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S. Mielke: Gewerkschafterinnen im NS-Staat

Der von Siegfried Mielke herausgegebene Band
stÃ¶Ãt in zweifacher Hinsicht in eine LÃ¼cke: Zum ei-
nen ist der Beitrag von Frauen am Widerstand im Na-
tionalsozialismus eine bisher noch unterbelichtete The-
matik, auch wenn von der Frauenforschung verstÃ¤rkt
Impulse zu entsprechenden Untersuchungen ausgingen.
Zum anderen spielt in der Geschichtsschreibung die Fra-
ge der Rolle von Frauen in den Gewerkschaften eine
nur marginale Rolle. Dies gilt erst Recht fÃ¼r die Phase
der im Nationalsozialismus illegal arbeitenden und ver-
folgten Gewerkschafterinnen. Eine Dokumentation wie
die ebenfalls von Siegfried Mielke unter Mitarbeit von
GÃ¼nter Morsch herausgegebene zu âGewerkschafter in
den KonzentrationslagernOranienburg und Sachsenhau-
senâ (3 BÃ¤nde, 2003-2006), die entsprechend des Cha-
rakters dieser Konzentrationslager nur die mÃ¤nnlichen
Gewerkschafter umfasst, existiert fÃ¼r Gewerkschafte-
rinnen nicht. In den mit demMachtantritt der Nazis 1933
verbotenen Gewerkschaften gehÃ¶rten Frauen nicht zu
den FÃ¼hrungsfiguren, sondern blieben auf die zwei-
te und dritte Reihe verwiesen. Sie wurden daher von
der Geschichtsschreibung auch nicht entsprechend be-
dacht. Die von ihnen im Widerstand geleistete unspek-

takulÃ¤re Organisationsarbeit, die so wichtig fÃ¼r die
Aufrechterhaltung von Verbindungen und Kommunika-
tionswegen war, blieb vielfach unberÃ¼cksichtigt. Umso
verdienstvoller ist die Herausgabe dieses biographischen
Bandes zu vierzig Gewerkschafterinnen, die der Verfol-
gung durch die Nationalsozialisten ausgesetzt waren.

In der von Siegfried Mielke und Jana Hoffmann ver-
fassten Einleitung werden die Biographien zunÃ¤chst
in den zeitgeschichtlichen Kontext eingebettet. Sie gibt
einen kurzen Ãberblick Ã¼ber die Zerschlagung der
Gewerkschaften mit dem Machtantritt Hitlers und die
rechtlichen Grundlagen fÃ¼r die Verfolgung ihrer Mit-
glieder. Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf
den Anpassungskurs der freien, christlichen und Hirsch-
Dunckerschen Gewerkschaften gegenÃ¼ber den Nazis.
Er war von der Hoffnung getragen, sich irgendwie mit
dem System arrangieren zu kÃ¶nnen und nicht von
Verfolgung betroffen zu sein. Die Gewerkschafterinnen
dieser Organisationen teilten, soweit bekannt, diese Po-
sition. BekanntermaÃen erfÃ¼llte sich diese Hoffnung
nicht. Die kommunistischen Gewerkschafterinnen ver-
traten demgegenÃ¼ber einen offensiven Kurs in Rich-
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tung Generalstreik und Organisierung eines aktiven Wi-
derstands, der sich im Einklang mit der Partei befand.
Entsprechend waren die Kommunistinnen schon auf-
grund ihrer Parteimitgliedschaft einer hÃ¤rteren Verfol-
gung durch den NS-Staat ausgesetzt.

Die Einleitung nimmt bereits die Ergebnisse der em-
pirischen Untersuchung vorweg und fasst sie zu âEle-
menten einer kollektiven Biographie verfolgter Gewerk-
schafterinnenâ (S. 13) zusammen. Gern hÃ¤tte man je-
doch erfahren, wie die Auswahl dieser Frauen zustande
gekommen ist, ob sie beispielsweise auf dem Zufallsprin-
zip beruhte, ob sie dem Anteil an den parteinahen Wi-
derstandsgruppen entsprach oder ob hierfÃ¼r schlicht
die Quellenlage entscheidend war. Das Auswahlverfah-
ren hat schlieÃlich Konsequenzen in Hinblick auf die Er-
gebnisse und verallgemeinernden Aussagen zu einer kol-
lektiven Biographie verfolgter Gewerkschafterinnen im
Nationalsozialismus.

In der Studie dominieren Gewerkschafterinnen, die
zugleich eine Parteimitgliedschaft in der SPD (57,5 Pro-
zent) oder in der KPD (32,5 Prozent) aufwiesen. Diese
Frauen waren in der Weimarer Republik Ã¼beraus ak-
tiv, etwa als Landtags- oder Reichstagsabgeordnete oder
in verschiedenen Parteifunktionen. Damit gehÃ¶rten 90
Prozent der untersuchten Frauen einer dieser Parteien
an. Ob daraus ein verzerrtes Bild in Hinblick auf die Wi-
derstandstÃ¤tigkeit von Gewerkschafterinnen entsteht,
sollte durch weitere Untersuchungen belegt werden.
Ganz sicher waren insbesondere Frauen der Verfolgung
ausgesetzt, die sich vielseitig politisch betÃ¤tigten und
deren Namen infolgedessen hÃ¤ufig in den Listen der
Gestapo auftauchten. Die ZugehÃ¶rigkeit zu einer Par-
tei, so der Befund der Studie, war ein entscheidendes Kri-
terium fÃ¼r die Verfolgung der Gewerkschafterinnen.

Dabei gehÃ¶rten die sozialdemokratischen Frauen
vorwiegend den Freien Gewerkschaften an, wogegen die
kommunistisch orientierten Frauen sich in der Revolu-
tionÃ¤ren Gewerkschafts-Opposition (RGO) oder dem
Einheitsverband derMetallarbeiter Berlins (EVMB) enga-
gierten. Auch imWiderstand gegen den Nationalsozialis-
mus blieben sie ihren jeweiligen Organisationen verbun-
den. Bedeutung erlangten imWiderstand aber auch, trotz
ihrer geringen Mitgliederzahl, die sich in der Auseinan-
dersetzung mit den Arbeiterparteien gebildeten Splitter-
gruppen wie die Sozialistische Arbeiterpartei (SAP), der
Internationale Sozialistische Kampfbund (ISK) oder die
Kommunistische Partei Opposition (KPO), in denen ei-
nige Frauen aktiv waren.

In den seit 1933 entstehenden Widerstandsgruppen

leisteten die Frauen, so das Ergebnis der Studie, meist
unspektakulÃ¤re Arbeit. âIm Vordergrund standen Kon-
takte und Informationsaustausch, die Pflege sozialer Be-
ziehungen, das Schaffen von RÃ¼ckzugsrÃ¤umen und
Treffpunkten, Kurierdienste und die Versorgung der im
Untergrund lebenden WiderstandskÃ¤mpferâ (S. 16).
FÃ¼hrungspositionen innerhalb der Widerstandsgrup-
pen Ã¼bten sie nicht aus, wie sie auch kaum Einfluss auf
Entscheidungsprozesse erlangten. Die GrÃ¼nde dafÃ¼r
werden in den einzelnen Biographien deutlich. Schon in
der Weimarer Republik waren sie nur selten in leiten-
den Funktionen von Parteien und Gewerkschaften ver-
treten und hatten gegen das traditionelle Frauenbild an-
zukÃ¤mpfen. Auch ihre familiÃ¤re Situation lieÃ in der
Regel ein stÃ¤rkeres Engagement im Widerstand nicht
zu. Allerdings war der Anteil von kinderlosen und un-
verheirateten Frauen unter den verfolgten Gewerkschaf-
terinnen in dieser Studie mit 15 Prozent relativ hoch,
wie sie auch hÃ¤ufig nach ihrer EheschlieÃung nicht wie
Ã¼blich ihre ErwerbstÃ¤tigkeit aufgaben.

Von den untersuchten Gewerkschafterinnen ver-
bÃ¼Ãten dreiviertel eine Haftstrafe, viele wurden im
Vorfeld oder nach Haftentlassung in Schutzhaft genom-
men. Besonders hart ging der NS-Staat mit kommunisti-
schen Gewerkschafterinnen um, die auÃerordentlich ho-
he Haftstrafen erhielten und hÃ¤ufig anschlieÃend in
ein Konzentrationslager kamen. Dieses Schicksal teilten
sie durchaus mit ihren mÃ¤nnlichen Kollegen, ein Ver-
weis darauf findet sich allerdings in der Studie nicht. Vgl.
Siegfried Mielke / Matthias Frese (Bearbeiter), Die Ge-
werkschaften imWiderstand und in der Emigration 1933-
1945, Frankfurt am Main 1999. Ein Vergleich zur Verfol-
gungssituation der mÃ¤nnlichen Gewerkschafter hÃ¤tte
die Darstellung der Untersuchungsergebnisse bereichert.

Um einer Inhaftierung zuvor zu kommen, ging jede
fÃ¼nfte der untersuchten Gewerkschafterinnen ins Exil,
davon zur HÃ¤lfte Kommunistinnen. Was sie beispiels-
weise in der Sowjetunion an Verfolgung, Rechtlosigkeit
und Elend erlebten, beschreibt Sigrid Koch-Baumgarten
in ihrem Beitrag Ã¼ber die Kommunistin Roberta Grop-
per, die in die MÃ¼hlen stalinistischer Verfolgung geriet
und nach ihrer HaftverbÃ¼Ãung nach Sibirien âevaku-
iertâ wurde, auf eindrucksvolle Weise. DemgegenÃ¼ber
gelang es Anna Beyer in England oder Anna Rabe-
Zammert in Schweden, sich am gewerkschaftlichen Dis-
kurs zu beteiligen.

Sowohl in der Einleitung als auch in einzelnen Bio-
graphien wird ausfÃ¼hrlich auf die BetÃ¤tigung der
Frauen nach 1945 eingegangen. Die Ã¼berwiegende
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Mehrzahl nahm sofort am politischen oder gewerkschaft-
lichen Wiederaufbau in GroÃ-Berlin und den Besat-
zungszonen in Ost und West teil. Die Ã¼brigen Frauen
waren entweder im KZ verstorben, andere gesundheit-
lich schwer geschÃ¤digt oder kehrten nicht aus dem Exil
zurÃ¼ck. Einige bekleideten spÃ¤terhin Leitungsfunk-
tionen im FDGBwie Frieda KrÃ¼ger, wurden wie Friedel
Malter Mitglied der Volkskammer in der DDR oder nah-
men in Westdeutschland einen Aufstieg in der SPD wie
Franziska Bennemann, die bis 1961 ihre Partei im Bun-
destag vertrat. Allerdings â so das ResÃ¼mee â wurden
Frauen in gehobenen Funktionen Ã¼berwiegend auf die
Gebiete âFrauen und Sozialesâ begrenzt (S. 21).

Die sich an die Einleitung anschlieÃenden, von ins-
gesamt 21 Autoren verfassten Biographien folgen ei-
nem einheitlichen Muster. Sie geben Aufschluss Ã¼ber
die soziale Herkunft, den beruflichen Werdegang und
das gewerkschaftlich-politische Engagement in der Wei-
marer Republik und in der IllegalitÃ¤t wÃ¤hrend der
NS-Zeit, und sie enden mit den AktivitÃ¤ten der Frau-
en nach dem Krieg in der DDR bzw. Bundesrepublik.
Nicht alle Biographien sind so umfangreich und aussage-
krÃ¤ftig wie z.B. Ã¼ber die dem Internationalen Sozia-
listischen Kampfbund angehÃ¶rende Lisy Alfhart (Ste-
fan MÃ¼ller), die Kommunistinnen Frieda Apelt (Ka-
tharina Barnstedt und Katja Scheel) und Roberta Grop-
per (Sigrid Koch-Baumgarten), die Sozialdemokratin-
nen Frieda Jahn (Matthias Frese) und Gertrud Han-
na (Jana Hoffmann), die aus der SPD kommende und
spÃ¤ter Ã¼berzeugte SED-Genossin KÃ¤the Kern (Sieg-
friedMielke und Peter RÃ¼tters), die Christin Clara Sahl-
berg (Anke Fromme), um nur einige zu nennen. In al-
len diesen Biographien wird auf eindrucksvolle Weise
der Widerstand und die Verfolgung im Nationalsozialis-
mus geschildert. Ausgewertet wurden dabei eine Viel-
zahl von zeitgenÃ¶ssischen Schriften und archivarischen
Quellen. FÃ¼r eine Reihe der kurzgefassten Lebens-
lÃ¤ufemag demgegenÃ¼ber die unzureichendeQuellen-
lage ausschlaggebend gewesen sein.

Geschrieben aus unterschiedlicher Perspektive, et-
wa feministischen oder sozialgeschichtlichen AnsÃ¤tzen
folgend, werden in den Biographien unterschiedliche Ak-
zente gesetzt. So hebt z.B. Sigrid Koch-Baumgartner in

den Biographien Ã¼ber die Kommunistinnen Martha
Arendsee und Roberta Gropper auf die benachteiligte Si-
tuation dieser Frauen in den von MÃ¤nnern dominier-
ten Gewerkschaften und Parteien ab und kritisiert ge-
nerell die BeschrÃ¤nkung auf Frauen- und soziale The-
men innerhalb der Organisationen. Letzteres ist aller-
dings durchaus ambivalent zu betrachten, stellte doch
die Vertretung der Interessen von Frauen einen enor-
men Fortschritt dar. Die spezifischen Bedingungen er-
werbstÃ¤tiger Frauen wie geringerer Verdienst, schlech-
ter Arbeitsschutz, prekÃ¤re ArbeitsverhÃ¤ltnisse, muss-
ten als Problem in den Organisationen erst einmal wahr-
genommen werden. So beschreibt Anke Fromme in ihrer
Biographie Ã¼ber die christliche Gewerkschafterin Cla-
ra Sahlberg, dass den mÃ¤nnlichen Gewerkschaftskol-
legen die Belange von erwerbstÃ¤tigen Frauen weitge-
hend fremdwaren und sie kein Interesse fÃ¼r frauenspe-
zifische Themen aufbrachten. Dass in der DDR und der
Bundesrepublik FunktionstrÃ¤gerinnen in Gewerkschaf-
ten und Parteien auch weiterhin oftmals auf frauenspezi-
fische Arbeitsfelder begrenzt wurden, ist angesichts der
bereits eingetretenen VerÃ¤nderungen dann allerdings
durchaus kritisch zu bewerten.

Ein besonders unrÃ¼hmliches Kapitel stellt im Ãb-
rigen die Frage der EntschÃ¤digung von NS-verfolgten
Frauen in der Bundesrepublik dar. Anke Fromme schil-
dert den bis 1971 dauernden Kampf von Maria Schmidt,
die als Gewerkschafterin und SPD-Mitglied seit 1936
im Zuchthaus und anschlieÃend bis 1945 im Konzen-
trationslager RavensbrÃ¼ck inhaftiert war, um Aner-
kennung ihrer VersorgungsansprÃ¼che. Als verheiratete
Fraumachte man ihr eigene AnsprÃ¼che streitig und ne-
gierte zudem ihre berufliche Behinderung imNationalso-
zialismus, da man generell nicht von einer dauerhaften
ErwerbstÃ¤tigkeit von Frauen ausging. Das Fortwirken
des traditionellen Frauenbildes fÃ¼hrte so zur massiven
Benachteiligung von Frauen des Widerstands auch auf
diesem Gebiet.

Umso bedeutsamer ist es, dass diese Publikation die
Lebensleistungen der portrÃ¤tierten Frauen angemessen
wÃ¼rdigt. Gleichzeitig wird mit dieser Studie das Bild
Ã¼ber denWiderstand im Nationalsozialismus ergÃ¤nzt
und bereichert.
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