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Element e der Sozialstruktur , organisatorische n Verfassung und politische n Kultu r 

Von Peter Heumos 

Di e industriell e Struktu r der Tschechoslowake i in der Zwischenkriegsperiod e war 
nac h sektorale r Verteilun g der Arbeitskräfte , Branchengliederun g un d dem Verhältni s 
zwischen Verbrauchs - un d Produktionsgüterindustrie n weitgehen d mi t der West-
europa s vergleichbar ; dies traf jedoch nu r für die böhmische n Lände r zu, deren wirt-
schaftlich e Entwicklun g im 19. Jahrhunder t dem Muste r der „klassischen " industriel -
len Revolutio n gefolgt war 1 . Im Unterschie d zu den westeuropäische n Verhältnisse n 
lag der Konzentration s grad der industrielle n Produktio n in der Tschechoslowake i 
allerdings erheblic h niedriger . Di e Betriebszählun g des Jahre s 1930 wies für die 
gesamte Tschechoslowakisch e Republi k folgende Anteile der Betriebsgrößenklasse n 
aus 2: 

Tabelle 1 
Größenac h Betriebe davon in der Slowakei 

Beschäftigtenzah l und Karpatorußlan d 

1-5 333969 52441 
6-20 27952 3417 
21-100 10039 889 

101-500 2475 248 
501-2500 433 43 

2501- 16 -

Demnac h überwogen eindeuti g die kleingewerblichen , vielfach noc h auf hand -
werkliche r Produktio n beruhende n Betrieb e mit maxima l 5 Beschäftigten . Di e Zah l 

1 Vgl. A. T e i c h o v a : Besonderheite n im Strukturwande l der mittelost -  und südosteuropä -
ischen Industri e in der Zwischenkriegszeit . In : Industriell e Gesellschaf t und politische s 
System. Beiträge zur politische n Sozialgeschichte . Hrsg. von D . S tegman n u.a . Bonn 
1978, 131-150 (Schriftenreih e des Forschungsinstitut s der Friedrich-Ebert-Stiftun g 137). 

2 Die folgende Tabelle nach V. P r ů c h a : Složení průmyslovéh o dělnictva v předmnichov -
ském Československu [Die Zusammensetzun g der Industriearbeiterschaf t in der Vor-
münchene r Tschechslowakei] . Revue dějin socialismu 8 (1968) 961-988. -  Vgl. ferner 
A. C h y b a : Postaven í dělnické třídy v kapitalistické m Československu [Die Lage der 
Arbeiterklasse in der kapitalistische n Tschechoslowakei] . Prag 1972, 27 ff. 
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der Großbetrieb e fiel dagegen kaum ins Gewicht . In weiten Teilen Karpatorußlands , 
der östliche n un d südliche n Slowakei, Südböhmen s un d des böhmisch-mährische n 
Hochlande s gab es keine Betrieb e mi t meh r als 100 Beschäftigten , landeswei t nu r 124 
Betrieb e mit über 1000 Beschäftigten 3. Di e Arbeiterschaf t verteilte sich folgender -
maße n auf die einzelne n Betriebsgrößenklassen 4: 

Tabelle 2 

etriebsgröß e Arbeiterschaf t 
absolut i n % 

1-5 300000 17,6 
6-20 219646 12,9 

21-5 0 186477 10,9 
51-25 0 406054 23,8 

251-1000 365434 21,6 
1001- 222679 13,2 

Etwa ein Fünfte l der Arbeiterschaf t war somi t in kleingewerblich-handwerkliche n 
Produktionsstätte n beschäftigt . Insgesam t arbeitet e ein knappe s Dritte l in Klein -
betrieben , wenn ma n die Betrieb e mi t 6 bis 20 Beschäftigte n hinzunimmt . Wenig meh r 
als ein Dritte l entfie l auf Großbetriebe , worunte r die zeitgenössisch e Statisti k Betrieb e 
mit über 250 Beschäftigte n verstand . 

Da s Gewich t des Kleingewerbe s erhöh t sich beträchtlich , wenn alle in diesem Be-
reich tätigen Persone n berücksichtigt , nich t nu r Erzeugungsgewerb e erfaßt un d außer -
dem die hausindustrielle n Betrieb e einbezoge n werden . In den böhmische n Länder n 
ergeben sich dan n für 1930 meh r als 500 Tsd. Betrieb e mi t 1-5 Beschäftigten , in dene n 
ein gutes Dritte l aller Erwerbstätige n im gewerblich-industrielle n Bereich arbeitete 5. 

De r kleingewerblich e Sekto r -  ob ma n ihn enger ode r weiter faßt -  gehör t zu den 
Faktoren , die der Entstehun g un d Entwicklun g eines industrielle n Proletariat s west-
europäische n Zuschnitt s Grenze n setzten 6. Ausschlaggebend für die Herausbildun g 

1 P růch a 1968, 972-973. -  Die Besteuerun g der Unternehme n hemmt e den betriebliche n 
Konzentrationsprozeß  zumindes t teilweise. So wurde für Lieferungen und Leistungen zwi-
schen den einzelne n Betrieben eines Unternehmen s bzw. zwischen mehrere n Betrieben ein 
und desselben Besitzers Umsatzsteue r erhoben . Die Besteuerun g der Aktiengesellschaften 
durch die Erwerbssteue r lag mit 32-35 Prozen t im internationale n Vergleich sehr hoch . Vgl. 
dazu den Überblic k über die tschechoslowakisch e Großindustri e von J. Slemr in: Českoslo-
venská vlastivěda [Tschechoslowakisch e Landeskunde] . T. 6: Práce [Arbeit]. Prag 1930, 
362 ff. 

4 Ebend a 972. 
5 Z. D e y l : K ekonomický m problémů m městské maloburžoasi e v českých zemích za 

předmnichovsk é ČSR [Zu den ökonomische n Probleme n des Kleinbürgertum s in den böh-
mischen Länder n in der Vormünchene r ČSR] . Příspěvky k dějinám KSČ 4 (1964) 709-731. 

6 F . S e i b t : Zur Sozialstruktu r der ersten ČSR. In : Beiträge zum deutsch-tschechische n Ver-
hältni s im 19. und 20. Jahrhundert . Münche n 1967, 111 ff. (Veröffentlichunge n des Colle-
gium Carolinu m 19). 
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eines im Kern anderen , „konservativeren " Typu s der Industriearbeiterschaf t war 
jedoch dere n starke Einbindun g in die ländlich-agrarisch e Wirtschafts - un d Sozialord -
nung ; das gilt auch un d gerade für die industriel l am weitesten fortgeschrittene n böh -
mische n Länder . 

Di e beherrschend e Signatu r der tschechoslowakische n Industrielandschaf t der 
Zwischenkriegszei t war das Industriedorf . De r gesellschaftliche Transformationspro -
zeß im Zuge der Industrialisierun g hatt e hier nich t zur Verstädterun g geführt , sonder n 
zu einem locker gefügten Zusammenhan g von Industriekomplexe n un d umliegende n 
Dörfern , dessen reinst e Ausprägun g in den sudetendeutsche n Gebiete n zu finden 
war 7 . Di e folgende Aufstellung zeigt den prozentuale n Antei l der Arbeiterschaf t 
(ohn e landwirtschaftlich e Arbeiter ) an der gesamten Einwohnerschaf t der Gemeinde n 
verschiedene r Größenordnung 8 . 

Tabelle 3 

Gemeindegröß e Arbeiterantei l an gesamter 
Einwohnerschaf t 

bis 250 34,4 
251-50 0 38,5 
501-100 0 42,4 

1001-200 0 46,2 
2001-500 0 47,2 
5001-1000 0 47,6 

10001-2000 0 45,8 
20001-5000 0 45,9 
50001- 41,5 

In den Landgemeinde n mit 500 bis 1000 un d 1000 bis 2000 Einwohner n lag somit 
der Antei l der Arbeiterschaf t höhe r als in den mittelstädtische n Gemeinde n mi t meh r 
als 50000 Einwohnern . D a viele größer e Industrieort e in den böhmische n Länder n 
faktisch Gemeindeagglomerat e ode r vergrößert e Industriedörfe r mit kleinstädtische m 
Ker n darstellten , keinesfalls aber „Städte " mi t allen sich darau s ergebende n sozialen 
Konsequenze n  9 , wohnte n erheblic h meh r Arbeiter in Landgemeinden , als Tab . 3 aus-
weist. 

Di e spezifische Wohnsituatio n der Arbeiterschaf t war sehr häufig auch dor t anzu -
treffen, wo es sich tatsächlic h um städtisch-großindustriell e Verhältniss e handelte . 
Di e chemische n Werke in Aussig beschäftigte n in der Zwischenkriegszei t Arbeiter aus 
87 Dörfern , die täglich bis zu vier Stunde n aus ihre n Heimatgemeinde n anreisten . Von 
den 10660 Arbeiter n der Brünne r Waffenwerke wohnt e 1939 die Hälft e in den länd -

7 R. J a w o r s k i : Vorposten oder Minderhei t ? Der sudetendeutsch e Volkstumskamp f in den 
Beziehunge n zwischen der Weimarer Republi k und der ČSR. Stuttgar t 1977, 21. 

8 Die Tabelle nach : Československá statistika 113 (1935), T. II/2 , 27. Die Angaben beziehen 
sich auf das gesamte Staatsterritorium . 

9 Seib t 1967,118. 
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liehe n Gemeinde n u m die mährisch e Met ropo le ; für 2500 von ihne n lag de r täglich e 
Weg z u r Arbei t u n t e r 20 k m , 2905 legten täglich 20 -5 0 k m z u r ü c k 1 0 . 

W o h n e n auf de m Land e war bei de n Industr iearbei ter n in h o h e m Maß e mi t land -
wirtschaftliche m Zwerg - ode r Kleinbesit z ve rbunden . Z u diesem Typu s des „Eisen -
baue rn " (kovorolnik ) gehört e beispielsweise die Mehrhe i t de r Arbeiterschaf t de r Pil -
sene r Skoda-Werk e u n d andere r große r U n t e r n e h m e n im wes tböhmische n Indust r ie -
gebie t 1 1 . I m industrielle n Ballungsgebie t Mähr i sch-Os t ra u fielen zwei Dr i t te l de r 
m e h r als 15000 Industr iearbei ter , die hie r in de r Tschechoslowakische n Sozialdemo -
kratische n Arbeiterparte i organisier t waren , un te r die Kategori e de s „ k o v o r o l n i k " 1 2 . 
Landeswei t w o h n t e n run d zwei Dri t te l de r Beschäftigte n im Bergba u in Geme inde n 
un te r 5000 P e r s o n e n 1 3 . D i e quanti tat i v allerding s n ich t besonder s in s Gewich t fal-
lend e slowakisch e Industriearbeiterschaf t -  ihr e Zah l lag 1930 bei e twa 90 0 0 0 1 4 -  ver-
körper t e in noc h ausgeprägtere r F o r m als in B ö h m e n u n d Mähre n eine n industriell -
agrarische n M i s c h t y p u s 1 5 . 

Statistisch e Nachweis e übe r verschieden e F o r m e n de s Nebene rwerb s in zwei ost -
böhmische n Bezirke n zeigen , da ß 22 bzw. 33 P rozen t aller Besitze r landwirtschaft -
liche r Zwerg - u n d Kleinbetrieb e (bis 2 ha ) hauptberufl ic h in H a n d w e r k u n d Indust r i e 
arbeitete n u n d die Landwirtschaf t als Nebenerwerbs tä t igkei t be t r i eben 1 6 . Häufi g war 
de r Grundbes i t z zu klein , u m für die M a r k t p r o d u k t i o n genutz t zu werden ; er dient e 
dan n lediglich de r Selbstversorgun g (s. u . ) . 

Di e Ursp rüng e des agrarische n N e x u s de r Arbeiterschaf t lagen sowoh l in de n böh -
mische n Länder n als auc h in de r Slowake i teil s in de r tradit ionellen , bis in s 18. Jahr -
hunde r t zurückre ichende n Verb indun g des Landhandwerk s mi t de r Landwir t -

10 J a w o r s k i 1 9 7 7 , 2 1 . - 0 . F r a n ě k : Dějin y koncern u brněnsk é Zbrojovk y 1918-1939 
[Geschicht e des Konzern s der Brünne r Zbrojovk a 1918-1939] . Brun n 1969, 237, 364. -
D e r s . : Koncer n brněnsk é Zbrojovk y v letech 1939-1945 [De r Konzer n der Brünne r Zbro -
jovka in den Jahre n 1939-1945] . Brun n 1973, 227, Anm . 63. 

11 V. K r á l : Otázk y hospodářskéh o asociálníh o vývoje v českých zemíc h v letech 1938-1945 
[Frage n der wirtschaftliche n un d sozialen Entwicklun g in den böhmische n Länder n in den 
Jahre n 1938-1945] . Bd. 2, Pra g 1959, 25-26 . -  Vgl. ferner das einleitend e Kapite l bei 
V. L a š t o v k a : Plze ň v boji prot i fašismu [Pilsen im Kamp f gegen den Faschismus] . Pilsen 
1975. 

12 E. H á j k o v á : Člensk á základn a Československ é sociáln í demokraci e počátke m třicátýc h 
let v ČSR a na Ostravsku [Di e Mitgliederbasi s der tschechoslowakische n Sozialdemokrati e 
zu Beginn der dreißiger Jahr e in der ČSR un d im Ostraue r Gebiet] . In : Příspěvky k dějinám 
KSČ [Beiträge zur Geschicht e der KSČ] . Preßbur g 1965, 145-194 . 

1 3 Československ á statistika 113 (1935), T . H/2 , 26. 
14 M . B a r n o v s k ý : Sociáln ě tried y a revolučn ě přeměn y na Slovensku vrokoc h 1944-1948 

[Soziale Klassen un d revolutionär e Veränderunge n in der Slowakei 1944-1948] . Preßbur g 
1978,15. 

1 5 E b e n d a 1 7 . - Zu m Typu s des slowakischen „kovorolnik " am Beispiel der Eisen - un d Hüt -
tenwerk e Podbrezov á s.J . A l b e r t y : Ocel'ov y chlieb z Podbrezove j [Stählerne s Bro t aus 
Podbrezova] . Neusoh l 1969, 82. 

1 6 K. K a p l a n : Příspěvky k ekonomickém u a sociálním u charakter u vesnice Pardubick é žup y 
v letech 1918-1938 [Beiträge zum ökonomische n un d sozialen Charakte r des Dorfe s im Par -
dubitze r Ga u in den Jahre n 1918-1938] . Pardubit z 1960,24, 26. 
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schaft 17. Zu m großen Teil wurde diese Struktu r jedoch erst durc h die Bodenrefor m 
1919-1920 geschaffen; dere n sozialpolitisch e Zielsetzun g bestan d auch darin , durc h 
Landzuteilunge n an die Industriearbeiterschaf t den Klassenkonflik t zu dämpfe n un d 
für Krisenzeite n das Existenzminimu m zu sichern . „Tausend e von Landhandwer -
kern , kleinen Angestellten un d Industriearbeitern , die auf dem Dor f wohnten , erhiel -
ten ein kleines Stüc k Land , sei es auch nu r in der For m eines Baugrundstück s ode r Fel -
des von zwei bis dre i Strich"' , das sie dauerhafte r an das Dor f band , dor t die Klassen-
gegensätze mildert e un d vielen Arbeiter n für den Fal l der Arbeitslosigkeit das Mini -
mu m (Wohnung , Milch , Kartoffeln ) sicherte , über das der Arbeiter in der Großstad t 
nich t verfügt."18 Nac h einer Schätzun g aus dem Jahr e 1945 gab es 1930 run d eine halbe 
Millio n derartige r Parzelle n im Besitz von Arbeitern 1 9. 

Di e „Zwitterstellun g zwischen Fabrikarbei t un d Landleben " 2 0 mußt e einen beson -
dere n Sozialtyp ausbilden . Zeitgenössisch e Beobachte r beschriebe n ihn als „ein e 
merkwürdig e Mischun g proletarische r un d kleinbürgerliche r Empfindunge n un d 
Auffassungen, wie wir sie sonst selten irgendwo noc h in diesem Maß e antreffen." 21 

Di e soziale Radikalitä t dieses Typs -  miß t ma n sie zunächs t nu r an der politische n 
Organisatio n -  war relativ gering. Di e Kommunistisch e Parte i der Tschechoslowake i 
(KPTsch ) gewann nac h dem Abflauen der revolutionäre n Nachkriegsbewegun g maxi-
mal 50000 Industriearbeite r als Mitglieder , konnt e allerding s in allen Parlaments -
wahlen ein beachtliche s Protestpotentia l für sich mobilisieren 22. Da s spezifische 
Sozialmilieu , in dem die Masse der Arbeiterschaf t lebte , tru g zweifellos auch zum 
Immobilismu s un d reformistische n Pragmatismx s der Tschechoslowakische n Sozial-
demokratische n Arbeiterparte i bei; von allen Ortsorganisatione n der Parte i entfie l die 
Hälft e auf Landgemeinden 23. 

17 Hinweise dazu bei P. H e u m o s : Zur Sozialstruktu r von Kleingewerbe und Handwer k in 
Prag 1890-1910. In : Handwerke r in der Industrialisierung . Lage, Kultu r und Politi k vom 
späten 18. bis ins frühe20. Jahrhundert . Hrsg. vonU . Enge lha r d t. Stuttgar t 1984,165ff. 
(Industriell e Welt. Bd. 37). -  Fü r die Slowakei s. A. Sp iesz : Řemeslo na Slovensku v 
obdob í existencie cecho v [Das Handwer k in der Slowakei in der Zeit der Existenz der 
Zünfte] . Preßbur g 1972. 

* 1 Strich =  0,19 ha. 
18 J. V o ž e n í l e k : O naší pozemkov é reformě [Überunser e Bodenreform] . Prag 1931, 19. 
19 Im Wochenblat t der tschechoslowakische n nationale n Sozialisten „Svobodn ý zítřek", 

20.9.1945. 
2 0 J a w o r s k i 1977,21. 
21 Ebend a 21-22. 
22 Organisationsberich t zum IL ordentliche n Parteita g der Kommunistische n Parte i in der 

Tschechoslowakei . Prag 1924, XII , Tab. im Anhang. 
2 3 Vgl. J. T r i s k a : SocialDemocrac y in Interwa r East-CentralEurope . East Europea n Quar -

terly 1 (1968) 231-248; der Hinwei s zur Organisationsstruktu r nach Há jkov á 1965, 164. 
Daß der hoh e Anteil ländliche r Ortsorganisatione n vor allem für die böhmische n Lände r 
galt, ergibt sich daraus , daß das Verhältni s von städtische n zu ländliche n Ortsorganisatione n 
in der Slowakei bei 2:1 lag. Vgl. dazu J. M l y n á ř í k : Sociálna demokraci a a národnosocia -
listická strana na Slovensku v dvadsiatych rokoch [Die Sozialdemokrati e und die national -
sozialistische Parte i in der Slowakei in den zwanziger Jahren] . In : K dějinám Česko-
slovenské sociální demokraci e [Zur Geschicht e der tschechoslowakische n Sozialdemokra -
tie]. Prag 1968, 5-57 (Přehle d vědecké a pedagogické práce katede r marxismu-leninismus . 
Příloh a 3). 
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Es erklär t sich aus der oszillierende n Klassenlage der Arbeiterschaft , die sowohl 
durc h Merkmal e des industrielle n Proletariat s als auch des landwirtschaftliche n Klein -
produzente n bestimm t wurde , daß soziale Bewegungen der Arbeiterschaf t häufig zur 
„Volksbewegung" tendierten , die Unterschichtengruppe n der verschiedenste n Prove -
nien z erfaßte . Die s gilt u . a. für die sozialen Unruhe n un d Protestbewegunge n in der 
Weltwirtschaftskrise , die in weiten Teilen der Tschechoslowakische n Republi k Indu -
striearbeiter , proletarisiert e Kleinbauern , Tagelöhner , Häusler , verarmt e Handwer -
ker un d das landlos e agrarisch e Proletaria t zu gemeinsame n Aktione n vereinigte 24. 

Unte r diesen Voraussetzunge n erschein t es nu r konsequent , daß in den Arbeiter -
parteie n der tschechoslowakische n Zwischenkriegsrepubli k „volkssozialistische " 
Tendenze n starken Widerhal l fanden . Da s trifft auf die Deutsch e Sozialdemokratisch e 
Arbeiterparte i zu, die den „Volkssozialismus " in den dreißiger Jahre n zu ihre m offi-
ziellen Program m erhob ; hier waren - vor dem Hintergrun d des sich verschärfende n 
sudetendeutsche n Volkstumskampfe s un d der Entwicklun g im Dritte n Reic h -  die 
„völkischen " Konnotatione n unüberhörbar 2 5. Auf tschechische r Seite vertrate n die 
nationale n Sozialisten ein Sozialismus-Konzep t ohn e Klassen un d Klassenkamp f auf 
der Basis von Kleinproduzente n un d Arbeiterschaft 26. 

Wie bei den nationale n Sozialisten gab es auch in der tschechoslowakische n Sozial-
demokrati e eine breit e genossenschaftssozialistisch e Strömung . Kernpunkt e ihre s 
schon vor 1918 entwickelte n Programm s waren die Überführun g der Industrie -
betrieb e in genossenschaftliche s Eigentum , Selbstverwaltun g un d Gewinnbeteiligun g 
der Arbeiterschaft 27. De r tschechisch e Genossenschaftssozialismu s - auf das gesamte 
Genossenschaftswese n der Erste n Republi k wird unte n noc h einzugehe n sein -
tru g ausgesproche n antietatistisch e Züge , teils aus historische n Gründen , da die 

2 4 Zahlreich e Beispiele bei K. K o ř a l k o v á : Hnut í nezaměstnanýc h v Československu v 
letech 1929-1933 [Die Arbeitslosenbewegun g in der Tschechoslowake i in den Jahre n 
1929-1933]. Prag 1962. - Z . H r a d i l á k : Třídn í boje československého proletariát u v roce 
1933 a taktika KSČ [Die Klassenkämpf e des tschechoslowakische n Proletariat s im Jahr 1933 
und die Taktik der KPTsch].  Příspěvky k dějinám KSČ 4 (1964) 365-397. - J . P o k o r n á : 
N a počátk u třicátýc h let [Zu Beginn der dreißiger Jahre] . Prag 1967. 

2 5 Vgl. M. B a c h s t e i n : Der Volkssozialismus in Böhmen . National e Sozialisten gegen Hit -
ler. Bohemia-Jahrbuc h 14 (1973) 340 ff. In den dreißiger Jahre n unterhielte n die von Wenzel 
Jaksch geführten deutsche n Sozialdemokrate n in der Tschechoslowake i bekanntlic h Kon-
takte zum „Arbeiterflügel " der NSDA P und den Gebrüder n Strasser. 

2 6 Ausführlich zu dieser Parte i D . B r a n d e s : Die tschechoslowakische n National-Soziali -
sten. In : Die Erste Tschechoslowakisch e Republi k als multinationale r Parteienstaat . Hrsg. 
vonK . Bosl. München-Wie n 1979, 101-153. 

2 7 Den maßgebliche n Anteil an der Formulierun g der programmatische n Grundsätz e hatt e 
F. M o d r á č e k : Samospráva práce [Selbstverwaltun g der Arbeit]. Prag 1918; diese Schrift 
resümier t eine jahrelange Diskussion in der Sozialdemokratie . 
Als ein Beispiel für den Umfan g des sozialdemokratische n Genossenschaftswesen s sei die 
westslowakische Gauorganisatio n Bratislava angeführt . Hie r bestande n 31 sozialdemokrati -
sche Genossenschaften , vor allem Konsum- , Bau- und Kreditgenossenschaften , mit fast 5000 
Mitgliedern . Das gesamte genossenschaftlich e Vermögen in der Gauorganisatio n betrug zu 
Beginn der dreißiger Jahre mehr als 50 Mill. Kronen . Im Zeitrau m 1927-1930 bauten die Ge -
nossenschafte n des Gaue s Wohnungen , insbesonder e für Arbeiter, im Gesamtwer t von mehr 
als 37Mill. Kronen . Nach : M l y n á ř í k 1968,34. 



56 Bohemia Band 29 (1988) 

Genossenschafte n in de r österreichisch-ungarische n Monarch i e ein wichtige s Teil -
s tüc k de r de m Staa t abget rotz te n tschechisch-nationale n Selbstverwaltun g gebilde t 
h a t t e n 2 8 . 

N a c h 1920, mi t de m Abebbe n de r revolut ionäre n Nachkriegsflut , w u r d e die genos -
senschaftssozialistisch e Konzep t ion , die 1918-191 9 in zahlreiche n spon tane n Soziali -
sierunge n erfolgreic h in die Praxi s umgesetz t w o r d e n w a r 2 9 , allmählic h auf da s Pr inz i p 
de r Gewinnbete i l igun g zusammengest r ichen . I n diese r rud imentä re n F o r m blieb sie 
ein E lemen t de r Sozialpoliti k de s Staates , de r U n t e r n e h m e r , Gewerkschaf te n u n d 
poli t ische n Pa r t e i en 3 0 . Di e Gewinnbete i l igun g w u r d e vor allem in Staatsbetriebe n wie 
de n Brünne r Waffenwerke n prakt izier t , dan n in G r o ß u n t e r n e h m e n wie Bafa u n d 
(anfänglich ) Skoda ; für de n gesamte n Bereic h des Bergbau s w u r d e sie gesetzlich 
geregelt 3 1 . 

E s steh t auße r Zweifel , da ß die Gewinnbetei l igun g als ein e F o r m de r sozialfried -
liche n Vermit t lun g des industrielle n Konflikt s in de n H ä n d e n de r U n t e r n e h m e r ein 
wirksame s Ins t rumen t zu r Steigerun g de s Leistungs - u n d innerbetr iebliche n Anpas -
sungsdruck s b i lde te 3 2 . D i e Arbeiterschaf t schein t dies ohn e größer e prinzipiell e Be-
denke n in Kau f genomme n zu haben ; ih r U m g a n g mi t de r Frag e de r Gewinnbetei l i -
gun g läß t jedenfall s auf ein e relati v ideologiearm e W a h r n e h m u n g des industrielle n 
Konflikt s sch l ießen 3 3 . 

F ü r de n vorl iegende n Z u s a m m e n h a n g ist entscheidend , da ß die Beteiligun g de r 
Arbei te r am erwirtschaftete n G e w i n n zu eine r ausgeprägte n Fokalis ierun g de s indu -
strielle n Konflikt s auf die Betriebseben e führte . Dies e Perspektiv e k o n n t e sich u m so 
zwanglose r durchse tzen , als di e Gewinnbete i l igun g mi t de r Bi ldun g v on Kleinaktien -
besit z u n d eine m System übe r de n G e w i n n finanzierte r betriebliche r Sozialleistunge n 

2 8 Vgl. dazu J. S c h r e y e r : Dějin y svépomocnýc h záložen českých [Geschicht e der böhmi -
schen Selbsthilfekassen] . Pra g 1891. -  Speziell für Mähre n F . W e n z e l : Dějin y záložen a 
ostatníh o družstevníh o podnikán í na Morav ě do roku 1885 [Geschicht e der Vorschußkasse n 
un d andere r genossenschaftliche r Unternehmunge n in Mähre n bis zum Jah r 1885], Pra g 
1937. 

2 9 F r a n ě k : Dějin y koncern u 1969, 106. 
3 0 Vgl. V. J í š a: Formován í revolučn í odborov é politik y [Di e Formierun g der revolutionäre n 

Gewerkschaftspolitik] . In : O revolučn í odborovo u politik u [Fü r eine revolutionär e Gewerk -
schaftspolitik] . Pra g 1975, 9 f f . - M . N i k l : Kritik a ekonomickýc h koncepc í českého refor-
mism u [Kriti k der ökonomische n Konzeptione n des tschechische n Reformismus] . Pra g 
1964, 103 ff. 

3 1 F r a n ě k : Dějin y koncern u 1969, passim. -  T . B a ř a : Úvah y a projevy [Erwägunge n un d 
Reden] . Zlin 1932. -  Ein e Zusammenfassun g der Gewinnbeteiligungs-Konzeptio n Baias in 
dem Kapite l über nichtöffentliche s kollektives Unternehmertu m in : Československ á vlasti-
věda [Tschechoslowakisch e Landeskunde] . T . 6: Prác e [Arbeit] . Pra g 1930, 94 ff. -  Di e Re -
gelung der Beteiligun g am Nettogewin n für den Bergbau erfolgte durc h das Geset z Nr . 143/ 
1920. 

3 2 F r a n ě k : Dějin y koncern u 1969, 158 ff. 
3 3 In Franěk s detaillierte r Darstellun g der Lage der Arbeiterschaf t in den Brünne r Waffenwer-

ken zwischen 1918 un d 1939 findet sich kein Hinwei s darauf , daß die Arbeiterschaf t die 
Gewinnbeteiligungs-Konzeptio n als solche kritisch zur Diskussio n gestellt hat . Hie r schlug 
offensichtlic h auch der Einflu ß der sozialistische n Parteie n durch , die eine evolutionär e 
Überwindun g der kapitalistische n Ordnun g durc h die weitgehen d mi t Arbeiterselbstverwal-
tun g gleichgesetzt e Gewinnbeteiligun g für möglich hielten . 
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verknüpf t wurde , das sich auf Alters- , Krankheits - un d Unfallversicherun g er-
streckte . In den großen Unternehmunge n kame n weitere integrationsfördernd e 
Strukture n hinzu , insbesonder e betriebseigen e soziale Einrichtunge n wie Schulen , 
Sportstätten , Leseklubs, Kindergärten , Waisenhäuser , Erholungs-un d Altersheime 34. 

Zweifellos wurde dadurc h die Legitimatio n der Unternehme r im Sinn e eines 
„sekundäre n Patriarchalismus " gestärkt , der soziale Konflik t gedämpf t un d tenden -
ziell entpolitisier t un d die Entwicklun g eines unpolitische n betriebliche n Gemein -
schaftsbewußtsein s („Betriebspatriotismus" ) gefördert 35. Es überrasch t dahe r ande -
rerseit s nicht , daß die betriebliche n Interessenvertretunge n der Arbeiter , die Betriebs -
ausschüsse , in der ersten Republi k eine untergeordnet e Rolle spielten 36, in der Slowa-
kei trot z gegebener rechtliche r Voraussetzunge n vielfach erst gar nich t eingerichte t 
wurden 3 7 un d mi t dem Versuch , sich überbetrieblic h zu organisieren , offenbar auch 
an der Indifferen z großer Teile der Arbeiterschaf t scheiterten 38. 

Di e hoh e Fokalisierun g des industrielle n Konflikt s auf den Betrie b un d dami t auf 
eine niedrig e Verhandlungseben e mit der unausweichliche n Konsequen z partikulari -
stischer Einzelfallregelunge n läßt sich funktiona l am besten darau s erklären , daß für 
eine komplex e Institutionalisierun g der sozialen Auseinandersetzunge n im industriel -
len Bereich auf der Seite der Gewerkschaftsorganisatio n denkba r ungünstig e Voraus-
setzunge n bestanden . Da s Folgend e gilt insofern generell , nich t nu r für die Unterneh -
men mi t Gewinnbeteiligung . 

Da s Gewerkschaftswese n der Erste n Tschechoslowakische n Republi k war extrem 
zersplittert , hieri n ein Abbild der starken ethnischen , parteipolitischen , konfessio-

34 Vgl. dazu: Sto let Vítkovických železáren 1828-1928 [Hunder t Jahre Witkowitzer Eisen-
werke 1828-1928]. Ostrau 1928. -  Als ein Beispiel für die Konzeptio n der „Arbeiteraktien " 
sei das Unternehme n des slowakischen Lederfabrikante n Pálka genannt , der die Durchfüh -
rung dieser Konzeptio n selbst beschrieben hat . J. Pá lka : Socializácia v mojej továrn í [Die 
Sozialisierun g in meine r Fabrik] . Liptovský Mikuláš 1919. -  Zur Problemati k der Arbeiter-
aktien in den Brünne r Waffenwerken s. F r a n ě k : Dějiny koncern u 1969, 303 ff. 

35 Eindrucksvol l beschrieben ist dies bei E r d é l y : Bařa, švec, který dobyl světa [Bařa -  der 
Schuster , der die Welt eroberte] . Prag 1933. Im mährische n Zlin , dem Standor t der größten 
Fabri k des Schuhproduzente n Bata, gelang es diesem, Arbeiter und Angestellte seines 
Unternehmen s in einer Art politische n Parte i zu organisieren , die seine Interesse n vertrat und 
zwischen 1923 und 1931 den Gemeindera t von Zlin allmählic h unte r ihre Kontroll e brachte . 
Vgl. N i k i 1965, 114, Anm. 24. Viele Hinweise auch bei V. Jíša /  A. Vaněk : Škodovy 
závody 1918-1938 [Die Škoda- Werke 1918-1938]. Prag 1962. 

36 V. D u b s k ý : Ustavován í závodních výborů a rad [Die Einrichtun g der Betriebsausschüss e 
und -rate] . In : O revolučn í odborovo u politiku 1975, 61-63, bes. 55. 

3 7 In der Slowakei existierten 1935 insgesamt nur 75 Betriebsausschüsse ; die gesetzlichen Vor-
aussetzungen für die Einrichtun g dieser Organe bestande n seit 1920 (Geset z Nr . 144) bzw. 
1921 (Geset z Nr . 330). Vgl. I. S ku rl o : Odbor y na Slovensku [Die Gewerkschafte n in der 
Slowakei]. In : O revolučn í odborovo u politiku 1975, 65 ff. Nac h der Betriebszählun g von 
1930 gab es in der Slowakei mehr als 1000 Betriebe mit über 20 Beschäftigten (s. o., Tab. 1), 
dem gesetzlichen Limit , das die Einrichtun g eines Betriebsausschusse s erlaubte . Zur prin-
zipiell ablehnende n Haltun g der Unternehme r gegenüber den Betriebsausschüsse n und ihren 
Gegenstrategie n s. Zpráva o úředn í činnost i živnostenských inspektor ů za rok 1936. Prag 
1937,53. 

38 O revolučn í odborovo u politiku 1975, 61. An diesem Versuch, der 1924 unternomme n 
wurde, beteiligten sich Delegiert e aus 822 Betrieben . 
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nelle n u n d soziokulturel le n Fragment ie run g des Landes . I n de n dreißige r Jahre n zählt e 
m a n übe r 700 Einzelgewerkschaften ; sie ware n zwar teilweise in Dachorganisa t ione n 
zusammengefaßt , k o n n t e n jedoc h ein e umfassend e Interessenformierung , -Vermitt -
lun g u n d - implement ierun g nich t leisten , da da s gesamt e Gewerkschaftssyste m auf 
Betriebs - u n d hochspezialisierte n Berufsgewerkschafte n beruh te , die -  bei durchgän -
gig enge r A n b i n d u n g an die poli t ische n Parteie n -  auf Betriebseben e mi te inande r kon -
ku r r i e r t en 3 9 . Diese s System ermöglicht e allerding s eine n h o h e n Anpassungsgra d an 
die Bedürfniss e de r jeweiligen Arbeitssi tuat ion . Da s äußers t differenziert e Tarifver -
tragswesen - 1933 galt ein Kollektivvertra g durchschni t t l ic h für 15 Be t r i ebe 4 0 -  nor -
miert e im wesentl iche n lokal e Arbei tsbedingungen . Di e gewerkschaftlich e Frag -
ment ie run g dürft e andererseit s die Haup tu r sach e dafü r gewesen sein , da ß de r Arbeits -
kamp f zwische n 1918 u n d 1938 t ro t z eine s im internat ionale n Vergleich h o h e n ge-
werkschaftl iche n Organisat ionsniveau s von 44 P r o z e n t 4 1 n ich t effektiver geführ t wer-
de n k o n n t e . Da s gilt für die S t re ikdauer 4 2 , besonder s jedoc h für de n wirtschaftlic h 
opt imale n Stre ikzei tpunkt . O b w o h l die U n t e r n e h m e r in Krisenphase n ihr e stärker e 
Posi t io n auszunutze n pflegten , teils du rc h arbei tsparend e Rationalisierung , teil s in -
d e m sie die P roduk t ionskos t e n dadurc h senkten , da ß sie groß e Teil e de r Belegschaf t 
gegen die teilweise als Streikbreche r verwendbare n u n d oft für niedrigere n L o h n arbei -
tende n „kovoroln ic i " auswechsel ten 4 3 , e rhöht e sich die Streikfrequen z bei schlechte r 

3 9 Ein Verzeichni s aller Gewerkschafte n für das Jah r 1937, als insgesamt 709 Einzelgewerk -
schaften gezählt wurden , von dene n 485 Dachverbände n angehörte n un d 224 völlig autono m 
waren , in : Zpráv y Státníh o úřad u statistickéh o (ZSÚS ) 19 (1938), Nr . 104-107 , 797 ff. Im 
Durchschnit t entfielen 1937 auf eine Gewerkschaf t bei den Arbeiter n etwas meh r als 7000 
Mitglieder , bei den Angestellten („Privatbeamten" ) knap p 2000 Mitglieder . E b e n d a 789. 
Etwa ein Dritte l aller gewerkschaftlich Organisierte n gehört e sozialdemokratische n Ge -
werkschafte n an . E b e n d a 790. 

4 0 ZSÚ S 16 (1935), Nr . 82-83 , 602 ff., berechne t nac h Tab . 5. In Böhme n bezog sich ein Kol-
lektivvertrag durchschnittlic h auf 29 Betriebe , in Mähre n un d Schlesien auf 20, in der Slowa-
kei auf 7 un d in Karpatorußlan d auf 4 Betriebe . Insgesam t gab es 48 Kollektivverträg e mi t 
gesamtstaatliche m Geltungsbereich , die jedoch nu r in der Nahrungsmittelindustri e eine nen -
nenswert e Anzah l von Arbeiter n betrafen . 

4 1 Im Jah r 1934, bezogen auf die Gesamtzah l der abhängi g Beschäftigten . Unte r Zugrunde -
legung der Bevölkerun g über 21 Jahr e betru g der Antei l der gewerkschaftlich Organisierte n 
für 1934 knap p 22 Prozent ; eingeschlosse n sind dabei jeweils die Angestelltengewerkschaf -
ten . Vgl. ZSU S 16 (1935), Nr . 123-127 , 918. 
Erhebliche n Einflu ß auf das hoh e gewerkschaftlich e Organisationsnivea u hatt e das 1925 ein-
geführte Gente r System (s. u.) , das den Anspruc h auf Arbeitslosenunterstützun g an die Mit -
gliedschaft in eine r Gewerkschaf t knüpfte . 

4 2 Di e durchschnittlich e Ausstandszei t lag 1921 bei 10,1 un d 1936 bei 11,3 Arbeitstagen ; von 
1922 bis 1935 schwankt e sie zwischen minima l 8,3 (1927) un d maxima l 14,7 Arbeitstagen 
(1926). Di e Ausstandszei t ist hier auf den Beteiligten bezogen errechnet , d. h . die Summ e der 
„versäumte n Arbeitstage" wurde durc h die Zah l der Streikende n dividiert . Diese Berechnun g 
unterscheide t sich von der Ermittlun g der Daue r des einzelne n Arbeitskampfe s durc h die Ge -
wichtun g der Daue r mi t der Beteiligung . Langfristig zeigte diese Entwicklun g keine Ten -
denz , die auf Rationalisierun g des Arbeitskampfe s durc h Organisatio n schließe n läßt ; ins-
besonder e führt e zunehmend e durchschnittlich e Beteiligun g nich t zur Verkürzun g der 
durchschnittliche n Ausstandszeit . Alle Angaben zu den Ausstandszeite n nach : ZSÜ S 18 
(1937), Nr . 150-152,1142 , Tab . 2. -  Statistick á ročenk a ČSR 1938. Pra g 1939, 225. 

4 3 Zpráv a o úředn í činnost i živnostenskýc h inspektor ů za rok 1932. Pra g 1933, 11-12 . 
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Ertragslage der Unternehmen . De r faktische Verzicht der Gewerkschaftsführunge n 
darauf , das ihne n forma l zustehend e Vetorech t gegen Streiks anzuwenden , tru g sicher 
dazu bei, daß der Streik nich t konjunkturbewuß t geführt un d kalkulier t als Waffe im 
Kamp f um die Teilhab e am Wirtschaftswachstu m eingesetz t werden konnte 4 4 . 

Da ß zwischen Konjunkturverlau f un d Streikbewegun g bestenfall s über sehr kurze 
Zeiträum e hinwe g ein loser Zusammenhan g bestand , ist im wesentliche n darau s zu er-
klären , daß Lohnforderunge n - als der quantitati v bei weitem überwiegend e Anlaß 
zum Streik 45 -  durc h die ganze Zwischenkriegsperiod e hindurc h fast ausschließlic h 
aus den gestiegenen Lebensmittelpreise n hergeleite t wurde n („Teuerungsaushilfe") , 
sowohl in den böhmische n Länder n als auch in der Slowakei 46. Loh n wurde also nich t 
als Äquivalent für geleistete Arbeit, sonder n lediglich als Mitte l zur Subsistenzsiche -
run g verstanden ; für die „kovorolnici " stellte der Loh n überdie s nu r eine For m der 
Subsistenzsicherun g unte r andere n dar . 

Vor diesem Hintergrun d wird die Bestandsfestigkei t der paternalistische n Defini -
tion des Unternehmer s erklärlich ; sie schloß traditionel l Fürsorge , d. h . Subsistenz -
sicherung , gegenüber seinen Abhängigen ein. Auch un d offenbar gerade in den großen 
Betriebe n wandte n die Unternehme r das Subsistenzsicherungsprinzi p extensiv an; 
nebe n Teuerungszuschläge n bei gestiegenen Lebensmittelpreise n wurde n hier auch 
solche für Bekleidun g un d Schuhwer k gezahlt 47. Dami t wurde nich t nu r mangelnd e 
Einsich t in den ökonomische n Charakte r des Lohne s perpetuiert , sonder n auch spezi-
fische Forme n des Konfliktverhalten s der Arbeiterschaft . Streiks hatte n nich t selten 

Im Jahr 1932, unmittelba r vor dem Höhepunk t der Weltwirtschaftskrise in der Tschechoslo -
wakei und bei einer Arbeitslosenquot e von 28,3 Prozent , lag die Gesamtzah l der Streiks mit 
317 um 50 Prozen t höhe r als in dem durch eine günstige wirtschaftlich e Entwicklun g und ge-
ringfügige Arbeitslosigkeit (2,4 Prozent ) gekennzeichnete n Jahr 1927. Vgl. Chyb a 1972, 
135, 268, und die Periodisierun g der konjunkturelle n Entwicklun g bei V. P r ů c h a : Hospo -
dářské dějiny Československa v 19. a 20. století [Wirtschaftsgeschicht e der Tschechoslowa -
kei im 19. und 20. Jahrhundert] . Prag 1974, 87, 185. Zur sehr geringen Korrelierun g von 
Streikbewegun g und Konjunkturverlau f in der Tschechoslowakei , insbesonder e auch zur 
weitgehende n Wirkungslosigkeit des Streiks in Krisenphase n s.L. Vejnar : K problematic e 
stávkového hnut í v předmnichovsk é ČSR [Zur Problemati k der Streikbewegun g in der 
Vormünchene r ČSR] . In : Přehle d vědecké a pedagogické práce katede r marxismu-leninism u 
1958. Prag 1958, 15-36. -  Daß die Basisorganisatione n der Gewerkschafte n gegenüber den 
Gewerkschaftsführunge n in der Frage des Streiks nahez u uneingeschränkt e Handlungs -
kompeten z besaßen, belegen u. a. die Darstellunge n von Franě k über die Brünne r Waffen-
werke und von Alberty über die Eisenwerke in Podbrezová . Ernsthaft e Versuche, ihr Veto-
recht in der Streikfrage geltend zu machen , unternahme n die Gewerkschaftsführunge n ledig-
lich in der revolutionäre n Umbruchsphas e 1919-1920. 
So machte n beispielsweise 1934 Lohnforderunge n 65 Prozen t aller Streikforderunge n aus. 
Vgl. ZSÜ S 16 (1935), Nr . 79-81, 591 ff. 
Die amtlich e Streikstatisti k verzeichne t nur in seltenen Fällen , daß Lohnforderunge n mit 
Teuerun g begründe t wurden . Die betriebsgeschichtliche n Darstellunge n zeigen, daß so gut 
wie jede Lohnforderun g darauf zurückgeführ t wurde. Vgl. F r a n ě k : Dějiny koncern u 
1969, 101 ff., 119, 137, 141, 143, 148 undpassim . -  A lbe r t y 1969,107, 111, 141. Mly -
nář í k 1968, 38, bestätigt den Zusammenhan g von Streik und Teuerun g für die slowakischen 
Arbeiter, wenn er schreibt : „.. . sie streikten , wenn die materiell e Notwendigkei t sie dazu 
veranlaßte. " 
F r a n ě k : Dějiny koncern u 1969, 101. 
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den Charakte r appellatorische r Weigerungen . Spontan e Aktione n wie jene berühmt e 
„Maskerade " der Prage r Arbeitslosen , die in den Lumpe n durc h die Landeshauptstad t 
zogen , die das Bürgertu m für eine vom Prage r Stadtra t organisiert e Kleidersammlun g 
„gespendet " hatte , antizipierte n bei allem Hoh n un d Spot t für die Reiche n eine Sozial-
mora l der besitzende n Klassen , die Fürsorg e für das Proletaria t einschloß 48. 

Di e ideologisch e Dramatisierun g des industrielle n Konflikt s wurde durc h die 
„unterkomplexe " Wahrnehmun g der Natu r des industrielle n Kapitalismu s ein-
geschränkt ; der gewerkschaftlich e Partikularismu s wirkte in die gleiche Richtung . D a 
die meiste n organisatorische n Segment e nu r fallweise am gesamtpolitische n Proze ß 
partizipierten , nämlic h dann , wenn ihre hochspezialisierte n Interesse n berühr t wur-
den , sie dahe r einen geringen Gra d der Interdependen z mi t institutionelle n Arrange-
ment s höhere r Ordnun g aufwiesen 49, verfielen sie quietistische n Tendenze n un d paß -
ten sich kleinräumige n Sozialmilieu s an , die den industrielle n Konflik t mi t andere n 
Wertorientierunge n vermischte n un d nich t klar zum Ausdruc k komme n ließen 50. So 
widmet e sich etwa die Gewerkschaf t der Agrarparte i erklärtermaße n un d mit Erfolg 
der Aufgabe, zu verhindern , daß ihre in der Industri e beschäftigte n Mitgliede r dem 
ländlich-agrarische n Milieu entfremde t wurde n un d ihr Sozialverhalte n un d ihre 
Wertvorstellunge n den industrielle n Arbeitsverhältnisse n anpaßten 5 1. In der Gewerk -
schaft der Agrarier, die sich kaum jemals an Streiks beteiligte 52, waren 1934 knap p 
100000 Arbeiter organisiert 53. Ander e Gewerkschaftssegment e -  wie die sozialisti-
sche Eisenbahnergewerkschaf t -  blieben auf politisch-sozial e Konstellatione n fixiert, 
die für ihre n Entstehungszusammenhan g in Österreich-Ungar n relevan t gewesen 
waren , nac h 1918 aber -  längst obsolet geworden un d nu r noc h als ritualisiert e Tradi -
tion aufrechterhalte n -  den Demokratisierungsproze ß un d vor allem den Abbau der 
Nationalitätenspannunge n hemmten 5 4 . 

Di e Organisationsfor m des industrielle n Konflikt s in der Tschechoslowake i läßt 
sich in ihre r Eigenar t wohl erst dan n erfassen, wenn das stark segregierte, geradezu an 
„balkanische " Machtstrukture n erinnernd e Gewerkschaftssyste m im Zusammenhan g 
mit der politische n Kultu r des Landes 5 5 gesehen wird; hierz u mu ß ma n etwas weiter 
ausholen . 

4 8 Vgl. J. K r o s n á ř : Zlaté pražské časy [Golden e Prager Zeiten] . Prag 1966, 36. Die „Maske -
rade" fand 1932 statt . 

4 9 Darau f wird unte n noch einzugehe n sein. 
50 Zum Charakte r dieser kleinräumige n Sozialmilieu s speziell in den sudetendeutsche n Gebie -

ten s. J a w o r s k i 1977, 22 ff. 
51 Vgl. dazu das Kapite l über die Gewerkschaf t der Agrarier, in: Deset let práce Republikánsk é 

strany zemědělskéh o a malorolnickéh o lidu v republice Československé [Zeh n Jahre Arbeit 
der Republikanische n Parte i des landwirtschaftliche n und kleinbäuerliche n Volkes in der 
Tschechoslowakische n Republik] . Prag 1928-1929. 

52 ZSÜ S 16 (1935), Nr . 79-81,580 . 
53 Ebend a Nr . 123-127, 920. 
54 Die Eisenbahnergewerkschaf t der nationale n Sozialisten konserviert e einen extremen 

Nationalismus , der historisch auf den in Österreich-Ungar n im Eisenbahnbereic h besonder s 
heftigen Sprachenstrei t zurückging; nach 1918 entfielen die sachliche n Voraussetzunge n für 
diese nationalistisch e Haltun g zunehmend . 

5 5 Eine systematisch e Untersuchun g hierzu gibt es nicht ; das Folgend e beschränk t sich auf 
einige besonder s augenfällige Aspekte. 
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De r neuzeitlich e repräsentativ e Parlamentarismu s ha t sich in der Erste n Tschecho -
slowakischen Republi k nich t durchsetze n können . Ih r politische s System - mit allen 
formale n Attribute n der parlamentarische n Demokrati e ausgestatte t -  war dadurc h 
charakterisiert , daß das Prinzi p der Mehrheitsentscheidun g weitgehen d zugunste n der 
Proportionalisierun g politische r Mach t ausgeschalte t wurde . De m Typu s der Pro -
porzdemokrati e 5 6 entsprechend , waren in der Regel die wichtigsten politische n Grup -
pen in der Exekutive vertrete n un d stellten ihre n Einflu ß auf die politische n Entschei -
dunge n durc h umfangreich e Ämterpatronag e in staatliche n un d außerstaatliche n 
Organisationsbereiche n sicher ; Konfliktregelun g un d Interessenabstimmun g zwi-
schen den rivalisierende n Gruppe n wurde n durc h die für Proporzsystem e kennzeich -
nend e „bargaining"-Prozedu r des „Junktims " gewährleistet 57. 

Di e tschechoslowakisch e Proporzpraxi s war teils ein Erb e des österreichisch-unga -
rischen Parlamentarismu s im ausgehende n 19. un d frühen 20. Jahrhundert 5 8 . Sie be-
legt auch die in „kleineren " europäische n Demokratie n der Zwischenkriegszei t gene-
rell zu beobachtend e Tenden z zur breite n Streuun g politische r Verantwortung 5 9. 
Siche r ist ferner , daß die explosiven Nationalitätenproblem e der Erste n Republi k zu 
Proporzregelunge n führten ; sie erzwangen breit e Regierungskoalitione n der tschechi -
schen politische n Parteien , deren Zielvorstellunge n andererseit s so inkompatibe l 
waren , daß sie nich t zu eine r Mehrhei t verbunden , sonder n nu r im Wege des Pro -
porze s alliiert werden konnten 6 0 . 

Proporzsystem e sind als Gleichgewichtskonstruktione n intendiert . Die s un d das 
Fehle n einer alternativsetzende n Oppositio n mit der Folge einer Beeinträchtigun g 
politisch-soziale r Innovationsfähigkei t schränke n den Spielrau m für langfristigen 
Strukturwande l in Proporzsysteme n offenbar ein un d begünstigen die Entwicklun g 
zur „Versäulung" : Gemein t ist dami t die Tenden z der politische n Parteien , „sich jedes 
organisierbar e Interess e auch organisatorisc h einzuverleiben , mit der Folge , daß 
nahez u alle Gliederunge n der Gesellschaf t die Polaritä t der politische n Organisatio -
nen widerspiegeln. " 6 1 

56 Grundlegen d hierzu G. L e h m b r u c h : Proporzdemokratie . Politische s System und politi-
sche Kultu r in der Schweiz und Österreich . Tübingen 1967 (Rech t und Staat in Geschicht e 
und Gegenwart . H . 335/336) . 

5 7 Im einzelne n dazu L. L i p s c h e r : Verfassung und politisch e Verwaltung in der Tschecho -
slowakei 1918-1939. München-Wie n 1979, bes. 116 ff. (Veröffentlichunge n des Collegium 
Carolinu m 34). Als zwei von zahllosen Beispielen für das „Junktimieren " seien hier die 
„paktiert e Gesetzgebung " für Einfuhrschein e für Gurke n und Anhebun g der Arbeitslosen-
unterstützun g sowie für Verbesserung der Priesterbesoldun g und Agrarzölle genannt . 

5 8 Vgl. L e h m b r u c h 1967,21-22 . 
59 S. R o k k a n : The Structurin g of Mass Politic s in the Smaller Europea n Democracies . A 

Developmenta l Typology. In : O. S tamme r (Hrsg.) : Part y Systems, Part y Organization s 
and the Politic s of the Ne w Masses. Berlin 1968, 26-65. 

60 Mehrer e Regierungskoalitione n bezogen auch sudetendeutsch e Parteie n ein. 
61 Zit . nach L e h m b r u c h 1967, 34, der damit die österreichische n Verhältnisse charakteri -

siert. Das Zita t kann uneingeschränk t auch auf das tschechoslowakisch e Parteiensyste m be-
zogen werden . Vom Phänome n der „Versäulung " oder auch des „Sektionalismus " ist der In -
tegrationstypu s des „korporative n Pluralismus " zu unterscheiden , der sich in der Regel nich t 
mit Proporzkonstruktione n verbindet . 
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In der Tschechoslowake i der Zwischenkriegszei t ha t sich dieser Integrationstypu s 
der Versäulun g in sehr hohe m Maß e entfalte n können . Führt e schon die Hypertrophi e 
der Proporzpatronag e in Ämter n un d Institutione n zu eine r starken parteipolitische n 
Fragmentierun g der Staats- , Landes - un d Selbstverwaltung , zu einer Partikularisie -
run g des gesamten öffentliche n Leben s in parteiprotektionistisc h abgeschirmt e „Erb -
höfe" 6 2 , so wurde diese Entwicklun g durc h die parteipolitische n „Encadrierungen " 
der Gesellschaf t noc h verstärkt . Es mag hier genügen , auf das Beispiel der Agrarparte i 
hinzuweisen , deren Organisationsappara t nahez u das gesamte Spektru m gesellschaft-
licher Bedürfnisse unte r spezifischen ideologische n Vorzeiche n integrierte ; dazu ge-
hörte n von der Parte i kontrolliert e Arbeitsämter , parteieigen e karitativ e Einrichtun -
gen, Versicherungen , Banken , Genossenschaften , gewerbliche Hilfsfonds , Bildungs-
institute , kulturell e un d berufsständisch e Vereinigungen , Jugend - un d Frauenorgani -
sationen , mehrer e Gewerkschafte n etc. 6 3 . Ander e „encadrierte " Teile der Gesellschaf t 
-  z. B. der durc h die Sozialdemokrati e beherrscht e -  zeigten eine ähnlich e Organisa -
tionsfülle 64; auch hier erho b die Parte i qua Organisatio n „Anspruc h auf den ganzen 
Mensche n , auf die Totalitä t seiner freien un d vernünftige n Lebensäußerungen." 65 

D a die Gewerkschafte n der Erste n Republi k -  um zur Ausgangsfrage zurück -
zukehre n - durchwe g Anhangsgebild e der politische n Parteie n darstellten , war die 
organisatorisch e Zergliederun g des industrielle n Konflikt s zugleich in hohe m Maß e 
Ausdruc k der politische n Kultu r des Lande s un d insofern durc h Wertorientierunge n 
legitimiert . In der Ta t habe n die Arbeiter selbst den politische n Propor z offensichtlic h 
zwanglos als zentrale s Interaktionsmuste r perzipiert ; das läßt sich an ihre m Konflik t -
un d Solidaritätsverhalte n deutlic h ablesen . So war es beispielsweise in größere n 
Unternehme n üblich , daß die Betriebsrät e bei Einstellunge n un d Entlassunge n nich t 
soziale Kriterie n zugrund e legten , sonder n den durc h die politisch e Zusammen -
setzun g der Belegschaft gegebenen „Schlüssel" 66. Bei Unterstützungsaktione n für 
arbeitslose ehemalig e Betriebsangehörig e war es ebenfalls selbstverständlich , daß der 
Parteienpropor z angewand t wurde 6 7 , un d auch bei Einzahlunge n in die Hilfsfond s 
un d Unterstützungskasse n des Betriebe s hielte n sich die Arbeiter an den politische n 
Proporz 6 8 . Ein e solche , durc h politisch e Wertvorstellunge n sanktioniert e stabile Ver-
säulun g der Arbeiterschaft , die schon auf Betriebseben e die Aggregation der Arbeiter -
interesse n kaum zuließ , dürft e eine unerläßlich e Voraussetzun g dafür gewesen sein, 
daß die Fokalisierun g des industrielle n Konflikt s auf den Betrie b diesen Konflik t zu-

62 Vgl. dazu die zeitgenössische Kritik in der Prager Wochenzeitschrif t „Přítomnost" , 10. 12. 
1925 und 11. 3. 1926. 

63 Vgl. dazu den in Anm. 51 zit. Sammelband . 
6 4 Vgl. Šedesát let Československé sociální demokraci e [Sechzig Jahre tschechoslowakisch e 

Sozialdemokratie] . Prag 1938, passim. 
6 5 So im Rückblic k auf die Erste Tschechoslowakisch e Republi k das Zentralorga n der katholi -

schen Volkspartei „Lidová demokracie" , 8. 7. 1945. 
66 F r a n ě k : Dějiny koncern u 1969, 402, Anm. 351. 
6 7 Ebend a 159. 
6 8 F . T o u š e k : Studie o vývoji pracovníc h a mzdových poměr ů v kovoprůmyslu na Brněnsku 

[Studie über die Arbeits- und Lohnverhältniss e in der Metallindustri e im Gebie t um Brunn] . 
Prag 1928, 40. 
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mindes t so weit auffangen konnte , daß komplexer e Regelunge n nich t zur unabding -
baren Notwendigkei t wurden 6 9 . 

Es liegt nahe , daß die politische n Führungselite n der Erste n Republi k das eigentüm -
liche organisatorisch e Muste r der Konfliktaustragun g zwischen Arbeit un d Kapita l 
zur Sicherun g ihre r Herrschaf t nutzte n  7 0 . Ihr e Instrumentalisierun g der sozialen Aus-
einandersetzunge n im industrielle n Bereich war jedoch nu r ein Aspekt des viel umfas-
sendere n Versuchs, inner e Stabilitä t durc h die Aufrechterhaltun g der partikularisier -
ten Struktu r des nationalen , sozialen un d politische n Interessenspektrum s zu gewähr-
leisten . Aus der Sicht der tschechische n politische n Führungsgruppe n erfordert e dies 
zuallererst , die institutionelle n Voraussetzunge n potentielle r Interessenaggregatio n 
durc h die -  öffentlich zur staatspolitische n Notwendigkei t erklärt e -  Entmachtun g 
des Parlament s entscheiden d zu schwächen . Aus diesen Zielvorstellunge n ging 1920 
die „Pětka " (Fünferausschuß ) hervor , ein extrakonstitutionelle s Gremium , das sich 
aus den Vorsitzende n der fünf stärksten tschechische n Parteie n zusammensetzte , der 
Regierun g un d dem Parlamen t vorgeschalte t war un d das eigentlich e Macht - un d Ent -
scheidungszentru m im gesamtpolitische n Proze ß der Erste n Republi k darstellte 71. 
„E s ist eine Konsequen z unsere r geographische n Lage un d der ethnische n wie sozialen 
un d politische n Zusammensetzun g unsere s Staates" , schrieb Bechyně , ein führende s 
Mitglied der Pětk a un d der Tschechoslowakische n Sozialdemokratische n Arbeiter -
partei , „da ß unser e Konflikt e notwendigerweis e tiefer un d gefährliche r sind als die an-
dere r Staaten . Di e Pětk a ist eine Notwendigkeit ; sie ist das Gegentei l des Chaos . Ohn e 
die Pětk a anstell e des Parlament s hätte n wir eine öffentlich e Auktion un d sinnvolles 
politische s Leben müßt e Demagogi e un d Agitation weichen." 7 2 

Di e Bilanz der Tätigkei t der Pětk a ist schon oft genug gezogen worden ; nebe n der 
Kriti k an der „divid e et impera"-Strategi e des Fünferausschusses , die u . a. mittel s Sub-
ventionspoliti k praktizier t wurde 7 3 , wird vor allem auf die begrenzt e Anpassungs-

69 Wie ausgeprägt die politisch-ideologisch e „Encadrierung " der Arbeiterschaf t gerade auch auf 
der Betriebseben e war, zeigen die zahlreiche n Streiks, die -  begrenzt auf einen Betrieb -
lediglich von den Mitglieder n einer Gewerkschaf t geführt wurden . Die Streikleitun g unter -
nahm dabei oft erst gar nich t den Versuch, die in andere n Gewerkschafte n organisierte n Be-
legschaftsmitgliede r zur Beteiligung am Streik aufzufordern . Vgl. F r a n ě k : Dějiny kon-
cernu 1969,113. 

70 Vgl.J. Shaw : Massenorganisatione n und parlamentarisch e Demokratie . In : Die demokra -
tisch-parlamentarisch e Struktu r der Ersten Tschechoslowakische n Republik . Hrsg. von 
K. B o s 1. München-Wie n 1975, 35 ff. 

71 Unersetzlic h für die Geschicht e der Pětka , die später zur „Šestka", „Sedmička " und 
„Osmička " (Sechser- , Siebener- , Achterausschuß ) erweitert wurde, ist noch immer das fünf-
bändige Werk von F . P e r o u t k a : Budovám státu: Československá politika v popřevrato -
vých letech [Der Aufbau des Staates: Die tschechoslowakisch e Politi k in den Jahre n nach dem 
Umsturz] . Prag 1936. 
Notwendig e Konsequen z der Interessenabstimmun g und weitgehende n Vorprogrammie -
rung der Gesetzgebun g durch die Pětka war u.a . der in der Ersten Republi k außerordentlic h 
rigide gehandhabt e Fraktionszwang , zeitweilig auch das Verbot, im Parlamen t Zusatz - oder 
Änderungsanträg e einzubringen . 

72 P e r o u t k a 1936, Bd. 4, 1032. 
73 Sha w 1975,46. 
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fähigkeit des Proporzkartell s an den sozialen un d politische n Wande l hingewiesen 74. 
De r zweite Einwan d bleibt allerding s zu allgemein , wenn ma n die -  oben schon an-
gedeutete n -  prinzipielle n Schwierigkeite n von Proporzsysteme n unbeachte t läßt , 
Innovatio n größere n Ausmaße s un d die hierz u erforderlich e Koordinatio n zu leisten : 
De r Zwan g zur Verständigun g verhindert , daß Veränderunge n auf Koste n der eta-
blierten Interesse n der im Proporzkartel l vertretene n Gruppe n erfolgen, un d wegen 
der Gruppenkonflikt e gibt es keine n zentrale n Koordinator , der unabhängi g entschei -
den kann 7 5 . Beides läßt sich für die Tschechoslowake i gut belegen, zum einen an der 
Behandlun g der slowakischen Frag e als soziales Problem 7 6, zum andere n an dem ge-
scheiterte n Versuch einer „Entwicklungshilfe " für Südböhmen 7 7. 

Di e weitgehend e Unfähigkei t des politische n Systems der Erste n Tschechoslowaki -
schen Republik , zum Abbau überkommene r ode r nac h 1918 entstandener , teilweise 
extreme r regionale r Disparitäte n wirtschaftlicher , sozialer un d kulturelle r Natu r 
einen nennenswerte n Beitra g zu leisten , hin g dahe r sicher auch mit der Konstruktio n 
der Pětk a zusammen 7 8. Wie ander e Schichte n war auch die Arbeiterschaf t vom regio-
nalen Entwicklungsgefall e der Republi k stark betroffen . Di e beträchtliche n Lohn -
unterschied e zwischen den einzelne n Teilen des Lande s glichen sich in der Zwischen -
kriegszeit nu r unbedeuten d an , am erhebliche n Vorsprun g Böhmen s ändert e sich 
nichts . In 9 ausgewählte n Industriezweige n ergaben sich 1921 un d 1933 diese Niveau -
unterschied e (Böhme n =  100) der Reallöhne 79: 

Slowakei Karpatorußlan c 
Industriezwei g 1921 1923 1921 1933 

Hüttenindustri e 90 93 57 57 
Metallindustri e 52 54 30 29 
Maschinenba u 82 82 60 69 
Chemisch e Industri e 76 77 55 55 
Textilindustri e 80 76 27 27 
Papierindustri e 77 79 30 33 
Holzindustri e 64 64 51 51 
Bauindustri e 63 67 56 60 

insgesamt 73 74 46 48 

74 So in der einleitende n Studie von K. Bosl zu dem in Anm. 26 zit. Sammelband . 
75 L e h m b r u c h 1967,48. 
76 Eine knapp e Zusammenfassun g dazu bei P. H e u m o s : Die Entwicklun g organisierte r agra-

rischer Interesse n in den böhmische n Länder n und in der ČSR. Zur Entstehun g und Macht -
stellung der Agrarparte i 1873-1938. In : Die Erste Tschechoslowakisch e Republi k als multi -
nationale r Parteienstaa t 1979, 323-376, hier: 354 ff. 

77 Eingehen d hierzu O. Šeda : Národohospodářsk ý sbor jihočeský Prah a 1928-1941 [Das 
südböhmisch e volkswirtschaftliche Gremiu m Prag 1928-1941]. Wittingau 1965. 

78 Obwohl regionale Unterentwicklun g vielfach die Siedlungsgebiete der nationale n Minder -
heiten betraf, läßt sich der Verdacht nationale r Diskriminierun g der Wirtschaftspoliti k nich t 
generell halten . Der Staat ließ den gravierenden wirtschaftliche n Entwicklungsrückstan d des 
überwiegend tschechisc h besiedelten Südböhme n ebenso unbearbeite t wie die Strukturkris e 
der sudetendeutsche n Industrie . 

79 Nac h P. H o r v á t h : Příručk a hospodárske j statistiky Slovenska za rok 1935 [Handbuc h 
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Zu dem regionalen , mit ethnische n Differenzierunge n zusammenfallende n Lohn -
gefälle, das im Kontex t der oben angedeutete n Entwicklun g des Tarifvertragswesen s 
zu sehen ist 8 0 un d einen Teil des west-östliche n wirtschaftlich-soziale n Entwicklungs -
gefälles der Tschechoslowake i bildete , kame n weitere Disparitäten . Di e böhmisch -
mährisch e Arbeiterschaf t besaß ein höhere s kulturelles , Qualifikations - un d Organi -
sationsnivea u als die slowakische Arbeiterschaft 81, von der Arbeiterschaf t in Karpato -
rußlan d ganz zu schweigen 82. Innerhal b der böhmische n Lände r bestande n deutlich e 
soziokulturell e Unterschied e zwischen der tschechische n Arbeiterschaf t in Böhme n 
un d in Mähren , die sich u. a. in einem wesentlich höhere n Mitgliederantei l tsche -
chisch-mährische r Arbeiter an den konfessionel l gebundene n (katholischen ) Gewerk -
schaften niederschlugen 83. In Böhme n selbst lag das Qualifikationsnivea u der tsche -
chische n Arbeiterschaf t über dem der deutschen ; diese Differen z vergrößert e sich 
noc h in der Weltwirtschaftskris e durc h den Verfall der sudetendeutsche n Leicht -
industrie 8 4. 

Verhinderun g von Interessenaggregatio n als eine bloß negative Strategi e erklär t 
nicht , weshalb die Pětk a trot z wachsende r innere r (un d äußerer ) Belastun g der Repu -
blik im ganzen doc h fest im Satte l saß un d sich einen großen politische n Handlungs -
spielrau m bewahre n konnte 8 5 . Desse n Aufrechterhaltung , auf Koste n der parlamen -
tarische n Kompetenzen , erfordert e offensichtlic h „entlastende " Strukturen , sollte der 
Fünferausschu ß nich t durc h Allzuständigkei t für die gesellschaftliche n Konflikt e 
überforder t werden . Hierhe r gehöre n die Versuche , den Gra d der Staatsbezogenhei t 
dieser Konflikt e zu vermindern . Di e oben dargestellt e Einbeziehun g der Arbeiter -

der Wirtschaftsstatisti k der Slowakei für 1935]. Preßbur g 1935, 196. -  Die Werte für 1921 
nach verstreute n Angaben in: Zpráva o úředn í činnost i živnostenských inspektor ů za rok 
1921. Prag 1922. 

80 Zur geringen Zah l gesamtstaatliche r Kollektivverträge s. Anm. 40. 
81 Zum kulturelle n Niveauunterschieds.] . Kre jč í : Sociálna demokraci a na Slovensku a slo-

venská otázka v rokoch hospodárske j krízy 1929-1933 [Die Sozialdemokrati e in der Slowa-
kei und die slowakische Frage in den Jahre n der Wirtschaftskrise 1929-1933]. In : K dějinám 
Československé sociální demokraci e 1968, 58 ff. -  Zuverlässige Angaben zum Qualifika-
tionsnivea u gibt es erst für 1958; noch zu diesem Zeitpunk t war das Qualifikationsnivea u der 
tschechische n Arbeiter fast doppel t so hoch wie das der slowakischen. Vgl. J. Kre jč í : So-
cial Chang e and Stratificatio n in Postwar Czechoslovakia . Londo n 1972, 29, Tab. 12. -  De r 
prozentual e Anteil gewerkschaftlich Organisierte r lag in Böhme n 1934 fast um das Doppelt e 
über dem der Slowakei. Nach : ZSÜ S 16 (1935), Nr . 123-127, 918, Tab. 3 b. 

82 Im „Armenhaus " der Ersten Republik , wo die Analphabetismus-Rat e vor 1914 bei 40 Pro -
zent lag und die Masse der Bevölkerung aus zwergbäuerliche n Grenzexistenze n bestand , hat-
ten im gewerblich-industrielle n Bereich nur Handwer k und Hausindustri e einiges Gewicht . 
Zum niedrigen technische n Niveau der Hausindustri e s. Podkarpatsk á Rus. Sborník hospo -
dářského , kulturníh o a politickéh o poznán í Podkarpatsk é Rusi [Karpatorußland . Ein Sam-
melban d zur wirtschaftlichen , kulturelle n und politische n Kenntni s Karpatorußlands ] Red. 
J. Za t l ouka l . Preßbur g 1936,152 ff. 

8 3 In den beiden wichtigsten katholische n Gewerkschafte n verhielten sich die Anteile 1934 wie 
3:1 bzw. 45:1. Vgl. ZSÜ S 16 (1935), Nr . 123-127, 918, Tab. 3 b. 

84 Vgl. J a w o r s k i 1977,43. 
85 Vgl. dazu die Fallstudi e zum Krisenmanagemen t der Pětka im Jahre 1935 von J. N o v á k : 

Promeškan á příležitos t [Eine verpaßte Gelegenheit] . Příspěvky k dějinám KSČ 6 (1966) 
634-683. 
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Schaft in die Bodenrefor m ist -  zumindes t als vorbeugend e Entlastun g - vor diesem 
Hintergrun d zu sehen , ebenso die staatlic h gefördert e Anbindun g des industrielle n 
Konflikt s an den einzelne n Betrie b im Wege der Gewinnbeteiligungs-Konzeption . 
Ein gewichtiges Beispiel ist ferner die 1925 mit Zustimmun g der Sozialisten beschlos-
sene Einführun g des Gente r Systems zur Arbeitslosenunterstützung 86, das die finan -
zielle un d verwaltungstechnisch e Hauptlas t der Arbeitslosenunterstützun g vom Staat 
auf die Gewerkschafte n verschob 8 7. Unte r die hier angedeutet e Problemati k fielen 
tendenziel l auch Binnenstrukture n der politische n Parteien , die es erschwerten , daß 
die zerstreute n Interesse n auf dem Weg von der Basis zur Parteispitz e zu kompakte n 
Gesamtinteresse n verbunde n werden konnten ; ein Beispiel hierfü r ist der ingeniö s 
konstruiert e Organisationsappara t der meh r als eine Millio n Mitgliede r zählende n 
Agrarpartei 88. 

Di e „Entlastungsstrategie " wäre ohn e entsprechend e Auffangmechanisme n 
unwirksa m geblieben; offensichtlic h übernah m diese Funktio n das Genossenschafts -
wesen, das 1927 - faßt man landwirtschaftliche , kleingewerblich e un d Arbeitergenos -
senschafte n zusamme n - über 2,7 Mill . Mitgliede r besaß, darunte r mindesten s 600 
Tsd. Arbeiter 89. Im Gegensat z zu Teilen des landwirtschaftliche n Genossenschafts -
systems entwickelte n sich die Genossenschafte n der Arbeiter nac h 1918 weiterhi n auf 
der traditionelle n Grundlag e der Selbsthilfe in einem „staatsfreien " Raum , unte r Be-
dingunge n also, wie sie im 19. Jahrhunder t nich t nu r für das tschechisch e Genossen -
schaftswesen , sonder n für den sozialen un d wirtschaftliche n Aufstieg der tschechi -
schen Gesellschaf t überhaup t bestimmen d gewesen waren 9 0. 

86 Eine später von den Sozialisten geforderte Nivellierun g des betr. Gesetze s (Nr . 267/1921) 
konnt e bis 1938 nich t verwirklicht werden . 

8 7 Nac h dem Gente r System und auf der Grundlag e des in Anm. 86 genannte n Gesetze s hatte n 
grundsätzlic h nur diejenigen Arbeitslosen Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung , die Mit-
glied einer Gewerkschaf t und sozialversicher t waren. Der Staat beteiligte sich an der Arbeits-
losenunterstützun g 13 Wochen lang mit dem gleichen Betrag wie die Gewerkschaften ; da-
nach trugen diese die finanzielle Last der Unterstützun g allein. Führend e sozialpolitisch e 
Experte n der Ersten Republi k wie E. Stern bezeichnete n das Gente r System als „große Ein-
sparun g für den Staat , aber unzureichen d für die Arbeitslosen, besonder s in Zeiten wirt-
schaftliche r Krisen". Vgl. dazu das Kapite l über Arbeiterschutzgesetzgebun g in: Českoslo-
venská vlastivěda [Tschechoslowakisch e Landeskunde] . T. 6, 101 ff. Zu den Mängeln des 
Gente r Systems s. auch Chyb a 1972, 146 ff. 

88 Die Parte i besaß keine Regionalorganisationen ; die Parteiführun g sah sich daher stets nur den 
zerstreute n und inkohärente n Forderunge n der untere n Organisatione n gegenüber. Zu ande-
ren organisatorische n Vorkehrunge n in der Agrarpartei , die ebenfalls hauptsächlic h der 
Domestizierun g der kleinbäuerliche n Massen dienten , s. H e u m o s : Die Entwicklun g 
organisierte r agrarischer Interesse n 1979, 360 ff. 

89 Nac h den Angaben von L. D v o ř á k in: Československá vlastivěda. T. 6, 66 ff. Tatsächlic h 
dürfte die Zah l der genossenschaftlic h organisierte n Arbeiter erheblich höhe r gewesen sein, 
da viele Arbeiter Genossenschafte n angehörten , die mit dem Kleingewerbe verbunde n 
waren, etwa den (Vorschuß)kasse n vom Typ „kampelička " oder „záložna" . Dvořá k berück-
sichtigt außerde m nur diejenigen Genossenschaften , die Zentralverbände n angeschlossen 
waren. 

90 Vgl. dazu die programmatische n Überlegunge n des tschechische n Nationalökonome n 
A. Bráf, in: Albín Bráf. Život a dílo [Albín Bráf. Leben und Werk]. Hrsg. v.J. G r u b er und 
C. Horáček . Bd. 4, Prag 1923, 60. 
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Di e vielfältigen Forme n des Arbeitergenossenschaftswesens 91 erlaube n es, von 
einem nahez u geschlossenen System reziproke r Hilfeleistun g am Subsistenznivea u zu 
sprechen . De r Solidaritätseffekt , den dieses System ausübte , dürft e um so höhe r 
gewesen sein, als die Aktivitäten der Genossenschafte n vielfach weit über die ihne n 
zugewiesene Funktio n hinausgingen . Di e Arbeiterkonsumverein e in Pra g spielten 
etwa in der Streikbewegun g eine wichtige Rolle ; bei Arbeitskämpfen , die länger als 
14 Tage dauerten , versorgten sie die Familie n der Streikende n mi t Lebensmittel n zu 
Preise n unte r dem genossenschaftliche n Preisniveau . Von Genossenschafte n organi -
sierte „Feldküchen " wurde n bei Streiks in der Landeshauptstad t als fliegende Ver-
sorgungszentre n eingesetzt . Hilfsaktione n für ihre arbeitslose n Mitgliede r gehörte n 
ebenfalls zum Tätigkeitsbereic h der Genossenschaften 92. Di e politisch e Bedeutun g 
des Arbeitergenossenschaftswesen s lag darin , daß hier die parteipolitisch e Sektionali -
sierun g der Gesellschaf t teilweise durchbroche n wurde 9 3 ; die genossenschaftlich e 
Integratio n der Arbeiter mi t andere n Gruppe n der Unterschichte n bildet e zude m den 
eigentliche n Nährbode n volks- un d genossenschaftssozialistische r Vorstellungen , die 
-  wie erwähn t -  mit einem breiten , über die Arbeiterschaf t hinausreichende n sozialen 
Fundamen t eine r künftigen sozialistische n Ordnun g rechneten . 

Di e politische n Führungsgruppe n waren sich der Fähigkei t des Genossenschafts -
wesens, soziale Konflikt e zu verarbeite n un d dami t schon auf niedrige r institutionelle r 
Eben e erheblic h zu dämpfen , wohl bewußt ; sie pflegten in Krisenphase n zunächs t für 
den Ausbau des Genossenschaftsnetze s zu plädieren 94. Masary k tra t ebenfalls wieder-
hol t dafür ein, die Regelun g wirtschaftliche r un d sozialer Problem e einem Verbun d 
von Selbstverwaltungsorgane n zu übertragen , dessen Ker n die Genossenschafte n bil-
den sollten 95. 

Nac h einer amtliche n Statistik für 1936 stellten die Konsumgenossenschafte n den Haupt -
anteil , gefolgt von den Bau- , Kredit -  und kleingewerbliche n Genossenschaften . Unte r den 
Produktionsgenossenschafte n ragten die 1895 in Prag gegründet e Druckere i „Grafia" , die ge-
nossenschaftliche n Bäckereien (die größten in Prag und Brunn ) und die Wurstwaren- , Schuh -
macher - und Schneidergenossenschafte n heraus . Weitverbreite t waren Genossenschafte n in 
der Hausindustrie , vor allem bei den Webern und in der Glasproduktion . Vgl. ZSÜ S 19 
(1938), Nr . 54,413-414 . -  D v o ř á k 1930, 60ff. 
Stará dělnická Praha . Život a kultura pražských dělníků 1848-1938 [Prag als alte Arbeiter-
stadt . Leben und Kultu r der Prager Arbeiter 1848-1938]. Red. A. Robe k u. a. Prag 1981, 
267 ff. 
Die sozialdemokratische n und die kommunistische n Konsumgenossenschafte n waren in 
einem gemeinsame n Großeinkaufsverban d zusammengefaßt . 
Vgl. P. H e u m o s : Der Februarumstur z 1948 in der Tschechoslowakei . Gesichtspunkt e zu 
einer strukturgeschichtliche n Interpretation . In : Zeitgeschicht e Osteuropa s als Methoden -
undForschungsproblem . Hrsg. vomB. Bonwetsch . Stuttgar t 1984, 150 ff. 
T. G . Masaryk. Cesta demokracie . Soubor projevů za republiky [T. G . Masaryk. De r Weg 
der Demokratie . Eine Sammlun g von Reden in der Zeit der Republik] . Bd. 1: 1918-1920. 
Prag 1933, 416. -  Masaryks Marx-Rezeptio n lief darauf hinaus , dessen zentralistisch e Staats-
konzeptio n durch den „Ausbau der alten Genossenschaftsidee " (im Sinne Rober t Owens) zu 
revidieren . Vgl. dazu den Bericht des deutsche n Gesandte n in Prag an das AA vom 15. Jun i 
1920 in: Deutsch e Gesandtschaftsbericht e aus Prag. T. L: 1918-1921. Ausgewählt, eingelei-
tete und kommentier t von M. Alexander . München-Wie n 1983, Dok . 116 (Veröffent-
lichungen des Collegium Carolinu m 49/1) . 
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Da s genossenschaftlich e Subsystem bracht e dieselbe Tenden z zum Ausdruc k wie 
die betriebszentrisch e Regelun g des industrielle n Konflikts : Institutionalisierun g von 
Konflikten , Interessenformierun g un d -implementierun g der Arbeiterschaf t vollzo-
gen sich auf eine r organisatorische n Ebene , die kaum mit höhere n Ebene n der Inter -
essenvermittlun g un d den zentrale n Entscheidungsarene n verklammer t war. Di e Fol -
gen dieser schwache n Sozialintegration 96 sind nich t zu übersehen ; sie schlugen sich 
vor allem in einer weitverbreitete n Indifferen z der Arbeiter gegenüber institutionelle n 
Strukture n höhere r Ordnun g nieder 9 7, andererseit s in Rezeptionsschranke n gegen 
staatsintegrativ e Wertorientierungen , wie sie etwa durc h die nationalistisch e Massen -
organisatio n des Sokol 9 8 propagier t wurden 9 9 . Fü r die gesellschaftliche Entwicklun g 
nac h 1939 ha t das Indifferenzphänome n eine nich t geringe erschließend e Funktio n  10°. 

Fü r die Sozialintegratio n der Arbeiterschaf t -  un d darübe r hinau s weiter Teile der 
Bevölkerun g - besaß die Art ihre r Beziehunge n zu den politische n Elite n erheblich e 
Bedeutung . 

Herrschaf t der politische n Elite n vollzog sich in der Erste n Republi k in hohe m 
Maß e durc h informell e Strukturen . Nebe n der Pětka , die dies am politische n Ent -
scheidungsproze ß belegt, ist hier -  für das Vorfeld politische n Entscheidungshan -
deln s -  als herausragende s Beispiel die informell e Machtaren a der „Burg" 1 0 1 zu nen -
nen , eine ebenso vielgestaltige wie einflußreich e Gruppierun g um Masary k un d 
Beneš . Integrier t durc h einen Kano n staatstragende r republikanische r Grundüber -
zeugungen , bezog sie große Teile der politische n wie der Funktionselite n un d des kul-
turelle n Establishment s ein 1 0 2 . Diese s breit e informell e Handlungsfel d der Elite n 
zeigte fließend e Übergäng e zu ausgeprägte n Forme n personale r Herrschaf t mit star-
kem paternalistisch-autoritäre m Einschlag 103, un d zwar keineswegs marginale r Na -
tur . Wir finden diese Forme n im Binnengefüg e vieler Parteien ; besonder s in den quan -
titati v bedeutende n Klientelverhältnisse n innerhal b der Agrarpartei , wo regional e 
Agrarpotentate n die Interesse n ihre r Gefolgschafte n qua Perso n in die Entscheidungs -

96 De r Begriff nach D . L o c k w o o d : Soziale Integratio n und Systemintegration . In : Theo -
rien des sozialen Wandels. Hrsg. von W. Zapf . Köln-Berli n 1971, 124 ff. (Neu e Wissen-
schaftliche Bibliothe k 31). 

9 7 Weder die offen betrieben e Aushöhlun g des Parlament s durch die Pětka noch die 1933 per 
Ermächtigungsgeset z auch formell vollzogene Entmachtun g der Nationalversammlun g 
durch die Exekutive haben irgendwelch e nennenswerte n Protest e der Arbeiterschaf t hervor-
gerufen. Vgl. Z. H r a d i 1 á k: Československá sociální demokraci e a zmocňovac í zákon v 
roce 1933 [Die tschechoslowakisch e Sozialdemokrati e und das Ermächtigungsgeset z im Jahr 
1933]. Příspěvky k dějinám KSČ (1967) 29-51 . 

9 8 Turnverband , dem 1938 rund 800 Tsd. Tscheche n und Slowaken angehörten . 
99 Vgl. Deutsch e Gesandtschaftsberichte , Dok . 91. -  Sha w 1975, 45. 

100 Masaryk hat sich zu diesem Problem , das er als „Mange l an Staatssinn " nich t allein der Ar-
beiterschaf t beschrieb , mehrfac h kritisch geäußert . Vgl. Deutsch e Gesandschaftsberichte , 
Dok . 71. 

101 Gemein t ist die Burg in Prag, der Amtssitz des Staatspräsidenten . 
102 Eine umfassende Darstellun g des Thema s ist: Die „Burg". Einflußreich e politisch e Kräfte 

um Masaryk und Beneš. Hrsg. von K. B o s 1. 2 Bde. München-Wie n 1973-1974. 
103 Dies gilt offenbar nich t für die sudetendeutsche n politische n Strukturen , obwohl es auch 

hier -  wie J a w o r s k i 1977, 24, feststellt -  ein „unzureichende s Maß an Formalisierung " 
von Einfluß - und Herrschaftsmuster n gegeben hat . 
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systéme vermittelten 104; anzuführe n sind ferner die wirkungsvollen Clan-Strukture n 
in der Slowakei, ein auf sozialen Primärgruppe n aufbauende s Verteilungsmuste r poli-
tische r un d wirtschaftliche r Macht 1 0 5 . Da s Paradebeispie l in diesem Zusammenhan g 
bleibt Masaryk . Di e Aura von Prestige un d Autorität , die seine Perso n umgebe n hat , 
ist unzählig e Male beschriebe n worden ; die Wirkungsmächtigkei t dieser Aura er-
schein t so beträchtlich , daß die Erst e Republi k mit einer „Diktatu r des Respekts " ver-
glichen werden konnte 1 0 6 . 

Di e Arbeiterschaf t ha t personal e Herrschaf t in spezifischer Weise legitimiert . Da s 
bei längeren Arbeitskämpfe n regelmäßi g un d in großem Umfan g benutzt e Mitte l der 
Arbeiterdeputation 107, die Flu t der Memoranden , Bittschrifte n un d moralische n Ap-
pelle, die Abordnunge n der Arbeiterschaf t einflußreiche n Persönlichkeite n über -
brachte n  1 0 8 , un d die Einrichtun g der Arbeiterdelegationen , die zu Masary k entsand t 
wurden , um ihn als Schiedsrichte r in Rechts - un d Sozialkonflikte n anzurufen 1 0 9, 
mache n überau s deutlich , daß die Perso n als Garan t von Erwartungszusammen -
hänge n aus der Sicht der Arbeiter als quasirechtlich e Instan z erschie n un d Rech t 
selbst noc h wesentlich als moralisc h fundiert e Interaktio n verstande n wurde 1 1 0 . 
Es entsprich t dieser im Prinzi p vorindustrielle n Rechtsauffassung 111, daß Konflikt e 
intentiona l gedeute t werden konnte n un d dahe r zu personenbezogene n Sanktione n 
führten . De r Gewerkschafts - ode r Parteifunktionär , dessen Verhalte n der Arbeiter -

104 H e u m o s : Februarumstur z 1984, 155. 
105 Ebenda . 
106 Das Zita t nach M. B a u m o n t : La faillite de la paix. Paris 1960. Bd. 1, 438. Wie zutreffend 

dieses Zita t die unmittelbar e Wirkung der Person Masaryks beschreibt , zeigt eine Episode , 
die in dem Bericht des Deutsche n Konsulat s an das AA vom 10. Sepetembe r 1919 beschrie-
ben wird. Vgl. Deutsch e Gesandschaftsberichte , Dok . 70. 

107 Vgl. F r a n ě k : Dějiny koncern u 1969, 140, 189,346; A lbe r t y 1969, 112, 127, 132, 145. 
íos Yg]_ J a z u d; e Beschreibun g einer Deputatio n slowakischer Arbeiterfrauen , die den bekann -

ten Prager Journaliste n F . Peroutk a aufsuchte n und seine Hilfe bei der Rückführun g ihrer 
nach Amerika ausgewanderte n Männe r erbaten , beij. M l y n á ř í k : Polomsk á vzbura [Die 
Revolte von Polomka] . Neusoh l 1963, 91. -  Gelegentlic h nahm die Flu t der Deputationen , 
Memorande n und Bittschrifte n ein solches Ausmaß an, daß sich die Adressaten dagegen ab-
zuschirme n begannen . Vgl. F r a n ě k : Dějiny koncern u 1969, 189. 

109 Vgl. Cesta demokracie . Bd. 2: 1921-1923, 100, 316, 317, 399. 
110 Aus den Bitten und Forderungen , welche die Arbeiter an Masaryk richteten,  erhellt , daß 

Rech t für sie noch die „Einhei t von Rech t und Gerechtigkeit " darstellt e und Legitimitä t erst 
durch den Bezug auf eine „moralisch e Weltordnung " gewann, die ihrerseit s keiner Rechtfer -
tigung bedurfte . Vgl. dazu die Argumentatio n einer Brünne r Arbeiterdeputatio n gegenüber 
Masaryk. Ebend a 100. Es bestätigt das Gewich t des persona l vermittelte n Beziehungs-
muster s für das politisch-sozial e Verhalten der Arbeiterschaft , daß sich dessen Reflexe auch 
in der Arbeiterkultu r nachweisen lassen. Untersuchunge n über die Erzählkultu r Prager 
Arbeiter haben ergeben, daß sich der bei weitem überwiegende Anteil der Erzähltopo i auf 
Leben und Wirken der großen Persönlichkeite n der tschechische n Arbeiterbewegun g be-
zieht . Vgl. Stará dělnická Prah a 1981, 286. 

111 Sie ist bekanntlic h typisch für die normenintegriert e Ökonomi e der handwerkliche n Pro -
duktionsform . Speziell für Böhme n s. dazu P. H e u m o s : Bruderlad e und proletarische r 
Tabor . Soziale Bedingunge n von Organisations - und Aktionsforme n tschechische r Klein-
gewerbe-Arbeite r in Böhme n 1850-1870. Vierteljahrsschrift für Sozial-  und Wirtschafts-
geschichte 69 (1982) 339-372. 
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schaft Schaden zugefügt hatte, wurde in der Slowakei aus dem Dorf oder der Stadt 
gejagt112. 

Diese traditionale Rechtsauffassung, an der das Ausmaß paternalistischer Erwar-
tungshaltungen in der Arbeiterschaft sichtbar wird, läßt sich nicht auf eine unzurei-
chende faktische Rechtsentwicklung vor allem im Hinblick auf die Verrechtlichung 
von Arbeitskonflikten zurückführen113. Vielmehr sind hier kognitive Barrieren der 
Arbeiter zu vermuten114, welche die Positivierung von Recht im Bereich der Schlich-
tung von Arbeitskonflikten in den böhmischen Ländern von Anfang an begleiteten115. 
Als Form der Konfliktregelung, die angesichts der defizitären Vermittlung des indu-
striellen Konflikts in die Entscheidungssysteme eher kompensatorischen Charakter 
hatte, stellte das personal vermittelte Beziehungsmuster eine höchst flexible Art der 
Sozialintegration der Arbeiterschaft dar. Der aus strukturellen Konflikten entstan-
dene „Problemdruck" wurde über eine vorindustrielle Form der Meinungs- und Be-
schwerdekanalisierung geleitet, die weder Konfliktmacht akkumulieren noch eine 
mehr als nur punktuelle Problemlösung leisten konnte116. 

Abschließend sollen die voraufgegangenen Überlegungen in einigen Punkten zu-
sammengefaßt werden, besonders im Blick auf die Frage der Klassenlage und Klassen-
formierung. 

1. Das hohe gewerkschaftliche Organisationsniveau der Ersten Republik kann 
nicht mit einer durchschlagenden Organisationsdimension mit hohem Konflikt-
potential gleichgesetzt werden, welche die Klassenlage der Arbeiterschaft erst auf die 
Ebene sozialer und politischer Strukturdominanz hebt. Als Anhängsel der politischen 
Parteien wurden die Gewerkschaften der Fragmentierung und parteipolitischen „En-
cadrierung" des gesamten gesellschaftlichen Organisationsgefüges durch den politi-
schen Proporz unterworfen. Die Einbindung in eine auf Gleichgewicht angelegte 
politische Ordnung und die extreme Zersplitterung schränkten eine klassenmäßige In-
teressenformierung durch die Gewerkschaften erheblich ein. Streikbewegungen redu-
zierten sich - mit wenigen Ausnahmen - auf lokale Aktionen117. 

112 M l y n á r i k : Sociálnademokracia 1968, 38. 
113 Bis 1931 lag die Entscheidung von Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis bei den Ge-

werbegerichten, deren Rechtsgrundlage aus dem Jahre 1896 stammte; wo keine Gewerbe-
gerichte bestanden, waren die ordentlichen Gerichte zuständig. Sonderarbeitsgerichte 
waren im Bergbau, für die Heimarbeit und die Baugewerbe eingesetzt. Mit dem Gesetz 
Nr. 131/1931 wurden Arbeitsgerichte mit allgemeiner Zuständigkeit geschaffen, deren Sena-
ten auch Laienbeisitzer der Arbeitgeber und Arbeitnehmer angehörten. Das Gesetz be-
schleunigte und vereinheitlichte die Verfahren und senkte deren Kosten. Vgl. L. A d am o -
v i c h: Grundriß des tschechoslowakischen Staatsrechtes. Wien 1929,446-447. - L. B i an -
chi : Die Tschechoslowakische Republik als bürgerlich-demokratischer Staat. Ein Rück-
blick auf die Jahre 1918-1938. Frankfurt/M.-Berlin 1969, 43-44 (Arbeiten zur Rechtsver-
gleichung 44). 

114 Dazu eine Bemerkung in Punkt 5 der abschließenden Zusammenfassung. 
115 H e u m o s : Bruderlade 1982, 370-371. 
1,6 Eine Deputation vertrat selten mehr als die Belange eines Betriebes, auch dann, wenn dieser 

- etwa im Rahmen eines Konzerns - eng mit anderen Betrieben verflochten war. 
117 Zu den Ausnahmen gehörten der sogenannte Dezemberstreik 1920 und der Brüxer Berg-
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2. In der Konsequen z der Gewerkschaftsstruktu r lag die betriebsnah e Regelun g 
des industrielle n Konflikts ; diese wurde in vielen Betriebe n durc h eine sozialfriedlich e 
For m der Konfliktvermittlun g (Gewinnbeteiligung ) gefördert . De r unternehmerisch e 
Paternalismus , die Differenzierun g des industrielle n Konflikt s auf eine Vielzahl von 
Austragungsorte n un d der dami t verbunden e niedrige Gra d der Verfahrenskonformi -
tät der Prozess e der Interessenformierun g un d der'Mobilisierun g von Interessenge -
nossen wirkten sich in Richtun g einer ideologische n Entdramatisierun g des industriel -
len Konflikt s aus. 

3. Di e betriebsnah e Regelun g des industrielle n Konflikt s fügte sich Bestrebunge n 
der politische n Führungsgruppe n ein, die Aggregation von sozialen Konfliktinhalte n 
un d den Gra d der Staatsbezogenhei t sozialer Problem e einzuschränken . Dahinte r 
stande n erklärtermaße n Befürchtunge n hinsichtlic h der Belastbarkei t des gesellschaft-
lich-politische n Systems der Erste n Republik , in das mit den explosiven Minderhei -
tenfrage n un d ihre n bedrohliche n außenpolitische n Implikatione n ohnehi n Spreng -
sätze eingebau t waren . Di e staatlich e Entlastungsstrategi e konnt e offensichtlic h nu r 
deshalb zur Anwendun g kommen , weil die Arbeiterschaf t in ihre m hochentwickelte n 
Genossenschaftswese n über ein leistungsfähiges Selbsthilfepotentia l verfügte. 

4. In den politische n Wertorientierunge n der Arbeiter spielten die institutionelle n 
Arrangement s der staatliche n un d parlamentarische n Ordnun g eine unbedeutend e 
Rolle ; hieri n wird ma n einen Reflex der hohe n Konformitä t der Arbeiter mit kleinräu -
migen Sozialmilieu s un d ihre r geringen organisatorische n Interdependen z mi t ge-
samtpolitische n Prozesse n sehen müssen . Di e gedachte n Ordnunge n un d Sozialuto -
pien der Arbeiter -  ob volkssozialistischer , genossenschaftssozialistische r ode r an-
archo-syndikalistische r Prägung 1 1 8 -  konvergierte n nich t zufällig in einem stark anti -
etatistisc h eingefärbte n Begriff von Herrschaftslosigkeit . 

5. Di e Sozialstruktu r der Arbeiterschaf t hemmt e die Ausbildun g von Klassen-
bewußtsein . Dabe i ist in erster Linie an die „Statusinkonsistenz " eines erhebliche n 
Teils der Arbeiterschaf t zu denken , der zwischen den Lebenslage n des Proletarier s 
un d des „Ziegenagrariers " angesiedel t ode r zumindes t qua Wohnsituatio n dem länd -
lich-dörfliche n Milieu integrier t war. Di e vorherrschen d subsistenzwirtschaftlich c 
Definitio n des Lohne s durc h die Arbeiterschaf t nah m ihre n Ausgang zweifellos von 
der Mischökonomi e der „kovorolnici" , wo Loh n in Geldfor m als eine unte r mehrere n 
Forme n der Subsistenzsicherun g erfahre n wurde . Di e weithin fehlend e total e Ab-
hängigkei t vom Loh n un d die mangelnd e Einsich t in dessen ökonomische n Charakte r 
bedingten , daß die gesellschaftliche Realitä t des industrielle n Kapitalismu s „au f 
Distanz " angeeigne t werden konnte : Di e Wahrnehmun g dieser Realitä t erfolgte über 
tradiert e Verhaltensweise n un d Einstellungen , die nich t in der Subsumtio n unte r das 
System der kapitalistisc h organisierte n Produktio n aufgingen. Diese vermittelnde n 
Element e waren vor allem der über den betriebliche n Bereich hinau s verallgemeinert e 

arbeiterstrei k 1932; beide hatte n eher politische n Charakte r und sind mit dem „normalen " 
Arbeitskampf kaum zu vergleichen. 
Anarcho-syndikalistisch e Tendenze n waren unte r den Bergarbeiter n stark ausgebildet, vor 
allem im westböhmische n Braunkohlerevie r und im Revier Brüx-Dux . 
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Paternalismus und - eng damit zusammenhängend - ein prinzipiell vorindustrielles 
Rechtsdenken, das aus der handwerklichen Produktionsform stammte. 

Es ist zu vermuten, daß dieses, wenn man so will, „unterkomplexe" Verständnis der 
Natur des industriellen Kapitalismus stabilisierend auf die gesellschaftliche Entwick-
lung der Ersten Republik wirkte; es verhinderte tendenziell, daß schwere Krisen der 
wirtschaftlichen Entwicklung wie in den dreißiger Jahren von der Masse der Arbeiter-
schaft als Legitimationskrise des kapitalistischen Systems rezipiert wurden, so tief die 
sozialen und ökonomischen Erschütterungen durch die Weltwirtschaftskrise auch in 
der Tschechoslowakei waren119. 

Mlynáriks Fallstudie über den Verlauf der Weltwirtschaftskrise in einigen mittelslowaki-
schen Bezirken des Grantales (s. Anm. 108) zeigt sehr deutlich die „elastische" Krisenbewäl-
tigung aufgrund des weitverbreiteten Doppelstatus des Arbeiters als Industriearbeiter und 
Zwergbauer. Der Verlust des Arbeitsplatzes in der Industrie erzeugte solange keinen „Pro-
blemdruck", als die Ausweichmöglichkeit der - wie immer kümmerlichen - Subsistenz-
sicherung durch landwirtschaftliche Kleinproduktion gegeben war. Um diese Möglichkeit 
zu sichern, mußte die industrielle Krise qua Agrarpolitik bearbeitet werden; in diesem Zu-
sammenhang sind eine Reihe von gesetzlichen Maßnahmen in den Jahren 1933-1936 zu 
sehen, die soziale Härten im Zwangsvollstreckungs- und Konkursverfahren gegen (Klein-
bauern abbauen und diesen Erleichterungen bei der Schuldentilgung gewähren sollten. Vgl. 
Bianchi 1969,42-43. 


