sie ihn als eine 
negative Erscheinung in RuBlands sozialer Entwicklung. 

Eine spezielIe Arbeiterorganisation existie~ in der Vorreformzeit 
nicht. Der einzige Ausdruck des Kampfes der russischen Arbeiter 
waren die Unruhen in den Possessionsfabriken. Diese hatten aber gar 
keine ideologische Basis und verliefen ganz getrennt von den iibrigen 
revolutionaren Stromungen. Obgleich sie auf keine dauernde Orga. 
nisation gestiitzt waren, wahrten sie Jahrzehnte lang und erlangten 
wichtige Resultate. Possessionsfabriken hieBen, wie bereits erwa.hnt, 
diejenigen Fabriken, die von der Regierung gegriindet oder subsidiert 
wurden; die Regierung behielt es sich vor, die Organisation dieser 
Fabriken zu regeIn. Aber die Geldunterstiitzungen, die die Regierung 
den Fabrikanten zuteil werden lieB, um die Industrie zu heben, ge
niigten diesen nicht, sie klagten vielmehr stets dariiber, daB die Arbeiter 
sie wa.hrend der Erntearbeiten verlieBen oder iiberhaupt nicht in aus. 
reichender Zahl aufzutreiben waren. Ihren Gesuchen entspra.ch die Re
gierung mit einem verzweifelten Mittel: ein Er\aB Anna Joannownas 
von 1736 erklarte alle Arbeiter, die zu diesem Zeitpunkte in Fabriken 
beschii.ftigt waren, ffir leibeigen! (Wahrend die zufallig nichtbeschaftig
ten £rei bleiben). Auf diese Weise forderte die Regierung alIerdings auch 
die bisher nicht subsidierten Fabriken pekuniar. Unter den fiir leibeigen 
erklarten Arbeitem aber brachen nun ununterbrochen Aufstande aus. 
Da diese jedoch die regelmaBige Tatigkeit storten und die Qualitat der 
ffir den Staat produzierten Waren (besondeIs des Tuches ffir das Heer) 
verschlechterten, so versuchte die Regierung es mit Reformen in den 
Fabriken. So bestimmt das "Reglement fiir die Tuohfabriken" 
vom 2. September 1741: 

1. Die Arbeitsraume solIten hell und rein und VOl' Kalte und Regen 
geschiitzt sein; 

2. die Webstiihle solIten in geniigender Entfernung voneinander 
stehen; 

3. die Arbeiterkasemen Bollten in der Nahe der Fabriken gebaut 
werden, damit die Arbeiter nicht einen zu weiten Weg zu machen hatten; 
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4. es Bollten SpitaIer errichtet werden, in denen die mit anstecken
den Krankheiten Behafteten von den ubrigen getrennt zu halten seien; 

5. die pflichtgetreuen Arbeiter sollten gut behandelt und nicht be
leidigt werden; 

6. es sollte ffir gute gleichartige Kleidung gesorgt werden; 
7. eine Fabrikglocke sollte das Zeichen ffir Beginn und Ende der 

Arbeit angeben; 
8. die Arbeitszeit wurde ffir die Sommermonate auf 17 Stunden 

(von 4 Uhr morgens bis 9 Uhr abends mit zweistundiger Mittagspause 
von 10-12); ffir die Wintermonate auf 16 Stunden (4 Uhr morgens bis 
8 Uhr abens) normiert. Das Zuspii.tkommen um mehr ala % Stunde 
sollte das erstemal mit einem Verweis, die folgenden Male mit Lohn
abzugen bestraft werden, wobei jedoch nicht mehr ala der halbe Tage
lohn abgezogen werden durfte und am 1. Januar stets eine neue 
Rechnung zu beginnen hatte; 

9. der Lohn wurde nach Zeit, Gewicht und Stuck genau normiert; 
10. er sollte piinktlich ausgezahlt werden: % des Wochenverdienstes 

an jedem Samstag, der Rest nach Abzug der Strafgelder nach Monats· 
schluBl). 

Das Reglement suchte also das Strafrecht der Fabrikherren zu 
beschranken und fur Hygiene in der Fabrik zu sorgen; es hatte aber nicht 
die geringste praktischeBedeutung und anderte dieLage derTucharbeiter, 
die ganz von den Fabrikherren abhangig waren und es fast noch schlechter 
hatten ala die leibeigenen Bauern, so gut wie gar nicht. Daher die vielen 
Unruhen unter den Possessionsarbeitern, die Tugan·Baranowsky 
(Kap. IV des I. Teils) auf 23 FaIle angibt und auf ihre Ursachen unter
sucht. Meist waren es die niedrigen Lohne; manchmal verlangten die 
Arbeiter auch Abschaffung der Fabriklii.den sowie der Strafabzuge 
oder protestierten gegen die Ausbeutung der Minderjahrigen und gegen 
die Entehrung ihrer Frauen und Tochter. In acht Fabriken klagten 
sie uber die Lange des Arbeitstages. In der Fabrik Gardenins bra.chen 
die Unruhen aus, weil man altersschwache Arbeiter zur Arbeit zwang2). 

Auch dagegen protestierten sie, daB die Fabrikherren Arbeiter 
anstatt der leibeigenen Bauern ala Rekruten stellten3). 

DieUnruhen waren manchmalsehr hartnii.ckig und ernst. Sch ultze
Gaewernitz (S. 160) berichtet von einem Streik in den Uralberg
werken im Jahre 1752, wobei MilitiLr requiriert wurde und es zu einer 
formlichen Schlacht kam, in der 9 Offiziere nnd 188 Soldaten verwundet 
wurden. Die MaBnahmen gegen diesa Streiks waren sehr streng, gerade 
weil die Possessionsarbeiter zum Staate in unmittelbarem Subordi
nationsverhaItnis standen: die "Schuldigen" wurden geknutet4). 

1) Rosenberg, Arbeiterschutzgesetzgebung in RuBland. Leipzig 1895. 
S. 30. - Tugan.Baranowsky, Kap. IV. - Sohr oetter, Zur russ. Fabriksohutz· 
gesetzgebung und ihrer Gesohiohte. Tiibingen 1904. S. 53/54. 

I) Tugan.Baranowsky, S.159. 
8) Tugan.Baranowsky, S.160. 
4) Sohultze.Gaewernitz, S. 37. 
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Da den Possessionsarbeitern da.s Recht zustand, sich unmittelbar 
bei der Regierung zu beschweren, richteten sie oft Bittschriften an 
diese und sogar an den Zaren selbst. So berichtet Tugan-Baranowsky 
(S. 162) von Bittschriften der Arbeiter der groBen Jaroslawer Manufaktur 
an die Gouvernementsverwaltung von Jaroslaw (IS03), worin sie iiber 
den niedrigen Lohn klagten. Die Antwort lautete: "Die Arbeiter sollten 
in gebiihrendem Gehorsam abwarten, bis die Fabrikbesitzer die An
gelegenheit untersuchen werden." Diejenigen, die sich weigerten, sich 
der Administration gegeniiber zu unbedingtem Gehorsam zu verpflichten, 
wurden mit Ruten geziichtigt. 1m nachsten Jahre schickten die Arbeiter 
eine zweite Bittschrift an den Zaren Alexander I.; av.ch diesmal wurden 
die Delegierten geknutet, und ebenso endigten die immer erneuten Bitt
schriften der Arbeiter wahrend der ersten beiden Jahrzehnte des 
19. Jahrhunderts. Als aber infolge der Bittschrift von IS17 eine Kom
mission eingesetzt wurde, die die Forderungen der Arbeiter priifen 
sollte, erklarte diese, die Klagen der Arbeiter wiirden nicht so sehr 
durch Not, als durch "Aufhetzerei zu Ungehorsam und Ziigellosigkeit" 
veranlaBt 1). Doch endete der ausdauernde Kampf der Jaroslawer 
Manufakturarbeiter mit einigem Erfolg: IS24 erreichten sie eineErhOhung 
des Arbeitslohnes und eine Verkiirzung des Arbeitstages. 

Auch in der Possessionsfabrik Ossokins in Kasan fiihrten die 
Arbeiter 50 Jahre hindurch einen hartnackigen Kampf, der sie viele 
Opfer kostete: ihre Vertreter wurden geknutet und ins Gefangnis 
geworfen, wo man sie den grausamsten Qualen aussetzte, damit sie 
die Anstifter verrieten. - Trotzdem die Arbeiter damals noch gar keine 
Organisation besaBen, trugen die Unruhen einen planmaBigen und 
solidarischen Charakter. Sie schlossen ein geheimes Abkommen, den 
Kampf nicht eher zu endigen, bis ihre Forderungen erlangt waren. Der 
Versuch der Regierung, einzelne zur Spionage zuverleiten, hatte keinen 
Erfolg. "Die geschilderten FaIle von Fabrikunruhen sind vor allem 
darum von Belang , schreibt Tugan-Baranowsky (S. 190), "weil 
sie Zeugnis davon ablegen, wie energisch der russische Arbeiter schon 
wahrend der Horigkeitsepoche seine Interessen zu verteidigen verstand." 
Die Liquidation des Fabrikpossessionsrechtes befand sich zweifelsohne 
in unmittelbarem Zusammenhang mit diesen Unruhen. 

Wenn somit auch bereits die ersten AuBerungen des Arbeiterkampfes 
Resultate erzielten, so ware es doch nicht richtig anzunehmen, diese 
Unruhen allein hatten zur Aufhebung des Possessionsrechtes und zur 
Befreiung der Possessionsarbeiter gefiihrt. Tugan-Baranowsky 
selbst beweist, daB die veranderten Produktionsbedingungen 
die freie Arbeit verlangten. Auch Schultze-Gaewernitz 
(S.47/4S) weist daraufhin, daB die unfreie Arbeit sich als unvereinbar 
mit dem technischen Fortschritt, insbesondere mit dem tlbergang von 
der Manufaktur zur neuzeitlichen Fabrik und Maschine erwies. Dennoch 
waren die Unruhen ein beschleunigendes Moment: so wurden 

1) Tugan-Baranowsky, S. 161. 
Rabinowitz, Arbeiterbeweguni. 3 
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z. B. die Arbeiter der Staatstuchfabrik, die einen langen, hartnackigen 
Kampf fiihrten, schon im Jahre 1849, also 14 Jahre vor der allgemeinen 
Bauernbefreiung befreit. 

Diese Unruhen, besonders auch die in einer der groBten Baumwoll· 
spinnereien bei Moskau, die mit Militii.rgewalt unterdriickt wurde1), 

machten schlieBlich Eindruck auf die Regierung und veranlaBten sie 
schon in den 40er Jahren zu einer Enquete iiber die Fabrikzustii.nde. 
Diese ergab, daB in allen Moskauer Fabriken in weitem Umfange Kinder 
beschMtigt waren, sogar mit Nachtarbeit. Die Folge dieser Enthiillungen 
war der ErlaB von 1845, der Kindern unter 12 Jahren in Privatfabriken 
die Nachtarbeit untersagte; da er aber keine Bestimmungen iiber Kon· 
trolle und keine Strafandrohungen ffir Vbertretungen enthielt, so hatte 
er nicht die geringste praktische Bedeutung; er ist nur interessant zur 
Charakteristik der Beziehung der Regierung zu den Arbeitern. Suchte 
sie den Unruhen einerseits durch Gesetze zum Wohl der Arbeiter zu 
begegnen, so versuchte sie, sie andrerseits schon in der ersten HIilite 
des 19. Jahrhunderts durch Strafandrohungen ffir Streiks zu verhindern. 
Die Anstifter wurden mit Gefii.ngnis von 3 Wochen bis zu 3 Monaten, 
die iibrigen mit Gefangnis von 1-3 Wochen bestraft2). Das Gesetz iiber 
die Arbeiterunruhen bestimmte: "Tm Faile des offenbaren Widerstandes 
der Arbeiter gegen den Fabrikherrn oder Fabrikverwalter, der von 
einer groBeren Menge oder einem ganzen Artel geleistet wird, sind die 
Schuldigen den Strafen unterworien, die auf Widerstand gegen die 
Organe der Obrigkeit stehen, also mit Haft bis zu Zwangsarbeit" (Artikel 
1791 im "Gesetzbuch fiber kriminelle Strafen" im Jahre 1845. Zitiert 
nach Prokopowitsch, a. 80.0., S.46). Dieses Gesetz bezog sich nur 
auf die unfreien Arbeiter, also hauptsachlich auf die Possessionsarbeiter, 
die man als staatliche Leibeigene betrachtete, und deren Streiks man 
daher als Revolte iiberaus hart bestrafte. Dagegen betrachtete man die 
Auflehnung der freien Arbeiter nur als Streik, worauf ziemlich milde 
Strafen standen: "Die Bestrafungen sind deshalb so !llilde, weil der 
gegen den Unternehmer ausgeiibte Zwang ohne Revolte vor sich geht3). 

Entscheidend ffir die verschiedene Behandlung der freien und der 
Possessionsarbeiter war dabei, daB die Regierung gerade die Possessions
unruhen besonders ffirchtete. Denn diese waren besonders hartnackig 
und erstreckten sich auf groBe Betriebe, die ffir den Staat lieferten, 
wahrend Unruhen der freien Arbeiter viel seltener waren. Diese er
hielten namlich einen hOheren Lohn als die Possessionsarbeiter, die in 
ihren Bittschriften stets den Lohn der freien Arbeiter forderten. 

Die Schutzgesetzgebung, die sich auf Verdingung und Kiindigung 
bezieht, beginnt mit dem Gesetz von 1835, das durch KIagen der Arbeiter 

1) Tugan.Baranowsky, Handw. der Staatsw. I, 705; Gesch. der russ. 
1i'abrik, S. 206. 

I) Prokopowitsch, a. a. 0., S.46. - S. Nachimson, im Anhang zu 
Paschitnow, Die Lage der arbeit. Klasse in RuJlland, S.260. 

3) Artikel 1792 derselben Gesetzbuchcs; zitiert nach Prokopowitsch, 
S.47. 
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sowohl wie der Unternehmer hervorgerufen wurde. Die Arbeiter klagten 
iiber Nichteinhaltung der Lohnbedingungen, die Fabrikanten iiber Kon
traktbruch der Arbeiter. Es verpflichtete die Besitzer zur EIDhaItung 
der 14ta.gigen Kiindigung und zur Einfiihrung von Lohnbiichern, worin 
die Abrechnungen eingetragen werden sollten. 1m iibrigen schiitzte es 
mehr die Interessen der Unternehmer: so verbot es den Arbeitern, 
wa.hrend der Dauer des Vertrages die Arbeit einzustellen oder Lohn
erhohung zu verlangen, wa.hrend dar Unternehmer den Kontrakt mit 
14tii.giger Kiindigung losen konnte, wenn der Arbeiter "schlechtes Be
tragen zeigte oder seine Pflioht nicht erfiillte"l). 

So besohrankt dieses Gesetz und das Bohon erwahnte Verbot der 
Naohtarbeit fiir Kinder auoh sind, so hatten sie dooh einen gewissen 
EinfluB auf die Lage der Arbeiter haben konnen, wenn sie wirklioh duroh
gefiihrt worden waren. - Als praktisohe Norm fiir die Regulierung des 
Verhaltnisses zwisohen Arbeitern und Unternehmern galt jedooh das 
sogenannte "Abreohnungsheft" des Grafen Sakrewsky, des 
Generalgouverneurs von Moskau, der 1850 dem Finanzminister mitteilte, 
"wegen der vielen Klagen der Arbeiter iiber Unregelmii.Bigkeiten in der 
Lohnzahlung, sowie wegen der Verschiedenheit der Abrechnungshefte 
versohiedener Fabriken, hielte er es fiir notwendig, noch bevor die end
giiltigen Gesetze zur Regelung des Arbeitsvertrages erscheinen wiirden, 
eine Form des Abreohnungsheftes vorzuschlagen, deren Muster er dem 
Finanzministerium vorlege." Nach diesem Abrechnungsheft durften 
die Arbeiter nioht spater als 15 Minuten nach dem Lauten zur Arbeit 
kommen; fiir die Verspatung wurde ein Tageslohn abgezogen, fiir ein
tagiges Ausbleiben der Lohn fiir 3 Tage. Die in den Fabrikgebauden 
wohnenden Arbeiter durften werktags nioht spater als um 8 Uhr, Sonn
tags nicht spater als um 10 Uhr naoh Haus kommen, sonst zahlten sie 
einen Tageslohn als Strafe. Verwandte oder Bekannte durften sie ohne 
Erlaubnis des Unternehmers nicht langer als notwendig zum Besuoh 
empfangen oder bei sich iibernaohten lassen, sonst zahlten sie drei Tage 
Lohn als Strafe. Die Arbeiter jeden Alters, Manner wie Frauen, miissen 
Sonn- und Feiertags in die Kirche gehen, sonst zahlen sie zugunsten 
der Armen und Kranken der Fabrik 10 Kopeken, und 5 Kopeken zu
gunsten des Denunzianten2). 

Wahrend die Gesetze von 1835 und 1845 auf dem Papier stehen 
blieben, hatte dieses Abrechnungsheft nioht nur im Gouvernement 
Moskau, sondern in allen russisohen Fabrikrayons praktisohe Ver
breitung, wie die spateren Beriohte der Fabrikinspektoren bezeugen3). 

Das wiohtigste Gesetz iiber die Bergarbeit, von 1838, normierte den 
Arbeitstag auf die Zeit von 6 Uhr friih bis 8 Uhr abends, verbot die 

1) Tugan-Baranowsky, Handb. der Staatsw., S. 705. 
2) Prokopowitsch, a. a. 0., S. 79. 
3) Fabrikinspektor Janschul, Fabrikwesen im Gouvernement Moskau, 

1884, S. 71,77. - Fabrikinspektor Swjatlowsky, "Der Fabrikarbeiter", 1889, 
S.31/32. 

8* 
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Nachtarbeit fiir Kinder unter 15 Jahren in den Kronbergwerken fiber
haupt und beschrankte die Arbeit der Minderjahrigen auf 8 Stunden. 

In den ersten Jahren der Regierung Alexanders II. wurde die Lage 
der Arbeiter ofters besprochen; 80 beschli.ftigten sich 1859 einige von der 
Regierung eingesetzte Kommissionen mit der Arbeit der Minderjahrigen; 
besonders wichtig war diejenige unter dem Vorsitz des Barons Stac ke 1-
berg, die weitgehende Reformen plante, z. B. fiir Kinder unter 12 
Jahren die Arbeit ganz zu verbieten und fiir Minderjahrige (von 12 bis 
18 Jahren) die Arbeitszeit auf 10 Stunden zu beschranken und die 
Nachtarbeit ganz zu verbieten, endlich ein Gewerbegericht einzurichten, 
das aus Unternehmern und gewahlten Arbeitern in gleicher Zahl be
stehen solltel). 

Doch blie ben aIle diese Projekte unverwirklicht. Sprachen auch die 
Fabrikbesitzer des Petersburger Rayons sich selbst daffir aus, so leisteten 
die Moskauer Fabrikanten energischen Widerstand. 1m Peterburger 
Rayon war namlich gegenfiber dem Moskauer Rayon der Arbeitslohn 
viel hoher und die Nachtarbeit bei weitem geringer, so daB die Peters
burger hoff ten, das Gesetz wiirde ihren Moskauer Konkurrenten schaden. 
Doch siegten die M08kauer: die Regierung lehnte die Vorschla.ge der 
Kommission als zu liberal ab2). 

Viertes Kapitel. 

Die sozialpoHtischen Str6mnngen nach der Bauern
befioeinng und ihr VerhMtnis zur Arbeiterfrage. Die 
russische Sektion der "Internationale". Die politischen 
Organisationen der 70er und 80er Jahre, ihre Stellung 
zur Arbeiterfioage. Der "N6rdliche Verband russischer 
Arbeiter". Der sftdrussische Arbeiterverband. Die 
Streiks der 70er nnd 80er Jahre. Der Morosower 
Streik nnd seine Ergebnisse. Die Schutzgesetzgebung 
von 1886, Charakteristik und Kritik. Die Strafbe-

stimmungen gegen die Streiks. 
Der neuen geistigen und sozialen Bewegung, die nach der Bauern

befreiung entstand, lag auch eine neue philosophische Richtung zugrunde. 
Die idealistische Philosophie tritt in den Hintergrund vor der mate
rialistischen Richtung. Feuel."bach, Spencer, Darwin, auch 
Comte treten an Stelle Hegels. Die Vertreter dieser neuen Richtung 

1) Schroetter, Zur russ. Fabrikschuugesetzgebung, S.63. 
2) Hierzu das Gutachten eines Kommissionsmitgliedes, des Justizministers 

Samjatin: "Den Streib liegt in der Mehrzahl der Fii.lle nicht das Verlangen 
der Arbeiter nach fremdem Eigentum zugrunde, sondern das MiBverhiiltnis 
zwischen den Kosten der Existenzmittel und dem Arbeitslohn und iiberhaupt die 
trostlose Lage der Arbeiterklassc". (Prokopowitsch, a. a. 0., S.48.) 
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waren die beriihmten russischen Publi7isten: Tschernisohewsky, 
Dobrolubow und Pissarew. Auoh Herzen setzte seine Tii.tigkeit 
fort. In philosophischer Beziehung war Tsohernischewsky teilweise 
ein Anhii.nger Feuerbachs; in sozialer Beziehung vertraten Tsoher
nischewsky und seine Anhii.nger den sozialistischen Standpunkt. 
Dooh war er entsohieden kein Marxist. Er meinte: wenn der Klassen
kampf auch ein wichtiger Faktor fiir die wirtschaftliche Umwii.lzung 
sei, so sei es doch nicht notwendig, daB jeder Staat das kapitaIistische 
EntwickIungsstadium durchmache, um den sozialistischen Staat ver
wirkIichen zu ke>nnen. Wie Herzen, so schrieb auch Tscherni
schewsky dem Gemeindeeigentum an Grund und Boden groBe Be
deutung zu; er sah darin den Keim zur soziaIistischen Gesellschafts
form!). 

Die mannigfa.che Iiterarische Tii.tigkeit Tschernischewskys, 
der seine "Oberzeugung mit langjii.hriger Zwangsarbeit in Sibirien be
zahlte, und die kurze, aber reiche Wirksamkeit seines Anhii.ngers Do
brolubow hatten auf die Jugend groBen EinfluB und gewannen seinen 
Lehren viele Jiinger. Neben dieser radikalen und soziaIistischenRichtung 
bestand eine andere, extrem verneinende, die "NihiIismus" genannt 
wurde und von Pissarew vertreten wurde. Die ReaIisten von Tscher. 
nischewskys Richtung verneinten die Metaphysik: das ScMne sei 
das Leben, die Kunst nur seine Illustration; die NihiIisten verneinten 
Kunst und Religion vollstii.ndig und verherrlichten den ii.uBersten 
Realismus und Empirismus. 

Der NihiIismus hat mit dem praktischen Anarohismus nooh nichts 
zu tun. Er ist vor aHem keine praktische, sondern eine geistige Be
wegung. In theoretisoher Beziehung hatte er das Gemeinsame 
mit dem Anarchismus, daB er auch auf krassem IndividuaIismus 
basierte. Die Perse>nIichkeit des einzelnen muB von aHen 
Sohranken losgerissen werden. Wenn a.uch Tsohernischewsky fiir 
das Recht jedes einzelnen auf individuelle EntwiokIung kii.mpfte, so 
bestand doch ein groBer Unterschied zwischen seiner Riohtung und dem 
Nihilismus von Pissarew. Denn Tschernischewsky war vor allem 
Sozialist und sein Hauptziel war doch die wirtschaftliche Befreiung 
der arbeitenden Massen, vor allem del' Bauern. Die NihiIisten da.chten 
vor aHem an das Individuum. Erst kurze Zeit vor seinem Tode begann 
Pissarew dem wirtschaftliohen Kampf mehr Interesse zu widmen und 
erkIii.rte, die erste Aufgabe aller ReaIisten sei, "an die Hungrigen und 
die Entb1C>Bten zu denken". 

Der NihiIismus verschwand ba.ld als soziale Erscheinung, doch hatte 
er Bedeutung fiir die russische GeseHschaft, da er dem spii.ter auf
tauchenden Anarchismus den Weg ebnete. 

1) 'Ober Tschernischewskys soziale Anschauungen: Plechanow im 
"Jahrb. der Sozialdem. ", 1899 (russ.). - Kudrin, Tsch. und RuBland in den 
60er Jahren "RUBBiBcher Reichtum" 1905, III. - Lehmke, Der ProzeB Tach. 
"Byloje", Genf 1906, 3. Heft. 
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AHe diese geistigen Stomungen hatten die russische ~sellschaft in 
Opposition zur Regierung gestellt, und die Kluft zwischen der herrschen
den Staatsform und den sozialen Forderungen der ~bildeten wurde 
immer tiefer. 1m Jahre 1871 entsteht unter den Intellektuellen die erste 
revolutioniire Organisation, die sich nicht nur an die Armee wandte, 
sODdern das ganze Volk fur den Kampf zu organisieren bestrebt war. 

1m gieichen Jahre beginnen die studentischen Unruhen, der Kampf 
der Studenten um akademische Autonomie und um das Recht auf 
korporative Einrichtungen. Doch fiihit die radikale Jugend, daB ihr 
Kampf um Freiheit keinen sicheren Boden, keine wirkIiche Basis habe. 
Sie wollen deshalb die revolutioniiren Lehren in das Volk, in die breiten 
Massen tragen. So entsteht der Typus des russischen Studenten, der ins 
Volk geht, des sogenannten "Volkstumlers". Diese Richtung steJIte 
sich anfangs nur kulturelle Aufgaben und erntete damit reiche Friichte: 
die Errichtung von Sonntagsschulen, Volkskursen und Dorfschulen be
schaftigte in der 60er Jahren die ganze gebildete ~sellschaftl); spiiter 
begannen die Volkstumler auch politische Agitation im Volke. 

So sehen wir die groBe Entwicklung der revolutioniiren Ideen im 
Laufe des Jahrhunderts: zur Zeit Katharinas II. noch Eigentum ein
zeIner, philosophisch gebildeter PersonIichkeiten (S e h w arz, No wik 0 w , 
Radisehtsehew), beherrschen sie zur Zeit Alexanders I. schon 
eine ganze Anzahl adeliger Offiziere (Dekabristen), verbreiten 
sich zur Zeit Nikolaus I. in den oberen Schlchten immer mehr und 
ergreifen schon in der ersten Halfte der Regierung Alexanders II. 
die ganze gebildete Gesellschaft. So waren die Bedingungen 
fur die spatere Massen- und Klassenbewegung gegeben, denn die 
Intelligenz verbreitete gleiehzeitig Kultur und revolutioniire Ideen, 
die ohne ihre unermudliehe Tiitigkeit bei der volligen Unwissenheit 
der Volkssehiehten keinen Eingang gefunden und keine Volks
bewegung entfaeht hiitten. An wen riehtete man nun die poIitische 
Agitation 1 Vor allem an die Bauern, in denen man das Volk sah und von 
denen man die Verwirkliehung der Revolution erhoffte. Als nun die 
Aufhebung der Leibeigensehaft die Bauern, die aus dem ihnen zuerteilten 
Lande kaum die Steuern aufzubringen vermochten, schwer enttiiusehte 
und zu Aufstiinden veranlaBte, sehlen es den Intellektuellen ein Leiehtes, 
sie ffir die Revolution zu gewinnen; dazu griindeten sie 1862 die revolu
tioniire Organisation "Land und Freiheit" mit folgenden Zielen: 'Er
ringung poIitiseher Freiheit, Reorganisation RuBIands naeh fOdera
tivem Prinzip und Verleihung desjenigen Grund und Bodens an die 
Bauern, worauf sie ein Recht hiitten2). Zur Erreichung dieses Zieles 
verlangten sie die Einberufung des Landtags. Die Organisation war 
demokratisch radikal, aber nicht sozialistisoh, doch gehorten ihr auch 
uberzeugte Sozialisten wie Tschernischewsky an. Als nun im selben 

1) Siehe auch den Artikel von Nikolai Tschechow im Sammelwerk 
"Russen iiber RuJ31and": "Die Volksbildung in RuBIand". 

2) L. Kulczycki, a. a. O. S.360. 
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Jahre, 1862, schwere Brande ausbraehen, schob sie die Regierung, ob
gleieh die Ursaehen unaufgekUi.rt waren, den Revolutionii.ren in die 
Sohuhe und lieB aIle FUhrer, darunter Tschernischewsky, verhaften. 
~eitdem war die Organisation schr geschwacht und fand keine geeigneten 
FUhrer mehr. Einen neuen Vorwa.nd zu Repressallen fa.nd die Regierung 
im polnisehen Aufsta.nd, der im nachsten Jahre (1863) ausbraoh und 
dessen FUhrer zu der Organisation in nahen Beziehungen standen. 
Dadurch und durch die fortdauernden Verhaftungen braehte sie die Ver
einigUng dazu, sich 1864 aufzulOsen. Sie hatte weder einen dauernden 
EinfluG auf die breiten Ma.ssen gewonnen noch auch die ganze Intelligenz 
zu organisieren und zu konzentrieren gewuBt: einigen war sie zu wenig 
aktiv, andern zu radikalgewesen, unddie sozia.len ReformenAlexa.nders II., 
besonders die Gerichtsreform und die Einftihrung der Selbstverwaltung, 
boten den GemaBigten ein soziales .Arbeitsgebiet. Die Radikalen andrer
seits vereinigten sich 1865 zu einem terroristischen VerschwOrerbunde, 
der "Organisation", welcher auch Karakosow angehorte, der 1866 da.s 
erste Zarenattentat veriibte und dafiir hingerichtet wurde1). Dieses 
Attentat machte auf die Regierung einen gewa.ltigen Eindruck und ver
anlaBte sie zu neuen repressiven Ma.Bnahmen: eine Reihe liberaler Staats
manner wurde durch konservative ersetzt; Minister ffir Volksaufklarung 
wurde Graf Alexei Tolatoj, der entschieden gegen die unlangst errungene 
akademische Autonomie auftrat. Die akademische Jugend protestierte 
durch eine Raihe von Unruhen, und da. die Revolutionare sich zum Teil 
aus den radikalen Elementen der Studentenschaft rekrutierten, so 
nutzten sie von nun an die gesamte Studentenschaft fiir we 
Zweeke aus. 

Die mehr und mehr terroristisehen Organisationen der 70er Jahre 
entstanden unter dem Einflu.B der zahlreichen Emigra.nten, die seit 
Ende der 50er Jahre im Auslande lebten, und von denen Herzen2) 

und Bakunin8) die bedeutendsten waren. Der letztere war der eigent
liche Begriinder des russischen Anarchismus, den er auch in der "Inter
nationale" vertrat, bis er wegen prinzipieller Meinungsverschiedenheiten 
mit Marx ausseheiden mu.Bte: wahrend Marx das Ziel nur durch 
Massenbewegungen zu erreichen suchte 1lnd Machterlangung im be
stehenden Staate, Parlamentarismus und Fabrikgesetzgebung ala 
Mittel anerkannte, lehnte Bakunin jede parlamentarische Tatigkeit 
ab und war fiir Terror. Auch ihre philosophischen Voraussetzungen 
waren grundverschieden: wahrend Ma.rx, der Schopfer des historischen 
Materialismus, die okonomischen Verhaltnisse ala Basis der geistigen 
Entwicklung betraehtete ("Das Sein bedingt das Bewu.Btsein"), war fiir 
Bakunin die Stimmung der Masse, also ein subjektiver Faktor, 

1) "Ober seinen ProzeB: Basilewsky, Staa.tsverbreohen in RuBIand im 
XIX. Jahrh., Stuttgart 1904, Bd. V. Hurewitsoh in "Byloje" 1907, VIII. 

2) Literatur s. oben. 
3) Georg Adler, Handworterb. d. Staatsw. II, 327. - Thun, Oesch. der 

revoL Beweg. in RuBl., Leipzig 1883. - Stepniak, Das unterirdische RuBland, 
Bern 1884. 
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Triebkraft der Gesohiohte (er hii.tte sagen Mnnen: das BewuBtsein be
dingt das Sein). Auoh war Ba.kunin ffir Fodera.lismus, Ma.rx ffir 
groJ3e zentra.lisierte Sta.atsgebiIde. - Na.oh seinem Ausscheiden a.us 
der Interna.tiona.le (1872) begriindete Ba.kunin nun eine a.ndere (a.n
archistische) "Internationa.le". Seitdem hatte die russische Sektion der 
Marxschen "Internationale" keine Bedeutung mehr, Bakunin gewann 
immer mehr EinfluJ3 auf die russischen Revolutionii.re, und Herzen, der 
friihere FUhrer der russischen Jugend, trat in den Hintergrund. Die 
Revolutionii.re, yom anarohistischen Gedanken beherrsoht, trii.umten 
von Bauernaufstanden und direkter Erringung der politischen Gewalt, 
verwa.rfen Herzens Ansiohten von einer friedliohen Entwioklung RuB
lands und proklamierten lUlter FUhrung von Netsohajew 1), eines 
Anhangers von Bakunin, die "Propaganda der Tat". Ala die Agitation 
unter den Bauern an deren Gleiohgultigkeit endgiiltig gesoheitert war, 
stellte man das Attentat in den Vordergrund; die Anhii.nger dieser Rioh
tung griindeten die Organisation "Volkswille'(2). In diesem Bund, an 
dessen Spitze die bedeutendsten Revolutionii.re wie Scheljabow und 
Sonja Perowskaja standen, war man sich uber die naohste Form des 
russischen Staates nicht einig: die einen waren ffir die Republik, die 
andern fur konstitutionelles Regime. Als Endziel erstrebte man die 
Verstaatlichung von Grund und Boden und der Fabriken. Agitiert 
wurde nicht nur unter den Bauern und Arbeitern, sondern a.uch im Heer 
und unter den Studenten. Hauptsa.che a.ber blieben die Attentate 
(darunter eins auf den Zaren Alexander II.). So war der "Volkswille" 
trotz seines sozialistisohen Programms der Taktik nach eher 
anarchistisch, und die phiIosophisohen Grundlagen dieser Taktik 
wurden von Lawrow und Michajlowsky vertreten. Lawrow stellte 
die fuhlende, denkende, handelnde Personlichkeit in den Mittelpunkt 
seines Systems, er war Eklektiker und suchte den Positivismus dumh 
Idealismus und Ideen anderer Richtungen zu ergii.nzen. In der Haupt
sache vertrat er einen soziologischen Subjektivismus: die"kritisch den
kende Personlichkeit" ist nicht nur Ergebnis gewisser biologischer und 
kosmischer Erscheinungen, sondern auch selbst die Ursaohe der Er
scheinungen3). Auch Michajlowsky vertrat in der Soziologie den sub
jektiven Standpunkt, auoh er stent die "mensohliche Personlichkeit" 
in den Vordergrund und kampft gegen den biologischen Standpunkt 
Spencers; aber im Gegensatz zu Lawrow war er ein Feind der Arbeits
teiIung, die der freien Personlichkeit den Spielraum verkiimmere4). 

Obwohl er keiner bestimmten Organisation angehOrte, ubte er dooh neben 

1) VgI. Thun: "Oesch. der revol. Beweg. in RuBI.", Kap. III, S. 33-38. -
Handworterb. d .Staatswissensch., Art. "Anarchismus" (I, 454). - "Hundert 
Jahre" (russisch), London 1897, S. 90--97. 

2) Russ. "Narodnaja Wola". Das Wort bedeutet sowohl "Volkswille" als 
" Volksfreiheit". 

3) VgL Mirtow (Lawrows Pseudonym), "Historische Briefe", Genler Aus. 
gabe 1901. 

4) Michajlowskys Werke (russisch). 



Die Volkstiimler. 41 

Lawrow einen starken EinfluB auf die Revolutionare aus, denen die 
subjektive Soziologie beider die ideologische Grundlage verlieh: der 
Attentater sollte als "aktive Personlichkeit" durch seine Einzeltaten 
die Massen in Bewegung bringen. Doch vermochte die "Volksfreiheit" 
bei allem EinfluB auf die "Intelligenz" keine Massenbewegung ins Leben 
zu rufen; nach dem Attentat auf Alexander II. Mste sie sich auf. 

All diese revolutionaren Organisationen der 60er und 70er Jahre 
betrachteten die Arbeiterfrage als Bauernfrage: man gehe den Bauern 
Grund und Boden, und die Arbeiterfrage ware beseitigt. Die Arbeiter
klasse war eben noch nicht so differenziert und spielte in RuBlands 
sozialem Leben noch keine bedeutende Rolle. Die Revolutionare waren 
fur Kleinindustrie1 ) und ArteIs (Genossenschaften), in denen sie Ansatze 
zu kunftigen sozialistischen Betrieben sahen, und ffir die schon Tscher
nischewsky Staatshilfe verlangte. Den Kapitalismus sah man nach 
dem Vorgange Michajlowskys als eine Erscheinung an, die RuBland 
nicht mitzumachen brauche: moge die Arbeiterbewegung in Westeuropa 
auch notwendig revolutionar sein, in RuBland sei die Frage auf 
konservativem Wege zu losen. - Der Staat moge nur den Bauern) 
ihren Grund und Boden erhalten und den "Mir" (Gemeindebesitz_ 
schutzen2). Waren die Sozialisten der 70er Jahre in der Frage der Ver_ 
fassung auch radikaler, so blieben sie doch in bezug auf die "Arbeiter_ 
frage" bei dieser konservativen Losung und waren darin mit den konser 
vativen Nationalisten ("Slavophilen") einig: das Dogma von RuBlands 
individueller Entwicklung ohne Kapitalismus beherrschte auch sie, 
ebenso wie die spateren "Narodniki" (Volkstumler): W. W.3) und Ni
kolai-on4 ). Auch ffir sie ist Yolk = Bauernmasse, auch fur sie ist der 
Gemeindebesitz und die Naturalwirtschaft die Grundlage des russischen 
Zukunftsstaates. Der Glaube an den "Mir" bildete den wirtschaftlichen 
Hauptkern ihrer Lehren, wie der Glaube an die "Individualitat" den 
philosophischen Ausgangspunkt bildete. Es ist nicht Aufgabe dieser 
Arbeit, diese heiden Theorien kritisch zu hetrachten li), - jedenfalls 
erwies sich RuBlands okonomische Entwicklung als fortschrittlicher 
als aIle Theorien der politisch so radikalen Narodniki: es kam der Kapi
talismus, es kam eine bedeutende Arbeiterklasse, und die Naturalwirt
schaft und der "Mir" gerieten in Verfall. 

Jetzt, viel spater als die allgemeinen revolutionaren Organisationen, 
entstand (1878) auch die erste spezielle Ar beiterorganisation, der 

1) Michajlowskys Werke, Bd. IV,2, S. 186/87. 
2) Ebenda, Bd. I, S. 703. 
3) W. W. (= W oronzow), Das Schicksal des Kapitalismus in RuBl., Peters

burg 1882. 
4) AbriJ3 unserer Volkswirtschaft seit der Reform, Peterb. 1896. 
0) Vgl. Schultze-Gaevernitz, S. 208-223. - W. Simchowitsch, 

Conrads Jahrbucher fUr Nationalok ..... , Dritte Folge, Bd. XIV, Art. "Russische 
Narodniki". - Tugan-Baranowsky, Bd. II, Kap. V. - Isajeff, Gegen
wart u. Zukunft der russ. Volkswirtschaft, PreuJ3. Jahrb. 86 (1896). - Plechanow, 
Unsere Meinungsverschiedenheiten, Genf 1885 (russisch) = Nos Controverses, 
Geneve 1885. 
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"Nordliche Verband der russischen Arbeiter" (Siewernij, Sojus 
Russkich Rabotschich), der jedoch die theoretische Autoritat 
des (damals noch bestehenden) "Volkswillens" anerkannte. 

Seine Grunder waren die Arbeiter Obnorski und Chalturin. Ob
norski hatte die Arbeiterbewegung des Auslandes daselbst kennen 
gelernt und war dort auch mit den Lehren der russischen Revolutionare 
bekannt geworden. Die Zentralorganisation war in Petersburg, das sie in 
mehrere Kreise geteilt hatten, von denen jeder eine eigene Bibliothek, 
Kasse, eine geheime Wohnung und ein geheimes Komitee besaB; die 
Leitung des Ganzen lag in den Handen von zehn Personen, die gewahlt 
wurden. So hatte also schon dieser erste geheime Arbeiterbund eine 
zentralistische Organisation. Der Programmaufrufl) des "Nordlichen 
Verbandes", der vom n. Janua'" 1879 datiert ist, beginnt mit einer 
Schilderung der okonomischen und politischen Knech tschaft des Prole
tariats. Der Verband wolle aIle Arbeiter fUr den gemeinsamen Kampf 
organisieren; Mitglied konne jeder von zwei Mitgliedern empfohlene 
Arbeiter werden. Die Ziele waren so formulierl: 

1) die jetzige wirlschaftliche und politische Staatsverfassung auf
zuheben; 2) eine freie Volksfoderation von Gemeinden zu schaffen, die 
auf volliger politischer Gleichberechtigung, volliger Selbstverwaltung und 
den Grundsatzen des russischen Volksrechtes beruhen sollte; 3) Auf
hebung des privaten Eigentums an Grund und Boden, dafiir Gemeinde
eigentum; 4) eine gesetzmaBige Organisation der Arbeit, die sich auf 
die Genossenschaft stiitzen und dem Arbeiterproduzenten Produkte 
und Produktionsmittel zu eigen machen sollte. 

In politischer Beziehung verlangte der Verband: 1) PreB-, Ver
sammlungs- und Redefreiheit; 2) Aufhebung der Gendarmerie; 
3) Aufhebung der Standesvorziige; 4) unentgeltlichen und obliga
torischen Unterricht an allen Schulen und hoheren Lehranstalten; 
5) Verringerung des Heeres und dessen Ersetzung durch eine allge
meine Volksbewaffnung; 6) das Recht der Landgemeinden, i.i ber die 
Steuerlasten und ihre Verteilung selbst zu beschlieBen; 7) Aufhebung 
des PaBwesens; 8) Aufhebung der indirekten Steuern und Einfiihrung 
direkter je naoh Einnahmen und Erbschaften; 9) Einschrankung der 
Arbeitszeit und Verbot der Kinderarbeit; 10) Grundung von Produktiv
genossenschaften und Sparkassen, Gewahrung unmittelbaren Kredites 
an bauerliche Vereinigungen und Gemeinden. 

Man sieht, daB dieses Programm dem sozialdemokratischen (Gotha 
1875) fast ganzlich entnommen ist; es hat sogar die Unterscheidung von 
Endziel (Programm-Maximum) und nachsten Zielen (Programm-Mini
mum) iibernommen. Die Kampfmittel sind nicht naher bezeichnet, doch 
ist bemerkenswert, daB nichts von der "Propaganda der Tat" erwahnt 
ist2). Deshalb fand das Programm auch nicht die Billigung der revo-

1) Wirfinden ihn in der vonBurzewl906 zurErforschung der revolutioniiren 
Bewegungen gegriindeten Zeitschrift "Byloje" (Vergangenheit) I, 173-93. 

2) VgI. Plechanow im Anhang zu Thun, a. a. O. S.269. 
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lutionii.ren Verbii.nde, und Klemenz, der Leiter von "Land und 
Freiheit", unterzog es in seiner gleichnamigenZeitschrift (Nr. 4) einer 
ablehnenden Kritik (obgleich die Verfasaer zugleich Mitglieder von 
"Land und Freiheit" waren), worin er tadelte, daB es nichts von der 
"Propaganda der Tat" enthalte und den Interessen der Bauem zu wenig 
Aufmerksamkeit schenke. In der nachsten Nummer von "Land und 
Freiheit" verteidigte der "Nordliche Verband" sein Programm. Er 
selbst gab die "Arbeiter-Morgenrote" (Rabotschaja Sarja) heraus, von 
der aber nur eine Nummer erschien, da sie schon 1880 infolge vieler Ver
haftungen einging. Trotz ihrer kurzen Dauer hat sie auf die Petersburger 
Arbeiterschaft EinfluB gehabt und die Streiks der 80er Jahre teilweise 
vorbereitet, viele Arbeiter politisch aufgeklii.rt und spii.tere Fiihrer in 
den groBen Streiks herangebildet. 

Von den anderen Organisa.tionen der 70er Jahre ist die wichtigste 
der "Sildrussische Arbeiterverband", der aus zwei Gruppen, 
Odessa und Rostow, bestand, und den der Student Saslawski ins 
Leben gerufen hatte. Seine Ziele formulierle er folgendermaBen: I) Pro
paganda filr die Befreiung des Proletariats vom Drucke des Kapitals 
und der bevorret'hteten Klassen; 2) Organisation aller sudrussischen 
Arbeiter; 3) Kampf gegen die herrschenden wirtsohaftlilhen und poli
tischen Zustande. 'Ober den politischen Kampf auBerte man sich nicht 
naher, und die Tatigkeit des Bundes war auch mehr eine kulturelle; doch 
betatigte er sich auch wirlschaftlich durch Griindung einer Verbands
kaase und einer Arbeiterspar- und Darlehnskas8O. Mitteilungen ilber die 
Mitgliederzahl fehlen uns. Er existierte nach einigen Angaben bis 1875, 
nach andem bis 188P). 

1880 wurde dann von Mitgliedem von "Land und Freiheit" die 
"Sildrussische Arbeitervereinigung" gegriindet. Obgleich ihr Programm 
uns nicht erhalten ist, wissen wir aus erhaltenen DokumentenZ), daB sie 
den Standpunkt des wirtschaftlichen und politischen Terro
rismus vertrat. Schon nach einem Jahre loste sie sich auf3). 

Gleichzeitig mit diesen Arbeiterverbanden agitierten nun auch 
die bedeutendsten revolutionii.ren Vereinigungen, wie der "Volkswille", 
unter den Arbeitem, die sie erst nacheinergewis80nkulturellen Aus
bildung aufnahmen und dann ihrerseits in "Zentra.l-.Agitationsgruppen" 
agitieren lieBen; nach dem Verfasser der Broschilre "Aus der Arbeiter
bewegung hinter dem Newsker Tor in den 70er und 80er Jahren" 
(russisch, Genf 1900)4) hatten sie unter den Petersburger Arbeitem 
groBen Erfolg (ohne daB sich die Zahl der zum "Volkswillen" gehOrenden 
Arbeiter feststellen lieBe), und entwickelten auch das KlassenbewuBt· 
80in der Arbeiter, was sich in der Haltung der Arbeiter Aleksiejew 

1) Je nachdem man ibn als noch vom "VoIkswillen" oder schon von den 
Sozialdemokraten gegriindet ansieht. Vgl den Streit dariiber in Byloje I und II 
und Kulczycki, a. a. O. S. 144-48. 

2) Gedruckt in "Byloje", Nr. 6 (1904). 
3) Kulczycki, a. a. O. S. 350. 
') Siehe auch "Die rote Fahne", Genf 1900 (russisch). 
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und Agapow im "ProzeBder50" zeigte (1887)1). Nach den Angaben von 
Pankratow 2) grundete der "Volkswille" auch in SudruBland Arbeiter
organisationen, in Charkow, Rostow, Taganrog und Poltawa (1880-84). 
Ihre Agitation, die jedoch keine Massenagitation war, wie sie spater die 
Sozialdemokratie trieb, fiihrten sie vorwiegend mundlich und gaben nur 
selten gedruckte Aufrufe heraus. 

Doch wollten weder "Volkswille" noch "Land und Freiheit" 
Klassenorganisation ins Leben rufen, hatten fur den wirtschaftlichen 
Kampf kein Interesse und lehnten auch die Leitung der Streiks ab, die 
1880-81 in Petersburg spontan ausbrachen 8). 

So durftig und kurzlebig die Organisationen der 70er und 80er 
Jahre auch waren, so waren sie doch eine kulturelle und politische 
Schule fur die Arbeiter und bildeten ihnen Fuhrer aus fur die groBen 
Streiks der 80er Jahre. Von einer organisierten Arbeiterbewegung aber 
durfen wir noch nicht reden: der Ausdruck des Arbeiterkampfes war in 
den 70er und 80er Jahren derselbe wie vor der Bauernbefreiung: Ar
beit.erunruhen und Streiks. Wie diese verliefen, wollen wir nun schildern. 

Die ersten Streiks naah der Bauernbefreiung, uber die wir Berichte 
haben, brachen 1870 in Petersburg aus; sie haben jedoch keine Bedeu
tung. 1m Mai 1878 streikten einige Petersburger Schneiderwerkstatten, 
darunter eine, die nur Frauen beschaftigte; dieser Streik wird von den 
Zeitungen als dererste bezeichnet. DieArbeiterverlangtenLohnerhohung, 
die Frauen auch die Einfuhrung eines freien Tages in der Woche auBer 
Sonntag4). Leider haben wir keine Mitteilungen uber das Resultat dieses 
Streiks. 

1m selben Monat noch verlangten 62 Spinner der Newsker BaumwoIl
spinnerei vom Hauptmeister Beck Lohnerhohung; dieser forderte die 
Unzufriedenen auf, die Fabrik zu verlassen, was aIle 62 in Ruhe taten. 
Am nachsten Tage stellten 240 Spinner die Arbeit ein und brachten 
dadurch die ganze Fabrik zum Stillstand. Als Beck sie hinauswies, 
legten sie ihre Forderungen der Fabrikadministration VOl' und sandten 
durch 5 Delegierte ein von 800 Arbeitern unterzeichnetes Gesuch an den 
Petersburger Oberpolizeimeister. Del' Stadthauptmann ubergab die 
Urheber des Streiks wegen Kontraktbruches dem Gericht. Die Arbeiter 
bezeugten, sie hatten die ausgemachte Kundigungsfrist nur deshalb 
nicht eingehalten, weil Be c k sie hinausgewiesen habe; sonst batten sie 
am 1. oder 15. gekundigt. Das Gericht verurteilte 53 Streikende zu 
3 Tagen Arrest, die Delegierten zu 7 Tagen. Dieser Streik machte groBen 
Eindruck: "Nowoje Wremja" (die Neue Zeit), eine der groBten Tages
zeitungen, begann ihren Leitartikel: "Auch bei uns brach ein Streik 
aus. Auch uns verschonte Gott nicht ... "6). 

1) Basilewsky, Staatsverbrechen in RuBland, Bd. II, Heft I, S. 409/10. 
Z) Pankratow, Die Agitation unter den Arbeitern 1880-84, "Byloje" 

1906, III. 
3) Kulczycki, a. a. O. S.471. 
4) Prokopowitsch, Zur Arbeiterfrage in RuJ3land. S.48. 
5) Pr ok op owit sch, S. 49. 
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In SudruBland streikten schon 1871 die DroschkenkutBcher 
Odessas, weil der Magistrat Taxen festgesetzt hatte, ohne sie zu 
befragen; als sie mit ihm verhandeln wollten, trieb die Polizei sie 
ausemander. 

Nach diesem Streik erschien der ErlaB des Ministers des Innem 
(30. September 1871), der den Gouvemeuren das Recht gab, die Anstifter 
von Streiks, Arbeiter wie Handwerker, in die Verbannung zu schicken. 
Die Regierung betraute eine Kommission des Grafen Ignatjew mit der 
Untersuchung der Materie, und die Kommission gab uber den Streik 
folgendes Gutachten ab: "Nach vielseitiger Besprechung der Frage 
der Streiks ist die Kommission zu der "Oberzeugung gelangt, daB der 
Streik als eine Erpressung zu betrachten ist, die nicht ungestraft ge
lassen werden dad. Unsare Gesetze bestrafen mit Verbannung nach 
Sibirien diejenigen, welche die Zwangslage eines anderen benutzen, um 
ihn zu zwingen, eine fUr ihn unvorteilhafte Verpfliohtung einzugehen, 
oder einem gesetzIichen Recht zu entsagen. Die Arbeitseinstellung zur 
Erawingung von Arbeitsbedingungen, die mit denjenigen des freiwillig 
abgeschlossenen Vertrages nicht ubereinstimmen, enthalt alle Merkma.le 
der Erpressung, auJler dem einen: der Anwendung physischer Gewalt; 
aber das Fehlen dieses Merkmals wird ersetzt durch die Nachteile, die 
dem Arbeitgeber entstehen. Die Drohung der Arbeitseinstellung und die 
faktische Einstellung machen es der Firma unmoglich, die privaten und 
staatlichen Auftrage auszufiihren und konnen sie vollstandig ruinieren. 
Deshalb halt die Kommission es fUr notig, nioht nur den (die Streiks 
bedrohenden) Artikel1358 des Strafgesetzbuches beizubehalten, sondem 
ihn noch zu erweitem, und die Strafen fUr besonders gef8.hrliche Streib 
noch zu verscharfen1). 

Der Streik in der Kronholmer Manufaktur (St. Petersburg) von 1872 
ist dadurch bemerkenswert, daB er die Arbeiter schon auf einer gewissen 
Stufe der Solidaritat zeigt. Sie fordel'ten: 1) Vermngerung der Mittags
zeit um % Stunde, da 1 Stunde ihnen zu kurz schien; 2) daB der Fabri
kant die Fabrikkinder, fUr die die Moglichkeit eines Schulbesuches 
bestehe, zu diesem entlieBe; 3) die Entlassung eines unbeliebten arzt
lichen Gehilfen; dabei fiihrten sie den Wunsch an, die Krankenhaus
angelegenheiten einigermaBen uberwachen zu durfen, da man ihnen 2% 
vom Arbeitslohn dafur abziehe; 4) Verringerung der Strafabzuge; 5) ge
nauere Preisbestimmungen beiAkkordarbeit. DerGouvemeur schliohtete 
den Konflikt, indem er fur die Forderungen der Arbeiter eintrat. Die 
Mittagspause wurde verlangert, die Abzuge fUr das Krankenhaus harten 
auf; die ubrigen Forderungen wurden abgelehnt. 

1874 wurde der Artikel 318 ~es Strafgesetzbuches folgendermaBen 
erganzt: "Diejenigen, welche uberfiihrt sind, einer Gesellschaft anzu
geharen, welche das Ziel hat, Feindschaft zwischen Untemehmem und 
Arbeitem zu entfachen oder Streiks anzustiften, werden mit Festungshaft 
bis zu 8 Monaten oder Verbannung nach Sibirien bestraft." 

1) Prokopowitsoh, a. a. O. S.51. 
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Der Streik von 1874 in der M08kauer Leinenfabrik Lasarows bra.ch 
wegen der Strafabzuge aus: infolge einer Anderung im System des 
Trocknena der Gewebe wurden diese leichter - und man ma.chte 
den Arbeitern fur die Gewichtsverminderung Strafabzuge, die den 
Lohn uberstiegen. Nachrichten uber den Ausgang des Streiks 
fehIen una. 

Das nii.chste Jahr (1875) brachte Streiks in den Jusower Rutten (Sud
ruBland), wegen UnregelmaBigkeiten in der Lohnzahlung. Die Arbeiter 
zerstorten die Fabriklii.den, Militar schritt ein, 30 Anfiihrer wurden ver
haftet. 

1m selben Jahre streikten 4000 Arbeiter der Weberei von Konschin 
(Zentra1ruBland) wegen der Strafabzuge. Der Streik endete mit vollem 
Erfolg, aIle Strafgelder wurden erIassen, aber 5 Anfuhrer wurden ver
haftet und bestraft. 

1m nii.chsten Jahre streikten die Morosower Manufakturarbeiter 
wiederum wegen der Strafabzuge, die oft so groB wie der Lohn waren, 
ja ma.nchmal noch groBer: in diesem FaIle wurde der "Fehlbetrag" vom 
Lohn der Verwandten abgezogen. Auch hier wurden infolge des Streiks 
die Strafgelder erlassen1). 

Die Streiks der nii.chsten Jahre, besonders die von 1878, tra.gen de
fensiven Charakter: die Arbeiter kii.mpfen gegen versuchte Lohnherab
setzung. Der bedeutendste war in der "N euen Baum wollspinnerei" 
in Petersburg, wo 2000 Arbeiter die Arbeit einstellten und verla.ngten: 
l)diefriiherenLohne; 2) Lohnbucher; 3) unentgeltlioh kochendesWasser; 
4) Verkurzung der Arbeitszeit. Die Arbeiter erla.ngten alles, sogar fiir 
die Streikzeit wurde ihnen bezahlt. Vorher hatten sie sich vergeb
lich an den Thronfolger gewandt: "Wir wenden uns vertrauensvoll 
an Sie, wie Kinder an ihren Vater. Werden unsere Forderungen nicht 
erfuIlt, so wissen wir, daB una niemand hilft, und daB wir unsere Sache 
selbst in die Hand nehmen miissen"2). 

Diese Bittschrift beweist, daB sie nicht revolutionar organisiert 
waren. Doch zeigte sich ihr natiirliches Solidaritatsgefiihl darin, daB 
ein Teil nur aus Sympathie mit den von den Lohnherabsetzungen Be
troffenen mitstmikte. 

Andere bedeutende Streiks dieses Jahres waren die in Petersburg, 
Kostroma, Moskau und Odessa. Sie braohen a.Ile wegen unregelmaBiger 
Lohnzahlung und groBer Strafabzuge aus und endeten aIle mit teilweisem 
Erfolg. 

Das nachste Jahr (1879) war besonders reich an Streiks und brachte 
au"h den wichtigsten, den Eisenbahnerstreik in Kiew. Dort hatte man 
in den staatlichen Werkstatten die Arbeitszeit um eine Stunde erhOht 
(von 10 auf 11 Stunden), worauf 17 Arbeiter die Arbeit einstellten und 
entlassen wurden. Darauf legten aIle 2000 Arbeiter die Arbeit nieder, 
und die Arbeitszeit wurde wieder auf 10 Stunden verkurzt. 

1) Prokopowitsch, S.55. 
2) Leites, Die Streiks in Rullland, Zurich 1908. 
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1m selben Jahre erlangten die Arbeiter der Woronescher Eisenbahn
werkstatten (OstruBland) durch Streik die geforderte regelmaBige Lohn
auszahlung. 

Auch die Angriffsstreiks desselben Jahres in ZentralruBland, wo in 
der Fabrik Konschins 4000 und in der Fabrik Tretjakows 3500 Arbeiter 
Lohnerhohung verlangten, endeten erfolgreich. 

Die vielen Streiks von 1878 und 79 sowie ihr zum Teil stiirmischer 
Verlauf veranlaBten die Regierung, die MaBnahmen gegen die Streiken
den zu verscharfen: am 8. August 1878 erschien ein ErlaB, der der Polizei 
und der Gendarmerie das Recht gab, jederzeit in den Fabriken zu er
soheinen und Durchsuohungen und Verhaftungen vorzunehmen, wobei 
der Betriebsleiter anwesend sein muBte1). Die Regierung zwang sogar 
die Fabriksverwaltung, polizeiliche Funktionen zu iibernehmen. So 
dekretierte der Generalgouverneur des siidwestlichen RuBlands 1879: 
"Fabrikunternehmer, sowie Betriebsleiter und Administratoren haben 
streng darauf zu achten, daB keine schiidlichen politischen Lehren in 
die Arbeiterschaft eindringen. Falls Agitatoren erscheinen, sind sie 
aufzuhalten und der Polizei zu iibergeben. Andernfalls werden die ver
antwortlichen Leiter auf administrativem Wege einer Strafe bis zu 
500 .Rubeln unterzogen werden" 2). Unterlassung einer Denunziation 
wurde also bereits als Verfehlung betrachtet. Wie wenig die Regierung 
die Ursaohen der Streiks verstand, zeigt sich in den Ausfiihrungen des 
Grafen Loris-Melikow im Reichsrate (1880): "Die Dbeltater, die den 
Umsturz der bestehenden staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung 
erstreben, hetzen die Arbeiter immerfort gegen die Unternehmer auf, 
indem sie ihnen die Arbeitgeber ganz verkehrt darstellen"3). 

Aber wir haben sohon darauf hingewiesen, wie wenig die politischen 
Organisationen die Streiks hervorriefen oder leiteten: die Unruhen 
brachen meist elementarisch aus, sie hatten einen tumultarischen 
Oharakter, und ihr Grund waren nicht die "Vbeltater", sondern die 
traurigen, unertraglichen Bedingungen des Fabriklebens; man kampfte 
um regelmaBige Lohnauszahlung und Beseitigung der Strafabziige, also 
um objektive okonomische Ziele. Wie wenig politische Agitation 
im Spiele war, zeigen die Bittschriften an die Regierung; erst die Erfah
rung lehrte sie, daB sie ihre Sache "selbst in die Hande nehmen" miiBten. 
Aber da sie damals, in den 70er Jahren, keine Organisation, keine stan
digen Streikkassen hatten, so waren die Streiks nur von kurzer Dauer. 
Meistens handelt es sich um Abwehrstreiks; selten verlangen sie Er
hohung des Lohnes oder Verkiirzung des Arbeitstages. Sie muBten sich 
eben in der Zeit der Krise von 1877 und der Hungersnot von 1880, die 
die Bauern in die Fabrik trieb, gegen Lohnverschlechterungen schiitzen. 

So streikten 1880 aHe 2600 Arbeiter der Fabrik Ohludows in Jarzew 
(ZentralruBland), infolge von Arbeits- und Lohnverkiirzung und Straf 

1) Prokopowitsch, S.55. 
2) Prokopowitsch, S.56. 
3) Prokopowitsch, S. 56. 
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abziigen. Militar wurde requiriert, 800 Arbeiter wurden zwangs
weise in ihre Heimatsorte transportiert, 11 Arbeiter worden verhaftet, 
z. T. in Ketten gelegt, und nach 4% Monaten Untersuchungshaft 
worden 3 Arbeiter freigesprochen, die andern zu 2-4 Wochen Ge
fli.ngnis verurteilt. 

1m November 1880 war ein Streik in Serpuchow bei Sjerikow 
(ZentraIruBland) wegen Lohnverminderung. Gegen die verheirateten 
Arbeiter, die in den Fabrikkasernen wohnten, wandte der Unternehmer 
folgendes Mittel an: er zahlte die Arbeiter aus und verlangte, daB sie die 
Wohnungen verlieBen, deren Fensterrahmen er hel'ausnehmen lieB; 
die Arbeiter muBten sich ergeben. 

Auch die Streiks von 1882 haben dieselben Griinde: Lohnver
kiirzung, unregelmli.Bige Auszahlung und Strafabziige. Ende dieses 
Jahres streikten in der Fabrik Surasky in Bjelostok (Litauen) 70 jiidische 
Arbeiterfamilien wegen Lohnverkiirzung. Dieser Streik ist nicht wegen 
seines Umfanges beriihmt geworden, sondern dadurch, daB er eigentlich 
der erste war, den eine (natiirIich geheime) gewerkschaftliche Orga
nisation fiihrte. Die streikenden Weber worden von 480 andern jiidischen 
Arbeitern mit Geld unterstiitzt. Herbeigerufene deutsche Arbeiter 
weigerten sich, die Streikenden zu ersetzen, sondern unterstiitzten diese. 
Dieser konsequent durchgefiihrten Solidaritli.t und ihrer guten Orga
nisation hatten die Arbeiter einen volIstli.ndigen ErfoIg zu verdanken. 

Der wichtigste Streik des Jahres 1883 war in Polen, in der Schirar
dower Manufaktur in Warschau; auch dieser wegen Arbeits- und Lohn
verkiirzung. Anfangs streikten nur wenige Arbeiter; aIs aber Militli.r 
in die Fabrik gefuhrt, 3 Arbeiter getotet und 5 verwundet wurden, 
legten sli.mtliche 8000 Arbeiter die Arbeit nieder und fiihrten den 
Streik, bei dem auch Zerstorungen angerichtet wurden, mit Erfolg zu 
Ende. Bemerkenswert ist, daB auch Frauen teilnahmen. 

1884 waren wieder Streiks in den Eisenbahnwerkstli.tten: im Januar 
an der Nikolaitischen Eisenbahn (Moskau), im April an der Poltawer 
Eisenbahn (SiidruBland), beide wegen Strafabzug und Lohnverkiirzung. 

Ende 1884 streikten 900 Arbeiter der Wosnesensker Manufaktur 
(ZentralruBland), weil man sie nur 4 Tage arbeiten lieB. Der Streik 
verlief gewalttli.tig, der Betrieb der ganzen Fabrik wurde eingestellt. 
Die Zugewanderten schickte man zwangsweise in ihre Heimatsorte. 
Da der GeneraIgouverneur seIber die Erfiillung der Forderungen ver
langte, gab die Direktion nacho 

Vergleichen wir die Streiks zu Anfang der 80er Jahre mit denen der 
70ar Jahre, so finden wir eine bestandige EntwickIung zu immer groBerer 
Solidarita.t und Organisation. Der Streik der jiidischen Weber kann 
freilich nicht als typisch betrachtet werden, da die jiidischen Arbeiter 
RuBlands sich von je durch hohere Solidaritat und Organisationsfli.higkeit 
ausgezeichnet haben. Aber davon abgesehen - die Arbeiter treten fur 
ihre verhafteten Genossen ein. Die Bittschriften horen auf. Die For
derungen werden nach und nach systematischer. Nicht mehr der ernzelne 
Arbeiter oder die einzelne Gruppe steUt sie auf, sondern die Gesamtheit 
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der Streikenden. Noch fehlte ihnen aber das BewuBtsein ihrer Klassen
interessen: sie stellen noch keine Forderungen prinzipieUer Natur, 
sie verlangen noch keine Gesetze ffir die ganze Arbeiterklasse, sie er
kii.mpfen z. B. die Beseitigung willkiirlicher Strafabziige nur ffir ihre 
Fabrik. Ihr Kampf trug in den 70er und 80er Jahren noch rein okono
mischen Charakter, und die hii.ufigen Eingriffe von Polizei und Militii.r 
zeigen nur die verfehlte Politik der Regierung, die einerseits die Streiks 
fiirchtete und verfolgte, andrerseits aber nichts zur Regelung der 
Fabrikverh8.ltnisse unternehmen wollte. 

Welchen Anteil der einzelne Arbeiter am Streik nahm, hing von 
seiner sozial-okonomischen Stellung abo Uberhaupt keinen aktiven 
Anteil nahmen diejenigen, die noch hauptsii.chlich zur Klasse der 
Ba uern gehorten, noch yom Landertrag lebten. Obgleich sie im Sommer 
notwendig ihre Fabrikarbeiten vernachlii.ssigen muBten, wurden sie dooh 
von den Unternehmern wegen ihres Gehorsams bevorzugt. Besonders 
verbreitet waren sie in den Gouvernements Moskau und Wladimir1). 

Nioht bedeutenderwar der Anteilderzweiten Gruppe, deTver heira.teten 
Arbeiter, die in den Fabrikkasernen wohnten und ganz von den Unter
nehmern abhii.ngig waren, wie das oben angefiihrte Beispiel zeigt. Die 
aktivste Rolle spielten immer die ledigen Arbeiter, die zum groBten 
Teil zugewandert waren. Speziell gegen sie riohteten sioh auoh die Be
stimmungen, wonaoh die Polizei die Streikenden gewaltsam in ihre 
Heimat zuriiokbefordern konnte. 

Bisher hatte die Regierung lediglioh repressive, niemals reforma
torische MaBregeln ergriffen. Zu positiven MaBnahmen veranlaBte sie 
erst der beriihmte Morosower Streik yom Januar ] 885, der ffir die 
Arbeiterschaft cine groBe organisatorisohe Bedeutung hatte und einen 
Wendepunkt in der Stl'eikbewegung bezeiohnet. In Morosows 1833 
gegriindeter, an der Eisenbahn Moskau-Nowgorod gelegener Fabrik, 
die damals 00.. 8000 Arbeiter beschii.ftigte, war Bohon 1865 ein erster 
und 1871 der zweite Streik ausgebroohen, an dem sioh aber nur 400 
Arbeiter beteiligt hatten und der ohne Erfolg verlaufen war. In der 
Zeit von 1882-84 war den sohleoht entlohnten Arbeitern der Lohn 
wiederholt nooh herabgesetzt worden, zuletzt um %. Am meisten w~n 
die Arbeiter iiber die besonders hohen Strafgelder erbittert: ffir Rauohen 
im Fabrikhof wurden 3-5 Rubel Strafe crhoben, ffir einen versii.umten 
Tag der Lohn ffir 3 Tage + 50 Kopeken (= 1,08 M.). Naoh den Fabrik
reohnungen, die naohher dem Gerioht vorgelegt wurden, betrugen die 
Strafabziige 5-40 Kopeken yom Rubel, durohsohnittlioh 25 % 2) ! Der 
Streik verlief gewalttii.tig: den Fiihrern Peter Mosejenko und Wassili 
W olkow gelang es nioht, die erbitterte Menge davon abzuhalten, die 

1) Nach v. Schultze-Gaevernitz konnte man in diesan Gouvernements 
im Sommer auch bei dringenden Arbeiten nur 70-80% der sonstigen Zahl der 
Arbeiter beschaftigen (S. 131). Seit dem Erscheinen seines Buches (1899) ist aber 
die Zahl dieser Arbeiter-Bauern wesentlich zurUckgegangen. 

2) Aus "Zum Jahrzehnt des Morosower Streiks" (Genf 1897, russisch), wo 
man auf Grund eines Tagebuchberichtes genaue Einzelheiten findet. 

Jhblnowltz, Arbeiterbewegung. 4 
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Wohnungen des Direktors und des Meisters, der sie besonders mit Straf
abziigen geschii.digt hatte, zu stiirmen und einige Fabrildaden sowie 
einen Teil des Detailmagazins zu zersMren; doch ist spater gerichtlich 
festgesteUt worden, daB es hauptsii.chlich hinzugelaufene Vagabunden 
waren, die sich aktiv an den Verherungen beteiligten. Abends erschienen 
Militar und Kosaken mit dem Gouverneur an der Spitze, dem die Arbeiter 
ihre Not vortrugen. Dieser bewog den Besitzer Morosow, am andern 
Tage Anschlage anbringen zu lassen, wonach er den -Arbeitern die Straf
gelder erlassen, den Lohn jedoch nicht erhohen woUte - aber die Ar
beiter rissen die Anscblage herunter. Ala die Farber die Arbeit wieder 
aufnehmen woUten, wurden sie von den iibrigen daran gehindert. Die 
Arbeiter schickten abermals Delegierte zum Gouverneur und legten ihm 
ihre Forderungen vor: 

1) der Fabrikbesitzer soUe die Arbeiter nur zum vereinbarten 
Termin entlassen diirfen; 

2) die Lohne soUten wieder wie vor Ostern 1884 festgesetzt werden; 
3) die Strafgelder soUten 5% des Lohnes nicht iibersteigen diirfen. 
Als Wolkow dem Gouverneur diese Forderungen ubergab, wurde er 

mit 52 anderen Arbeitern verhaftet. Das regte die Arbeiter noch mehr auf: 
zweimal versuchten sie; die Gefangenen zu befreien, wurden aber nach 
verzweifeltem Kampfe von den Kosaken zurUckgeschlagen, worauf 
wiederum uber 600 Personen verhaftet und ausgewiesen, 33 ins Gefang
nis gesetzt wurden. Bald darauf nahmen sie die Arbeit wieder auf: die 
Lohnherabsetzung wurde nicht beseitigt, dagegen wurden die seit 
Ostern abgezogenen Strafgelder zurUckgezahlt und der den Arbeitern 
besonders verhaBte Meister Schorin entlassen1). 

Viel richtiger als diese unmittelbaren Ergebnisse war fUr die Arbeiter 
die offentliche Verhandlung uber diesen Streik. Die Angeklagten wurden 
in zwei Kategorien geteilt, je nachdem sie wegen einfachen Streiks 
oder wegen Gewalttatigkeiten gegen die Fabrikverwaltung und Vber
falls auf die MiIitarwache (zwecks Befreiung der Verhafteten) vor Gericht 
standen. Diese letztere Kategorie wurde von Geschworenen gerichtet. 
die, nachdcm die Arbeiter und ihre Verteidiger das ganze Elend enthiiUt 
hatten, samtliche Angeklagten freisprachen, obgleich ihnen nach Ar
tikel 308, 1621, 1637 und 286 des Strafgesetzbuches Zwangsarbeit 
von 15 bis zu 20 Jahren drohte. (Hingegen wurden die wegen einfachen 
Streiks Verhafteten ohne Zuziehung von Geschworenen zu Gefangnis
strafen biE! zu 3 Monaten verurteilt!) Do. lieB die Regierung, der dieser 
Freispruch nicht sympathisch war, die mitfreigesprochenen FUhrer 
Moj sejenko und W olkow im Gerichtssaal verhaften und verbannte 
sie nach dem Gouvernement Archangelsk. Aber sie batten nicht ver
gebens gekampft: die Presse berichtete iiber die Gerichtsverhandlung 
und druckte die Forderungen der Arbeiter ab, wie W olkow sie dem 
Gouverneur vorgelegt hatte, und me sie spater der Schutzgesetzgebung 
von 1886 zugrunde gelegt wurden (siehe unten). Die liberalen Blatter 

1) Prokopowitsch, a. a. O. S.65f., "Zum Jahrzehnt •.. ", S. 17f. 
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verlangten, daB die Regierung die FabrikverhiHtnisse regele, und auch 
die konservativen Organe verlangten ein Eingreifen der Regierung, 
aber natiirlich durch repressive MaBnahmen. So schrieben die (reaktio
naren) "Moskauer Nachrichten": "Bei uns gibt es, Gott sei Dank, keine 
Arbeiterfrage. Wird aber die Schwache und Gleichgiiltigkeit der Regie
rung fortdauern, so haben auch wir die Arbeiterfrage und sogar in 
scharferer Form als in Westeuropa. Man muB doch einsehen, daB durch 
die Schwache der Regierung die Bevolkerung zerriittet wird. Willkur 
wird bei uns zum Gesetz und zur Sitte werden." 

Der Eindruck dieses Streiks auf die Gesellschaft wurde noch erhoht 
durch weitere Streiks, die im selben Jahre ausbrachen: In 5 Fabriken 
in Iwanow-Wosnesensk (ZentralruBland) und in der Keramikfabrik von 
Kusnetzow (ebenda), der gewalttatig verlief und 14 Teilnehmern Ge
fangnisstrafen von 2-S Monaten eintrug. 

So waren die Streiks der SOer Jahre einmal eine Vorschule fur eine 
dauernde Organisation und riefen zweitens die wichtigsten Schutzgesetze 
hervor. Zum Vergleich stellen wir nebeneinander: SpalteI: diejenigen 
von den Forderungen der Morosower Arbeiter, die sich nicht lediglich 
auf ihre Fabrik bezogen, sondern allgemeinen Inhalts waren; II. die 
en tsprechenden Bestimmungen des Schutzgesetzes von IS861); 

III. Kritik derselben. 

Forderungen der I 
Morosower Arbeiter 

4. Die Strafgelder 
sollen nicht mehr ala 
5 Kopeken vom Rubel 
ausmachen, ein Arbeiter 
darf nicht mehr ala zwei
mal im Monat bestraft 
werden. 

5. FiirdasAusblei
ben dan nicht mehr ala 
1 Rubel per Tag abge
zogen werden, aile ver
siiumten Tage sollen ins 
Abrechnungsheft einge
tragen werden. 

Gesetz von 1886 

§ 15. Die Strafgelder 
diirfen nicht mehr ala Ya des 
fiilligen Lohnes ausma
chen, beim Familienhaupt 
hOchstens Y4. 

(Einschriinkung: Be· 
trug das Strafgeld mehr ala 
Ya, so durfte der Unter
nehmer den Vertrag losen 
[8. u.]). 

§ 30-39: .•. Geldstra
fen fiir ... mutwillige Ver
siiumnisse diirfen den drei
fachen Tageslohn, beiStiick
lohn 1 Rubel pro Tag nicht 
iibersteigen. tJber aile 
Vergehen der Arbeiter solI 
eine Liste gefiihrt werden, 
die vom Fabrikinspektor 
zu bestiitigen ist. J edoch 
dan die Summe aller Stra
fen Ya des Lohnes nicht 
iibersteigen. 

Kritik 

Wiihrend die Arbeiter 
5% ala HochstmaB wollten, 
bestimmte das Gesetz also 
33,3% (ev. 25%); das ist 
gegen denfriiheren Zustand, 
wo gar keine Beschriinkung 
bestand, zweifeilos ein Fort
schritt, aber doch immer 
noch viel zu hoch (in 
Deutschland ist es nur 1/2, 
hOchstens 1 Tagelohn). 

(Gilt noch.) 
Dieselbe Beschriinkung 

wie oben: tJberstieg die 
Strafgeldsumme Ya des 
Lohnes, so durfte der Un
ternehmer den Vertrag so
fort losen. 

1) Sammlung der Gesetze des russischen Reiches von 1887, Bd. IX, Teil II, 
Statuten fiir Industrie. 

4* 
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FoDderungen der I 
MoroBOwer Arbeiter 

6. Die Vertragsbe· 
stimmungen sollen ge· 
setzlich prazisiert wer· 
den. 

Gesetz von 1886 

§ 19. Der Vertrag wird 
geloat: 

1. durch 'Obereinkom· 
men; 

2. durch Ablauf des Ter· 
mins. 

Er darf auBeDdem geloat 
weDden: 

A. Durch den Unter. 
nehmer: 

1. bei unbegriindetem 
Ausbleiben des Ar· 
beiters von mehr als 
3 Tagen hinterein· 
ander oder von mehr 
ala 6 Tagen im Mo· 
nat; 

2. bei begriindetem 
Ausbleiben von mehr 
als 2 Wochen; 

3. wenn der Arbeiter 
gerichtlich verfolgt 
wird wegen einer 
Straftat, worauf Ge· 
fimgnis steht; oder 
wenn die PoIizei ihm 
Verlii.ngerung des 
Passes verweigert; 

4. bei "Frechheit" oder 
schlecht.er Fiihrung 
desArbeiters, diedem 
Fabrikeigentum oder 
der personlichen Si. 
cherung einer Ver. 
waltungsperson ge. 
fahrlich wird; 

5. wenn dar Arbeiter 
an einer anstecken· 
den Krankheit er· 
krankt; 

Kritik 

D. h. also beiKrankheit, 
beirn Tode naher Ver. 
wandter. 

Duroh letztere Bestim
mung nahm man den polio 
tisch Verdli.chtigen die 
Arbeitsmaglichkeit. 

6. (§ 109) wenn bei Entlassung ohne Schuld 
Feuersbrunst usw.der des Arbeiters. (Das Gesetz 
Betrieb fiir langere von 1893 hat statt "fiir 
Zeit eingestellt wer· lii.ngere Zeit": "fiir mehr 
den muB1). als 7 Tage".) 

1) Meschewetski, Die Fabrikgesetzgebung in RuBland. Tiibingen 1911. 
- Tugan.Baranowsky, Handwarterb. d. Staatsw. 1,712/13. - G. J. Rosen· 
berg, Arbeiterschutzgesetzgebung in RuBland. Leipzig 1895. -J. Schrater, Zur 
russ. Fabrikschutzgesetzgebung.... Tiibingen 1904. - Prokopowitsch, 
a. a. O. - Kobeljatzky, Vollstandige Sammiung der Bestimmungen liber die 
VeDdingung der Arbeiter in den Fabriken. Petersburg 1897. - Litwinow-Fa
linsky, Arbeiterschutzgesetzg. in RuJll. Petersburg 1904. - Lunz, Fabrik
gesetzg. in RuBI. "Bildung" 1906, III-IV. - Totomianz, Die okonom. Lage 
der Arbeiter in ~uBI. "Bildung" 1906, IV. 
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Fovderungen der I 
Morosower Arbeiter Gesetz von 1886 

B. Durch den Arbeiter: 
1. bei MiBhandlungen, 

schweren Beleidigun. 
gen und schlechter 
Behandlung iiber· 
haupt durch den Ar· 
beitgeber oder seine 
Vertreter; 

2. wenn die Vertrags. 
bedingungen iiber 
Kost und Wohnung 
nicht eingehalten 
werden; 

3. wenn die verlangte 
Arbeit die Gesund· 
heit des Arbeiters 
schadigt; 

4. bei Tod des Arbeiters, 
seiner Frau oder an· 
derer AngehOriger, 
welche die Familie er
nahrt haben; 

5. wenn ein Familien
mitglied, welches die 
Familie ernahrt hat, 
zum Militar einge
zogen wivd. 

Strafe 
fur Kontraktbruch. 

A. Fiir den Unterneh
mer, der zivilrechtlich 
verfolgt wivd, Geldstrafe 
von 100-300 Rubel, wenn 
er jedoch (durch Kontrakt
bruch oder Trucksystem 
usw.) einen Streik provo· 
zierte, der nur mit Waffen. 
gewalt beigelegt wevden 
konnte, bis zu 3 Monaten 
Arrest, auBerdem Verlust 
des Rechtes, Fabriken zu 
leiten (seit 1893 nur fiir 2 
Jahre). 

B. FUr den Arbeiter, 
der strafrechtlich ver
folgt wivd, Arrest bis zu 
1 Monat (nach § 51, 4 des 
Strafkodex). 

(Verjahrungsfrist 
[seit 1893]: 

A. FUr den Unterneh
mer: die gewohnliche Frist 
von 10 Jahren. 

B. Fiir den Arbeiter: 
1 Monat.) 

Kritik 

Also der Unternehmer 
wurde ziviIrechtlich, der Ax
beiter aber strafrechtlich 
verfolgt; der Unternehmer 
normalerweise mit einer fiir 
ihn bedeutungslosen Geld
strafe, der Arbeiter mit Ge
fiingnis bestraft. Hieraus 
ergibt sich deutlich als Motiv 
des Gesetzes der Wunsch, 
"die Ruhe zu erhalten". 
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Forderungen der 
Morosower Arbeiter 

7. Die Kiindigung 
soIl 15 Tage vorher ge
schehen; auch der Ar
beiter soIl 15 Tage vor
her kiindigen konnen. 

11. Einfiihrung einer 
gesetzlichen Kon
trolle iiber die Rege
lung des Lohnes (bei 
Stiicklohn). 

14. Der Lohn darf 
nicht spater als am 15. 
oder am ersten darauf 
folgenden Samstag aus
gezahlt werden. 

16. Regelung der 
Preise in den Fabrik
laden. 

Gesetz von 1886 

§ 19. Wenn der Vertrag 
auf unbestimmte Zeit ge
schlossen ist, so kann er von 
beiden Seiten 15 Tage vor
her gekiindigt werden. 

§ 37 des Statutes fiir die 
Industrie von 1887 be
stimmte Erweiterung der 
bereits bestehenden Fabrik
inspektion. 

§ 12-14 des Gesetzes 
von 1886: 

Die Lohnzahlung 
mull, wenn der Vertrag auf 
langer als 1 Monat ge
schlossen ist, mindestens 
einmal imMonat geschehen, 
bei Vertragen auf unbe
stimmte Zeit mindestens 
zweimal monatlicb. 

§ 37. Die Preise sind 
durch die Fabrikinspektion 
festzusetzen und durch An
schlag bekaunt zu machen. 

Kritik 

Aber gleichzeitig wurden 
ihre Funktionen einge
schrankt, weil die Berichte 
der Regierung zu liberal 
waren und die Gesellschaft 
beunruhigten. Bis 1886 
wurde die Ins~.ktion von 
Professoren undArzten aus
geiibt, die ihre Berichte 
frei pUblizierten; seitdem 
aber von Beamten, deren 
Berichte der Zensur der Re
gierung untcrs1lehen. 

Ein groller Fortschritt 
fiir die Arbeiter, denn vor
her waren die Preise in den 
Fabrikladen oft doppelt so 
hoch wie die Marktpreise. 

AuBer diesen Forderungen der Morosower Arbeiter wurden auch 
die Forderungen anderer Arbeiter erfiillt, derentwegen Streiks ausge
brochen waren. Wichtig war die Bestimmung iiber das Trucksystem. 
Dieses war schon 1845 verboten worden, aber erfolglos - jetzt wurde 
der Wortlaut des alten Gesetzes wiederholt: "Arbeitgeber, welche ... 
die Arbeiter zwingen, Waren, Brot und andere Produkte in Zahlung 
zu nehmen, werden mit Geldstrafe von 100-300 Rubel und eventuell 
zum Schadenersatz an die Arbeiter verurteilt", und auBerdem wurde 
1886 noch verboten, den Lohn in Bons zu zahlen und Schulden der 
Arbeiter an Privatpersonen oder an die Fabrikladen vom Lohn ab
zuziehen (§§ 15 und 16). § 33 verbot noch ausdriicklich, die Landar bei
ter zu zwingen, den Lohn in Waren oder Getreide anzunehmen. 
Danach durfte der Unternehmer die Landarbeiter zur Annahme von 
Waren nicht zwingen; waren sie aber einverstanden, so durfte er, und 
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da.s wa.r der groBe Fehler des Gesetzes, denn die des Lesens und Schrei
bens unkundigen Landarbeiter lieBen sich die Auszahlung in Waren 
aus Unkenntnis des Gesetzes fast immer gefallen. Die Sache selbst 
hii.tte verboten werden mussen. 

Am wichtigsten war die Einfiihrung von Arbeitsbuchem, welche 
enthalten sollten: 

1. die Personalien des Arbeiters; 
2. den Termin der Verdingung; 
3. die Hohe des Lohnes, Termin der Auszahlung; 
4. die Hohe der Wohnungsmiete, 
5. sonstige Verdingungsbedingungen; 
6. Eintragungen des verdienten Lohnes und der Geldstrafen mit 

Begriindung; 
7. die Hausordnung. 
Femer muBte der Fabrikant die Strafgeldel' an einen unter seiner 

Verwaltung stehenden Fonds fUr Wohlfahrtseinrichtungen (SpitliJer nsw.) 
abfiihren; auch durfte er kein Entgelt fUr ii.rztliche Hille verlangen. 
Der schwachste Teil des Gesetzes ist, selbst nach Meinung seines Apolo
geten Rosenberg (Arbeiterschutzgesetzgebung in RuBland, 1895), der 
die Schulen betreffende. Es befiehlt die Griindung von Schulen nicht, 
es empfiehlt sie nur - obwohl die Fabrikarbeiter den Schulbesuch 
ihrer Kinder sehr wilnschten und bei Strew gelegentlich besonders 
forderten, und obwohl der Mangel an Schulen 80 groB war, daB z. B. 
im Go~vemement Moskau jedes Jahr 2000 Arbeiterkindem die Auf
nahme verweigert werden muBte l ), so daB nach Angaben der Fabrik
inspektoren fUr 1886 von 15000 untersuchten Arbeiterkindem 65,6% 
vollstandige Analphabeten waren; 32% konnten kaum lesen, und nur 
2,4% waren des Lesens und des Schreibens kundigll). 

Der Hauptmangel des Gesetzes war, daB es sich nur auf Fa.brik
betriebe mit mehr ala 15 Arbeitem bezog. Damit waren alle Handwerker 
und Heimarbeiter ausgeschlossen, so daB es sich eigentlich nicht um 
eine Arbeiterschutzgesetzgebung, sondem nur um eine Fabrik
schutzgesetzgebung bandelte und handelt. 

Das Gesetz war eine groBe Errungenschaft fur die Arbeiterschaft 
und hatte der Anfang einer durchgreifenden Schutzgesetzgebung 
werden konnen; leider aber wurde es in der Folgezeit nicht verbessert, 
sondem in vielen Punkten verschlechtert: auBer den bereits erwa.hnten 
[bei Feuersbrunst usw. brauchte der Fabrikant die Arbeit nur 7 Tage 
unterbrechen mUssen, um die Arbeiter entlassen zu konnen - die ge
wohnliche Verjahrungsfrist von 10 Jahren wurde fUr Klagen der 
Arbeiter gegen den Fabrikanten auf I Monat herabgesetzt - dem 
einen Streik provozierenden Fabrikanten wurde das Recht, eine Fabrik 
zu leiten, nur fUr 2 Jahre· aberkannt] wurde das Hochstma.J3 des 
Strafgeldes bei Stucklohn vom Dreifachen des Tagelohns auf das Sechs
fache heraufgesetzt. Das liegt damn, daB das Gesetz von vom-

1) Dement jew, Die russ. Fabrikgesetzgeb. Brauns Archiv, III, S.3OO. 
2) Rosenberg, S.88. 
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herein nicht aus wirklichem Interesse fur die Wohlfahrt des 
Arbeiters gegeben worden war, sondem, abgesehen von den 
Wunschen der Petersburger und der westlichen Fabrikanten, welche 
eine Regelung des Arbeitsvertrages wollten, um der Konkurrenz Zentral
ruBlands, wo die Arbeitskrafte zahlreicher und billiger waren, besser 
begegnen zu konnen, war es die Furcht vor den Streiks, das Bestreben, 
die Ruhe zu erhalten, was das Gesetz diktierte. Es wurde er]assen, 
"weil die Regierung nach Mitteln zur Vorbeugung der Streiks und der 
Unruhen suchte" (Bericht des Staatsrates fUr 1886, S. 4281). Man ver
gleiche einen geheimen Brief des Ministers des Innem Grafen Toistoj vom 
4. Februar 18852), worin es heiBt: " ... die U~moglichkeit, diese (die 
Unruhen) anders als durch Waffengewalt zu unterdrucken, Hefert einen 
genugenden Beweis fUr die unumgangliche Notwendigkeit, Bestim
mungen auszuarbeiten, welche in gewissem Grade die WillkUr der 
Fabrikbesitzer zugeln wftrden, zugleich aber zur Vermeidung der Wieder
holung von dergleichen beklagenswerten Vorkommnissen, wie die 
letzthin in den Gouvemements Moskau und Wladimir (d.h. bei Morosow) 
stattgehabten, dienen konnten." 

Auch die Tatsache, daB in der Kommission, die das Gesetz aus
arbeitete, der Minister des Innem v. Plehwe, der vorher Direktor des 
Polizeidepartements gewesen war, den Vorsitz fuhrte, zeigt den poli
zeilichen Charakter des Gesetzes. 

Und da es nicht aus sozialer Fursorge entsprungen war, so war man 
auch, als es sich gegen die Streiks als wirkungslos erwies, also seinen 
polizeilichen Zweck nicht erfullte, sogleich bereit, es durch obige Ver
schlechterungen einzuschranken und durch verscharfte Bestimmungen 
gegen Streiks ihm neue repressive MaBnahmen gegenuberzustellen. 
1891 wurde der Paragraph gegen Zusammenrottungen mit gewalt
tatigem Ausgang folgendermaBen verscharft: "Wer der Teilnahme 
an einer Massenansammlung, die mit gemeinsamer Gewalt einen Zwang 
an einer Person, eine Beraubung oder Beschadigung fremden Eigentums 
oder ein gewaltsames Eindring' n in eine fremde Wohnung verubt hat, 
schuldig erscheint, oder wer zu diesen Verbrechen infolge Religions-, 
Rassen- oder Klassenfeindschaft oder aus okonomischen Grunden 
aufreizt, unterliegt dem Verlust aller personlichen und Landesrechte 
und der Exportation nach Sibirien oder der zwangsweisen Einreihung 
in die Arrestkompagnie nach dem 3. bis 5. Grade (Artikel 31 derStraf
bestimmungen). Wenn diese Massenansammlung aber mit vereinten 
Kraften eine gewaltsame Abwehr gegen die zu ihrer Zerstreuung her
beigerufene bewaffnete Macht untemimmt, so unterliegen die Teil
nehmer ... der Exportation in die sibirische Zwangsarbeit fUr die Dauer 
von 4--8 Jahren3)." 

1) Zitiert bei Lunz, a. a. O. S. 35. 
2) Vollstandig abgedruckt bei Tugan.Baranowsky, S.471, und Hand· 

worterb. d. Staatsw. I, 707. 
3) Peter Stru ve, Der Arbeiter im russischen Gesetz (Geheime Dokumente 

des Finanzministeriums). Stuttgart 1902, S.29/30. 
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"Die Veranstalter und Radelsfiihrer unterliegen im ersten Falle ... 
der Exportation na.ch Sibirien oder der Zwangseinreihung in die Arrest
kompa.gnie na.ch 1. und 2. Grade; im zweiten Falle konnen die Stra.fen 
der Radelsfiihrer, wenn sie den Widerstand gegen die bewa.f£nete Macht 
provoziert oder zu seiner Fortsetzung aufgereizt haben, je na.ch Er
messen des Gerichtes um 1-3 Grade erhoht werden!)." 

Danach kennt also das russische Recht Massenhandlungen, 
d. h., wenn eine Ma.esenansammlung mit Gewalttatigkeiten endete~ so 
wurde jeder Teilnehmer an der Ansammlung gleich hart bestraft, 
gleichviel ob er an den Ausschreitungen selbst teilgenommen hatte 
oder nicht - die subjektive Schuld wurde also nicht berftcksichtigt. 
Aber auch eine Versammlung, die vollkommen ruhig verlief, muBte 
geheim gehalten werden, da die administrativ-polizeilichen Organe sie 
als politische Gefahr ansahen und die Teilnehmer ohne Gerichts
verfa.hren nach Sibirien verbannten. 

Gleichzeitig wurden auch die Strafen ffir Streiks verschii.rlt. Straf
bar war schon die Verabredung, § 1358: "Fiir eine Verabredung unter 
den Arbeitem ... zum Zweck der Arbeitseinstellung vor dem gesetz
lichen Termin, mit der Absicht, den Arbeitgeber zur Lohnerhohung zu 
zwingen, unterliegen die Schuldigen folgenden Stra.£en: die Anstifter 
(Radelsfiihrer) erhalten Arrest von 3 Wochen bis zu 3 Monaten, die 
iibrigen Arrest v.on 7 Tagen bis zu 3 Wochen." Strenger bestraft wurde 
die Ausfiihrung (na.ch § 1358, 1): die Anstifter und Aufhetzer mit Ge
fangnis von 4-8 Monaten, die iibrigen Teilnehmer mit Gefii.ngnis 
von 2-4 Monaten. 

Vergleichen wir den Artikel 51,4, so sehen wir, daB der Kontrakt
bruch eines einzelnen viel milder bestraft wird (mithOchstens 1 Monat) 
als gemeinsame Handlung, woraus hervorgeht, daB man zur "Wahrung 
der Ruhe" die Massenhandlung anders beurteilte als die gleiche Einzeltat. 

Gegen Streiks mit gewalttatigem Ausgang richtet sich § 1358,2: 
Gefangnisstrafe von 4-8 Monaten, ffir Anfiihrer 8-16 Monate. 
Dieselben Strafen bestimmt § 1358,3 ffir diejenigen, die andere Arbeiter 
durch Drohung oder Zwang zum Verlassen der Arbeit bewegen oder an 
der Wiederaufnahme hindern - "falls nicht zugleich ein schwereres 
Delikt gegeben ist". 

Konnte man nun nachweisen, daB dem gewalttatigen Streik eine 
Zusammenrottung vorangegangen war, so belegte man die Teilnehmer 
mit den oben erwiihnten, noch bedeutend hiirteren Strafen ffir gewalt
tatig verlaufende Zusammenrottungen. Auf diese Weise ma.chte man 
Unterschiede zwischen spontan ausbrechenden Streiks und solchen, 
denen Massenversammlungen vorangingen, um auch so die "Ruhe zu 
wahren". Konnte man auch bei ruhigem Streik das Bestehen einer 
Organisation nachweisen, so bestra.£te man die Teilnehmer auf Grund 
des (spater zu besprechenden) Gesetzes gegen Geheimbiinde (§ 126); 

1) Mikel 269, Aba. 1 der Sammlung der Strafbestimmungen. Ausgabe 
von 1895. 
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wurde der Betre£fende wegen Mangels an Beweisen freigesprochen oder 
konnte man ihm keinen ProzeB machen, so wurde er trotzdem meistens 
(auf administrativem Wege) nach Sibirien verbannt. Und "wenn sich 
die ausstandigen Arbeiter noch so gesetzlich und ruhig betragen, so laufen 
sie doch je nach dem Ermessen der administrativen Organe Gefahr, 
rucksichtslosen MaBregelungen ausgesetzt zu seinl)". "Es ist also ver
haltnismaBig gleichgultig," schreibt Biermer2), "ob RuBIand wirklich 
kein Koalitionsrecht kannte und noch nach den 1887 neu eingescharften 
Koalitionsverboten verfuhr, denn weniger auf den geschriebenen Recht
zustand kommt es in einem Staate wie RuBIand an, sondern auf seine 
Polizeipraxis. " 

Vergleichen wir dieses noch geltende Streikgesetz mit den Streik
gesetzen der anderen europaischen Lander, so sehen wir, daB bloBe 
Verabredung und einfacher Streik nirgends strafrechtlich verfolgt wird. 
- Die (abgelehnte) deutsche "Zuchthausvorlage" von 1899, die nur 
Gewalttatigkeiten und Zwang bestrafen wollte, sah wenigstens gleiche 
Strafen fur Arbeiter und Unternehmer vor (§§ 1,2,4,6 und 8). Davon 
finden wir im russischen Streikgesetz nichts. Artikel 1359 
sagt: "Wenn Fabrikunternehmer vor Ablauf des verabredeten Termins 
den Lohn herabsetzen ... , unterliegen sie einer Geldstrafe von 100--300 
Rubel und eventuellem Schadenersatz an die Arbeiter." Wieder zur 
"Wahrung der Ruhe" fugt Art. 1359, 1 hinzu: " .... Werden durch solche 
Vergehen des Unternehmers Unruhen hervorgerufen, die nur mit auBer
ordentlichen MaBnahmen beigelegt werden konnen, so werden sie mit 
Arrest bis zu 3 Monaten und eventuelIer Aberkennung des Rechtes, 
eine Fabrik zu leiten, ffir die Dauer von 2 Jahren bestraft." 

Wir sehen also, wie schwer die Arbeiter fur einen Streik bestraft 
wurden - und doeh war er ffir sie das einzige Mittel, ihre okonomische 
Lage zu verbessern, denn Versammlungs- und Koalitionsfreiheit hatten 
sie nicht undkonnten somit nicht durch gewerkschaftliche Organisationen 
feste Tarife usw. erringen. Daher vermochten aIle gesetzlichen MaB
nahmen die Streikbewegung nicht zu vermindern. 1m Gegenteil, diese 
nahm standig zu, und wahrend die Streiks der 80er Jahre spontan aus
gebrochen waren, sind die der 90er Jahre bereits der Ausdruck einer 
organisierten Arbeiterbewegung. 

1) Biermer, Arbeitseinstellungen in Rum., Handworterb. der Staatsw. I, 
S. 1032. 

2) a. a. O. S. 10:31. 
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Fiinftes Ka pi tel. 

1885-1898. 

Die Zerlegnng des "Mir" nnd ihre Ursachen. - An
wachsen der Proletarier. - Die legalen Arbeiter
organisationen. - Ihre rechtliche Lage. - Ihre knltn
relle Bedentung. - Die ersten sozialdemokratischen 
Organisationen. - Grnppe "Befreiung der Arbeit". -
Programme - Das marxistische Element in diesem 
Programme - Die okonomischen Ziele der Grnppe. -
Bedeutung der Grnppe fUr die Entwicklnng der russi
schenArbeiterbewegnng. - Die Arbeiterorganisationen 
Petersbnrgs. - Das LassallescheElementimProgramm 
der Petersbnrger Grnppe. - Die Verbreitnng der sozia
listischen Organisationen. - Grftndnng der sozial
demokratischen Arbeiterpartei Ru1.Uands. Die 
Streiks der 90er Jahre. - Charakteristik. - Ergeb
nisse. - Die weitere Entwicklnng der Arbeiterschutz-

gesetze. 
Die SOer und 90er Jahre sind die Periode des raschesten Anwachsells 

des Kapitalismus und gleichzeitig der Zerlegung der russischen Dorf
gemeinde. 

Die okonomische Lage der Bauern war, wie schon erwahnt, eine 
miBliche. Man kann sie eigentlich kaum als Bauern bezeichnen; da 
ihre Abgaben das Zwei-, Drei- und Mehrfache des Bodenertrages aus
machten 1), so muBten sie den groBeren Teil anderweitig, d. h. durch 
Fabrikarbeit aufbringen: nach Lehmann und Parvus2) % der 
Abgaben. Die Parzellen waren schon zur Zeit der Bauernbefreiung zu 
klein und wurden natiirlich durch die Bevolkerungszunahme und 
durch die Landverkaufe, zu denen die Bauern gezwungen wurden 
(s. unten), standig kleiner: nach den Untersuchungen der Kommission, 
die unter Vorsitz des Finanzministers Kokowzew 1900 die Lage 
der Bauern studierte, betrug der durchschnittliche Landanteil in 
Dessjatinen pro mannlicher Bauernseele: 

1) I~ Gouvernement Nowgorod 180-256% des Bodenertrages (s. Prof. 
Janson, Uber biiuerliche Landanteile und Zahlungen, Petersb. 1881). Die Auf. 
hebung der Leibeigenschaft hatte ihre materielle Lage nur verschlechtert: zur 
Entschiidigung dafiir muBten sie niimlich dem Gutsbesitzer oder dem Staate die 
Parzelle, die man ihnen iiberlieB, allmiihlich abbezahlen. Zu dieser AblOsungs. 
zahlung kamen die Steuern. 

2) "Das hungernde RuBland", Stuttgart 1900. 
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1860 1880 1900 

l>stliches Rullland. . • • 9,5 6,5 4,8 
Siid6stliches Rullland • 8,4 5,2 3,5 
Nordliches Rullland. · . 7,6 6,1 4,7 
Neu-Rullland. ..... 6,2 4,0 2,5 
Nordwestliches Rullland. . 5,0 3,3 2,2 
ZentralruBland • • • · . 4,1 3,0 2,2 
KleinruBland. • • • · . . 3,3 2,5 1,7 

Da nun allein zur Deckung des Lebensunterhaltes (nicht der Ab
gaben) durchschnittlich 5DesRjatinennotig sind, so sehen wir, daB schon 
zur Zeit der Befreiung die parzellen nicht uberall hinreichten, den 
Lebensbedarf zu decken, 1880 schon meist nicht, und 1900 schon 
nirgends mehr. Schonzur Zeit der Befreiung konnte der Lebensbedarf 
nur in 22 Gouvemements aus der Ernte gewonnen werden, in den ubrigen 
40 Gouvemements nicht; und die Bauem zerfielen schon damals in 
3 Klassen 1) : 

I. Bauem,die ihren Lebensbedarf aus ihrem Landanteil nicht 
decken konnen; sie sind von der gesamten Bauemschaft 70,7 % 

II. Bauem, die zwar ihren Lebensunterhalt, nicht aber ihren 
Bedarf an Viehfutter decken konnen. . • . • .. 20,4 % 

III. Bauem, die mehr als ihren Bedarf gewinnen Mnnen.. 8,9 % 
--I"""'OO""""""';'X'"7o 

Waren die Parzellen schon an sich zu klein, so vergroBerte die ruck
stii.ndige Art ihrer Bestellung die Not der Bauem noch mehr: die herr
schende Dreifelderwirtschaft verminderte den Ertrag der Aussaat und 
machte die Bauem von den Ernteschwankungen abhangig; dazu bm 
da.s Fehlen jeder rationellen Bewirtschaftung: Fortschritte in den 
kunstlichen DiingungsmitteIn, Bewasserungssysteme und Ackerbau
maschinen sind so gut wie unbekannt, und jeder Verbreitung von Bildung 
und jedem wirtschaftlichen ZusammenschluB unter den Bauem wurden 
und werden von der Regierung die groBten Schwierigkeiten in den Weg 
gelegt. 

Um die Schulden, in die der Bauer auf solche Weise geraten muBte, 
abzuarbeiten, war er gezwungen, sich bei seinen Glaubigem (Grund
besitzem oder Dorfwucherem) zu verdingen, wobei ihm ein geringerer 
Lohn als der ubliche angerechnet wurde, oft nur Ya desselben II); ja 
manchmal wurde uberhaupt kein bestimmter Lohn ausgemacht, und die 
Glaubiger zahlten na.chtraglich je nach der Stundenzahl, die die Bauem 
bei der jeweiligen Witterung hatten arbeiten konnen. Na.ch Trirogow 
lautete ein solcher Vertrag meist folgendermaBen: "Ich, Endesunterzeich
neter, bin bereit, mich allen RegeIn und Gebrauchen zu unterwerfen, 

1 )"Der EinfluB der Emten und der Getreidepreise auf einige Seiten der russ. 
VoIkswirtschaft", unter Redaktion von Tschuproff und Posnikoff, Petersb. 
1897, Bd. I. 

2) Trirogow, Gemeinde und Steuem, "Sammlungen und Untersuchungen", 
Petersburg 1882, S.98. 
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die auf den Gutern des N. N. in Kraft sind. Wahrend der Arbeitsperiode 
werde ich den Beamten des N. N. unbedingten Gehorsam leisten und 
bei Tag und Nacht keine Arbeit verweigern, und zwar nicht nur solche 
Arbeit, die ich nach obigem iibernommen habe, sondern ebenso jede 
andere, die von mir verlangt werden sollte. AuBerdem habe ich kein 
Recht auf Sonn- und Feiertage." 

Natiirlich hatten die Bauern lieber noch in der Fabrik gearbeitet, 
als solche Vertrage anzunehmen. Aber daran wurden sie oft gehindert, 
teils durch ungunstige Konjunktur, teils durch die Willkiir der Gouver
neure, die sie bald direkt zur Annahme bestimmter Vertrage auf Land
arbeit zwangen, bald indirekt ihnen die zur Fabrikarbeit notigen Passe 
verweigerten. 

Warum verkauften die Bauern nun nicht einfach ibre Parzelle, die 
ihnen nur Lasten eintrug 1 - Sie durften es nicht: sie wurde nicht als ihr 
personliches Eigentum, sondern als das der Gemeinde betrachtet una in 
gewissen Zeitraumen immer von neuem unter dieMitglieder derGemeinde 
verteilt. Da aber die Gemeinde als Gesamtschuldnerin fur die Steuer
pflichten ihrer Mitglieder haftete, so wollte sie sogar den landlosen 
Bauern nicht erlauben, aus der Gemeinde auszutreten und so muBten sie 
weiter ihren Anteil an den Steuerschulden entrichten, obgleich sie in 
Wirklichkeit aufgehOrt hatten, Bauern zu sein.!) 

Durch den natiirlichen Zuwachs der Bevolkerung wurden die Par
zellen bei jeder Neuverteilung geringer, und bald entstand auf dem 
Land eine groBe Klasse Proletarier. 

Daran vermochte auch das Gesetz von 1893 nichts zu andern, das 
die eigentumlichen Gebrauche des Mir sanktionierte und befestigte, 
indem es das Eigentumsrecht am Grundbesitz dem einzelnen Bauer ab
und der Gemeinde zusprach und dei Neuverteilungsperiode auf min
destens 12 Jahre festsetzte. Vielmehr fand unaufhaltsam eine Prole
tarisierung der Bauern und Abwanderung in die Fabriken statt. Das 
zeigt sich im Anwachsen der Industriearbeiter: 

1886. 
1890 ....•..••.•.•..•• 
1893 ...........•.•..• 

837382 
959345 

lll80002) 

Verfolgen wir nun die Organisationen, die dieses Proletariat ver
einigten, so sehen wir, wie sie zuerst als Wohltatigkeitsinstitute und 
Hilfskassen entstehen, vor aHem unter den Juden 3), sodann unter den 
polnischen Bergarbeitern, bei denen die Zahl der in solchen Hilfsvereinen 
Organisierten 22 676 = 59% der Gesamtzahl der polnischen Bergarbeiter 
betragt4). Die Arbeiter gaben 1 Y2 bis 3Ya % des Lohnes, wozu die Bei-

1) Erst 1903 erhielten die Bauern das von liberalen und Arbeiterparteien 
langst geforderteRecht, aus dem Bauernstande aus- und in den "Biirgerstand" ein
zutreten. 

2) Paschitnow, a. a. O. S. 73. - Iljin, Entwicklung des Kapitalismus in 
Ru.Bland. Petersburg 1899. 

3) Prokopowitsch, a. a. S. S.1-7. - S. Rabinowitsch, Die Orga
nisationen des jiidischen Proletariats in RuJlland. Karlsruhe 1903. 

') Dr. Totomjanz, a. a. O. S.283. 
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trage der Fabrikanten kommen, die diese nach den von del' Regierung 
genehmigten Statuten zahlen muBten. Die Arbeiter haben jedoch kein 
Verfiigungsrecht fiber die Kasse, deren Verwaltung vieImebr del' Fabrik
administration unterliegt. Aufgabe del' Kasse ist: Unterstfitzung 
del' Invaliden, Arbeitsunfahigen und Witwen, Beisteuerung zu den 
Beerdigungskosten und (bis zum Gesetz von 1892) auch arztIiche 
Hilfe. 

Wahrend die ersten jfidischen Handwerkerorganisationen schon 
im XVI. Jahrhundert im Konigreich Polen entstanden waren (da die 
jiidischen Handwerker von den polnischen Zfinften ausgeschlossen 
waren, hatten sie eigene Organisationen gebildet), - entstanden die 
ersten russischen Arbeiterkassen erst von 1838 abo Die Statuten del' 
1838 gegriindeten "Hilfskasse del' Petersburger Buchdrucker" 
wurden 1854 bestatigt. Die Beitrage betrugen 15 Kopeken (0,32 M) 
wochentIich, dafUr zahlte die Kasse a) an Kranke wahrend del' ersten 
20 Wochen je 4,15 Rubel (8,96 M), wahrend del' folgenden 20 Wochen 
2,15 Rubel (4,64 M); b) an Invaliden 2 Rubel (4,32 M) wochentlicb; 
c) als Begrabnisbeitrag 50 Rubel (108 M). AuBerdem unterstfitzte 
sie die zugewanderten Buchdrucker, die noch keine Arbeit hatten!), 
Ahnliche Buchdruckerkassen existierten in den 80er Jahren in Moskau, 
Charkow, Odessa, Kasan, Saratow und Samara. 

Auch in anderen Gewerben begegnen wir Hilfskassen seit den 
60er Jahren: nach Prokopowitsch wurde die Spar- und Darlehns
kasse der Gartner 1864, die del' Schneider 1867 gegriindet usw. 

Am meisten entwickelteu sie sich bei den Bergarbeitern, den Eisen
babnern und den Handelsa.ngestellten. Die ersten Bergwerkskassen 
entstanden am Ural, auf Grund des Gesetzentwurfes von 1861, das diE' 
Griindung von Unterstiitzungsgenossenschaften in Staatsbetrieben all· 
ordnete2). Das Kuratorium solcher Genossenschaft bestand aus einem 
von der Direktion bestimmten Obmann und 4 von den Arbeitern ge
wablten Mitgliedern und hatte die Aufgabe: 1) Streitigkeiten zwischen 
Fabrikleitung und Arbeitern iiber Hohe des Lohnes, Strafabzfige usw. 
zu schIichten, und 2) die Hilfskasse zu verwalten. 

Die Einnahmen setzten sich zusammen aus a) 2-3% vom Lohn 
der Arbeiter, b) einem ebenso hohen Beitrag der Fabrikleitung, c) aus 
den Strafgeldern. Unterstiitzungen wurden gewahrt: 1) an Kranke, 
2) Invaliden, 3) Witwen und Waisen, 4) provisorisch an Invaliden, 
die keine Pension erhielten, 5) bei besonderen Unglitcksfallen3). Die 
Kassen existierten bis 1881 nul' auf Grund des Gesetzentwurfes von 1861 ; 
1881 wurde ihnen ein provisorisches, 1893 ein definitives Reglement 
gegeben. 

Von den Hi1fskassen unter den Handelsangestellten geben folgende 
Ziffern ein Bild: 

1) "Das Leben" 1902, V, 333. London. 
2) "Arbeitersache" 1899, Nr. 2-3, S. 52-53. 
3) Prokopowitsch, S.26. 
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In den Jahren vrurdengegrftndet: 
1863-65. 
1866-70. 
1871-75. 
1876-80. 
1881-85. 
1886-90. 
1891-95. 
1896-99. 
1~5. 

4 
6 
2 
4 
7 

11 
12 
14 
4 

zusammen 741) 

63 

Die Hilfskassen del' Eisenbahner existieren schon seit den 60er 
Jahren, entwickelten sich abel' erst seit dem Gesetz von 1888, wonach 
jeder Eisenbahnuntemehmer eine Pensions-, Hilfs- odeI' Sparkasse zu 
grftnden hatte, wozu die Verwaltung Ya, die Arbeiter % beitragen. Del' 
AusschuB wurde zur Hlilite von den Arbeitern, zur Halfte vom Unter
nehmer gewahlt. Mitglieder hatten diese Eisenbahnkasse1l2); 

Privatbahnen. • • 
Staatsbahnen. • 

insgesamt. 

1895 

123138 
58891 

182029 

1900 

75872 
184440 

260312 

1902 

80791 
225627 

306418 

AuBerdem existieren bei den Eisenbahnem schon seit langem 
46 Konsumgenossenschaften mit 10 000 MitgliedemS). 

In den iibrigen Gewerben waren die Ka.ssen bis zur Mitte del' 
90er Jahre wenig entwickelt. Von den Metal1arbeitem machten die 
Arbeiter del' Patronenfabrik in Tula 1885 den Anfang. Bald folgten die 
Maschinenbauer von Charkow, die denen in Moskau und Petersburg als 
Vorbild dienten; die Maschinenbauerkassen diesel' 3 Stiidte waren die 
bedeutendsten Arbeiterkassen. Die von Charkow verfolgte auch kul
turelle Ziele: sie grftndete eine groBe Bibliothek fiir ihre Mitglieder. 

In reehtlicher Beziehung waren diese Kassen sehr eingeschriinkt; 
alie AusschuBmitglieder muBten von den Behorden bestatigt werden; 
in den Generalversammlungen durften nur die vorher von del' Polizei 
genehmigten Punkte beraten werden; die Beschlusse derselben bedurften 
polizeilieher Genehmigung. So in Charkow. Noch beschrankter waren 
die Moskauer Kassen: sie durften nur diejenigen Arbeitslosen 
unterstiitzen, die es nicht "aus eigener Schuld" waren und nicht unter 
Polizeiaufsicht standen odeI' bereits eine administrative Strafe erlitten 

1) Prokopowitsch, S. 12. 
2) Prokopowitsch, S.44. 
8) Dr. Totomjanz, a. a. O. S.291. 
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hatten. Ahnliche Beschrankungen hatte Petersburg. Aber trotz all 
dieser Beschrankungen hatten diese legalen Hilfskassen doch eine 
groBe kulturelle und organisatorische Bedeutung fur die Arbeiterschaft: 
aus ihnen gingen bei den Juden die ersten (naturlich geheimen) sozialisti
schen Bildungsvereine hervor, und auch bei den Christen beteiligten sich 
die Sozialisten an den philantropischen Vereinen, um EinfluB auf die 
Arbeiter zu gewinnen. 

Die ersten sozialistiscben Organisationen wurden im Aus
land gegriindet: so 1883 in Genf die Gruppe "Befreiung der Arbeit". 
Nach der AuflOsung des "Volkswillens" hatte sich der revolutionaren 
Intelligenz eine tiefe Enttauschung bemachtigt; z. T. wandten sie sich 
yom Kampfe ab und gingen ins liberale Lager uber, z. T. suchten sie 
neue Wege zur Verwirklichung ihrer Ideen. So griindeten die Emigranten 
Plechanow, Wera Sasulitsch und P. Axelrod, die schon an der 
revolutionaren Bewegung der 70er Jahre teilgenommen hatten, 1883 die 
"Befreiung der Arbeit." Sie standen auf dem Boden des Marxismus, 
ubersetzten Schriften von Marx und Engels und schrieben polemische 
Artikel gegen die "Narodniki" (Volkstumler). Nach ihrer Meinung, die 
sie lebhaft vertraten, war der Sozialismus der theoretische Ausdruck 
der Klasseninteressen des Proletariates, dessen Klassenkampf nur dann 
Erfolg haben konne, wenn er -sich auf eine organisierte Masse stutze. 
Demnach sei es Aufgabe der Sozialdemokraten, dieses KlassenbewuBt
sein zu wecken und zu organisieren, wozu die kapitalistische Entwicklung 
die objektive Basis gebe. Fur den okonomischen Kampf brauche das 
Proletariat politische Freiheit, und diese werde es fur ganz RuI31and 
erringen. - Plechanow war es, der zuerst darauf hinwies, daB RuB
la.nd dieselbe okonomische Entwicklung durchzumachen habe wie West
europa, und daB auf dem Lande der ProzeB der Proletarisierung bereits 
begonnen habe. Die Meinung der "Volkstumler", der politische Kampf 
erfordere die Vereinigung aller Klassen, und daher musse man die Inter
essen von Sonderklassen zUrUckstellen, sei irrig: der politische Kampf 
sei vielmehr vor allem Aufgabe des Proletariats und konne nur als 
Klassenkampf gefiihrt werden. Doch konne da.s Proletariat, das den 
politischen Kampf nur als Mittel betrachte, mit der Demokratie zu
sammengehen, ffir die die politische Freiheit Endzweck sei; jedoch 
musse das Proletariat den Kampf als selbstandig organisierte Klasse 
fuhren. Die terroristische Taktik sei verfehlt, da sie auf der falschen 
Voraussetzung beruhe, daB einzelne Personlichkeiten den sozialen 
Umsturz herbeifuhren konnten. Soziale Umwandlungen waren aber 
stets das Resultat allmahlicher wirtschaftlicher Entwicklung, und 
darum sei fur RuI31ands politische Befreiung notwendig, daB es die 
kapitalistische Phase durchmache. 

Diesen betra.chtlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
"Volkstumlern" und der Gruppe "Befreiung der Arbeit" lagen philo. 
sophische Gegensatze zugrunde: die einen vertraten den subjektiv
individualistischen Standpunkt, die andern den historischen Materia. 
Hsmus. 
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Zur Charakteristik der ersten russischen Sozialdemokraten sei das 
Programm der Gruppe "Befreiung der Arbeit" angefiihrtl): "Die russi
schen Sozialdemokraten erstreben, wie die Sozialdemokraten anderer 
Lander, die vollige Befreiung der Arbeit von der Unterdriickung durch 
den Kapitalismus. Diese Befreiung kann nur durch Vergesellschaftung 
aller Produktionsmittel erreicht werden, die zur Folge haben wird: 
a) Beseitigung der modernen Warenproduktion und b) ihre Ersetzung 
durch das System der gesellschaftlichen Produktion zur Befriedigung 
der Bediirfnisse der ganzen Gesellschaft und ihrer einzelnen Mitglieder, 
entsprechend den produktiven Kraften des Landes. 

Diese kommunistische Revolution wird radikale Veranderungen 
in den gesellschaftlichen und den internationalen Verhaltnissen her
vorrufen. 

"Indem sie die Herrschaft des Produktes iiber den Produzenten in 
die Herrschaft des Produzenten iiber das Produkt verwandelt, tragt sie 
BewuBtsein dorthin, wo jetzt nur blinde okonomische Notwendigkeit 
herrscht. Sie vereinfacht aIle gesel1schaftlichen Beziehungen, verleiht 
ihnen Sinn und gibt zugleich jedem Biirger die reale okonomische Mog
lichkeit zu unmittelbarer Teilnahme an den Beratungen und Beschliissen 
iiber aIle soziale Angelegenheiten. 

"Die Voraussetzung fiir diese Teilnahme ist aber die Beseitigung 
des gegenwartigen politischen Systems und seine Ersetzung durch 
direkte Volksgesetzgebung. 

"Der internationale Charakter der bevorstehenden okonomischen 
Revolution laBt sich bereits jetzt voraussehen. Bei der gegenwartigen 
Entwicklung des internationalen Umtausches ist sie nur moglich, wenn 
aIle oder wenigstens viele zivilisierte Lander daran teilnehmen. Damus 
folgt die Solidaritat der Interessen der Produzenten aller Lander, die von 
der "Internationalen Vereinigung aIler Arbeiter" bereits erkannt und 
proklamiert worden ist. 

"Da die Befreiung der Arbeiter die Sache der Arbeiter selbst ist, da 
ihre Interessen den Interessen der Ausbeuter entgegengesetzt sind, so 
erscheint uns als notwendige Voraussetzung, daB die Arbeiter sich 
vorher in jedem Lande der politischen Gewalt bemachtigen. 
Nur die dauernde Herrschaft der ArbeiterkIasse kann die Gegenrevolu
tion verhindern und der Existenz verschiedener Klassen und ihrem 
gegenseitigen Kampf ein Ende machen. 

"Entsprechend den verschiedenen sozialen Bedingungen der ein
zelnen Lander ist die politische Aufgabe und das Programm der Sozial
demokraten in den verschiedenen Landern verschieden. Beide miissen 
einen kompliziertet'en Charakter haben in Landern, wo die kapitalistische 
Produktion erst zu herrschen anfangt und wo die Bevolkerung deshalb 
unter dem doppelten Joch des aufstrebenden Kapitalismus und der 
ablebenden patriarchalischen Wirtschaft leidet. In solchen Landern 
miissen die Sozialdemokraten als Vbergangsformen solche geseIlschaft-

1) Programm der Gruppe "Befreiung der Arbeit". Genf 1903. 
R 1\ bin 0 wit z, Arbeiterbewegung. 5 
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Hche Formen anstreben, die in den fortgeschrittenen Kulturlandern 
bereits herrschen und ffir die weitere Entwicklung der Arbeiterpartei not
welldig sind. RuBland befindet sich gerade in solcher Lage. Dort hat 
der Kapitalismus seit der Bauernbefreiung riesige Fortschritte gemacht. 
Das alte System der Naturalwirtschaft weicht zuriick vor der Waren
produktion, die patriarchalischen Formen des Gemeindebesitzes losen 
sich auf, die Gemeinde wird ffir den Staat zum einfachen Mittel der 
Versklavung der Bauern und ist in vielen Fallen nur ein Werkzeug der 
Ausbeutung der armen Mitglieder durch die reichen. Zugleich verhindert 
sie aber die geistige Entwicklung RuBlands, indem sie aIle Interessen 
der Bauern durch Bauerntraditionen beschrankt. Die revolutionare 
Bewegung, deren Triumph vor allem dem Bauerntum dienen wiirde, 
findet bei diesem weder Verstandnis noch Teilnahme. Diese politische 
Gleichgiiltigkeit und geistige Riickstandigkeit des Bauerntums ist 
gerade die Hauptstiitze des Absolutismus. Die notwendige Folge davon 
ist die Ohnmacht und Mutlosigkeit der revolutiona.renIntelligenz, obgleich 
das gegenwartige politische System ihren materiellen und geistigen 
Interessen nicht entspricht. Indem sie ihre Stimme im Namen des 
Volkes erheben, sehen sie mit Verwunderung, daB dieses gegen sie gleich
giiltig bleibt. Daher die Wankelmutigkeit in den politischen Anschau
ungen und zugleich die Enttauschung der Intelligenz. 

"Solche Zusta.nde waren hoffnungslos, wenn die Entwicklung der 
okonomischen Verhii.ltnisse RuBlands nicht neue Chancen fUr die Ver
fechter der Sache des arbeitenden Volkes schlie. Der Zerfall des Dorfes 
schafft die Klassedes Industrieproletariats. Diese Klasse ist, wie sie 
uberhaupt entwickelter und empfanglicher ist als die riickstandige 
Bauernklasse, auch empfanglicher ffir die Lehren der Revolutionare. 
Wahrend die Ideale des Gemeindebauern in der Vergangenheit Jiegen, 
in den Bedingungen patriarchalischer Wirtschaft, deren notwendige 
Erganzung der Absolutismus war, kann die Lage des Industrieprole
tariats nur durch die Entwicklung zu den modernen, freien Formen der 
Gesellschaft verbessert werden. Durch die Entstehung der Arbeiter
klasse kommt nun auch unser Volk in die okonomischen Bedingungen, 
die allen zivilisierten Volkern gemeinsam sind. Dnd durch diese Klasse 
kann es an den fortschrittlichen Bestrebungen der ganzen Menschheit 
teilnehmen. Deshalb betrachten die russischen Sozialdemokraten als 
ihre erste und wichtigste Aufgabe die Organisation einer revolutionaren 
Arbeiterpartei. Doch wird die Erfiillung dieser Aufgabe beim russischen 
Absolutismus auf starken Widerstand stoBen. Deshalb ist der Kampf 
gegen den Absolutismus fur die Arbeitsgruppen, die den Keirn der 
kiinftigen Arbeiterpartei bilden, obligatorisch, seine Abschaffung ihre 
erste Aufgabe. 

"Als Hauptmittel in diesem Kampfe betrachten die russischen 
Sozialdemokraten die Agitation in der Arbeiterklasse und die weitere 
Verbreitung der sozialistischen Ideen und revolutionaren Organisationen. 
Diese eng miteinander verbundenen Organisationen werden sich mit 
partiellen Kampfen gegen den Absolutismus nicht begnugen, sondern 
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im gunstigen Moment zum gemeinsamen Angriff gegen ihn ubergehen, 
wobei sie auch vor den sogenannten terroristischen Mitteln nicht zuruck
schrecken werden, falls es sich als notig fur den Kampf erweisen wird. 

"Das Ziel des Kampfes der Arbeiterpartei gegen den Absolutismus 
ist die Einfiihrung einer demokratischen Konstitution, die uns folgende 
Freiheiten sichern wird: 

1. das aktive und passive Wahlrecht, sowohl zu den gesetzgebenden 
Korperschaften, als auch zu den provinziellen und Gemeinde
selbstverwaltungsorganen fUr jeden Burger, der nicht wegen 
ehrloser Handlungen gerichtlich der politischen Rechte ver
lustig erklart worden ist; 

2. eine gesetzlich bestimmte Entschiidigung fUr die Abgeordneten, 
die die Moglichkeit geben wiirde, auch aus der mittellosen 
Klasse Delegierte zu wahlen; 

3. allgemeinen, unentgeltlichen, obligatorischen Unterricht, wobei 
der Staat die armen Kinder mit Nahrung, Kleidung und Schul
mitteln versorgen soll; 

4. Unantastbarkeit der Personlichkeit und der Wohnung der Biirger; 
5. unbeschrankte Gewissens-, Religions-, Presse-, Rede-, Ver

sammlungs-, Koalitionsfreiheit; 
6. Bewegungs- und Berufsfreiheit; 
7. vollstandige Gleichberechtigung aller Burger, unabhiingig von 

Abstammung und Religion; 
8. Ersetzung des Heeres durch eine Volksmiliz; 
9. Revision unseres ganzen Straf- und Zivilgesetzbuches und Ab

schaffung aller Standesunterschiede und aUer Strafen, die mit 
der Menschenwurde unvereinbar sind. 

"Gestutzt auf diese grundsatzlichen politischen Forderungen, steUt 
die Arbeiterpartei folgende okonomischen Forderungen auf: 

1. radikale Revision unserer Agrarverhaltnisse, namlich der Be
dingungen fiir die Ablosung des Bodens und seine Verteilung 
unter die Baueru. Diese sollen das Recht erhalten, aus der Ge
meinde auszutreten, wenn sie es wiinschen; 

2. Beseitigung des herrschenden Steuersystemd und Einfiihrung 
progressiver Steuern; 

3. gesetzliche Regelung des Verhaltnisses zwischen Arbeitern 
(stadtischen und landlichen) und Unternehmern und Einfuhrung 
einer Inspektion mit Vertretern der Arbeiter; 

4. staatliche Hilfe fiir die Produktionsgenossenschaften, die sich in 
den verschiedenen Industriezweigen bilden (unter den Bauern, 
Bergarbeitern, Fabrik- und Heimarbeitern). 

"Alle diese Forderungen dienen ebensogut den Interessen der 
Bauern wie denen der Industriearbeiter; deshalb wird die Arbeiter
partei sich durch deren Vertretung den Weg zur Annaherung an die 
Bauernmasse ebnen. Das aus der Gemeinde hinausgestollene verarmte 
Dorfmitglied wird als sozialdemokratischer Agitator ins Dorf zurUck-

5* 
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kehren. Sein Erscheinen wird das hoffnungslose Geschick des Mir wen
den. Die Zerlegung des Mir ist nur so lange unabwendbar, bis es nicht 
eine neue Volksmacht erschaffen hat, die der Herrschaft des Kapita
lismus ein Ende macht. Diese Volksmacht wird die Arbeiterpartei sein 
und der von ihr gewonnene armste Teil der Bauernschaft. 

"Anmerkung. Wie man aus dem Erwahnten ersieht, sind die 
russischen Sozialdemokraten der Meinung, die Arbeit der Intelligenz 
musse, besonders bei den gegenwartigen Bedingungen des sozialpoliti
schen Kampfes, vor allem auf die entwickeltste Schicht der Bevolke
rung gerichtet werden, und das sei die Klasse der industriellen Arbeiter. 
Erst nachdem die Sozialdemokraten sich der Unterstutzung dieser 
Klasse versichert haben werden, werden sie ihre Tatigkeit mit groBerer 
Aussicht auf Erfolg auf die Bauernmasse ausdehnen konnen, besonders 
wenn sie bis dahin Propaganda- und Agitationsfreiheit erreichen. Doch 
ist es selbstverstandlich, daB schon jetzt Personen, die mit dem Bauern
tum in unmittelbarer Fuhlung stehen, durch ihre Tatigkeit der soziali
stischen Bewegung nutzen konnten; die Sozialdemokraten werden 
diese Personen gewiB nicht abweisen, sondern sich aIle Muhe geben, 
sich mit ihnen in bezug auf die Grundsatze und Methoden der Propa
ganda ins Einvernehmen zu setzen." 

So lautet der Text des Programmes, wie die Sozialdemokraten ihn 
1902 in Genf wieder abdruckten. Eine andere Version, die aber nur 
wenig abweicht, bringt Burzew in seinen "Materialien zur Geschichte 
der politischen und sozialen Bewegungen in RuBIand", London 1897, 
Die wichtigste Abweichung ist eine Stelle, die yom Terror handelt: 
" ... Indem die ,Gruppe zur Befreiung der Al'beit' dieses Ziel mit allen 
ihr zugangIichen Mitteln verfolgt, erkennt sie die Notwendigkeit des 
terroristischen Kampfes gegen die absolutistische Regierung an und 
geht mit dem ,Volkswillen' nur in der Frage der Taktik und der un
mittelbaren Aufgaben auseinander." Einleitend wird gesagt, das 
moderne RuBIand leide, wie Marx frUber uber den Westen des euro
paischen Kontinents geauBert habe, nicht nur an del' Entwicklung der 
kapitaIistischen Produktion, sondern an dem Mangel an dieser 
Entwicklung; und der Druck des KapitaIismus werde weder durch 
staatIiches Eingreifen noch durch eine Organisation fur die Arbeiter 
gemildert. Diese Organisation habe die Arbeiter nicht nur zum Kampf 
gegen das System der Regierung, sondern auch gegen die zukunftigen 
bourgeoisen Parteien vorzubereiten. 

Verbreitet wurde nach Burzews Angaben diese zweite Version, die 
sich mehr dem "Volkswillen" nahert und damit zeigt, daB die Vber
lieferungen der "Narodniki" noch nicht ganz geschwunden waren. 
Der Terrorismus wird zwar nicht empfohlen, aber doch anerkannt. Auch 
die Forderung der Staatshilfe fUr Produktionsgenossenschaften "\lurde 
unter dem EinfluB der "Narodniki" - und auBerdem der deutschen 
Anhanger Lassalles - in das Programm aufgenommen. 

Das Programm beschaftigt sich nicht nur mit den Arbeitern, sondern 
ebenso mit den Bauern. Es wendet sich an die In telligenz, die bis dahin 
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dam "Volkswillen" angehort hatte, und daher betont es noch nicht so 
scharf den rein marxistischen Standpunkt. Erst aIs sie bei den Arbeitern 
Jauten Widerspruch fanden, erkannten sie, daB sie die Sache der 
Arbeiter ohne die Intelligenz durch die Arbeiter selbst fiihren miiBten, 
und auf dem internationalen KongreB zu Paris (1889) erklarte Plecha
now, der FUhrer der "Gruppe": "Die revolutionare Bewegung in RuB
land kann nur aIs revolutionare Arbeiterbewegung siegen. 
Einen anderen Weg gibt as nicht und kann es nicht geben." "Fiir die 
Arbeiterklasse", schrieb er um dieselbe Zeit, "taugen die alten, mehr 
oder weniger phantastischen Kostiime der Intelligenz nicht .. Nachdem 
unsere Arbeiter schon in den 70er Jahren die schwachen Seiten der 
,volkstiimlichen' Lehren erkannt haben, werden sie sich in den 90er 
Jahren bewuBt unter die Fahne der internationalen Arbeiterpartei, 
unter die Fahne der Sozialdemokratie stellen" 1). 

Das Programm der "Gruppe" ist nicht so einheitlich wie das 
der spii.teren Sozialdemokraten. 

Wenn die praktische Tatigkeit der "Gruppe" unter den Ar
beitern auch nicht lange dauerte (sie endete noch im Griindungsjahr 
1883 mit der Verhaftung des Hauptagitators Deutsch), so war sie doch 
fiir das Entstehen der Sozialdemokratie ein unentbehrlicher Faktor: 
sie hat zuerst den wahren Charakter der okonomischen Entwicklung 
RuBlands erkannt und die Intelligenz, deren die Arbeiter bei der Griin
dung einer festen Organisation dringend bedurften, von den Utopien 
der "Volkstiimler" hinweggefiihrt zu praktischer Propaganda. Gleich
zeitig, jedoch unabhangig von der "Gruppe" entstand in Petersburg 
eine andere sozialdemokratische Vereinigung, nach ihrem Begriinder 
die "Blagojewsche Gruppe" genannt. Wie Plechanow, Axelrod 
und Sasulitsch war auch Blagojew nach dem Studium der marxisti
schen Literatur von den "VolkstiimIern" abgefallen; doch blieben 
seine Anschauungen eine ungeklarte Mischung der Theorien von Marx, 
Lassalle und Lawrow. Auch seine Gruppe forderte als Endziel einen 
sozialistischen Staat mit Vergesellschaftung der Produktionsmittel und 
wollte es nach dem Prinzip Lassalles durch Griindung von Produktions
genossenschaften mit Staatshilfe erreichen. AuBerdem aber forderte 
sie ein konstitutionelles Regime fiir RuBland, da politische Freiheit 
fiir die Arbeiter eine Notwendigkeit sei. Den Kampf miiBten die Arbeiter 
aHein fiihren. 

Das Programm der "Gruppe" finden wir bei Kolt z ow im Anhang 
zu seiner tJbersetzung (ins Russische) von Thuns Geschichte der revo
lutionaren Bewegung in RuBland, S. 248-50: 

1. Endziele: 
1. trbergabe des Bodens, der Fabriken, Bergwerke, Produktions

mittel an die Arbeiter; 

1) G. Plechanow, Der russ. Arbeiter in der revolutionaren Bewegung. 
Gem, Ausgabe von 1902 S. 62. 
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2. Vergesellschaftung des Bodens, der Fabriken, der Bergwerke 
und der Arbeit; 

3. trbergabe der Staatsmacht an die Arbeiter; 
4. vollige Freiheit, Kenntnisse und Unterricht zu verbreiten, PreB-, 

Rede- und Gewissensfreiheit; 
5. unentgeltHcher allgemeiner Unterricht; 
6. intemationaler ZusammenschluB aller Volker. 

II. Mittel: 
1. unbeschranktes Wah1recht fiir beide Qeschlechter; 
2. Gemeindeselbstverwaltung; 
3. vollstandige Rede-, PreB-. Religionsunterrichtsfreiheit; 
4. Beseitigung des Religionsunterrichtes in den Schulen und tiber

tragung desselben an die Familie; 
5. unentgeltlicher und obligatorisoher Unterrioht im Geiste der 

sozialen und gesellsohaftliohen PfIiohten; 
6. Absohaffung der Armee und Einfiihrung der Volksmiliz; 
7. Besohrankung der Beamtenzahl und Organisation eines ge

wahlten Gemeindebeamtentums; 
8. Ersetzung der gegenwartigen Geriohte durch Geschworenen

gerichte; 
9. Vereinigung der agrarischen mit der industriellen Arbeit; 

10. Zentralisierung des Kredits in den Handen des Staates und 
seine Nutzbarmachung fUr die Organisation der Volksarbeit und 
Volksproduktion auf kollektivistiischer Grundlage; 

II. Organisierung von Gesellschaften zur Ausbeutung des Bodens, 
der Bergwerke und del' Produktionsmittel auf kollektivistischer 
Grundlage. 

Dieses Programm steht noch mehr unter dem EinfluB der "volks
tiimliohen" Richtung als das der Genfer "Gruppe". 1m Gegensatz zu 
diesem entbehrt es jeglicher theoretisohen Begriindung. Von den beiden 
Gruppen, die nun in Beziehung zueinander traten, arbeitete die Genfer 
unter der Intelligenz, die Petersburger unter den Arbeitem. 1885 be
gann sie ihr eigenes Organ "Der Arbeiter" herauszugeben. In der 
zweiten Nummer finden wir einen Brief Plechanows an die Arbeiter 
iiber die Aufgaben der russisohen Arbeiter: "Ich wende mich an Euch, 
Arbeitergruppen, weil die sozialdemokratische Partei bei uns vorwiegend 
eine Arbeiterpartei sein muB. Das heiBt allerdings nicht, daB sie Leute 
aus anderen Klassen wegstoBen soli. Ein solches Verhalten ware ganz 
ungereoht und wiirde ihr eine Reihe Ungelegenheiten verursaohen, ja so
gar sie in eine fast trostlose Lage stiirzen. Wenn ioh si(> eine Arbeiter
partei nenne, so will ich damit nur sagen, daB unsere revolutionare 
Intelligenz mit den Arbeitem Hand in Hand gehen und unsere Bauem
schaft ihr folgen muBl)." ... "Ihr miiBt kampfen: erstens um Eure 
Befreiung von der okonomischen Unterdriickung, zweitens um 

1) Zitiert nach Plechanow, "Nach zwei Fronten", Genf 1905, S. 84. 
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die Errungenschaften, die der polizeilichen Willkiir ein Ende machen 
und Euch zu freien Burgern eines freien Landes macten 
werden - anders gesagt: Ihr muBt fur die politische Freiheit 
kampfen." . .. "Diese zwei Aufgaben sind untrennbar und konnen 
eweIn und unabhangig voneinander nicht geJost werden." •.. "Ohne 
okonomische Unabhii.ngigkeit werdet Ihr Eure politischen Rechte nie 
ausnutzen Mnnen; ohne politische Rechte werdet IhI' die okonomische 
Unabhangigkeit nie erreichen. Und wenn sich eine Regierung finden 
wiirde, die Eure materielle Lage sicher stellen wollte, ohne Euch poli
tische Rechte zu geben, so wii.ret Ihr nur sa.tte Sklaven, 
nur gefiittertes Vieh; Eure moralische Wiirde und Eure geistige 
Entwicklung wiirden darunter nur noch mehr leiden als jetzt, wo die 
Unterdriickung Euoh mit Entriistung erfiillt und zum Kampf bewegt." 
... "Wie konnen diese Aufgaben gelost werden 1 - Nur durch Erlan
gung der Macht. Wovon hii.ngt die Macht der Arbeiter 80M Von drei 
Bedingungen: 1) von der BewuBtheit der Arbeiter; 2) von ihrer Ver
einigung; 3) von ihrer Taktik, d. h. von der Fahigkeit, zur rechten Zeit 
die Feinde zu iiberfallen und jeden, auch den kleinsten Sieg, fiir den 
weiteren Kampf auszunutzen1)." Praktisch rat Plechanow die Orga
nisierung kleiner geheimer Gruppen, von denen aus die Agitation sioh 
auf die Massen verbreiten solIe. Weiter fiihrt e1' aus, wie erfo1greich die 
Agitation sein werde, wenn erst die Versammlungs- und PreBfreiheit 
erlangt sei, so daB sie offen geschehen konne. SchlieBlioh formuliert 
er die Aufgaben der Arbeiter folgendermaBen: 

1. Entwicklung der BewuBtheit del' Arbeiter; 
2. Organisierung und Sammlung der Krafte; 
3. ihre Verwendung zur Eroberung derjenigen politischen Rechte, 

die ihnen die Moglichkeit geben wiirden, manche Reformen 
schon in der Gegenwart zu erlangen, und unsem endgiiltigen 
Sieg in der Zukunft erleichtem wiirdenll). 

Die zweite Nummer des "Arbeiter", worin diesel' Artikel erschien, 
war zugleich die Jetzte; denn die Verhaftungen von 1886-87 vernich
teten die "Blagojewsche Gruppe". Aber die !deen, die Plechanow 
hier geauBert hatte, wurden nun von den nach allen Seiten zerstreuten 
Mitgliedem der beiden "Gruppen" iiberall verbreitet. Sie sind, wie man 
sieht, frei von allen "volkstiimlichen" Ideen tiber Terrorismus, erkennen 
lediglich die Masse selbst und die Vertiefung ihres KlassenbewuBtseins 
a.ls Kampfmittel an und sind so die ersten und zugleich die konsequen
testen AuBerungen der marxistischen Richtung in RuBland. Doch febIte 
es den Marxisten noch sehr an sozialokonomischem Material zur metho
dischen Begriindung ihrer Auffassung von der sozialen Entwicklung 
RuBlands. Bald wurde ihnen aber auch dieses zur Verfilgung gestellt: 
die groBe Streikbewegung der 70er Jahre und der Morosower S'reik 

1) a.. a.. O. S. 87/88. 
2) Ebenda. S. 96. 
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(1885) riefen unter den Forschern reges Interesse ffir die Arbeiterklasse 
hervor, und die Einffihrung der Fabrikinspektion forderte das Studium 
der Lage der Arbeiter noch mehr. In den 80er Jahren erscheint eine ganze 
Reihe von Untersuchungen liber die Zustande in den Fabriken, fiber 
die Lage der Arbeiter und Bauern und liber die Entwicklung des Kapi
talismus. Es eJ.'Scheinen statistische Untersuchungen von "Semstwos" 
(SelbstverwaItungskorperschaft der Gutsbesitzer) von Arzten und von 
Fabrikinspektoren, deren Arbeiten, hauptsii.chlich die vielfa.ch erwiiJmten 
von Janschul, Dement jew, Swjatlowsky, Erismann, Pogo
schew, Peskow, Skwortzow, Andrejew sowie die Forschungen 
fiber die Entstehung des "Mir" und seines Zerfalls von Janson, Alexan
dra J efimenko u. a., ffir die Beleuchtung der 8ozialokonomischen 
Zustande in Ru13land die groBte Bedeutung hatten. Die objektiven 
Zahlen zeigten, daB RuBland bereits in die kapitaIistische Entwioklung 
eingetreten war, und daB die Proletari8ierung der Bauern bereits vor 
8ich ging. Diese wi8senschaftlichen Ergebnis8e nutzten die russischen 
Marxi8ten ffir ihre Propaganda aU8. 

Die Hunger8not, die 1891/92 unter den Bauern wlitete, rief in der 
GeseIIschaft wieder "volkstlimliche" Stimmungen hervor. Der liberale 
Teil der Intelligenz wollte ffir das Yolk nur Kulturtrager sein und be
strebte 8ich, ffir die Bauern Schulen zu grUuden und durch arztliche 
Hilfe und philantropische Einrichtungen ihre Not zu lindern. 

Der radikale Teil aber kehrte zu terroristischen !doon zuriick und 
hoff te, die Bauernmasse zum Auf8tand zu bewegen. Die Marxisten 
kam pften sowohl gegen die liberalen wie gegen die radikalen "Volk8-
tiimler", indem 8ie einerseits auf die Unmoglichkeit, die wirtschaftliche 
Not durch Philantr<:>pie zu beseitigen, hinwie8~n und andrerseit8 zu 
beweisen 8uchten, daB ffir eine allgemeine Revolution die historischen 
Bedingungen noch fehlten und de8halb die Bauernauf8tande keinen 
Sinn hatten; auch 8ei die Bauernmas8e noch zu unaufgeklart und zu 
wenig organisiert; die objektiven Bedingungen seien nicht gUn8tig und 
e8 fehle eine groBe und schon organisierte Arbeitermasse. Den Stand
punkt der Marxisten hierin hat wiederum Plechanow auseinander
gesetztl). 

Die marxisti8chen Ideen fanden bei der rus8ischen Jugend lebhafte 
Sympathien, und bald wurden in jeder Stadt kIeine Gruppen gegriindet, 
die aU8 Studierenden und Arbeitern be8tanden und in denen die Arbeiter 
Unterricht in der marxistisohen Literatur und Anleitung erhielten. In 
der Zeit von 1891-93 entstanden 80lche Gruppen in Lodz, Warschau, 
Wilna, Minsk, Petersburg, Moskau, Odessa, Tula, Iwanow, W08nesensk, 
Charkow und Saratow2). Sie hatten trotz ihrer geringen Mitglieder
zahl auch praktische Bedeutung, denn die Arbeiter, die ihnen an
gehOrten, 8pielten in den Streiks der 90er Jahre eine fUhrende Rolle 

1) Plechanow, fiber die Aufgaben der Sozialisten im Kampf gegen die 
Rungersnot in RuBland, Genf 1892, 8. 64; teilweise angefiihrt im Sammelwerk 
"Rundert Jahre", London 1897. 

2) M. Lj adow, Geschichte der russ. sozialdemokratischenArbeiterpart.ei 8.64. 
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und bewirkten, daB diese einen friedlichen Charakter trugen und 
ruhig verliefen1). 

Jedoch traten die Gruppen bei den Streiks noch nicht offen hervor, 
da sie fiirchteten, ihre politischen Forderungen konnten die Arbeiter 
abschrecken. So richtete wwend des groBen Streiks von Iwanow
Wosnesensk die dortige Gruppe keine Proklamationen im sozialdemQkra
tischen Namen an die Arbeiter, sondern begnugte sich damit, den Streik 
durch ihre organisierten Mitglieder zu Ieiten 2). Ebenso verliefen die 
Streiks in Odessa 18963), in Kostroma 1896'), in Jekaterinoslaw 18976 ) 

unter Leitung der dortigen Gruppen, ohne daB sie ala solche hervor
traten. 

Die ziemlich starke Moskauer Gruppe veranstaltete schon 1895 
eine geheime Maifeier mit 200 Teilnehmern6). 1896 wurde dann der 
"Moskauer Arbeiterbund" gegriindet, und auch die Moskauer Streiks 
der 90er Jahre verliefen unter dem EinfIuB dieser sozia.listischen Orga
nisationen. In Kiew vereinigten sich 1897 mehrere Gruppen zum "Ver
band zur Befreiung der arbeitenden Klasseu"; schon seit 1896 gaben sie 
eine geheime Zeitung "Vorwarts" heraus?). In Charkow entstanden 
schon 1894-95 sozialistische Organisationen8), und sogar bis in die 
Bergwerke des Ural drang die Agitation9). Die bedeutendste Organi
sation aber war in Petersburg, uud schon die Streiks in den Newsker 
Ma.schinenwerken und der Streik in den staatlichen Schiffbauwerken, 
beide 1894, verliefen unter ihrem EinfluB. Wii.hrend d~s Streib in den 
Newsker Werken erschienen bereits hektographierte Flugblatter10). 

1895 nahm sie an den Streiks in der Weberei von Tornton und in der 
Tabakfabrik von Leferm (beide in Petersburg) teil und teilte wahrend 
des ersteren unter den streikenden Webern Flugblatter aus, in denen die 
okonomischen Wiinsche der Weber formuliert, jedooh keine politischen 
Forderungen ausgesprochen wal'enll). Ebeuso sprioht die Proklamation 
an die Arbeiter, wodurch die Petersburger Gruppe am 15. Dezember 
1895 offiziell ihre Existenz kundgab, nur von okonomischen Aufgaben. 
Die Petersburger Streiks von 1896-97 verliefen nun offiziell unter 
Leitung dieses "Vereins fiir den Kampf zur Befreiung der arbeitenden 
Klassen". Die wiohtigsten waren die in den BaumwolJspinnereien, die 

1) Die Arbeiterbewegung in Iwanow-WoSDesensk, S.7. 
2) Ebenda, S. 22/23. 
3) AUB der Arbeiterbewegung in Odessa, Genf 1900, S.9. 
') Aus der Arbeiterbewegung in K08troma, Genf 1900, S. 3. 
6) Aus der Arbeiterbewegung in Jekaterin081aw, Genf 1902, S. 7. 
6) Bericht der russ. Delegation fiir den internationalen Sozialistenkongrell in 

Paris, Genf 1900, S.23. 
7) Ebenda, S. 28. 
8) Aus der Arbeiterbewegung in Charkow, Genf 1900, S. 3. 
9) Arbeiterbewegung am Ural, in "Arbeitersache", Nr. 2/3, Genf 1899. 

10) Eine Skizze der Petersburger Arbeiterbewegung in den 90er Jahren, 
Genf 1902, S. 14. 

11) Akimow, Materialien zur Charakteristik der Entwicklung der sozial
demokratischen Partei, Genf 1905, S. 41. 
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schlieBlich 21 Betriebe und bis zu 30 000 Arbeiter umfa.Bten. Sie brachen 
zunachst in der Jekaterinhofer Spinnerei aus, weil der Besitzer sich 
weigerte, Lohn zu zahlen ffir die Kronungstage, an denen er selbst die 
Arbeit hatte unterbrechen lassen. Den Arbeitern schlossen sich auf ihre 
Bitte die meisten Baumwollspinner der iibrigen Peteraburger Betriebe 
an; der Streik dauerte vom 24. Mai bis 17. Juni 1896. Das Flugblatt 
der Spinner erschien unter dem Namen des" Vereins ffir den Kampf ... " ; 
dieses erate offizielle sozialdemokratische Flugblatt lautet in tJbersetzung 
nach dem Original: "Was fordern die Arbeiter der Peteraburger Webereien 
und Spinnereien 1 - I) daB der Arbeitstag von 7-7 dauere, nicht, wie 
jetzt, von 6-8; 2) eine l\fittagspause von I Y2 Stunden, so daB wir nur 
1OY2 Stunden Al'beitszeit statt 12 haben; 3) ErhOhung der Arbeitslohne 
iiberall um I, womoglich 2 Kopeken vom Rubel; 4) daB die Arbeit am 
Samstag um 2 Vhf nachmittag aufhore; 5) daB die Unternehmer die 
Arbeit nicht willkiirlich unterbrechen und wieder aufnehmen lassen; 
6) regelmaBige Lohnzahlung auch ffir die erste Halfte des Monats; 
7) vollen Lohn fiir die Kronungstage1). 

Nach diesem Flugblatt, das vom 30. Mai 1896 datiert ist, erschien 
.:m nachsten Tage ein zweites. Auch dieses erwahnte nichts vom politi
schen Kampf, doch suchte der "Verein" die okonomischen Forderungen 
zu erweitern und zu verallgemeinern: der unmittelbare AnlaB des Streiks 
ist in den Hintergrund getreten und die prinzipielle Forderung der 
Normierung des Arbeitstages steht an erater Stelle. So bescbrankte sich 
der EinfluB del' Organisationen auf die Streiks von 1894 und 1896/97 
auf das rein okonomische Gebiet. 

Der Streik hatte erat bei seiner Wiederholung den gewiinschten 
Erfolg: die gesetzliche Einfiihrung des Maximalarbeitstages, 
woriiber weiter unten. 

Der Petersburger "Verein" verwarf die politische Agitation nicht 
grundsatzlich, beschrankte sich vielmehr nur aus praktischen Riick
sichten auf die okonomischen Aufgaben: "r hielt die Arbeitermasse 
fUr zu unreif ffir die Politik und erho££te von der okonomischen 
Propa.ganda breitere Wirkung. Daneben aber entstand eine andere 
sozialdemokratische Richtung, die grundsatzlich aIle Politik 8oUS

schaltete: die 1897 gegriindete Petersburger Organisation "Der 
Arbeitergedanke", die sich aber noch im selben Jahre dem "Verein" 
anschloB2). 

Wie bereits erwahnt, besaBen in den 90er Jahren alIe groBen In
dustriezentren schon sOJ:ialistische Organisationen, von denen jedoch 
nur die Peteraburger offiziell hervortrat. Diese Organisationen ersetzten 
den Arbeitern z. T. die verbotenen Gewerschaften. Sie besaBen zwar 
keine standigen Streikkassen, doch veranstalteten sie wahrend der 
Streiks Sammlungen unter den andern Arbeitern sowie in der Bfirger-

1) Eine Skizze aus der Arbeiterbewegung in Petersburg in den OOer Jahren, 
Genf 1902, S. 28. 

2) "Bericht", a. a. O. S.23. 
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schaft. So sammelte wah'l'Elnd der Petersburger Streiks 1896 die Mos
kauer Organisation durch zwei Flugblatter1). 

AuBer diesen Organisationen in RuBland wurde 1895 in Genf del' 
"Verein russischer Sozialdemokraten" gegriindet, der fUr diese die Rolle 
eines Hilfsorganes spielte, indem er materielle Mittel aammelte und Ar
beiterliteratur verofientlicbte. 

Bis 1898 abel' waren aIle diese Organisationen noch zerstreut und 
wirkten eine jede fiir sich. Beim Londoner KongreB (1896) finden wir 
zwar schon eine russische Delegation von 7 Mitgliedem (ein Mandat 
wurde kassiert), doch ist noch keine allgemeine "Sozialdemokratische 
Partei" vertreten2). 

1m Miirz 1898 wurde dann durch eine, mit Vertretem der Organisa
tionen von Petersburg, Moskau, Kiew, Jekaterinoslaw und des "Jiidi
schen Arbeiterbundes" beschickte konstituierende Versammlung im 
Ausland die "Russische sozialdemokratische Partei" gegriindet, 
wovon der "Jiidische Arbeiterbund" einen autonomen 
Teil bildete. Exekutivorgan sollte ein vom Parteitag zu wiihlendes 
Zentralkomitee sein, das die allgemeinen Aktionen leiten solIte; fiir die 
lokale Tatigkeit sollten die lokalen Gruppen Freiheit bebalten. Das zur 
Begriindung herausgegebene "Manifest" der Partei3) weist auf die Not
wendigkeit eines Zusammenschlusses der Arbeiter bin und formuliert 
die Aufgaben der neuen Organisation. Da die Befreiung del' Arbeiter
klasse deren eigene Angelegenheit sei, wolle sie eine Klassenorganisation 
sein. Ibr Endziel sei die Verwirklichung des Sozialismus in RuBland. 
Do. aber fiir das Proletariat die Erringung der politischen Freiheit "so not
wendig sei wie Luft", nicht nur um das Endziel, sondem schon um Er
leichterungen in der Gegenwart zu erreichen, so sei zunii.cbat der politische 
Kampf die Hauptaufgabe. Door die Stellung zum "Terror" enthii.lt das 
Manifest selbst nichts, doch geht aus den AuBerungen der sozialdemo
kratischen Presse sowie aua den Beschliissen del' Parteitage hervor, 
daB diePartei sowohl gegen den politischen wie gegen den okonomiscben 
Terror war. 

Mit der Griindung der Partei beginnt fur die russische Arbeiter
bewegung eine neue Periode. Sie nimmt einen einheitIichen Charakter 
an und wird immer mehr von politischen Forderungen durchdrungen. 

In den OOer Jahren haben wir es also im Gegensatz zu den SOer 
Jahren, wo die Streiks spontan ausbrachen, mit organisierten Streiks 
zu tun. Die amtliche Statistik, die sich auf das Material fiir die Zeit 
1895--1904 stutzt und vom Industriedepartement des Ministeriums 
herausgegeben wurde') , registriert fiir 1895--1900 folgende Zahleni): 

1) Ljadow, a. a. 0., S. 123. 
2) Verhandlungen u. Beschliisse des internationalen Sozialistenkongresses in 

London 1896, S.9. Verlag Buchhandlung Vorwarts, Berlin 1896. 
3) Genf 1903. 
4) Die Bearbeitung lag in den Handen des Fabrikinspektors W. F. Warsar. 
fi) Vgl. Biermer. a. a. 0., S.1034. - Claus, Jahrbuch fUr National-

okonomie, Dritte Fo]ge, Band XXXII, S.802. - Leites, a. a. 0., S. 37. 
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Zahl der betroffenen Betriebe Zahl der A usstindlgen I proz. zu allen der proz. zu den der 
absolut Fabrikinspektion absolut Fabriklnspektion 

unterstehenden unterstehenden 

1895 68 0,36 31195 2,01 
1896 U8 0,62 29527 1,94 
1897 145 0,75 59870 3,99 
18981) 215 1,13 43150 2,87 
1899 189 0,99 57498 3,83 
1900 125 0,73 29389 1,73 

Uber die Ursachen 2) und fiber das Ergebnis3) der Streiks haben 
wir folgende Angaben: 

I Es streikten wegen I Erfolg 

Arbeits· ! Arb~its· ! FabEik. ! zufillllger voller !teilweiser! kein ! un· 
lohus ze1t verhaltn. Anlillse bekannt 

1895 53 6 11 - 37 19 12 -
1896 75 97 11 5 26 18 77 7 
1297 71 66 6 2 44 15 84 2 
1898 152 35 22 6 49 103 52 1 
1899 132 36 10 11 31 27 131 -
1900 66 40 9 10 31 38 56 -

Danach fanden die meisten Streiks in der Zeit von 1896-99 statt. 
DaB wir nach Erla.B des Gesetzes fiber den Maximalarbeitstag (1897) 
so viele Streiks wegen der Arbeits7.eit finden, liegt damn, daB dem 
Gesetz bald einschriinkende Zirkulare folgten4) und die Arbeiter die er
rungene Kiirzung del' Arbeitszeit verteidigten. 

Wurde das Gesetz fiber den Maximalarbeitstag auch z. T. durch den 
Konkurrenzkampf del' Petersburger und der Moskauer Fabrikanten 
hervorgerufen, so war es doch zum groBen Teil ein Erfolg der Streiks. 
Der beste Kenner der russischen Arbeiterschutzgesetzgebung, Tugan
Baranowsky, schreibt darfiber: "Der neueste Akt Fabrikgesetzgebung 
(d. h. dieses Gesetz) entwuchs wie alle seine Vorganger dem Boden der 
Arbeiterunruhen, des Wettstreites der Intel'essen der Petersburger 
und Moskauer Fabrikbesitzer und den politischen Erwiigungen der 
Regierung"5). 

Das Gesetz hat eine lange Vorgeschichte: schon 1883 petitionierten 
einige Petersburger Textilindustrielle um Einffihrung eines gesetzlichen 
Ma.ximalarbeitstages von 12 Stunden. Dagegen wehrten sich aber die 
Moskauer Fabrikanten, bei denen der Arbeitstag 13-14 Stunden 
dauerte. 1894 petitionierten auch die Lodzer Fabrikanten um Ver-

1) Griindungsjahr der Partei. 
2) Leites, S. 52. 
3) Ebenda, S.37. 
4) Die amtliche Statistik ist nicht vollstandig. Sie behandelt nur die Betriebe 

von mehr ala 15 Arbeitern und nur das eurcpiiische RuBland, umfaBt also nur etwa 
70% der Arbeiter. 

5) Handworterb. der Staatsw., I, 708. 
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kiirzung des Arbeitstages: denn in Lodz, wo die Produktion auf einer 
hoheren Stufe steht als in Moskau, hatte die bedeutende Organisation 
der Arbeiter bereits den zwolfstiindigen Arbeitstag durchgesetzt, und 
diesen wollten die Lodzer Fabrikant<3n aus Grunden der Konkurrenz 
zum Gesetz erhoben sehen. Sie begriindewn ihre Forderungen damit, 
daB die Fabrikbesitzer keine erheblichen Verluste erleiden wiirden, da 
die Produktivitat der Arbeit dabei bedeutend stiege (was spater sogar 
von der Kommission, die die Moskauer "Gesellschaft zur Hebung der 
Manufakturindustrie" zum Studium dieser Frage ernannw, bestatigt 
wurde). Auch die Fabrikinspektoren auBerten sich fiir die Verkiirzung 
des Arbeitstages. "Allein alIe diese Beratungen wiirden wohl kaum 
irgendwelche tatsachliche Resultate erzielt haben, wenn die Arbeiter 
sich nicht selbst in die Sache gemischt hatten"!). 

Die Streiks von 1896 und 97 verursachten eine rasche Verwirklichung 
des Projektes. Die Regierung, die das Gesetz als freiwilliges Geschenk, 
aber nicht als erzwungen angesehen wissen wollte, verbot zwar 
den Fabrikanten, die Streikforderungen zu erfiillen, versprach aber 
gleichzeitig, das Gesetz bald zu erlassen. Der Vertreter des Ministeriums 
des Innern sagte in der Kommission, die mit der Ausarbeitung des Ge
setzes betraut war: "Wenn die Arbeiter sich iiberzeugen, daB die Re
gierung ihnen durch dieses Gesetz nur Gutes getan hat, so werden sie 
dieselbe a1s ihre Beschiitzerin und Gonnerin betrachten; und selbst 
wenn es diese Folge nicht ha.ben sollte, so werden sie mindestens den 
regierungsfeindlichen Einfliisterungen weniger zuganglich sein2)." 

Tugan-Baranowsky weist noch darauf hin, daB dieser Vertreter 
des Ministeriums auch durchzusetzen versuchte, daB bei der Verkiirzung 
des Arbeitstages die Herabsetzung des Lohnes verboten werde, da diese 
wieder Arbeiterunruhen hervorrufen konnte; doch gelang es ihm nicht. 
DaB man als Maximalarbeitstag 11 % Stunden festsetzte, erklarte 
der Finanzminister folgendermaBen: "Wenn ein Arbeiter von Tag zu 
Tag iibermiidet wird und, ohne frische Krafte geschOpft zu baben, sich 
wieder an unverhaltnismaBig lange und ermiidende Arbeit machen 
muB, schafft er bei weitem nicht so produktiv wie einer, der seine Krafte 
nicht miBbrauchen muB. Anders gesagt: Es gibt eine gewisse NOl'm 
der Arbeitsdauer, bei der der Arbeiter am vorteilhaftesten arbeiten kann; 
ohne sich zu iibermiiden, liefert er ein Maximum an Arbeit und bekommt 
ein Maximum an Lohn. Von diesem Standpunkt muB auch die Arbeits
dauer betrachtet werden. Die vorgeschlagene Norm, 11 % Stunden, 
ist nun nach unserem besten Ermessen diese Grenze, fiber die hinaus eine 
Ausbeutung der Krafte des Arbeiters fiir den Fabrikanten unnfitz sein 
wiirde"3). 

1) Tugan-Baranowsky, ebenda 709. 
2) Stenographischer Bericht der Kommission zur Ausarbeitung des Gesetzes 

liber die Arbeitszeit, in den "Geheimdokumenten". Genf 1899, S. 21. Auch zitiert 
in "Iskra", "Befreiung" und bei Meschewetski, I, S. 88. 

3) "Die Regelung der Arbeitszeit in den Textilfabriken". Petersburg 1897, 
S.25; zitiert nach Prokopowitsch, S. 106. 
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Da dieses Gesetz also nicht aus wirklicher Fiirsorge, sondern aus 
Furcht vor Unruhen und aus Riicksicht auf geschaftliche Interessen 
der Fabrikanten entstanden war, war die Regierung auch sofort bereit, 
es nachtraglich zu verschlechtern, ala sie sah, daB es die Arbeiterbe
wegung nicht nur nicht einschrankte, sondern von ihr sogar zu weiterer 
Agitation benutzt wurde. So erklarte die Regierung, es beziehe sich 
nicht auf die Hilfsarbeiter. So laBt das Zirkular yom 14. Marz 1898 
"Oberstunden zu, wobei die vorherige Normierung der nicht-obliga
torischen "Oberstunde ganz aufgehoben wird-und was fiir die Arbeiter 
besonders schlecht war: fiir den Zwang zu Oberstunden gab es keine 
Strafandrohung1). Und daB diese nicht immer freiwillig geleistet wurden, 
geht daraus hervor, daB wahrend des Jahres 1900 186 einzelne und 
2064 kollektive Beschwerden deswegen eingereicht wurden2). Nacb 
dem Bericht der Fabrikinspektion wurde das Gesetz durch foJgende 
Vergehen verletzt: 

1900 1901 1902 

'Oberschreitung der Maximalarbeits-
zeit (unbezahlte tJberstunden) • • 66 352 340 FaIle 

Zwang zu (bezahlten) 'Oberstunden • 135 239 207 " Sonstige tJbertretungen des Gesetzes 
iiber tJberstunden (Zwang zu 
ungesetzlichen tJberstunden usw.). 683 1177 1357 .. 

Nur in 152 Fallen machten die Fabrikinspektoren Protokolle. 
Diese gesetzlichen Beschrankungen sowie die praktische Anwendung 

des Gesetzes minderten seine soziale Bedeutung und machten die wirk
licbe Dauer des Arbeitstages zu einer Frage der sozialen Macht, die die 
Arbeiter dem Unternehmer undder Regierunggegeniiberstellen konnten3). 

Dazu kamen neue polizeiliche Ma13nahmen zur Verhiitung der 
Streiks. Ein Zirkular des Ministers des Innern vom 13. August 1897 
wies die Polizeiorgane an, alle Arbeiterversammlungen unbedingt zu 
verbieten und die Anstifter ausfindig zu machen und zu verhaften, 
falls die Versammlung die Verabredung eines Streiks bezweckte. Bei 
Ausbruch des Streiks solle man entweder die Streikenden veranlassen 
die Arbeit wieder aufzunehmen, oder die Fabrikanten, dieselben zu ent
lassen; wurde die Arbeit unter Einhaltung der gesetzlichen Frist ein
gestellt, so sollten die nicht ortsansassigen Arbeiter nach ihren Heimats
orten transportiert werden"). 

Alsdann wurden durch das Gesetz vom 1. Februar 1899 weitere 
160 polizeiJiche Beamte und 2300 Schutzleute in Fabriken mit mehr 

1) Meschewetski, S. 109. 
t) Prokopowitsch, S. 109. 
8) Auch viele Streiks nach 1897 waren Abwehrstreiks. Hatten wir 1896 nur 

2 Abwehrstreiks, so waren es 1897: 17, und zwar antfallen diese auf die zweite Halfte 
des Jahres (Leites, S.52). 

') Prokopowitsch, S.76. 
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als 200 Arbeitern standig angestellt; die Wohnungen hatten die Fabrik
besitzer zu stellen. 

Anfangs 1900 rief die Regierung das "Subatowsche System", 
wovon spater die Rede sein wird, ins Leben, als Gegenmittel gegen die 
Arbeiterbewegung. 

Aber trotz der erneuten Repressionen und der provokatorischen 
Tatigkeit von Subatows Agenten trat die Arbeiterschaft immer mehr 
den geheimen Organisationen bei, und die Streiks von 1903/04, besonders 
die Generalstreiks in SiidruBland und im Kaukasus zeugen davon, 
daB sie bereits von politischen Tendenzen durchdrungen war. Die 
friihere gewerkschaftIiche Richtungtritt mit den groBen Streiks zugunsten 
der poIitischen Richtung zuriick. 

Sechstes Kapitel. 

1898-1905. 

Politische Arbeiterorganisationen in RuJnand. - Der 
"Bund" und seine Bedeutung. - Das politische 
Element in der russischen Sozialdemokratie. - Das 
Subatowsche System. - Die Streiks von 1903. - Das 
Ende des Subatowschen Systems. - Politische Streiks.
Der II. Parteitag der russischen Sozialdemokratie. -
Seine Stellung zum politischen Kampf. - Spaltnngen 
in der rnssischen Sozialdemokratie. - Die Ergebnisse 
der Streib von 1900-1904. - Gesetz llber Haftpllicht 
der Unternehmer und dber Fabrikstarostas. - Stellung 
der sozialdemokratischen Partei dazu. - Gapon und 

der Ausbruch der groLSen Revolution. 
Die ersten Arbeiterorganisationen, die den politischen Kampf 

aufnahmen, waren die polnischen und die jiidischen. 
Es ist nicht die Aufgabe dieser Arbeit, auf die nationalen Organi

sationen, die ihre eigene Entwicklungsgeschichte haben, einzugehen, 
wir wollen jedoch einiges aus der Geochichte des jiidischen "Bundes"l) 
hervorheben, da er im Zusammenhang mit den russischen Organisationen 
stand und diese von ihm sogar beeinfluBt wurden. Die jiidische sozial
demokratische Propaganda. begann in den SOer Jahren im Zentrum des 
jiidischen Geisteslebens, in Wilna2). 

Dort wurden theoretische Gruppen gegriindet, in denen man 
Marx, Lassalle und russische Okonomisten studierte. Diese Gruppen 

1) Der allgemeine jiidische Arbeiterbund wird kurzweg "Bund" genannt. 
2) "Geschichte der jiidischen Arbeiterbewegung in Litauen, Polen und RuB

land", 1902, S. 4. 
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standen unter dem EinfluB der deutschen Lehren und der russischen 
Marxisten, sie entfalteten kein!' praktische Tatigkeit. 

Alter als die· sozialdemokratischen sind die gewerkschaftlichen 
Organisationen der jiidischen Handwerker. 

Sie entstanden noch im 18. Jahrhundert in Polen, zur Zeit des 
"Kahals" (des SelbstverwaltungskorpeIs, der die jiidischen Hand
werker gegen die polnischen Ziinfte verteidigte). 

Die jiidischen "Chewras" (Vereine) bestanden zumeist neben den 
Synagogon und besaBen Unterstiitzungskassen. 

In den 80er und anfangs der 90er Jahre nehmen diese Kassen 
groBeren Umfang an. Manche von ihnen verI oren sogar ihren urspriing
lichen rein philanthropischen Charakter und stellten sich neben den 
religi6sen und Unterstiitzungszwecken rein wirtschaftliche Aufgaben1). 

So berichtet Sara Rabinowitsch in ihrer Abhandlung von einer 
1892 neu gegriindeten "Chewra.", die ihre Aufgabe in der Erkampfung 
besserer Lohnbedingungen sah. Die jiidischen Sozialisten suchten sich 
dieser Kassen zu bemachtigen, aber der Zwiespalt zwischen den sozia.listi
schen Agitatoren und der in Traditionen erzogenen Massen war zu groB, 
und die Versuche der Sozialisten waren anfangs erfolglos. 

Da begannen die jiidischen Sozialisten selbst Gewerkvereine zu 
griinden. Unter diesen vom "Bund" gegriindeten Gewerkschaften sind 
besonders die der Biirsten binder und die der Kiirschner bedeutend. 

In den 90er Jahren tritt die jiidische Arbeiterbewegung in die Phase 
der Massenbewegung ein. 

Fast gleichzeitig beginnen die jiidischen Sozialdemokraten politische 
Forderungen zu verfechten: schon 1895 wurde am 1. Mai in den Ver
sammlungsn "Presse-, Ver"ammlungs- und Streikrecht" verlangt. Am 
1. Mai 1897 wurden bereits Demonstrationen veranstaltet (in Wilna). 

Der 1897 gegriindete "Allgemeine Jiidische Arbeiterbund 
in Polen und Litauen" hat die Leitung der jiidischen Arbeiterbe
wegung iibernommen und ihr einen scha.rf ausgepragten politischen 
Oharakter verliehen 2). 

Der "Bund" hat dieselben Entwicklungsstadien durchgemacht 
wie sie die russische Bewegung, aber er eilte ihr immer voraus und 
bildete fiir sie die Kampfmethoden fUr die jeweilige Phase a.us3). 

1) Dariiber s. Sara Ra binowitsch, Die Organisationen des jiidischen 
Proletariats in RuBland. Karlsruhe 1903. 

2) Uber den Umfang der Tatigkeit des "Bundes" geben folgende Ziffern Auf· 
schliisse. Laut dem Bericht des "Bundes" an den II. Parteitag der russischen 
Sozialdemokraten (zweite HaUte von 1903); erstreckte sich die Zahl der im "Bunde" 
organisierten Arbeiter auf 30000. 1m Laufe von 1901-03 wurden von ihm 172 
Streiks geleitet. Das Resultat ist in 95 Streiks angegeben. 80 Streiks (mit 4746 
Teilnehmern) endeten mit Erfolg; 12 (mit 1760 Teilnehmern) hatten keinen Erfolg, 
3 (mit 195 Teilnehmern) teilweisen Erfolg. - 1903 umfaBten die Maistreiks und 
Demonstrationen 10 550 Teilnehmer. (Bericht des "Bundes" an den Amsterdamer 
KongreB. Genf 1904.) 

3) Die erste Broschiire liber den Ubergang zur Massenbewegung erschien 1895 
im jiidischen Jargon und wurde ins Russische iibersetzt. 
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Schon anfangs der 90er Jahre, wahrend die russische Bewegung 
noch im Stadium der Gruppenpropaganda. war, ging der "Bund" zur 
Massenbewegung liber l ). 

Mitte der 90er Jahre, als sich die russische Bewegung noch im 
Stadium des "Okonomismus" befand, vertra.ten die jiidischen Orga
nisationen berdts offen politische Forderungen und organisierten sogar 
schon Maidemonstrationen. 

Anfangs dieses Jahrhunderts, als in RuBland Arbeiterdemonstra
tionen noch eine spontane Erscheinung bildeten, verliefen die jiidischen 
schon unter der unmittelbaren Leitung des "Bundes". 

Der Grund, warum die jiidische Arbeiterbewegung soviel friiher 
politischen Charakter annahm, lag nicht nur in der hoheren Intelligenz 
der jiidischen Arbeiter, sondern auch in den nationalen Bedingungen, 
in denen das jiidische Proletariat sich befindet. 

Wie bereits erwahnt, hat der "Bund" seine theoretischen Prinzipien 
hauptsachlich der deutschen Sozialdemokratie entnommen, doch 
muBte er seine Taktik den jiidischen Verhaltnissen anpassen. 

Das jiidische Proletariat besteht im Gegensatz zu dem deutschen 
und dem russischen zum groBen Teil nicht aus Fabrikarbeitern, sondern 
aus Handwerkern. Die okonomischen Errnngenschaiten, die der Hand
werker durch Streiks erlangen kann, sind a ber durch die technischen 
Bedingungen seines Betriebes beEchrankt, und manchmal konnen iiber
maBige Forderungen der Handwerker das ganze Unternehmen zugrunde 
richten. 

Wo der natiirliche ProzeB der Konzentration der Betriebe und der 
Proletarisierung der Handwerker vor sich geht, kann der Untergang 
der Kleinbetriebe dem Handwerker nur zum Wohle dienen: er wird 
Fabrikarbeiter, die Grenzen des okonomischen Kampfes erweitern sich 
fiir ihn, er gewinnt auch die Vorziige der Schutzgesetzgebung, die in 
Ruf3land dem Handwerker versagt ist. Das trifft jedoch auf den jiidi
schen Arbeiter nicht ganz zu. Die Proletarisierung der jiidischen Arbeiter 
wird durch zwei Bedingungen erschwert: 1) dadurch, daB die Juden auf 
den "Ansiedlungsrayon" angewiesen sind und ihr Verdienstgebiet sich 
eo ipso nicht erweitern kann; 2) dadurch, daB die Juden fast nUl in 
jiidischen Fabriken (auch nicht iiberall) aufgenommen werden und die 
Zahl dieser im Ansiedlungsrayon auch beschrankt ist. Diese Kom
plikationen stellten sich in Litauen viel mehr als in Polen ein, da es in 
Polen immerhin doch mehr GroBbetriebe (sowohl christliche wie jiidische) 
gibt. Es ist nicht zu bezweifeln, daB der "Bund" in Litauen ganz be
deutende okonomische Verbesserungen erzielte2), aber gerade nach 
del' Erringlmg gewisser Verbesserungen war der weitere wirtschaftliche 
Kampf wesentlich erschwert. Gerade wo die Unternehmen so klein 
waren, daB sie die Konkurrenz der GroBbetriebe nicht aushalten konnten. 

1) "Die vier Reden der jiidischen Arbeiter". Genf 1893. 
2) Nach den Angaben des Bundes ist in Litauen infolge seiner Tatigkeit der 

Arbeitstag von 17-16 auf 14-12 Stunden verkiirzt worden. 
R a bin 0 wit z, Arbeiterbewegung. 6 
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muBten die Streiks manchmal zum Untergang der kleinen Werkstatte 
fUhren, ohne daB der jiidische Handwerker als Fabrikarbeiter Arbeit 
finden konnte. Der "Bund" muBte einsehen, daB die miBliche Lage 
der jiidischen Arbeiter durch die nationale Entrechtung der Juden 
wesentlich verschlechtert wird und daB der okonomische Kampf der 
jiidischen Handwerker, ja. selbst ihre Proletarisierung nur durch ihre 
na tionale Befreiung moglich, diese abe~ nur durch politische Um
gestaltung gan,z RuBlands zu erreichen sei. Daraus ergibt sich fiir den 
"Bund" eine doppelte Notwendigkeit der politischen Befreiung: aIs 
Arbeiter brauchen die jiidischen Proletarier ebenso wie die russischen 
eine demokratische Verfassung, als jiidische Arbeiter brauchen sie die 
politische Umgestaltung, weil sie der einzige Weg zur Erlangung der 
nationalen Gleichberechtigung ist. 

Die nationale Gleichberechtigung war aber fiir den Bund nicht 
"Selbstzweck", sondern ein Mittel zur Beseitigung der Bedingungen, die 
die Entwicklung der jiidischen Arbeiterklasse hemmen. Also auch eine 
"Proletarierforderung. " 

Wir sehen also, daB der "Bund", auch ohne nationalsein zu wollen, 
schon aus sozialistischen Aufgaben heraus fiir die nationale Eman
zipation eintreten muBte, und das verscharfte wieder seine politischen 
Tendenzen. 1m politischen Kampf war der "Bund" der Lehrer der 
russischen Organisation,ihr Vorliiufer und ihr Muster. Und darin be
steht die eigentliche Bedeutung des "Bundes" in derrU88ischen Be
wegung. AlB Fiihrer des jiidischen Proletariats konnte der "Bund" 
keine materielle Macht erlangen: erstens weil sein Kampfgebiet schon 
geographisch durch den Ansiedlungsrayon beschrankt ist, zweitens, 
weil seine Titigkeit sich nur wenig auf GroBbetriebe und gar nicht auf 
Staatsarbeiter (z. B. auf die Eisenbahnarbeiter, die bekanntlich in der 
Revolution eine sehr bedeutende Rolle spielten) erstreckte. 

Umso groBer war aber der geistige EinfluB des "Bundes" in bezug 
auf Taktik und Organisation l ). 

Der Regierung schien der "Bund" eben wagen seines geistigen 
Einflusses sehr gefahrlich; und sie griff zu a.llen Mitteln, um ihn zu ver
nichten: der Pogrom-Agitation wurden keine Hindernisse gestellt. 

Die passive, ja. wohlwollende Stellung der Regierung zum Kischi
newer Pogrom (Marz 1903) ist wohl durch die Presse geniigend bloB
gestellt worden2). Die Erwartungen der Regierung wurden nicht erfiillt: 

1) Bei der Neigung der Massen zu Gewalttatigkeiten war die Stellungnahme 
der leitenden Organisationen zum okonomischen Terror von groBter Bedeutung. 
Auch darin ging der "Bund" voran, wie folgende Resolution beweist: "In An
betracht dessen, daB der okonomische Terror sowohl gegen die Unternehmer wie 
gegen die Streikbrecher das sozialdemokratische BewuBtsein der Arbeiter verdun· 
keln und die Arbeiterbewegung diskreditieren kann, erkliirt sich die Versammlung 
dagegen." ("Das Leben", Mai 1902.) Ebenso verwarf der "Bund" auch den politischen 
TerrQr. ("Zur Frage des Terrors." London 1903.) 

2) Am 18. Mai 1903 veroffentlichten die "Times" ein Geheimzu"kular des 
Ministers des Innern v. Plehwe an den Kichinewer Gouverneur v. Raaben. 
Das Dokument ist vom 25. Miirz datiert, also zwei Woe hen vor dem Pogrom an 
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der Kischinewer Pogrom verschiirfte die revolutionaren Tendenzen der 
jiidischen Gesellschaft noch mehr. 

Der "Bund" iinderte seine Taktik nicht, nur daB er seine nationalen 
Forderungen noch mehr betonte. Ein Teil der "Bundisten" stellte sogar 
die Forderung einer nationalen Autonomie. 

Eben diese Forderung bra.chte den "Bund" in Konflikt mit der 
russischen sozialdemokratischen Organisation, und auf dem zweiten 
Parteitag tritt er aus der Partei aus. Aber auch nach seinem Austritt 
bewahrte der "Bund" seinen EinfluB auf die russische Organisation. 

Die politische Richtung gewann, wie bereits erwiihnt, in den russi
schen Organisationen erst Ende der 90er Jahre die Oberhand. Sie fand 
ihre konsequentesten Vertreter in Plechanow, Lenin, Axelrod. 
Doch sind ihre Ideen erst zu Anfang dieses Jahrhunderts verwirklicht 
worden. Noch im Herbst 1900 bezeichnet Plechanow in dem Artikel 
"Nochmals Sozialismus und politischer Kampf" die Frage iiber das 
politische Element in der Arbeiterbewegung als eine "Zeit- und Streit
frage"l). Er meint: Kein Sozialdemokrat wird theoretisch bestreiten, daB 
der politische Kampf fiir die okonomische Befreiung die Vorbedingung 
sei, aber in der Praxis wird der politische Kampf gar niOOt gefiihrt. 
Desha.lb tritt er in diesem Artikel fiir die praktische Erweiterung der 
politischen Organisation ein2). 

Die Vertreter der "politischen" Richtung: Plechanow, Lenin, 
Martow, Axelrod, Wers. Sasulitsch, Storowjeff, vertraten 

den Gouverneur geriohtet worden. Ea wire ffir die Regierung ein leiohtes geweaen. 
dem Pogrom vorzubeugen, wenn sie ent&preohende MaBnahmen hiUte eqp:eifen 
woIlen. Der WortIaut des GeheimzirkuIa.rs beweist aber, daB die Regierung die 
Bek&m~g des Pogroms ffir unerwiinsoht hielt. Die betreffende Stelle in der 
"Times' lautet: "The anti-semitio outrages at Kiohineff. A Russian correspondent 
sends us what purports to be the text of a confidential despatsoh addressed by the 
Russian Minister of the Interior to the Governor of Bessa.rabia shortly before the 
anti-semitio riots broke out at Kiohineff with suoh disastrous results. The following 
is a literal translation of this remarkable document: Ministry of Interior, Chancel
lerie of-the Minister, No. 341, March 25,1003. Perfectly secret. To the governor 
of Bessarabia. It has come to my knowledge, that in the region entrusted to you 
wide disturbanoes are being prepared against the Jews who ohieflyexploit the 
local population. In view of the general disquietude in the disposition of the town 
populations seeking a vent for itself and also in view of the unquestionable un
desirability of instilling by too severe measures anti-governmental feelings into 
the population which is not yet affected by- (revolutionary) propaganda, your 
Excellency will not fail to contribute to the inlmediate stopping of disorde1'8 whioh 
may arise by means of admonitions, without at all having reoourse, however, 
to the use of arms. V. Plehwe. (TheTimes, Monday, May 18, 1003 p.IOa.) - DaB 
Plehwe Pogroms auah alB Mittel zur Terrorisierung der jiidisohen,revolutioniren 
Jugend betraohtete, beweisen seine Worte, die er an die jiidisohe Deputation 
riohtete, die ihn um Schutz gegen weitere Pogroms bat: "Wisset," meinte er, "falls 
ihr nioht ve1'8teht, die jiidisoheJugend von der revolutionaren Bewegung abzulenken, 
80 machen wir die Lage der Juden 80 unertraglioh, daB sie aIle bis auf den letzten 
Mann fortmiiBBen." ("Befreiung" 1003, Nr. 25.) 

1) "Morgenrote" 1900. 
B) Auch Lenin bekampfte energisch die "okonomisohe" Richtung, er ver

langt, daB man das Proletariat zur "Avantgarde im Kampf gegen die Regierung" 
erziehe. ("Was soll man tun?" Stuttgart 1902.) 

6* 
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ihre Ideen in der "Arbeitersache" 1) , die einen bestandigen Kampf 
gegen den "Arbeitergedanken", das Organ der "Okonomisten", fiihrte. 
1900 griindeten sie das Organ "Iskra" ("Der Funke"), das sich zur 
Hauptaufgabe machte, die russische Arbeiterbewegung zu einer poli
tischen zu gestalten. 

In der "Mitteilung iiber das Erscheinen des Organs "Iskra" schreibt 
die Redaktion: 

" ... Das hauptsachlichste Merkmal unserer Bewegung in der 
letzten Zeit ist ihre Zersplitterung .... 

"Der Widerspruch zwiachender Zersplitterung unserer Bewegung und 
den Forderungen, die das Leben an sie stellt, muB ein kritisches Moment 
in ihrer Entwicklung hervorrufen. Die Bewegung selbst verlangt nach 
einer bestimmten Organisation und Gestalt, aber unter den praktisch 
wirkenden Sozialdemokraten wird die Notwendigkeit des Vberganges 
zu hoheren Formen der Bewegung noch nicht anerkannt. 1m Gegenteil: 
in breiten Kreisen herrschen noch Wankelmut, Neigung zur "Kritik des 
Marxismus", Sympathien fUr die "okol'omische" Richtung und das 
Bestreben, die Bewegung in einem niedrigeren Stadium aufzuhalten und 
die Aufga11en des revolutionaren Kampfes zu vertuschen ... " 

". .• Wer die Sozialdemokratie ala eine Organisation betrachtet, 
die aussohlieBlich dem ele~entarischen Kampfe der Arbeit dienen 801Ie, 
den kanndie Lokalagitation und die "reine Arbeiterliteratur" befriedi
gen. Wir verstehen aber die Sozialdemokratie anders: fUr uns ist sie eine 
revolutio~ Armee, die unl&ba.r mit der ganzen Arbeiterbewegung 
verbunden ist. Nur ein zu einer solchen Partei organisiertes Proletariat 
wird seine historische Mission erfiillen konnen: es wird unter seiner Fahne 
aIle demokratischen Elemente des Landes vereinigen und den hartnaoki
gen Kampf einer ganzen Reihe zugrunde gegangener Generationen mit 
einem Triumph iiber den verha.6ten Despotismus vollendenll)". Die 
Agi~tion der "Iskra" hatte praktischen Erfoig. 

Zu Anfang dieses Jahrhunderta beginnt auch die russische Organi
sation, politische Knndgebungen zu veranstalten. Sie sind zunichst 
noch ganz vereinzelt. In der "Iskra" von 1901 finden wir noch keine 
Berichte tiber Maidemonstrationen in RuJ3land, sondern nur tiber 
solche in Polen und Litauen. 

Aber die Proklamationen, die 1901 in den russischen Stiidten 
am 1. Mai verbreitet wurden, trugen bereits einen politischen Charakter8). 

In der "Iskra" von 1902 finden wir bereits Berichte iiber DemonBtra
tionen in ZentralruJ3land, sie waren aber unbedeutend; die Demon
stration in Nischni-Nowgorod bezeichnete der KOrr6spondent selbst 
ala miBlungen"). 

1) Die Zeitschrift "Arbeitersache" crschien in Genf 1899--1900; der "Ar· 
beitergedanke" erschien in Petersburg 1899-1900. 

2) Programm der "Iskra", Genf 1903, S. 12, 17. 
3) "Iskra" 1901, Nr. 4. 
4) "Iskra" 1902, Nr. 21. 
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Die groBten Ma.idemonstra.tionen des Jahres 1902 fanden nicht in 
ZentralruBla.nd statt, sondern in Odessa, Tiflia und Baku l ), wo die Be
volkerung zum groBen Teil a.us Juden und Armeniern und Gruseniern 
besteht. 1m Jahre 1903 finden auch schon in Sibirien, in R08tow 
und Nikolajew2) Maidemonstrationen sta.tt, doch noch keine in Peters
burg und Moska.u. 

Petersburg und Moskau traten am spatesten hervor (erst 1904), 
dort waren dann aber auch die bedeutendsten politischen Demon
stra.tionen8). 

Je mehr die russischen Orga.nisationen nnd der "Bund" sich dem 
politischen Kampfe zuwandten, desto mannigfaltiger wurden die Mittel, 
die die Regierung zur Bekampfung der sozialistischen Bewegung ergriff. 
Sie bediente sich schlieBlich des sogenannten "Suba.towschen" Systems, 
da.s darin bestand, daB man die Arbeiter durch Polizeiagenten orga.
nisierte und sie auf solche Weise vom politisohen Kampf abzulenken ver
suchte. 

Suba.tow, ein Agent der Geheimpolizei, schlich sich in die sozial
demokra.tischen Komitees ein und machte sich dadurch mit den sozial
demokra.tischen Agitationsmethoden vertraut. Es war sein Plan, legale 
Verbinde zur Leitung des okonomischen Kampfes zu griinden und auf 
solche Weise die Arbeiterscha.ft der regierungsfeindlichen Propaganda 
zu entziehen. 

Diaser Plan fand die Billigung des M08ka.uer Oberpolizeimeisters 
Trepow, weloher duroh diesas System die Reihen der Sozia.ldemokraten 
zu spalten hoffte. 

Die Suba.towsche Propaga.nck hatte am meisten unter den 
Meta.lla.rbeitern M08ka.US Erfolg. Gerade bei diesen war da.s Verla.ngen 
na.ch einer Organisation besonders stark. 1m Friihjahr 1901 entwarf 
auf ihren Wunsoh Prof. Oserow die Statuten der geplanten "Hills
wse fUr Arbeiter der mechanischen Werkstatte der Provinz M08ka.U" 
und hielt zusa.mmen mit anderen Dozenten eine Reihe von Vorlesungen 
fUr die Arbeiter. BaJd aber merkten die Dozenten, daB hinter diesen 
erIaubten Arbeiterversammlungen die Pollzei steckte, und zogen sich 
desha.lb zuriick, und Subatow bemaohtigte sich der Hilfska.sse ganzlioh. 
Die Statuten der Hilfskasse wurden bewilligt, der Entwurf von Prof. 
Oserow wurde a.ber gii.nzJich verandert. Die Polizei raumte sich in der 
Verwa.ltung der Hilfska.sse eiIJ.e herrschende Rolle ein. So hatte der 
Oberpo1izeimeister in den Versammlungen des Verbandes ein Stimm
recht, da.s 20 Mitgliederstimmen aufwog. Die politisch ver
dichtigen Arbeiter durften der Hilfska.sse iiberhaupt nicht a.ngehOren'). 

Die M08kauer Masohinenarbeiter waren nooh unaufgekla.rt genug, 
diese Statuten a.nzunehmen. 

1) "Iskra" 1902, Nr.23, 25. 
I) "Iskra" 1903, Nr. 40. 
3) "Iskra" 1903, Nr 65. 
4) S. Witte, a. a. O. S. 13. 
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Ahnliche Kasson wurden n8o('hher in anderen Gewerben in Moskau 
gegriindet; auch in der Provinz fand S u ba tow Anhii.nger; einige von 
ihnen griindeten legale Arbeitervereine im guten Glauben, der Arbeiter
s('haft damit zu dienen. 

In Minsk wurde von Dr. Schajewitsch und Frl. Wilbusche
witach (beide waren keineswegs Polizeiagenten) die "Jiidische unab
bangige Partei" gegriindet, die nur okonomische Ziele verfolgte und 
in schroffem Gegenaatz zu der politischen Tatigkeit des "Bundes" 
stand. Auch in Odessa. wurden "unabhangige" Arbeitervereine ge
griindet. Die von Subatow gogriindeten Arbeitervereine fiihlten sieh 
unter dem Schutze der Polizei und stellten daher oft unmotivierte Forde
rungen an die Unternehmer. Die Fabrikbeaitzer sahen sich bedriLngt 
und baten die Regierung um Schutz l ), doch war der EinfluB SubatoWB 
eine Zeitlang so machtig, daO die Untemehmet gegen ibn nichta erreichen 
konnten. Das demoralisierende Subatowsche System fiihrte nicht 
nur zu politischer Verwirrung der Arbeiter, es machte sie ganzlich ziigel-
108. Ihre Forderungen gingen manchmal so weit, daO die Untemehmer 
ihre Fabriken zu liquidieren drohten l ). 

Die Soziaidemokrat('n bekiimpfwn die Sub 1\ t 0 wRchen Vereine und 
Buchten die Arbeiter zu iiberzeugen, daB eine Arbeiterbeweglmg unter 
polizeilicher Obhut ein Unding Rei und den Arbeitern keine Befreiung 
bringen kunne. Bald drang aueh in die Subatowschen Vereine poli
tische Propaganda ein. De.s S u ba towsche System erwies sich a.Is zwei
schneidigcs Schwert. Die von der Polizei organisierten Arbeitervereine 
begniigten sich mit den ihnen iiberlassenen Freiheiten nkht und wandten 
aioh gagen die Polizei sell>at. Die Polillei hatte ihnen eelbet die michtigste 
Kampfeswaffe in die Ha.nd gegeben: sie hatte sie organiaiert. Die orga
nisierte Arbeiterschaft verwarf aber die Prinzipien, aus denen heraus 
die Poli.zei ihr die Organisationsfreiheit gegeben hatte; sie wandte moh 
dem politischen Kampfe zu, nunmehr aIs organisierte Masse. Auf 
8Olohe Weise totete das Subatowsohe System sich sellJbt. Hauptaioh
lich waren os die groBen Streiks in SiidruBland, die d88 Subato"sche 
System ganziich vemichteten. Sie braohen im Sommer 1903 teilweise 
spontAn, teilweise infolge der Agitation der Anhinger Su batow8 
Bowie der Sozialisten sus. Aile dicse Streiks endeten da.mit, daB die 
Arbeiter in offenen Konflikt mit der Poliz-ei gerieten. Der Genenr.l
streik in OdeB83 (1903) ging anfangs von .den Su batowschen Orga.ni.sa.
tionen aus, am SchluG wandten "ich die Arbeiter gegen Subatow'). 

Mit den Generalstreiks von 1903 beginnt die Zeit der politi8ch~n 
M&8Sen8treiks. Der "Polizeisozialismus" verlor vollstAndig den Boden. 
Nicht nur die Bozialdemokratische Pro88e oogriiBte den Triumph der 
politischen Arbciwrbcwegung, auch die libcralcn Organc bezeichnetcn 
die Ereignisse yom SOllllller Hl03 ,~ls Yorhotell <\('r RrHliutiun. "Die 

1) "Iskra" Nr. 40. 
2) Die "Befreiung" Nr. 20-21. - 'Obcr Su ba tow: "Die Bcfreiung" Nr. 19, 

20, 21. 
8) "Iskra" Nr. 40. 
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Befreiung" schrieb: "Die Streikbewegung, die ganz Siidru81and ergriffen 
hat, istnicht einfach eine Reihe von Streiks. Es ist eine groJ3e politische 
Bewegung. Sie driickt die revolutionare Stimmung der Massen aus, die 
sich heute in der Form von Streiks, morgen aber in anderen Formen 
kundgibt ... " "In einigen Tagen dieser Streiks auBerte sieh die Tatigkeit 
ganzer Jahre als Ergebnis der zielbewuBten Arbeit und des elementaren 
historischen Schaffens"l). 

Die Streiks iibertrugen sich von Odessa nach Jekaterinoslaw und 
andere siidrussisehe Stadte. 

Ihr politischer Charakter ist unzweifelhaft. Die Arbeiter verlangten 
Koalitions- und Versammlungsfreiheit; die wiehtigste okonomische 
Forderung war die des achtstiindigen Arbeitstages, eine Forderung, die 
auch nur im Zusammenhang mit den politischen aufgestellt werden 
konnte. 

1m Herbst 1903 fand der zweite Parleitag der russisehen sozialdemo
kratischen Partei statt. Dieser Parteitag arbeitete das Programm und 
die Organisationsstatuten der Pa.rtei aus und befestigte die politische 
Richtung in der russischen Arbeiterbewegung noch mehr. Seine Be
ziehung zum politischen Kampfe driickte der Pa.rteitag in der R~olution 
iiber politis('he Demonstrationen aus. Diese Resolution empfiehIt die 
Organisation von lokalen Demonstrationen im geeigneten Moment; 
die allgemein rUBsisehen politis<>hen Kundgebungen solIe das Zentral
komitee nach einem allgemeinen Plan organisieren. 

Seine Stellung zu den okonomiS<.'hen Aufgaben und zu der gewerk
schaftlichen Bewegung auBerte er in folgender Resolution: 

"In Anbetracht dessen, daB: 
1) der Gewerksehaftskampf eine notwendige FoIge der Lage des 

Proletariats in der kapitalistischen Gesellsehaft ist, 
2) daB dieder Kampf eines der Hauptmittel gegen das Bestreben 

der Kapitalisten ist, die Lage der Arbeiter zu ve.l'Scblechtern, 
3) daB diese.: Kampf, inwiefem er getrennt vom politischen Kampf 

des Proletariats gefiihrt wird, die Zersplitterung seiner Krafte zur 
Folge hat: 

erkennt der zweite Pa.rteitag, daB die Aufgabe der Sozialdemokratie 
auf dem gewerkschaftlichen Gebiet in der Leitung des alltaglichen 
Kampfes der Arbeiter fiir die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen 
bestehe. Dabei soIl die Sozialdemokratie gegen die Hemmnisse kampfen, 
die der Gewerkschaftsbewegung von der Regierung in den Weg gestellt 
werden, und einzelne ZusammenstoBe der Arbeiter mit den Kapitalisten 
und der Polizei fiir die Organisation eines allgemeinen Klassenkampfes 
ausnutzen. " 

Weiter forden die Resolution des Parteitages von allen 50zialdemo
kratischen Organisa.tionen, daB sie den entschiedensten Kampf gegen die 

1) "Die Befreiung" 1903 Nr.4. Mit den letzten Worten meint der Verfasser 
die Entwicklung des Kapitalismus. 
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Su ba,towschen Arbeitervereine und die legale .Arbeiterbewegung fUhrE 
sollten. 

Der zweite Parteita.g formulierte die Ta,ktik der Partei und gab il 
eine feste Organisationsform. Dooh hat die Partei den Einflu.6, den s 
auf die Massen gewinnen konnte, nicht vollstandig ausnutzen konnel 
Denn bald na.ch dem Parteitag begannen in der Partei innere Konflikti4 
die schlie13lich die Spa.ltung in zwei Fraktionen, in die sog. "Majoritat 
und die "Minoritat", zur Folge hatten l ). Dieae Spa.ltung bestand b 
zum Stockholmer Pa.rteitag (1906) und zersplitterte die Krii.fte dE 
Partei. Nichtsdestoweniger gelang es der Pa.rtei, die Fiihrung in del 
politischen und okonOlnischen Kampf der .Arbeiter zu gewinnen. 

Die groBen Streib verliefen schliel3lich vorwiegend unter der Leitun 
der Sozia.ldemokraten. Die Zahl der Streib 1900-1902 nahm wage 
der wirlschaftlichen Depression gegen 1898-99 ab. In der Zeit 1902-0 
dagegen waren sie am zah1.reichsten, wie folgende Tabelle zeigt2): 

ZahI der Betriebe I Zahl der I Proz. IU allen der Prol. zu allen de. 
Jahre 

Ausstindigen 
Inspektion unter· Inspektion unter 
stehend. Betrieben stehend. Arbeiter 

1898 215 43150 1,13 2,87 
1899 189 57498 0,99 3,83 
1900 125 29389 0,73 1,73 
1901 164 32218 0,96 1,89 
1902 123 36671 0,72 2,15 
1903 550 86832 3,21 5,10 
1904 68 24904 0,40 1,46 

Die Streib 1902-04 sind zum groBen Teil politischer Natur. -
Ober den Grund der Streib wird in der amtlichen Statistik a.ngegeben8) 

1899 1900 1901 1902 1903 1904 

Arbeitslohn • . . . . . · 132 66 95 68 800 50 
Arbeitszeit • . · 36 40 53 24 25 4 
FabrikverhiiJtnisse • . . . . · 10 9 11 21 20 12 
Zulii.llige .An1isse . · 41 10 5 11 126 2 

1) Diesan KonfJikten w.gen anfangs nur Meinungsverschiedenheiten in bezull 
auf die Organisationsfra.ge zugrunde. Wii.hrend die ,,Minoritat" fUr eine demo· 
kratische Organisa.tionsform und fiir die Erweiterung der Partei eintrat, war die 
"Majoritii.t" fiir streng zentraJistische Leitung, ohne Heranziehung der Ma.ssen 
zur Ieitenden Tii.tigkeit in den Organisa.tionen. Die "Minoritii.t" legte das Haupt. 
gewicht auf die Gewinnung der breiten Massen, - die "Majoritit" auf die Aus"6iI· 
dung einer revolutionii.ren sozialdemokratischen A vantgarde. Diese Meinungsver. 
schiedenheiten vertieiten sich immer mehr, und bald trennten die beiden Fraktionen 
auch andere wichtigen taktischen Unterschiede. So nahmen sie z. B. eine ganz ver· 
schiedene Stellung zu den Liberalen ein. 

2) Biermer a. a. O. S.1043. - Leites a. a. O. S.43. - Claus, Conrads 
Jahrb. XXXII (1906). 

3) Die politischen Streiks sind aber dabei nicht abgesondert; dariiber siehe 
unten. 
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Das VerhiUtnis zwischen den Angriffs- und Abwehrstreib war: 

bei den Streiks um den Arbeitslohn: 

1899 1900 11901 1902 1 1903 1904 

Angriffsstreiks . . . .. . . 107 29 I 59 35 1276 26 
Abwehrstreiks • . . . . . . . 12 14 11 14 7 12 

bei den Streib um die Arbeitszeit: 

1899 1900 11901 1 1902 1 1903 I 1904 

Angriffsstreiks • • • • • • • • • 
Abwehrstreiks. . • • • . • • • • 

32 

Das Ergebnis1) der Streib war folgendes: Es endeten: 

Jahr mit vollem mit teilweis. ohne I Ergebnis 
Erfolg Erfolg Erfolg unbekannt 

1899 31 27 131 -
1900 31 36 56 2 
1901 67 33 64 -
1902 37 16 29 41 
1903 148 109 225 68 
1904 28 8 32 -

DaB unter den Ursachen der Streib politische Griinde gar nicht 
angegeben sind, ist ffir die russisohe a.mtliche Statistik sehr obara.kte
ristisch. Dooh ist der politische Cha.ra.kter aller Maistreiks, aller Streib, 
in denen es lioh um Freilassung der vel'hafteten Arbeiter .handelte, 
schlieBlioh der ganzen Beihe gro8er Streib in SadruBland (besonders 
der Generalstreib in Odessa und in Kiew), im Kaukasus und in Polen 
geradezu oHenbar: wenn wir auoh kaine Statistik aber die politischen 
Streib hesitzen, so wissen wir doch aus den Presseschilderungen der 
Arbeiterausstii.nde (nicht nur in der sozialdemokratischen, 80ndem aooh 
in der liberalen Presse), daB lie in der Zeit von 1902 his 1904: zum gro8en 
Teil politiscberNatur waren. Dielgnorierung d.erpolitischenMotive der 
Streib bildet einen schweren Fehler der amtlichen Statistik. DaB lie 
auch mit manchen anderen Mli.ngeJn behaftet ist, unterliegt keinem 
Zweifel·). 

Die Zahl der Aussti.ndigen ist wesentlich niedriger angegeben. 
Nicht nurdeshalb, weil die amtlicheStatistik nur die der Fabrikinapektion 
unterliegenden Betriebe ber1icksichtigt, 80ndern auch weil lie von re
giernngsfreundliohen Tendenzen gefirbt ist. Da die Regierung das 
Gesetz liber den Maxima.larbeitstag (1897) nicht als erzwungen, sondern 

1) Leites a. a. O. S. 59. 
2) Dariiber s. Wittschewsky in der "Zeitschrift fiir Sozialwissenschaft" 

1909, S. 703-704, der geradezu von Filschung spricht. 
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als gesohenkt darstellen wolIte, verminderte die amtliohe Statistik di 
Zahl der Arbeiter, die um Verkiirzung der Arbeitszeit kampften. Wi 
konnen deshalb die Mitteilungen der amtlichen Statistik nur mit VorbE 
halt benutzen. 

Der MiBerfolg in vielen Streiks war nur die Folge der Einmischun, 
seitens der Regierungsorgane. 1m Jahre 1903 bestatigte der Petersburge 
Stadtbauptmann von neuem die Verordnung, laut weloher die Streih 
anfiihrer naoh Sibirien zu verbannen seien l ). 

Der wirtsohaftliche Erfolg der Streiks von 1900 bis 1904 besteh 
bauptsaohlioh in einer Verkiirzung der Arbeitszeit. In manohen Gt 
werben, z. B. bei den Buchdrucke.rn, wurde ein neunstiindiger ArbeitE 
tag errungen. Noch wiohtiger als die unmittelbaren okonomisohe 
Erfolge war fiir die Arbeiter die Erringung weiterer Sohutzgesetze. Da 
die Erweiterung der Schutzgesetzgebung nur die Folge der Entwicklun 
der Arbeiterbewegung war, beweist die Rede des Finanzministel 
Wit te im Reiohsrate. Er meinte: "Die in der letzten Zeit vorgekommt 
nen Arbeiterunruhen bestatigen die Notwendigkeit, weitere Ma! 
nahmen zur Verbesserung der Lage der Arbeiter zu ergreifen. Die Vel 
wirkliohung des Gesetzentwurfs iiber die Entschadigung der Arbeitel 
welche die Arbeitsfiihigkeit verloren baben, seitens der Unternehmt 
wird unzweifelhaft als daB wirksamste Mittel zur Beruhigung der .Al 
beiterbewegung dienen. Solohe Fragen, ihrem natiirliohen Schiok,,!1 
anheimgeselIt, fiihren, wie die Gesehiehte anderer Lander beweist, niel 
selten zu ernsten Ersohiitterungen des Staates"2). 

Das wichtigste neue Schutzgesetz war das .iiber die Haftpflieht dt 
Unternehmer. Dieses Gesetz (1903) gewahrt den Arbeitern, wenn dE 
Unfall zur volligen Arbeitsunfahigkeit fiihrt, eine Rente in der Robe vo 
2/a des mittleren Verdienstes. Wenn der Unfall nur eine teilweise ArbeitA 
unfahigkeit zur Folge hat, bekommen die Arbeiter eine Rente, die del 
Grad der Arbeitsunfahigkeit entsprieht. 

Dieses Sehutzgesetz wiirde fiir die Arbeiter die groBte Bedeutull 
baben, wenn ihm nicht wie den sonstigen russischen Sehutzgesetzen dE 
Mangel der Halbheit anha.ftete. Der wesentliche Mangel dieses Geset~ 
besteht darin, daB die Haftpflicht nioht sta.a.tlieh, sondern individue 
ist, wobei keine erhebliebe Strafe fiir die Unternehmer fiir tibertretur 
des Gesetzes festgesetzt wurde3). 

Wenn de~ Arbeiter selbst Schuld an dem Unfall tragt, bekommt E 
keine Entsehadigung. Die Frage iiber das Verscbulden des Arbeite 
an dem Unfall sowie iiber den Grad seiner Arbeitsunfahigkeit sollte d. 
Fabrikinspektor entseheiden. Diese Bestimmung ist fiir die Arbeitl 
sehr ungiinstig: die Fabrikinspektoren sind oft fiir arztliehe UntersuohUl 
gen nieht kompetent, auBerdem miissen die Arbeiter auf die Entsoheidur 

1) Oserow, Die Arbeiterpolitik der letzten Jahre in Rullland, Moskau 190 
S.25, 3S. 

2) Leites S. Sl. 
3) Fiir die Nichtanmeldung eines Unfalles wird der Unternehmer nur mit ein 

Geldstrafe von 25-100 Rubeln bestraft. 
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zu lange warten, da die Rayons sahr groB und die Fabrikinspektoren 
mit Arbeit iiberbiirdet sind. 

Am ungiinstigsten fiir sie aber ist die Bestimmung, daB gegen die 
Entscheidung des Fabrikinspektors keine Berufung eingelegt werden 
kann. Ein weiterer Mangel dieses Gesetzes war die Bestimmung, won.a.ch 
der Fabrikbesitzer mit dem Arbeiter auf privatem Wege das MaB der 
Entschii.digung vereinbaren kann; es ist kIar, daB diese Bestimmung 
gerade fiir die am wenigsten intelligenten und organisierten Arbeiter 
schii.dlich war. Endlich war die Bedeutung diesas Gesetzes schon dadurch 
wesentlich beschrankt, da.B es sich n ur auf die Fabrik- und Bergarbeiter 
bezog und groBe Kategorien von Arbeitern, wie z. B. die Land- und 
Bauarbeiter, vollstandig auBer acht lieB. Und auch den Fabrik- und 
Bergarbeitern gewahrte dieses Gesetz keine Krankenversicherung, 
sogar keine Versicherung gegen berufliche Erkrankungen. Aber trotz 
aller dieser Mangel, die diesem Gesetz anha.ften, hat es eine gewissa 
Bedeutung fiir die Arbeiter. 

Vollig wertlos ist dagegen fiir sie das ebenfalls 1903 erlassene Gesetz 
iiber die ~,Fabrikstarostas" (Fabrikvertreter). Durch dieses Gesetz 
erhielten die Fabrikarbeiter das Recht, Vertreter zu wahlen, doch kann 
die Fabrikinspektion auf Antrag des Unternehmers den Arbeitern 
dieses Wahirecht iiberhaupt nehmen; die Arbeiter durften nur eine Liste 
von Kandidaten aufstellen, aus welcher der Gouverneur den Vertreter 
bestimmte. AuBerdem war diesas Gesetz auch dazu bestimmt, die 
Solidaritat der Arbeiter zu schadigen: es ist namlich ein Kla,ssenwahl. 
recht, welches die Arbeiter einer bestimmten Fabrik nach ihrem Verdienst 
in verschiedene Klassen verteilte und die besser besoldeten Arbeiter 
bevorzugte; Zahl und Umfang der Klassen zu bestimmen, war der 
FabrikIeitung iiberlassen. Die Vertreter muBten das 25. Lebensjahr 
vollendet baben, eine Bestimmung, die das Gesetz damit begriindete, 
daB "die jiingeren Elemente zu revolutionar gesinnt sind". Natiirlich 
sind die Arbeiter mit diesem Gesetz unzufrieden: nach dem Ge
samtbericht der Fabrikinspektion fiir 1905 (S. XV u. XVI), 
haben von den Fabriken, deren Besitzer die Wahlen iiberbaupt geneh
migten, nur 2/" Vertreter gewahlt, die Albeiter der iibrigen 8/r; Fabriken 
haben sich der Wahl enthalten. 

Welches sind nun die Rechte der Vertreted Sie diirfen mit dem 
Unternehmer iiber die Erfiillung des Arbeitsvertrages diskutieren, 
keineswegs aber iiber .Anderung desselben. Offentliche Besprechungen 
des Vertrauensmannes mit seinen Mandataren unterliegen der Genehmi
gung des Unternehmers (die niemals erteilt wird) und seiner Kontrolle. 
Und wenn einer der auf solche Art ausgesiebten Vertrauensmanner seine 
politische Richtung in einer der Regierung nicht genehmen Weise 
andert, so kann er vor Ablauf des Mandates durch die BehOrden seines 
Amtes enthoben werden. 

Es ist kein Wunder, daB die revolutionaren Parteien dieses Sta
rosten-Gesetz nur zur Agitation a.usnutzten. Das geht hervor a.us 
folgender Resolution, die der zweite Parteitag (1903) annahm: 
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"Ausgehend von den Prinzipien, die in der Resolution iiber den 
Gewerkschaftskampf ausgedriicktl) sind, und in Anbetra.cht dessen, 
daB a) dieses Gesetz nur ein neues Mittel sein sollte, um die poIizeiliche 
Gewalt iiber die Arbeiter zu verstarken, und b) daB wie aHe sonstigen 
Versuche der Regierung, die Arbeiterbewegung zu einer offiziellen zu 
machen, auch dieser von uns als Mittel zur Agitation gegen die Regierung 
benutzt werden muB, empfiehlt der zweite Parteitag den Arbeitern, 
an den Wahlen teilzunehmen und fiir die Wahl desjenigen Kameraden 
zu agitieren, der am verlaBlichsten die Arbeiterinteressen vertreten wird. 
Auch sind die Wahlen zur Entlarvung der Taktik der Regierung und der 
Unternehmer zu benutzen." 

Als auch dieses Mittel der Fabrikvertretung sich ala Abwehrmittel 
gegen die revolutionaren Bestrebungen unter den Arbeitern nicht 
bewahrte, kehrte die Regierung zum Subatowschen System zuriick 
(das sich bereits so verhangnisvoll gezeigt hatte), indem sie dem Priester 
Gapon erlaubte, eine offizielle Organisation der Arbeiter der Putilow
werke (ca. 150000) durchzufiihren. Diese anfangs vollig loyalen 
Organisationen machten dieselbe Entwicklung durch wie die Suba
towschen: auch sie wurden von sozialdemokratischer Propaganda 
beeinfluBt und erkannten schlieBlich die Notwendigkeit weitgehender 
Reformen fiir die Arbeiter. Diese forderten sie aber nicht, sondern 
erbaten sie nur: am 22. Januar 1905 traten 300000 Arbeiter mit 
Weib und Kind den groBen Bittgang zum Zaren an. Die Antwort waren 
Kanonenkugeln, durch die 3000 Arbeiter dahingestreckt wurden. 

Dieser blutige Sonntag machte auch die Arbeiter, die bis dahin an 
den Zaren geglaubt hatten, zu Revolutionaren und bezeichnet den Aus
bruch der groBen Revolution von 1905. 

Damit beginnt auch eine neue Axa in der russischen Arbeiterbe
wegung. 

1) "Iskra" ("Der Funke") Nr.40. 
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