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Schon der Krieg von 1914 bis 1918 nahm Formen 
an, wie sie vorher nie .bekannt waren. Wir nannten 
ibn deshalb Weltkrieg, denn es war doch so, da8 die 
gesamte Welt damals in diesen Krieg hineingezogen 
wurde. Doch die Auswirkungen waren ganz andere, 
als wie man sie gedacht hatte, vor allem :C"tir die da
maligen ,Sieger". Es zerbrachen Reiche, Formen, 
Monarchien, michtige Gebilde, ldole, .die die Henschen 
bis dahin als unzerbrechlich angesehen hatte& Es 
kamen neue ldeen und Parteien auf, es giirte und 
brodelte, bald ging es auf unserem _ Erdteil wie in 
einem Hexenk.essel zu. Der Liheralismus, der die 
Welt seit Jahrzehnten beherrscht hatte, versagte, er -
zeigte sich als unfiihig, die Welt neu formen zu konnen. 
Der ~larxismus stiirmte unbandig vor und miindete 
in seiner letzten Form im Bolschewismus. So schien 
es, als oh sich die Welt selbst auflOste. Da taten sich 
aus der breiten Masse unseres Volkes Krifte auf und 
Minner kamen, die man his dahin nicht gekannt hatte. 
Unbekannte Soldaten waren es, die in unserer Nation 
eine neue Welt predigten, eine neue Idee den Menschen 
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erade angesidtts dieses Kampfes aber 
ist es erst redtt notwendig, zu begrejtt 
fen, wie wicblig die Ausgestaltung :efnd 

Fonnung unserer deutsdten Volksgemei~~aft 
ist Wir batten das alles nidtt leisten konneh: 
wenn da vome, verloren auf sidt selbst allein 
gestellt, ein deutsdter Soldat stu!lde, ohne 
Verbindung zu ibm gleidtgestimmten Seelen 
der Heimat Was den deutsdten Soldaten 
vome stark madtt, ist das BewuBtsein und das 
Wissen, da6 hinter i~m fiebernd in eisemer 
(jesdtlossenbeit, aber fanatisdlem Willen ein 
ganzes Volk stebt, und zwar ein Volk, erfiillt 
von einer hohen Zielsetzung. Vnd diese Ziel
setzung gebt weit dariib,er binaus, etwa nur 
diesm Krieg zu gewinnen. Nein, wir woUen 
einen neuen Staat aufbauen. 

DER FOHRER 
am 4. Sept.1940inBerJin. Eroffnungdes Kriegswtnttrhilf$Werkes 1940)41 

StroDe Zucht wtd Ausbildwtg unserer Jugend gehort genau so zu 
unserer neuen Lebensoidnwtg. wie die irohe Wld gelodcerte Selbstbe
schiilligwtg in still en Stwtden. (Bild 1. UJIUJchlagseite undnebenstehend.} 

mitteilten. Soldaten, die schwer gelitten hatte14 
schwere Opfer brachten, die selbst aile Schrecken des 
Krieges erlebt batten und kannten, und nun aos 
dem tiefen Bediirfnis heraos, dem Volk zu helfen, das 
Yolk vor der Schande des Verfalls zu bewahren, dem 
Yolk eine vollig neue und unbekannte Idee predigten. 
E~ln gesehen waren das keine neocn Wahrheiten, 
sondern das, was die_ Idee des Nationalsozialismus 
sagte, war an sich uralt. Es war die Idee der Vernunft, 
der Nator, der Klarheit, der W ahrhaftigkeit, der 
nationalen Krifte, des Blutes, der Rasse und des 
Raumes, Gedankengiinge, iiber die man gar nicht 
diskutieren kann, die auf der Natur beruhen. Jeder 
Mensch, der etwas -klar denk.en kann und ohne Vor
urteil herangeht, mu8 sie unbedingt als wahr an
erkennen. Wie will ich iiber das Vorhandensein der 
Rasse diskutieren? DaB e~ Rassen in der Well gibt, 
ist nicht neu, sondern solange die welt existiert, teilt 
sich die Natur, aile Lebewesen, ob Pflanze oder Tier, 
in Arten und Hassen ein. Die Menschen selbst unter
teilen sich rein auBerlich schon in Farbige und W eiBe. 

\ 

.2 - -----



Und so geht es mit allen Naturgesetzen, urn deren 
Sinn und um deren Segen uns der Liheralismus und 
Marxismus einfach betrog. DaB es eine Partei gebeil 
muBte, die diese ewigen W ahrheiten wieder ausgruh 
und der Menschheit dartat, beweist, wie weit "ir uns 
von Gott und seiner goulichen Ordnung entfernt 
hatten. So sehen wir dann nach diesem groBen Welt· 
krieg einen gigantischen Kampf entbrennen. Der 
deutsche Mensch ringt um die Erkenntnisse der Natur, 
seines Seins, seines Lebens. Er .ahnt es erst, im 
Schiitzengraben geht es Millionen Soldaten auf, da8 
sie um mehr kampfen als um die Hochofen von 
Lothringen oder um irgendwelche Rohstoft"e oder 
Machtgeliiste. Es ist, als ob ein unsichtbares Schicksal 
die Menschen aufwiihlt. All die Millionen Soldaten, die 
in die Heimat zuriickkehrten, waren, ob sie wollten 
oder nicht, Apostel dieser neuen ldeen. Sie lraben nicht 
mit Franzosen, Engliindern, Belgiern odet sonstigen 
Gegnern als Soldaten gekampft, sondeni sie haben in 
der Champagne, bei Ypern, bei Arras und Verdun um 
die Erkenntnisse der W ahrheit gerungen. 

Und einer war es, dem das Schicksal diese Wahrheit 
oft"enbarte, einem war es gegeben, all dieses Ahnen 
und Wollen und Hoft"en der Menschen in .klare Be
grift"e zu gieBen. Einer war es, der iiese ldeen formte, 
so daB auch der einfachste Mensch sie begrift". 

So konnen wir diesen gigantischen Kampf, der 
damals hegonnen hat, auf die einfache Formel 
hringen: das Niederringen der Macht des Goldes, der 
Wille, daB dieses glei8ende Metall endlich seine Macht 
verlore und dmtir \\-ieder die Wiirde des Menschentums · 
und einer ehrlichen Arheit regierte, das Niederringen 
desParasiten Juda und der Durchhruch aller nationalen 
Kriifte. Es ging um das Niederkiimpfen eines Wahn
sinns, der sich in demokratischen Formeln, in wiisten 
Kapriolen· des Denkens oft"enbarte, um an diese Stelle 
wieder die Vernunft zu setzen; es ging um das Nieder
kiimpfen jenes fatalistischen Aberglauhens an 
mystische Geisterkriifte, an Spnk und Gespenster, um 
an ihre Stelle die Klarheit des Willens und des 
Wollens zu setzen. Der Mensch vermag alles Mensch
liche, wenn er will; das Stiirkste auf dieser Erde ist 
der Wille des Menschen. · 

Jene Weli des Pessimismus, die den Untergang 
predigt, den Untergang unseres Erdteils und der 
Kultur der Menschen, und jenen Pessimismus Juda, 
der durch aile jiidischen lnstitutionen geht, . den he
kiimpfen wir his aufs Messer und setzen an seine 
Stelle die Bejahung des Lebens, die Lehensfreude und 
die Lebenshehauptung. 

Wirwollen deshalb jene Knechtschaft heendigen, die 
die Menschen dem Golde dienstbar machte, wir woDen 
die Ahschaffimg jenes unseligen W ortes : , Geld regiert 
die Welt." Nein, das Gold ist uns nurdienstbar. Jene 
primitiveproletarische Welt, die in der Armutihr Schick
sal sieht, Iehnen wir ah und setzen an ihre Stelle unsere 
Welt der Kultur, der Schonheit und der Freude. 

Ganz wenig Menschen sahen schon anfangs, daB 
hier ein Weitkamp( anhebt, der ein neues Jahrtausend 
in die Wege leitet. Der Kampf um die neue Lebens· 
ordnung mu8te zunichst ein Kampf um die Macht 
sein. Dieser Kampf begann mit der Griindung unserer 
Partei. Es war ein Kampf, der ihren Anhiingern sehr 
viele Opfer auferlegt hat, der von ihnen alles ver• 
langte, der aus einem kleinen Hiuflein Fanatiker dann 
schlieBiich jene gro8e Partei gehoren hat, die die 
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Macht in Deutschland an sich riB und_ damit die Vor
aussetzungen schuf, um das Leben neu zu ordnen, die 
Menschen erst einmal als ·volk zu einen. Wir waren 
ja kein Volk. von Deutschen, weder raummiBig noch 
in der Idee geeint. Wir batten 40 Parteien und mehrere 
Konfessionen und Sekten, unzi.hlige Vereine und 
V erbiinde, wir batten viele verschiedene Fahnen. So 
mu8te erst aus diesem Haufen, aus diesen wider
strebendsten Menschen eine Nation werden. Das war 
ein Ianger Proze8, das kann man nicht hefehlen, das 
mu8 geboren werden in den Menschen, in der Fabrik, 
in der Fam.ilie, in der Stadt, im Dorf, das mu8 von 
unten nach ohen wachsen, es ist notig, daB die 
Menschen es begreifen, daB ihr lnstinkt geweckt wird, 
daB sie ihr deutsches Blut fiihlen, man muBte sie dort 
ansprechen, wo man ltoft"en konnte, daB aile eine ge
meinsame Antwort gaben. Man durfte nicht mit wirt
schaftlichen Dingen heginnen, man durfte schon gar 
n!cht an jenen unseligen Streit der Konfessionen an
haken und anfangen, man" durfte nicht hei der 
Stammeseigenart anfangen, nein, mait muBte ein 
Ideal finden, das aile hewegte. Das war die GroBe und 
Herrlichkeit der deutschen Nation., wie sie die Ge
schichte der Jahrtausende immer wieder offenbart 
hatte und die letzten Endes jenes gottliche Land ist, 
unabhingig von Dynastien, unabhiingig vom Katholi
zismus und Protestantismus, etwas, welches allein uns 
aile angeht. Das deutsche Blnt appeiliert an die Ehre 
des deutschen Menschen, appelliert an die GroBe der 
Nation, appelliert an Deutschland. 

So· wurde allmihlich ein Volk, es wurde gehoren 
am Arbeitsplatz, an der Drehbank, in der Fabrik, auf 
dem Bauerndorf. Die Menschen, die sich bis dahin 
feindlich gegeniiberstanden, schauten sich mit anderen 
Augen an, sprachen miteinander, marschierten hinter 
einer Fahne, und immer wieder war es die Partei, die 
die Menschen ansprach und immer ~ieder zur Ver
nunft redete. Die Partei zog landau£ und landab und 
sprach die Menschen an: Nehmt Vernunft an, dann 
begreift· ihr es, versucht es einmal. Unternehmer, 
Arbeiter, versucht einmal zusammenznkommen, ihr 
werdet einsehen, da8 ihr heide Vorteile davon baht 
und ihr werdet dann sehen, wie diese deutsche Kraft 
sich potenziert, wie sie sich addiert, multipliziert im 
Quadrat der Menschen und Zahlen. Und diese Kraft 
wird ins Ungeheure wachsen. Begreift es, was es 
hei8t, wenn 90 Millionen Deutsche zusammenhalten, 
welch ungeheure Kraft dahinterstehen muB, wenn sie 
aile in einer Richtung marschieren! 

So wurde das dentsche Volk in wenigen ]ahren aus 
einem Haufen von Gruppen, Stiinden und Parteien 
eine Nation und ein Wille. Alles, was diese Menschen 
ehemals trennte, fiel von ihnen ab, sie schiimten sich 
dessen, sie wetteiferten miteinander jetzt in dem Be
strehen nach der Gemeinschaft und nach der Einheit. 
Das ist der erste · groBe, ja der groBte Sieg gewesen, 
den wir Deutsche damals errangen, den Sieg tiber nns 
selhst. Di ser Sieg gab die Voraussetzung fiir aile 
weiteren Siege. Und weil uns das gelungen ist, gelingt 
uns jetzt alles Notwendige. 

Deutschland hat heute eine weitaus gro.Bere innere 
seelische Kraft, als es vorher jemals hatte. Wo heute 
der Bombenterror herrscht und hlinde Zerstorung 
waltet, hewiihrt sich in der Haltung unserer Menschen 
das Naturgesetzliche. unserer neuen Lehensordn~ 
als unzerstorbarer Triumph iiber Tod und Chaos~ 



Die Sozialpolitik Grofideutsch1ands baut sich nach 
vier wesentlichen Grundlinien auf: 

1. Sie ist nicht mehr ein von der Wirtschaftspolitik 
zu trennender Aufgabenbereich. Wirtschafts- und 
Sozia1politik bilden eine Einheit. Man hat beide Tatig
keiten unter dem neuen Be griff ,Arb e it s p o 1 it i k" 
zusammengefaBt. Damit soli zum Ausdruck gebracht 
werden, daB wirtschaften und sozial, d. h. gemein
schaftsbestimmt hande1n keine Gegensatze sein 
konnen, sondern in wechselseitiger Verantwortung 
miteinander verbunden sind. Wirtschafts- und Sozia1-
politik konnen auBerdem in ihrer heutigen Bezogen
heit auf den Hochstwert V o 1 k nicht fiir sich bestehen 
als mehr oder weniger von der allgemeinen Politik 
1osgeloste Tatigkeitsbereiche, sondern sie sind zen
trale Aufgaben der politischen Fiihrung 
geworden. 

,Die beste Sozialpolitik ist die erfo1greichste 
Wirtschaftspolitik" (Adolf Hitler). · 

Der Vorrang der Politik gegeniiber der Wirtschaft 
ist bestimmend fiir das gesamte soziale Geschehen. 
Ist die Wirtschaft die ,Brotgemeinschaft des ganzen 
Volkes", so ist die Sozialpolitik verantwortlich fiir . 
die Ausgestaltung der Gemeinschaftsordnung der 
schaffenden Nation. 

2. Gegenstand der Sozialpolitik sind nicht mehr 
irgendwelche Klassen oder Gruppen der im Arbeits
leben tatigen Menschen, sondern das ganze Volk. 
Durch das Recht auf Arbeit und die Pflicht zur Arbeit 
wurde das ganze deutsche Volk nach einem Aus
spruch des Fiihrers zu ,Arbeitsbeauftragten der 
Nation". So wie nach nationalsozialistischer Auf
fassung jeder einze1ne Vo1ksangehorige das Recht 
und die Pflicht zur Leistung fiir die Nation iibernom
men hat, so ist auch jeder einzelne wie das gesamte 
Volk so~ial verantwortlich. Sozial ist, was dem Volke 
dient, d. h. nicht das Schicksal des einzelnen, sondern 

das Interesse der gesamten Nation steht im Mittel
punkt sozialer MaBnahmen. Damit ist Sozialpolitik 
auch nicht mehr die ,Eingliederung einer Gesell- . 
schaftsgruppe in ein Gesellschaftsganzes", sondern 
dieses Eingegliedertsein ist durch die Ehre · und die 
Wiirde jeglicher Arbeit, die dem Volke dient, gegeben. 
An Stelle einer friiher erstrebten ,gesellschaftlichen 
Clique" ist Hingst die volkische Gemeinschaft getre
ten, die den selbstsiichtigen wirtschaftlichen Macht
kampf, soweit dadurch die Gesamtheit oder Volks
teile geschadigt werden konnen, in ihren Reihen aus
schliefit. 

3. Das Z i e 1 der Sozialpolitik ist nicht mehr nur 
Fiirsorgetatigkeit oder Ausgleich einer mechanisti
schen Wirtschaft, sondern die Erzielung der hochst
moglichen Leistungen aller innerhalb einer nach dem 
Grundsatz des Gemeinwohles gesteuerten Wirtschaft. 
Daran andert nichts, daB soziale Fiihrung und soziale 
Verwaltung nach wie vor in erster Linie auf Betreu
ung und Schutz der Arbeitskraft gerichtet sind. Da, 
wo die Sozialpolitik der Vergangenheit bereits ihr 
Endziel formulierte, beginnt in der nationalsozia
listischen Sozialpolitik erst die eigentliche Aufgabe. 
W enn der N ationalsozialismus die Arbeitslosigkeit 
beseitigt und den Schutz jedes arbeitenden Menschen 
weitgehendst ausgebaut und sein Dasein gesichert hat, 
dann setzt erst die wesentlich grofiere Aufgabe der 
nationalsozialistischen Sozialpolitik ein, namlich auf 
diesen Voraussetzungen aufbauend, jeden arbeiten
den Volksgenossen zu seiner personlich hochstmog
lichen Entfaltung und damit das Gesamtvolk zum 
besten Lebensstil zu fiihren. Das vom Fiihrer in seiner 
Verordnung iiber die DAF. aufgestellte Ziel: ,Bildung 
einer wirklichen Volks- und Leistungsgemeinschaft 
aller Deutschen" kann unbedenklich als das Ziel der 
deutschen Sozialpolitik uberhaupt bezeichnet werden. 
Damit gewinnt man die beste und zugleich kiirzeste 
Erk1arung. Hierbei sind in g1eicher Weise Erziehung 

Vom SolOaten Oer ~rbett unO Oer Letftung heben rotr ben Oeutrdlen 
7\rbeittr zum Mitarbelter Oea Betriebafiihrera empor. Der Oeutrdle 

7\rbetter roei6 heute, Oa6 Oer Betritb feint Heimat iftJ' art Oem er fetnen 
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J\ntetl hat. Daa anonyme Kapttal uno fetne Macht finO reftloa zurudl= 
geOr~ngt, an feint Stelle tft tine lebtnOigt Letftungagemetnrdlaft gt= 
trettnJ' ln Oer fich Otr Oeutrdle 7\rbeittr ala ein oollroertigea MitglitO 
fiiblt. Er ntmmt an CJttfu Gtmetnfdlaft tin lebhaftee lnterefle, roetl er 
rottBJ' OaB ihr Wohlergehen auch fttn Wohlergthtn tft. oR. ROBERT LEY 
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Sdzaffung von Neuland ist eine der entsdzeidenden .Aufgaben unserer sozialisUsdzen Gemeinsdtaft. Im Reidtsarbeitsdienst Iemen wir alle 
unter dem Zeidzen des Spatens den Adel der Arbeit in seiner urtiimlidtsten Form kennen. Audt hierbei sind Frohsinn und Hiirte vereint 

zur Arbeitskameradschaft und sozialer Verantwor
tung wie praktische soziale Mafinahmen inbegriffen. 

Volk- Gemeinschaft _:_ Leistung sind die 
Grundbegriffe unserer neuen deutschen Sozialpolitik. 
im Gegensatz zur liberalmarxistischen, die Klasse
Gesellsch'aft - Gewinn in den Vordergrund 
stellt. 

4. Die Sozialpolitik ist ebenso wie die Wirtschafts
politik ein Teil der Gesamtpolitik. Nach dem 
Grundsatz ,Gemeinnutz vor Eigennutz" hat sie im 
Bereich des gesamten Volkslebens eine gerechte Ar-

' beits- untl Lebensordnung zu verw~rklicb.en. Damit wird 
sie erstzur ,politischen" Tatigkeit, wahrenddie libetale 
Sozialpolitik neben einer mehr oder weniger eigen
gesetzlichen und selbstherrlichen Wirtscha{t die Be
zeichnung ,Politik" rechtmafiig gar nicht in Anspruch 
nehmen konnte, denn ihr EinfluB reichte kaum iiber 
bestimmte Gruppeninteressen urtd konnte den Vor
rang des Gemeinnutzes niemals verwirklichen. Erst 
der Fiihrerstaat ermoglicht in seiner Gesamtpolitik ein 
Wirksamwerden sozialer Grundsatze, die als aU
gemein verbindlich durchgesetzt werden konnen. Da
mit entsteht durch den Nationalsozialismus praktisch 
eine Sozialfiihrung, wahrend in der Vergangenheit' 
Sozialpolitik zum Grofiteil soziale Verwaltung war, 
ohne jedoch selbst in dieser Beschrankung eine zeit-

. gemaBe soziale Neugestaltung herbeifiihren zu 
konnen. Man hat nichfmit Unrecht in den Jahren vor 
der nationalsozialistischen Machtiibernahme immer 
wieder von einer ,Pflasterchenpolitik" gesp~ochen. 

5. 

Dadurch war das Verfahren gekennzeichnet, das in 
der vergangenen Sozialpolitik einsetzte, wenn irgend
welche besondere Schaden innerhalb des Volks
korpers ein rasches Eingreifen erforderten. Mc:;m 
beseitigte dort und da einen Mangel, aber ohne die 
eigentlichen Ursachen wirksam bekampfen zu konnen, 
und kaum wurde an einer Stelle durch den Staats
apparat eingegriffen, zeigten sich an anderer wieder 
schwere Mangel, und schlieBli,ch blieb nichts anderes 
iibrig, als den, Dingen ihren Lauf zu lassen. Dieser Zu
stand war nur vergleichbar mit dem eines Schuldners, 
der immer wjeder · ein Loch zustopft, um ein anderes 
aufzumachen und deshalb a us den Schuld en nie her- · 
auskommen kann. Das Ergebnis zeigte sich deutlich 
in der katastrophalen Arbeitslosigkeit und dem 
drohenden Zusammenbruch einer Wirtschaft, die 
,frei" sein wollte. Demgegeniiber hat der deutsche 
Fiihrerstaat bewiesen, daB durch einheitlichen Eins.atz 
aller Krafte in verhaltnismaBig kurzer Zeit und trotz 
aller iibernommenen Hemmnisse die allgemeine Not 
behoben und die soziale Lage aller Bevolkerungs
schichten rasch gebessert werden konnte. Wie viel 
Ieichter wird uns dies erst nach der siegreichen Be
endigung dieses Krieges fallen. 

Erfolgreiche Sozialpolitik ist iiberhaupt nur im 
Rahmen einer zielbewuBten _ Gesamtpolitik moglich. 
Damit ist trotzdem ihr Eigenbereich nicht aufgehoben, 
sondern sie erhalt durch die Staatsfiihrung ihre be
sonderen Auftrage und wird dardurch selbst zur 
Fiihrungsau,fgabe. Dr. Friedrich Mang 
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Von dcriinzcrffOrbarm 13-nft tinfcrcr k'tiltUr 
VON DR.: FR.l.EDRJCH WINTE~ 

Man muB es sich immer wieder vor Augen halten, 
daB der Fiihrer seiner urspriinglichen Berufung nach 
Kiinstler war und daB er erst zum Politiker wurde, als 
die beamteten Lenker des Staates versagten. Er hat 
es selbst ausgesprochen, daB es ihm sehr wohl mog
lich gewesen ware, sich auch als_ Baumeister einen 
Namen zu machen. In diesem tiefsten Antrieb seiner 
politischen Wirksamkeit unterscheidet er sich wesent
lich von den anderen GroBen der Weltgeschichte, die 
fast aile schon in der Jugend von einem fanatischen 
Willen zur personlichen Macht verzehrt wurden. Der 
Kampf dagegen, den der Fiihrer 1919 begann, trug von 
Anbeginn iiberpersonliche Ziige. Es war der groBen 
gestaltenden Personlichkeit Adolf Hitlers unertrag
lich, sein Yolk im Verfall, in Unordnung, in Schande 
zu sehen. So wurde er Politiker. In einem fiihrerlosen 
Volke, wie wires 1918 waren, miissen mit Naturnot
wendigkeit aile gestaltungswilligen Krafte der Nation 
a us dem Geistesleben der Politik zustromen. So kommt 
es, daB in der nationalsozialistischen Revolution von 
Anbeginn an neben den Soldaten, Arbeitem und 
Bauern die Studenten, Kiinstler und Geistesmens_chen 
stehen. Am deutlichsten wurde dieser innerste Zu
sammenhahg zwischen dem politisch-militiirischen 
Lebensbezirk und der Kultur durch ein Wort von 
·Goebbels zum Ausdruck gebracht, das er zu Beginn _ 
des Krieges aussprach: ,Kunst ist so wichtig wie 
Kanonen... Blitzartig erhellt dieses kiihne Wort die 
Situation und beweist, daB der Nationalsoziaiismus in 
der Tat eine alles umfassende deutsche Weltanschau
ung ist. Der Zwiespalt zwischen Macht und Geist, der 
das deutsche Leben der letzten J ahrhunderte lahmte,, 
ist endgiiltig iiberwunden. Die Manner, die heute 
Deutschland politisch verkorpem, sind gleichzeitig 
auch Reprasentanten des deutschen Geistes. 

Die innerdeutsche Auseinandersetzung zwischen 
Politik und Kultur ware fiir unser Volk nicht so ge
fahrlich gewesen, wenn sich in diesem Spalt nicht die 

_ feindliche Propaganda eingenistet hatte. Wir haben 
· den ersten Weltkrieg mit deshalb verloren, weil es 
den Feinden gelang, den deutschen Kulturbegriff 
gegen den deutschen Machtgedanken auszuspielen. 
Es war eine auBerordentlich geschickte Kriegslist, die 
deutsche Kultur zu riihmen, urn die deutsche Staats
form urn so radikaler zu verdammen. Ja, den urteils
losen Massen ihrer Volker gegeniiber gingen unsere 
Feinde noch einen Schritt weiter: sie leugneten iiber
haupt eine deutsche Kultur. 

Auch im zweiten Weltkriege arbeitet die feind
liche Propaganda wieder mit denselben Methoden, 
einen Keil zwischen das politische und das geistige 
Deutschland zu treiben oder das Vorhandensein einer 
deutschen Kultur zu bestreiten. Aber diese einst so 
scharfe Waffe wirkt weder im Ausland noch bei uns. 
Die vom Nationalsozialismus begriindete neue deut
sche Volkskultur laBt sich nicht mehr leugnen oder 
iibersehen. Ihre Uberlegenheit gegeniiber den Lebens
formen der anderen Volker tritt zu offensichtlich zu
tage. Wir wissen heute, daB Kulturen Ietzten Endes 
der sichtbare Ausdruck rassischer Krafte sin-d. Der 
heutige Weltkampf ist nach unserer Auffassung nichts 
anderes als die Auseinandersetzung zwischen dem 
wurzelhaften deutschen und japanischen Volkstum 
einerseits und dem von Juden gelenkten angelsachsi-
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schen und bolschewistischen Rassenchaos anderer
seits. Wir Iehnen es ab, die Formen des Amerikanis
mus und des Bolschewismus iiberhaupt mit dem Kul
turbegriff in Verbindung zu bringen. Fiir uns bedeutet 
Kultur im Ursinne des -Wortes Pflege, -geordnete, 
saubere Lebensverhaltnisse. Das urspiiinglich fiir den _ 
Ackerbau geltende Wort setzt Bodenstandigkeit und 
Naturhaftigkeit voraus. Jeder Anbau und jede Pflege 
fordert vom Menschen Idealismus, Selbstzucht und 
Sinn fiir das Hohere und Allgemeine. Aus uralter 
bauerlicher und handwerklicher Pflege unseres Rau
mes und unserer Lebensformen ist das -erwachsen, was 
wir deutsche und europaische Kultur nennen. Wah
rend fiir uns Deutsche Kultur gesteigertes Volkstum 
bedeutet und nur auf dem Boden nationaler Freiheit 
und sozialer Gerechtigkeit gedeihen kann, setzt die 
,hohere Lebensform" der Angelsachsen und Juden die 
Ausbeutung der Massen und die Entrechtung der 
Volker voraus. Ihre Zivilisation ist durch und durch 
materialistisch und entbehrt jedes hoheren Ge
dank.ens. Sie beriihrt sich deshalb aufs engste mit 
dem Bolschewismus. Was uns Deutschen und Euro
paern das Leben erst lebenswert macht, die Ver
tiefung des Daseins durch Besinnung und Beseelung, 
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Aum Stra.Ben sind Zeugen des 
Kulturwillens eines Voikes. Sie 
mii.ssen sim aber harmonism in 
das Landsmaltsbild einfiigen. Die 
Tedznik darf hier nidzt die Urkraft 
gewadlsener GroBe zerstOren 

(Bild Seite 6) 

Dle Siedlungen der mensdzlidlen 
Gemeinsmaft zeigen deutlidl. den 
Ausdruck unserer Eigenart und 
tragen bei uns das Gesidl.t unseres 
Volkstums (Bild nebenstehend) 

das Streben nach der Ge
staltung hoherer Ideen, er
scheint unseren Feinden 
als Riickstandigkeit. Es ist 
vollig zwecklos, sich mit 
den seelisch verarmten 
und verkrampften Ver
tretern des Amerikanis
mus oder Bolschewismus 
auseinanderzusetzen. Je 
tiefer wir unser. Eigenstes 
erkennen und erfiihlen, 
um so bereiter werden wir 
sein, dafiir den letzten 
Tropfen Blut und SchweiB 
einzusetzen. 

Zuerst ist es das Bild 
unserer Land.schaft, das 
uns deutsche Kultur often
bart. Eine Fiille eigen
artiger und unterschied
licher Landschaften um
schlieBt unser Vaterland. 
Lassen wir einige dieser 
deutschen Heimatbilder 
vor unserer Seele voriiber
ziehen: die erhabene Hoch
gebir:gslandschaft Tirols 
oder Karntens, die lieb-

. lichen Gaue Thiiringens, 
des Sudetenlandes oder 
Schwa hens, die herbe Welt 
der norddeutschen Heiden 
und . Moore, die sagen
umwobenen Taler des 
Rheins und der Donau, 
die einsame Landschaft der 
Halligen, die Urtiimlich
keit der Kurischen Neb
rung mit ihren Wander-
diinen und Erlenbriichen. Allen diesen Landschaften, 
so versch ~eden sie im einzelnen sein mogen, 
ist eins gemeinsam: sie zeigen iiberall die Spuren 
einer Menschenhand, die mit Liebe und VersUindnis 
an ihnen gf arbeitet hat und noch arbeitet. Nirgends 
ist der heilige Mutterboden verwahrlost oder zum 
Sklaven des Materialism us herabgewiirdigt wie · in 
Nordamerika oder RuBland. Feld, Wald und Wiese 
sind uns nicht nur N-ah~ngsquellen und Erwerbs
grundlagen, sondern vor allem auch wesentliche Be
standteile unserer Lebensordnung. Das Erbhofgesetz 
ist deshalb nicht nur als .eine wirtschaftspolitische 
Notwendigkeit aufzufassen. Es ist ebenso als eine 
Kulturtat ersten Ranges zu werten. Denn ohne dieses 
Schutzgesetz fiir das Bauerntum ware Dtmtschland 
ii.ber k.urz oder lang zu einer kapitalistisch bewirt
schafteten Getreide: oder Riibensteppe geworden und 

der deutsche Bauer zum· Ackersklaven groBstadtischer 
· Spekulanten herabgesunken. 

In den wenigen Friedensjahren seit 1933 hat der 
Nationalsozialismus bereits viel zur Pflege des deut
schen Landschaftsbildes getan. Den iiberzeugendsten 
Ausdruck hat der nationalsozialistische Kulturwille 
in der deutschen Landschaft bei dem Bau der Reichs
autobahnen gefunden. Nicht weniger bedeutungsvoll 
ist die Kulturarbeit auf dem Lande. Dem Landlehrer ist 
die Aufgabe zugedacht, ein Trager 9er neuen Volks
kultur auf dem Lande zu werden. 

Es gibt keinen starkeren Beweis fiir die Friedens
Hebe des FUhrers als die Tatsache, daB er einen erheb
lichen Teil unserer Wirtschaftskraft daransetzte, die 
GroBstadte um.zubauen. In den groBziigigen Neu
planungen -offenbarte skh ein durchatis kiinstlerischer 
Gestaltungswille. Man muB mit diesen Bauplanen 
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Die stiirksten Zeugeri mensdzlicher 
Kultur sind immer die Baudenkmale. 
Aus ihnen spricht die Art und GroBe 
der Zeit. Der Fiihrerbau (Bild rechts) 
ist der Ausdruck unserer Kraft und 

unseres Willens 

Aus dem Reidztum unseres Wesens 
sdzopfen auch die anderen Kiinste. 
In den Plastiken z. B. von Prof. Klimsdz 
(Bild unten und nebenstehende Seite 
ilnten) trill uns in gleicher Weise die ge
niale schopferische Kraft der Mensch en 

unserer Zeit entgegen 

unserer Zeit, deren Ausfiihrung bisher nur der Krieg 
verhindert hat, einmal die GroBbauten des letzten 
Jahrhunderts vergleichen, die Bahnhofe, Postgebaude, 
Banken und Warenhauser, urn zu erkennen, wie un
schopferisch und ideenlos das spatbiirgerliche Zeit
alter war, dessen Vertreter es wagten, die kulturelle 
Sendung des Nationalsozialismus zu bezweifeln. Die 
Erkenntnis von dem neuen Durchbruch der alten bau
meisterlichen Krafte unseres Volkes ist urn so be
gliickender, weil diesmal die Bauformen ganz aus 
eigenem Geiste geschopft werden. Es ist kein Zweifel, 
daB dieser neue deutsche Baustil in Europa bere~ts 

fiihremd geworden ist. Das gleiche gilt fiir die Innen- . 
architektur, sowohl fiir reprasentative Zwecke wie 
auch in Wohnraumen. 

Im engsten Zusammenhange mit der Architektur hat 
sich <luch die Bildhauerkunst zu neuer Bliite entfaltet. 
Wenn ihre Anfange auch bereits Jahrzehnte zuriick
liegen, so hat sie doch ihre entscheidenden Antriebe 
erst durch den Nationalsozialismus empfangen. Erst 
nach der Machtiibernahme haben Thorak, Breker, 
Klimsch und andere ihre Kraft volt entfalten konnen. 
Ihre Namen haben heute schon europaischen Klang. 
Ihre Formensprache ist so klar und deutsch, d~B eine 



Anzahl ihrer Werke bereits volkstumlich geworden 
ist. Bemerkenswert ist die Vielseitigkeit dieser neuen 
Bildhauerkunst. Sie umspannt die ga.ilze Weite des 
Lebens. So stehen nebeneinander, urn nur ein paar 
Beispiele zu nennen, das monumentale ,Denkmal der 
Arbeit" von Thorak, die realistischen Busten von Het
blom und der unvergleichlich feinsinnige Madchenakt 
von Klimsch ,Die Woge". Es ist also durchaus nicht 
so, daB die neue deutsche Weltanschauung nur Sinn 
fur das Heroische und Monumentale hatte. 

Es wurde zu weit fi.ihren, wollte ich den national
sozialistischen Kulturwillen auch fur die anderen Ge-

In ihrem .klaren Stil verkorpem die 
Bauwerke unserer Zeit das Wesen 
unserer nationalsozialistischen Welt
anschauung. Das Haus der Deutschen 
Kunst (Bild linkS) ist Beispiel fiir die 

· Auff6lssung unserer Kultur 

Die Werke unserer Kiinstler sino 
immer die Offenbarung ihres inneren 
schopferischen Reichtums. Die aus· 
druc:Ksstarken Gemiildeausstellungen 
im Haus der Deutschen Kunst sind ein 
Beweis der malerischen Kraft unserer 

Generation 

biete der Kunst, fur Malerei, Dichtung, Musik, Theater 
und Film im einzelnen nachweisen. 

Ihren schonsten Ausdruck hat das Streben nach 
einer wahrhaften Volkskultur in den Bayreuther Fest-

. spielen fur Soldaten undRiistungsschaffende gefunden. 
Anerkennung aber verdient auch die stille und doch 
in die Tiefe dringende Arbeit, die das Volksbildungs
werk auf kunstlerischem und kulturellem Gebiet iri 
Stadt und Land unablassig leistet. Der Wunschtraum' 
aller Kunstler und aller Volkserzieher in friiherer Zeit, 
die Kunst und Kultur dem Volke nahezubringen, ist 
endlich in Erfullung gegangen. 



Es ist der Krieg, in dem wir seit 1914 stehen, 
ein Kampf zur Verteidigung. der deutschen 
Kultur, ja der menschlichen Hochstwerte 
schlechthin. Sinnlos ware das Ringen eines 
Kant, eines Schiller, eines Beethoven um die 
letzten Fragen des Lebens gewesen, wenn wir, 
denen das Erbe einer groBen Kultur anvertraut 
ist, schwach wiirden. Alles, was uns das Leben 
lebenswert macht, wiirde bis in den Grund zer
stort werden. In einem amerikanisierten oder 
bolschewistischen Deutschland ware kein 
Raum fiir Goethes ,Faust" oder Beethovens 
,9. Symphonie". Jedes Streben nach einer 
hoheren Gesittung wiirde fur immer erloschen. 
Unsere letzten Soldaten muBten dann unter 
dem Zwang der Hungerpeitsche fiir oder gegen 
Moskau kampfen und unsere uberlebenden 
Arbeiter fur Stalin oder Roosevelt Sklaven
dienste tun. 

Man muB sich dieses Schicksal, das unserem Volke 
drohen wiirde, wenn wir versagten, vor Augen halten, 
um die wahren MaBstabe fiir den Kampf und die Opfer 
unserer Zeit zu gewinnen. Tief schmerzlich sind die 
Opfer unserer · Volksgenossen in den Luftkriegs
gebieten, aber sie stehen in keinem Verhaltnis zu dem 
Terror, der durch unsere Gro.BsUidte rasen wiirde, 
wenn der Feind in unser Land einbrache. · 

Unsere Feinde, die rein materialistisch eingestellt 
sind, sind weder berufen noch in der Lage, die groBen 
Weltfragen zu losen, die unser Zeitalter aufgeworfen 
hat. Ihre Losung setzt so viel Weitblick, menschliche 
Empfindung und Idealismus voraus, daB . nur Volker 
mit einer gediegenen und gefestigten Gesittung dazu 
berufen sein konnen. Es ist unser unerschutterlicher 
Glaube, daB die Vorsehung dem deutschen und dem 
japanischen Volke die Aufgabe gestellt hat, die fur 
den weiteren Gang der Menschheitsentwicklung ent
scheidenden Fragen., wie z. B. die soziale und ernah
rungswirtschaftliche neben der politischen und kultu
rellen, zu losen. Es ist ein Zeichen fiir die Kulturhohe 
beider Volker, daB sie im Gegensatz zu den Angel
sachsen und Bolschewisten nicht daran denken, ihre 
neuen Lebensformen anderen Nationen aufzuzwingen. 
Sie beschranken sich vielmehr auf das Notwendige, 
namlich in ihren Lebensraumen den Volkerfrieden 
und -wohlstand zu schaffen. Beide Volker haben in 
ihrer Geschichte oft genug politische Fiihrungsfiihig
keit und kulturelle Schopferkraft bewiesen. Sie wer
den auch diesmal die schweren Aufgaben, die ihnen 
das Schicksal stellt, meistern~ . 

Mit vollem Recht sind wir Deutschen stolz auf 
unsere alte, reichgegliederte Kultur, deren Wert wir 
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Stiirker als viele Worte zeigt diese Gegeniiberstellung 
unsere Art und unseren Willen. Bi1d links: Polnische 
Elendswohnung, wie man sie weithin antral, ein 
sprechendes Beispiel fiir die Kulturstufe ihrer Bewohner 
und Bild unten ein im Zuge des Wiederaufbaues im 
Warthegau neuerstandener Bauernhof, der unserem 
Bauernwesen und unserer Sauberkeit entspricht und 
von dem als gesunde Heimstiitte neuen deutschen 
wehrhaften Bauemtums durch viele GeneraUonen die ' 
biiuerliche Kraft des deutschen Volkes schirmend 

gegen Osten stehen wird 

erst heute voll ermessen konnen. Aber dieses kultu· 
relle SelbstbewuBtsein darf uns den Blick dafiir nicht 
truben, daB die Kultur nur ein Teilgebiet des natio
nalen Lebens ist. Wir wissen heute, daB nicht die 
Kultur, auch nicht die Wirtschaft, sondem allein die 
Politik unser aller Schicksal ist. 

Wir Deutschen wollen Macht und Kultur, Politik 
und Geist vereinigen. Allzulange liefen beide Kratt
strome beziehungslos nebeneinander her, und oft 

· genug wirkten sie gegeneinander. Erst die national· 
sozialistische Weltanschauung, die das lebendige, 
vielseitig begabte und sich gegenseitig erganzende 
Volk in den Mittelpunkt ihres Denkens stellt, hat uns 
die Einheit in der Mannigfaltigkeit des Volkslebens 
erkennen lassen. Heute wissen wir, daB unser deut
sches Leben erst seinen vollen Inhalt hat, wenn neben 
dem St~atsmann der Kulturschopfer, neben dem Sol· 
daten der Kunstler, neben dem Wirtschaftler der Ge
lehrte und der Volkserzieher steht. Der National
sozialismus hat diese Volksgemeinschaft verwirklicht 
und damit die Voraussetzung einer Kulturgemein· 
schaft geschaffen. Unub~rsehbar groB sind die kultu
rellen Aufgaben der ZUkunft. Unsere Gro6stadte 
sollen aus ihrem Brandschutt schoner als je erstehen, 
ganze Landschaften, vor allem im Osten, mussen neu 
geformt werden und fiir unseren Lebensraum Europa 
mussen wir geistig uberlegene Fuhrungskrafte bereit
stellen. So wird auch in Zukunft die deutsche Kultur 
das sein, was sie in den guten Zeiten unserer Ge
schichte immer war: gesteigertes Volkstum, eine 
Offenbarung deutschen Wesens und zugleich eine 
entscheidende Waffe im lebenskampf der Nation. 
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Geformte Hemenlandschaft im Kremstal, die der Natur keine Gewalt antul, aber ihre Reize 
steigert; ein Beispiel der kulturhohen Gestaltungskralt des naturverbundenen deutschen Mensch en 

Versteppte Farm im ,Gottes eigenen Land", das Werk rii<*sidttslosester Ausbeutung einer vollig / 
kulturlosen iiidischen Hochlinanz. Dadwdl sind in Nordamerika rund eine Million Quadrat
kilometer Bodens in Gelahr, dwch Menschenhand in Wiiste verwandelt zu werden das sind 
rund ein Drittel der gesamten im Jahre 1930 in den USA. genutzten. landwirtschaftliChen Fliiche 
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1Jied-Et i ma~ 
VON WILHELM SCHLOZ 

Es ist seltsam mit ihr: je mehr wir uns von ihr ent
fernen, urn so deutlicher wird sie, je unerreichbarer 
sie wird, um so naher kommt sie uns, und je beschei
dener, ja armer sie ist, urn so kostbarer wird sie, ins
besondere, wenn sich unsere Giiter Iangsam mehren. 
Sie geht iiberall mit uns hin: stehst du vor dem Ab
grund, im Begriff, aus Leichtsinn im Fremden oder im 
GenuB zu versinken, legt sie d,ir unsichtbar Ieise 
mahnend die Hand auf die Schulter; liegst du als Sol
dat drauBen, grenzenlos allein, vielleicht blutend und 
sterbend, im Niemandsland, sie ist urmiitterlich bei 
dir und urn dich; du betrittst den festlichen Raum der 
Zweisamkeit, trittst in deine junge Ehe, mit dem 
andern kommt seine Heimat mit, und da ist plotzlich 
auch die deine da, und du trotzst dich wohl gar in sie 
hinein, in ihren Ton, ihren Laut, ihren Klang, wenn 
die zwei Geigen nicht gleich so ganz zusammen
stimmen wollen; du hast eine groBe Aufgabe, es . 
scheint iiber deine Kraft zu gehen, sie steht wie ein 
priifender Vater, wie eine bangende Mutter hinter dir, 
du fiihlst sie plotzlich hinter dir, du greifst wahrend 
deines Schaffens und Ringens hinter dich, ihr als einer 
Mutter die W ange zu streicheln, ihr als einem Vater 

44 

rasch die Hand zu driicken und ihnen:, plotzlich in 
deiner Kraft gedoppelt, zuzufliistern: ,Habt keine 
Sorge, ich werd' es schon schaffen"; du bist auf
gestiegen, Ehrungen treffen dich, du stehst im Kreise 
der Ersten, deiner Gemeinde, deines Berufskreises, 
deines Landes oder gar des Reichs, da ist sie plotzlich 
da, hinter dir, steckt dir von hinten etwas zu, ganz 
heimlich, wie wenn man etwas vergessen hat, als man 
sich fiir die groBe Gesellschaft anzog, ein kleiner 
Taschenspiegel ist's, du schaust heimlich rasch hinein, 
ob alles an dir in Ordnung ist, da schaut dir der kleine 
siebenjahrige Junge entgegen mit der durchgerutsch
ten Hose, den ein wenig zu groBen Schuhen des alte
ren Bruders, dem heimlich gegessenen Vesperbrot, 
weil keine Wurst drauf ist wie bei den andern, aber 
auch mit seinen kindlich-heiligen Schwiiren, daB er 
immer, immer ein wahrer Mensch bleiben will, und 
da wirfst du in dem kleinen Spiegelchen Anker wie 
ein groBes Schiff, und kein Sturm der Versuchungen 
vermag dich mehr zu gefahrden und loszureiBen. So 
ist die Heimat iiberall bei uns. 

Ist es Gewohnung, was wir Heimat heiBen? Ist es 
die Erinnerung an das empfangene viele Gute? Oft 
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will chien die Bedauernis iiberkommen mit dem 
Baume oder der Pflanze, die der Zufall auf eineri har
ten, kargen Boden ausgesat hat. Wir bedauern sie in 
ihrer Unausweichlichkeit, ihrer Ortsgebundenheit. 
Und fiihlen uns erhaben, hoher .entwickelt, freier in 
unserer Beweglichkeit, unserer Freiziigigkeit. Aber 
hat je einmal ein Mens·ch seine Heimat aufgegeben 
wegen ihrer Unbequemlichkeit, eine neue gewahlt 
wegen ihrer groBeren Uppigkeit oder selbst Schon
heit'? Und wenn er die alte aufgeben muBte, hat er sie 
je vergessen? Ja, selbst wenn er gewollt hatte, sie je 

. aus seinem Innern zu tilgen vermocht und eine andere 
mit Erfolg an ihre Stelle .gesetzt? So sehr ist er an _sie 
gebunden und mit ihr verbunden, daB er sie sogar mit
tragt, wohin er .geht. 

So gewaltig der Drang des entfalteten Menschen 
auch sein mag, zu gestalten, zu unterwerfen, zu be
herrschen, so ist der Hunger des sich entfaltenden 
Menschen nach Bildern, nach Gestalten, nach Erleb
nissen, nach Eindriicken doch nicht weniger groB. Wer 
zuerst kommt, nimmt den ersten Platz ein: <jer Baum 
und das Tier, der Acker, der Wald, der Feldweg, die 
Briicke, der erste Zweikampf und die erste. Tat, die 
erste Schuld und die erste Scham. Die Genugtuung, 
iiber den niedergerungenen zehnjahrigen Gegenhaupt- . 
mann sitzt tiefer als alle spateren Siege. Die Wut iiber 
den achtjahrigen Liigenverbreiter brannte heiBer als 
die iiber eine ganze Clique von spateren Ehrabschnei
dern. Das Biischel Spitzwegerich, aus dem eine neun
jahrige Walkiire einen Siegeskranz flechten wollte
wollte! -, steht deutlicher vor dem inneren Auge als 
der dickste, vergoldete, iiberreichte Lorbeerkranz. Das 
alles ist Heimat. Das alles und noch vieles dazu. Alles, 
was den werdenden Menschen fiillt wie die N ahrung 
des Ackers das besamte, aber noch Ieere Korn. Alles 
Erstmalige an Gefiihlen und Erfahrungen, an Er
schiitterungen und . an Ausbriichen, unzertrennlich 
verflochten mit dem en.gsten Ringsum, von der Kinder
stu be bis zum ersten Schmerz unterm Sternenhimmel 
des eigenen Dachstiibchens, von der unzertrennli"chen 
ersten Hosenmatzkameradschaft bis zur ersten ent
tauschten Flucht in die Einsamkeit des Gemauers der 
alten dorflichen Burgruine. 

Elternl Junge Eltern! Werdende Eltern! Schafft Hei
maten! Schafft Heimaten euren Kindem! Ihr meint, ihr 
hattet alles getan, wenn ihr sie nahrt, hiitet, erzieht, 
ihnen Spielzeug schafft, ihnen alles Gute tut. Fast wie 
es der Vogelfreund meint, wenn er gute, beste, voll
kommenste Nistkasten aufhangt. Besser aber tut er, 
wenn er in der verniichterten Natur Nistgelegenheiten 
schafft. Und ihr tut besser, wenn ihr viel unbewachte 
Ecken laBt in Garten und Hans und, wo es eng her
geht, zwischen Schrank und Schrank. Uns Alten bleibt 
ewig ein Ratsel, was das Kind bewegt, gleich. dem 
Vogel gerade da, an dem uns oft am unmoglichsten 
erscheinenden Platze, zu nisten. Das ist: sein Reich zu 
bauen. Das ist: seine Heimat zu schaffen. Das ist: seine 
Wurzeln in Grund zu senken und den Grund zur Hei
mat zu machen. Ihr wiBt nicht, nein, wir Alten wissen 
es aile nicht, warum es eben gerade der nicht ge
brauchte Ziegenstall sein muB, warum die spinn
webige Ecke auf dem Dachboden, warum der Winkel 
hinter der Autogarage. Auch nicht, warum die Heimat 
einmal gebaut, ein andermal in die Erde gegraben' 
werden, warum sie einmal die Biicherecke, ein ander
mal die ganze Heimatlandschaft, einmal der Mutter 
Herz, das andere Mal des Vaters Arm sein muB. 

W er eine Kinderheimat hatte, ist, wo das Schicksal 
ihn auch hinschicke, nie ohne Heimat. Wer nicht ohne 
Heimat ist, kann nie ganz verirren. 
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UNSEIZ LEBEN 
Wer kann unsre Seele toten, 
wer das junge Blut verderben 1 
Ringt der Baum in Sturmesnoten, 
rinnt der Stamm aus offnen Kerben: 
lief im Boden - tausend Streben, 
eng umsdtlungen, 
in diesdtwere deutsdte Erde hart gedrungen -
halt die Wurzel und saugt Leben. 

Wer kann unsre Herzen zwingen, 
wer die hellen Augen blenden? 
Not lehrt deine Pulse singen, 
Not wird deine Blid<e wenden 
tief in dim, wo - tausend Streben, 
eng umsdtlungen, 
in diesdtwere deutsdte Erde hart gedrungen -
deines Blutes Wurzeln leben. 

Wer kann unsre Hande binden.~ 
wer den Aammengeist vemidtten? 
Unser Werk wird Freiheit finden, 
wird die bange Nadtt durdtlidtten: 
Bodentreu durdt tausend Streben, 
eng umsdtlungen, 
in die sdtwere deutsdte Erde hart gedrungen -
quillt uns Leben, unser Leben. 

Erwin (juido l<olbenheyer 
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Besonders an Deinem letzten Urlaubstag ist mir klar
geworden, wie stark Dich die Fragen der Schule im 
Rahmen der Gesamterziehung und vor allem im Rah
men des totalen Krieges beschattigen. Du hast noch 
einmal vor Deiner Klasse gestanden. Ich glaube Dir 
gerne, daB Du das Leuchten in den Augen Deiner 
Buben nicht vergessen wirst. Du hast dann im Schul
hof mit alteren Kameraden gesprochen, die in der 
Heimat ihren Dienst tun mussen und Dich urn Deine 
reichen Erlebnisse beneiden. Aber Du hast auch sie 
gewandelt gefunden, ohne Dich im einzelnen daruber 
auszusprechen. In Deinem Briefe klingen aile diese 
Gedanken wieder auf, Du erwartest von mir eine Ant
wort, die die Frage der Schule in die groBen Zu
·sammenhange unserer Zeit stellt. 

In der Kampfzeit bist Du wild geworden, wenn einer 
das Wort Methode aussprach. Du selbst hast aner
kannt, daB erfolgreicher Unterricht an eine strenge 
Gesetzlichkeit gebunden ist. Uber den Mangel an 
sauberem Unterrichtsstil hast Du Dich ebenso geargert 
wie fiber alle, die nur auf Methode schworen. Die 
deutsche Schule hat manches von ihrem bisherigen 
Aufgabenbereich verloren, aber sie hat andererseits 
auch an Klarheit ihres Auftrages .gewonnen. Ur
spriinglich war sie Handlangerin der verschiedenen 
Konfessionen und des Besitzburgertums, dann Spiel
ball in der Hand der Parteien. Durch den National
sozialismus erhalt sie vom Volke ihren tiefsten Auf
trag und ihre Gestalt, damit ist sie erst ·eigentlich 
,Volksschule" geworden. Der Liberalismus biirdete 
der Schule aile Erziehungsverantwortung auf; diesem 
Anspruch konnte die Schule niemals gerecht werden. 
Der Nationalsozialismus stellt sie neb en die anderen 
Erziehungsmachte in die neue Lebensordnung ·des 
deutschen Volkes und gibt ihr eine zwar enger be
grenzte, aber erfiillbare und wiirdige Aufgabe. 

Von zweierlei ist die Schule befreit: von der Dikta
tur einer sich. autonom gebardenden Padagogik und 
vom Methodism us. Der N ationalsozialismus hat aile 
Kufturgebiete: Kunst, Dichtung, Philosophie, Wirt
schaft, Technik, Erziehung aus angema.Bter Ver
selbstandigung zuriickgerufen in den Dienst am 
Leben des deutschen Volkes und bedingte dadurch 
eine unerhorte Entfaltung seiner Leistungskratte. 
· Der Methodismus warder Triumph des 19. Jahrhun

derts. Der Nationalsozialismus brachte den Triumph 
des Lebens. Im Siege des Lebendigen wurden aile 
Schemen der Vergangenheit: Materialismus, Techni
zismus, Kapitalismus uberwunden. 

Mit dem Leben wurde der Mensch in den Mittel
punkt gestellt, der Mensch nicht in der Punkthaftig
keit. seines Ichs, sondem in seiner Gliedschaft inner
halb der Geschlechterkette. Der Mythos des ewigen 
Volkes stellte den Menschen verantwortlich zwischen 
Ahn und Enkel, der Mythos des Reiches verpflichtete 
ihn zu politischemDienst, der das Erbe derVergangen
heit erfullt, die Gegenwart gestaltet und mit leiden
schaftlichem Glauben die Zukunft des deutschen Vol
kes sichert. 

Aus tiefsten Quellen hat der Fuhrer die Gestalt des 
artverpflichteten Menschen zum Richtbild aller Men
schenformung und zur Grundlage der neuen Lebens
ordnunq gemacht. In den Tiefen des Blutes liegen die 
Krafte bereit, zur Bewaltigung der uns qestellten Auf
gaben. Sie konnen nicht, wie der Liberalisn;lUs qlaubte, 
methodisch erzeuqt werden. 
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In riesigen AusmaBen hat der Erzfeind Deutsch
lands, der Weltjude, einen erbarmungslosen Vernich
tungskampf gegen uns heraufbeschworen. Fiir diese 
totale Bedrohung seines Lebens muB das deutsche 
Geschlecht bereitet werden. Das Erziehungsziel des 
Nationalsozialismus wird vom Rasseninstinkt be
stimmt, seine Ideale entsprechen den tiefsten Lebens
notwendigkeiten. 

Die nationalsozialistische Weltanschauung hat die 
.germanischen Tugenden der Tapferkeit, der Opfer
bereitschaft, der Treue, des Fiihrertums und der Ge
folgschaft wieder herausgestellt. Sie zeiqt ein neues 
volkisches Geschichtsbild, das unserem Volk ein kla
res Art- und SendungsbewuBtsein vermittelt. Wir 
wissen als Nationalsozialisten, daB unsere Zukunft auf 
unserer Herkunft beruht, wir kennen unseren Auftrag, 
in artgemaBer Selbsterfullung die Ordnungsmacht 
Europas zu sein. GroBe Inhalte haben Lehrer und 
Schuler erfaBt, eingeordnet in ein einheitliches, tat
zeugendes Weltbild, die aus innerer GesetzmaBigkeit 
zu einer neuen Formzlicht und einem disziplinierten 
Lehrstil drangen. Die Jahre 1933 bis 1939 haben viele 
vermeidbare Storungen in die Schule gebracht, das 
kann nic:Q.t geleugnet werden. Der Krieg hat ihr natur
gemaB neue Leistungshemmungen bereitet. Wer bier 
richtig sehen und gerecht urteilen will, muB aber zu
geben, dafi sich die Schule seit 1933 in einem Umbruch 
befindet, der Erschiitterungen hervorrufen. muB. Auch 
der Krieg ist nicht nur eine Storungsquelle, sondern 
Vater mancher neuen Dinge. Der Lehrer als politischer 
Soldat ist bei aller Beibehaltunq seiner padagogischen 
Feinarbeit aus der Zunft der padagogischen Fach
gelehrsamkeit herausgetreten in die Front politischen 
Kampfertums. Er hat ein klares Bild der Front des 
gewaltigen Rassenkrieges, eine klare Vorstellunq vom 
AusmaB unserer Bedrohung, aber auch unserer Kraft. 

Wir haben in Deinem letzten Urlaub englische, fran
zosische und bolschewistische Schulbucher durch
gesehen. Wir waren uns dariiber klar, daB die neuen 
Lehrbucher der nationalsozialistischen Schule anders 
aussehen miissen als die unserer Gegner, .weil wir als 
Deutsche nicht HaB und Luge zur Mobilisation des 
nationalen Willens ansetzen konnen. Der Krieg ver
langt von uns, daB die nationalsozialistische Welt-
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• Uber den Londoner Sender ging am 3. Miirz 1943 uber den gemeineri Luft
terror der deutschen Stiidte iolgendes perverse SelPstbekenntnis der Englander: 

,,Man ertappt sich selbst dabei, da.B man sich freut, wenn Manner, Frauen 
und Kinder gezwungen werden, so schrecklich zu leiden." 

Der Vikar der Kirche St. Mary de Gastro in Leicester erkliirte im Februar 1944 
zum britischen Luftterror gegen deutsche Frauen und Kinder: 

,lch sehe mit Spannung jenem Augenblick entgegen, da uns bekanntgegeben 
wird, da.B Berlin und einige andere Stiidte der Nazihorden von unseren 
Bombern dem Erdboden gleichgeinacht sind. Aber selbst dann werde ich noch 
bedauern, daJJ wir nicht das ganze Land unserer Feinde vernichten konnen." 

HITLER H&T ~IE A.NTWORT GEFU:NDEN 
In der USA.-Zeitschrift ,Foreign 

AJiairs'' untersucht der amerikanische 
Publizist Geoffrey Crowther die geistige 
und weltanschauliche Seite des groJJen 
Weltkampfes. Was Crowther dabei zu 
sagen hat, ist keineswegs dazu ange
tan, dem amerikanischen Soldaten den 
Sinn seines Kampfes gegen Deutsch
land und Europa klarzumachen · und 
seine Moral zu festigen. Der Verfasser 
sagt niimlich den USA.-Soldaten, dem 
seine FUhrer erkliirt haben, er musse 
fur die Erhaltung der Demokratie 
kampfen, daJJ diese gleiche Demokratie 
uberlebt und uberholt ist. ,Die nackte 
Wahrheit Jautet", so erkliirt ,Foreign 
Affairs", ,daB Hi t1 e r eine Antwort 
Jiir die Probleme des 20. Jahrhunderts 
gefunden hat, wahrend wir bisher bier
fur noch keine beiriedigende ~osung 
gefunden haben." Der Nationalsozialis
mus habe , vie I von der Logik der Er
eignisse unseres Jahrhunderts in sich" 
und konne selbst bel einer Niederlage 
Deutschlands nicht ausgeloschl werden. 
Wenn man realistisch genug sei, miisse 
man erkennen, da.B viel von der Ge-

setzmii.JJigkeit unseres Jahrhunderts 
auf den Nationalsozialismus und Fa
schismus fuhre. Die neuen Propa
gandamethoden, das Anwachsen der 
Gro13industrie, die Notwendigkeit 
schneller Kapitalzusammenballungen, 
die neue Arbeitsbeschafiungspolitik 
sowie die neue Waffentechnik, alles 
das bezeichnet Crowther als Faktoren 
einer Zeitwende, deren Probleme am 
ersten von Adolf HiUer erfa.Bt worden 
seien. Man musse die Konsequenzen . 
dieser Zeitwende akzeptieren. Welcher 
Art diese auch immer sein mogen, sie 
Iuhrten nicht wieder zu jener Form 
von Demokratie zuruck, wie sie bisher 
bestaizden habe. ,Daraus folgt, daB, 
was auch immer in dies em Krieg ge- . 
schehen mag, Hitler uns verdammt 
dicht auf den Fersen bleiben wird, und 
zwar fur den Res' unseres ganzen 
Lebens." 

Dies Beispiel zeigt, da.8 der Sozialis
mus die entscheidende Frage unseres 
Jahrhun(lerts ist. Warum sagt man 
nicht gleich, daB der Fuhrer recht hat? 
Well es der Jude nicht will! 

Nationalsozialismus lst die Volks
gemeinschaft art- und blutglei· 

cher Menschen. 
Nationalsozialismus will das Wohl-
ergehen, die Gesundheit und Zu
friedenheit dieser Menschen. 
Nationalsozialismus will das Bil
dungs- und Kulturvorrecht elnlger 
Besitzender abschaffen und an BU
dung und Kultur aile Mltglieder 
der Nation teilnehmen lassen. 
Nationalsozialismus will elne ge
sunde Auslese der Besten, ohne 
Unterschied nach Besitz und Stand. 
Diese Fahigen werden gef6rdert 
und damit zur Fiihrung gebracht. 
Nationalsozialismus bejaht das Le
ben mit selnen Opfem und Freuden. 
Deshalb bejahen wir den Kampf. 
Nation~sozialismus proklamiert das 
Recht auf Arbeit und die Pflicht 
zur Arbeit. 

. Nationalsozialismus sieht den Men
schen in seiner ganz.en Verfassung 
nicht nur in der Fabrik und dem 
Kontor, sondern auch in der Fa
milie, und deshalb fordert er sie 
und baut Iichte und gesunde Woh-

· nungen. 
Nationalsozlalismus sichert das 
Alter, sichert gegen Krankheit, Un
fall und Invaliditat. 
Nationalsozialismus 1st Nationalis
mus und Sozialismus zugleich, denn 
nur durch die Macht und Grone 
der Nation vermag er sich c;lurch
zusetzen. Macht •nd Gro.6e lst nur 
durch Gemeinschaft zu errelchen. 
Nationalsozialismus 1st Vemunft, 
Einsicht, Klarheit und Wahrhaftig
keit. Dr. R. LEY 

Zur vorllegenden Folge: Das Titelbild ist von 
Karl Kruger-Bavaria. Die Fotos lieferten: 
Atlantic (2), Weltbild (2), Bildarchiv Adolf
Hitler-Schule Tilsit (1), Frank Frese (1), 
Hoffmann-Berlin (1). Franz Linkhorst (2), 
E. Grosse (2), Alwin Seifert-Miinchen (1), 
E. Bauer-Lindenverlag (1), Schrammen-Lin· 
denverlag (1), lnge Mantler (1). Der Holz· 
schnitt ,Sturmkiefern .. auf Seite 13 stammt 
von Karl Hennemann. Aile Schriften 
schrieb Hans Schirmer. - Diese Folge 
wurde am 25. Jun1 1944 abgeschlossen. 

anschauung in unserer Jugend so fest verankert wird, 
dafi spater der Waffentrager der Nation auch immer 
ein leidenschaftlicher politischer Soldat ist. Ein ge
festigtes . Art- und Sendungsbewu.6tsein zwingt uns zu 
rassisch-volkischem und weltweiten Denken. Mit 
der Erziehung zu einem artbewuBten Heimatvolk 
miissen wir gleichzeitig die Heranbildung zu einem 
W eltvolk vorbereiten, das mit sicherem national em 
Instinkt nahes und fernes Weltgeschehen unter dem 
Gesichtspunkt der deutschen Lebensnotwendigkeiten 
und der deutschen Aufgabe sieht. Die Lehrerschaft ist 
eine besondere Waffengattung im kampfenden Volk 
geworden. 

Vatersk/iiufi;lt an dtrffout= 
WirritnnenihnWilbtlm 

Wenn da und dort einmal einer im Bunker sagt, daB 
er nach dem Krieg nicht mehr in die Muffigkeit der 
Schulstube zuriickkehren konne, so wirst Du ihn iiber
zeugen konnen, daB muffige Schulstuben der Ver
gangenheit angehoren, erst recht dann, wenn unsere 
alten nationalsozialistischen Kampfer auch als Front
kampfer zuriickkommen und von Reich, Volk und 
Partei den Auftrag iibernehmen, einen betrachtlichen 
Anteil an der Entfaltung und Steigerung unserer rassi
schen Krafte zu iibernehmen, damit wir als Fiihrungs
volk den Frieden bestehen, der jetzt im Kriege er-
kampft wird. Wilhelm Kircher. 
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--

Uffz. Ernst Burgdorfer ist bei dem Nachrichtenzug eines 
Grenadierregiments im Mittelabschnitt der Ostfront · ein
gesetzt. Im November vergangenen Jahres hatte seine 
Frau ein Kind geboren, einen Jungen. 

Ernst Burgdorfer konnte nicht zu seiner Familie fahren. 
Die Aufgaben in seinem Frontabschnitt sind zu gro.B. Er 
mu.Bte den Nachrichtenzug iibernehmen. Vorlaufig besteht 
noch keine Urlaubsaussicht. 

Seine Frau schreibt ihm nach einigen Monaten: 
, ... Der Junge ist nun schon ein viertel Jahr alt. Er ge· 

deiht wunderbar, ist kraftig und gesund. Schade, daB Du 
ihn nicht sehen kannst . . . Doch eines wollte ich Dich 
noch fragen. Du und ich haben ja schon vor der Geburt 
unserem Jungen den Namen ,Wilhelm" gegeben. Ich 
mochte aber doch, da.B jetzt in einer kleinen Familienfeier 
der Name unseren Angehorigen, Freunden und Bekannten 
bekanntgegeben wird. Ich bin traurig, da.B Du nicht 
kommen kannst, damit Du es selbst allen mitteilst, aber 
wenn es mit Deinem Urla.ub noch lange dauert, dann wird 
der Name ohne aile Form bekannt, und ich hatte· doch so 
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geme eine kleine Geburtsfeier fiir unseren Wilhelm. - -Uffz. Burgdorfer iiberlegte lange - er sprach mit dem Kompaniechef der Stabskompanie. Das .Regiment war in hartem Einsatz, mit Urlaub war vorlaufig nicht zu· rechnen. Da schrieb Ernst Burgdorfer seiner Frau, sie solle die Geburtsfeier ohne ihn durchfiihren. Er bestimmte den Tag, weil er dann in Gedanken besonders zu Hause sein wollte. In diesem Brief sagte er seiner Frau auch seinen Dank und griiBte seinen Jungen.--Wochen waren vergangen. Das Regiment hat einige Tage Ruhe, um sich fiir neuen Einsatz bereit zu machen. Obergefr. Oskar Windhorst ist ein guter Kamerad von Uffz. Ernst Burgdorfer. Sie sa6en am Abend zusammen. - ,Oskar'', sagte Ernst Burgdorfer, ,ich warte auf Post - ich bin ja so gespannt, wie die Geburtsfeier meines Jungen ohne mich verlaufen ist." - ,Mir ist eine Geburtsfeier neu", sagte Oskar Windhorst. ,Ihr habt eurem Jungen den Namen schon gegeben, ·au und deine Frau. Das verstehe ich: bevor unser Kind geboren wurde, da legten meine Frau und ich auch schon einen Namen fest, einen fiir einen Jungen, einen fiir ein Madel. Es war ein Madel. Sein Name war uns schon ganz vertraut, ehe es geboren war. Jetzt soU der Name in einer Fainilienfeier den Familienangehorigen, der Sippe, den Freunden · und Bekannten verkiindet werden." - ,Ja", Iangsam und bedachtig sagte es der Obgefr. Oskar Windhorst, ,das ist sinnvoll .. ," ,Wir machen das ja aus Freude und Stolz auf unser Kind", sagte Ernst. ,Wie schade, daB ich nicht selbst die Feier durchfiihren konnte, wie gem hatte ich personlich meiner Frau gedanktl" -Am nachsten Mittag aber kamen zwei Briefe fiir Uffz. Ernst Burgdorfer. Seine Frau schrieb ibm und der SchUlungsleiter seiner Ortsgruppe gab ibm einen Bericht von der Geburtsfeier seines Wilhelm. Ernst Burgdorfer las: ,Lieber Kamerad Burgdorferf lch feue mich, Dir heute personlich von Eurer Familienfeier berichten zu konnen. Euch wurde ein Junge geboren. Du konntest nicht kommen, um Dein Kind zu begriiBen, ibm den Namen zu geben und Deine Frau -zu sehen. Sie bat uns, ihr bei einer Geburtsfeier beizustehen, denn Ihr hattet beschlossen, die Geburtsfeier ohne Dich durchzufiihren. Deine Eltern, die Mutter Deiner Frau, Deine Schwastern mit den Kindem und der Bruder Deiner Frau waren bei der Feier. AuBerdem Freundinnen Deiner Frau aus der Frauenschaft, Bekannte, der Blockleiter . und ich als Vertreter der NSDAP. Es gab viele Blumen. Auf einem kleinen Tisch stand Dein Bild. · Wir batten einen kleinen gemischten Chor von Jungmadeln und Pimpfen, die die Mutter, Deine Frau, mit einem Lied begriiBten: Ein Kindlein ist geboren in dieses Haus hinein, La.6t uns der Mutter sagen, die es getreu getragen, Das Kind aus ihrem Blute, soU tiichtig werden und gedeihn. 
Ein Kindlein ist geboren in diese Zeit hinein, Ibm ist auf Schicksalsbahnen von vielen, vielen . .Ahnen -
Ein Erbe iiberkommen, es zu bewahren stark und rein. 

Ein Kindlein ist geboren in unser Volk hinein, In allen Lebensstunden soli es dem Volk verbunden Und in der deutschen Erden Fest wie ein Baum verwurzelt sein. Dann sagte Dein Vater zu Deiner Frau und zu allen: ,Liebe Helga, dein Mann, unser Ernst, ist Soldat und kann nicr.t an der Geburtsfeier seines Kindes teilnebmen, doch er weilt in Gedanken bei uns. Als sein Vater sage ich dir, liebe Helga, Dank fiir den gesunden Jungen, den du unserer Familie und unserem Volk geschenkt hast. Ernst, dein Mann und Vater eures Kindes, ist beso~'ders froh und stolz und schreibt in seinem Brief zu der Geburt seines Jungen: , ... wie wiirde ich mich freuen, wenn ich bei Euch sein konnte. Wenn ich Dich, meine Iiebe Helga, und den lieben Jungen sehen diirftel Doch die Pflicht des Soldaten halt mich fest. So feiert in dem BewuBtsein, daB ich in Gedanken bei Euch bin. lch bin so gliicklich, daB wir durch unser Leben neues Leben geben durften. Dank sage ich Dir, meine Iiebe Frau, harzlichen Dank fiir Deinen Mut. Macb:e aus unserem Jungen einen tiichtigen und treuen Menschen. Wir nennen ihn Wilhelm, so hieB mein Pate, der als tapferer Soldat im Weltkrieg gefallen ist, Wilhelm ist der mit starkem Willen Schiitzende. Moge unser Wilhelm ein frohliches und freies Gemiit, einen starken Willen und ein gl'iiubiges Herz haben, dann wird er ein rechter Kerl im Leben. Das ist mein Wunsch zu seiner Geburtsfeier ... ' Durch diesen Brief, den Dein Vater las, wurde der Name Eures Jungen allen -Angehorigen und Freunden bekanntgegeben. Deine Worte, Iieber Ernst, waren also der Inhalt der schonen und schlichten Feier. AnschlieBend iiberreichte ich das Gedenkblatt der Partei mit dem Fiihrerwort: ,Was der Mann einsetzt an Heldenmut auf dem Schlachtfeld, setzt die Frau ein in ewig geduldiger Hingabe, in ewig geduldigem Leiden und Ertragen. Jedes Kind, das sie zur Welt bringt, ist eine Schlacht, die sie besteht fur Sein oder Nichtsein ihres Volkes." Zum SchluB sangen wir alle: 
Lobet das Land, dariiber wir schreiten, Hoch zu den Sternen die Stirn gewandt, Lobt es in allen Ewigkeiten, Deutschland, du m:iserer Mutter Land. Wir saBen dann noch kurze Zeit gemiitlich zusammen. Es war eine feierliche und festliche Stunde. Lieber Ernst Burgdorfer, 1ch wiinsche Dir alles Soldatengliick und sende Dir von mir personlich und im Namen der Ortsgruppe herzliche GriiBe. Heil Hitler! Dein Stephan." Seine Frau schrieb: ,Ernst, es war eine schone Stunde und aus allem strahlte die Freude. Vater, der sQnst nicht viel reden kann, las so schon Deinen Brief, daB ich Dich ganz nahe bei mir wuBte . . . lrmgard und Friedrich haben die Patenschaft bei der Feier iibernommen, wie vorher besprochen. Ernst, ich bin nun so froh, daB wir eioo so schone Geburtsfeier fiir unseren Jungen batten. Anfangs war ich immer traurig, wenn ich daran dachte, daB Du nicht da sein kannst, und ich hatte Angst, ob wir iiberhaupt eine Feier durchfiihren konnten. - Doch es war schon! Wir freuen uns und erwarten Dich bald ... 

Deine Helga und dein Bub." Ernst gab die Briefe an seinen Kameraden Oskar Windhorst und lachelte fro h. K a r I Sommer 



Milleil ungsblCitfer 
fOr die weltanscha u I iche Sch u I u ng der Ord n u ngspolizel 

Herausgegeben vom Chef der Ordnungspolizei 
Gruppe _..Weltanschauliche Erziehung" 

Nur fur den Gebrauch lnnerhalb der OrdAungspolizei 

Eigentum 

Gruppe A 
1. Juni 19« 

Folge 86 

Wer wahrend ·eines Fliegeralarms im Luftschutzkdler sitzt, dessen Gedanken 
sind im allg·emeinen nicht gerade seh:r frohlicher Natur. Das ist ve:rstandHch 
und man wird es auch niemandem verarg·en. So erzahlte kiirzlich unsere Nach
barin eini•ges von ihrer Schwester, die ausg,ebombt worden ist und die jetzt mit 
ihren drd kleinen Kindern irgendwo auf dem Lande in einem Gutshaushalt 
untergekommen ist. Unsere Nachbarin hatte sie do:rt besucht. ,Sie hat es ja 
nicht schlecht getroffen", sagte sie, ,die Leute haben ih:r zwei Zimmer abge
gehen, grofk, schone Zimmer, und auch Betten und Mabel haben sie ihr zur 
Verfiigung g·estellt. Wunderschone Betten waren es, sagt meine Schwester, aus 
Mahagoni und mit guten Matratzen. Aber jetzt hat sie dk Betten wieder zu
riickgegeben, sie hat namlich welche g~ekdegt. Die hat sie auf Fliegerschein 
kaufen konnen. Ich babe sie gesehen, sind ja n'icht besonders, so ahnlich wie 
unsere Luftschutzbetten hi·e:r im Keller, dn biflchen besser schon, aber sie sagt, 
es sind doch nun wenigstens. ih:re eigenen Betf<en, in denen _sie jetzt schlafen, 
man will ja doch Heber sein Eigenes." · 

J a, man will sein Eig·enes 1 Man will lie her e'in kleines, enges Behelfsheiln 
mit einem Gartchen als ein riesiges, mobliertes Zimmer mit einem Balkon in 
einer groflen Wohnung bei fremden Leuten, und mogen diese Leute noch so 
riicksichtsvoll sein. Man will eben in seinen cigenen vi~r Wanden wohnen, 
man will seine eigenen Sachen haben. 

Ein wichtig·es Ergebnis der durch den Bombenterror hervorgerufenen Um
quarfi.erungen ist das Bekenntni:s des deutschen Volkes zum ,Eigenen", zum 
privat·en Fiir-sich-sein, zum Eigentum und der mit lhm verbundenen Freiheit 
der Bewegung und der Leistung. In dieser Hinsicht kommt die bei den Um
quartierungen g·emachte Erfahrong einer Volksabstimmung gleich. Sie fallt in 
aUen Schichten unseres Volkes eindeutig zugunsten des Privateigentums aus. 

Was hedeutet das? 
Liegt darin nicht etwa eine Ahsage an das Gemeinsame? Miissen wir nicht 

darin ·eine Schwachung des Gefiihls fiir die Gemeinschaft erblicken, die wir 
doch wollen? Keineswegs! Wer das glauhen sollte, . der verHiUt dem Irrtum, 
den Be·griff der Gemeinschaft, wie wir Deutsche sie kennen, gleichz~setzen mit 
dem russischen Begriff des ,Kollektivs". Der Bolschewismus hat den Begriff 
des KoUektivs folgerlchtig entwickelt aus je.nem Satz, daB Eigentum Diehstahl 
sei, und dafi der Mann, der als .erster um sein Haus U!llG seinen ·Garten einen 
Zaun g,ezogen hab~, im Grunde der erste Kapitalist und ein ·grofier Dieb ge:
wesen sei. Wenn diese Darstellung auch iiherspitzt erscheinen mag, so trifft 
sie doch das W~esen des Bolschewismus. lind warum will der deutsche Mensch 
so dringend ,sein Eigenes'' - ein kleines, ja kleinstes Hauschen? Wei! er hier 
selber ein Eigene:r, eine Personlichkeit sein kann, ohne dadurch gemeinschafts
fremd oder gar -feindlich zu werden. Eigentum und Personlichkeit gehoren also 
eng zusammen, und aus diesem Grunde bekampft es der Bolsche,wismus er
bittert. Er spiirt genau, daB er von diesem Punkt aus angreifbar 'lUld zu z.er
setzen ist. 

Im Gegensatz zum Bolschewismus hat der Nationalsozialismus sich niemals 
zu der Auffassung bekannt, dafi Eigentum Diebstahl sei. Der 1 Wunsch nach 
Eigentum entspricht llnse:rem gesunden Gefiihl. Es ware ja auch traurig um 



die Lehenskraft des deutschen Volkes best:ellt, wollte es sich jetzt im Kriege 
achselzuckend in die Zerstorung seines Eigentums fiigen oder gar glauben, die 
,Sozialisierung durch die Bombe" sei das Vorspiel fiir dne nach dem Kriege 
erfol,&ende freiwillige, aus deutscber Selhstbestim~UJng ,erfolgende Kollektivierung. 
Das ware sowjetisch gedacht! Zum Wesentlichen, was uns vom Bolschewismus 
trennt, gebort ja das Eigentum. Gerade deshalb kampf,en wir g·egen die Gefahr 
des Bolschewismus, weil wir die Aufgahe haben, mehr Eigentum im Volk zu 
schaffen. Wir wollen also das _g·enaue Gegenteil dess,en, was die Sowjets w.ollen, 
die die restlose Entpersonlichung erstreben, wozu ihnen die Abschaffung des 
Eigentums ein Mittel zum Zweck ist. Das Eigentum des e'inzdnen deutSJchen 
Volksgenossen kann ibm niemals durcb ein unpersonliches, soziales Eigentum 
ersetzt werden, auch wenn es ,Volksvermogen" ist. . 

Nach germanische:r Auffassung gehort das Eig,entum zu den Voraussetzungen 
und Hilfen der Personlichkeit, Kultur und Lei stung. In unserem Volke , ist das 
Gefiibl fiir die :Richtigkeit dieser Auffassung nie ganz . verloren gegangen. Auch 
der deutsche Industriearbeiter hat in ·den Zeiten dies schlimmsten Zerfalls, 
hervorgerufen durch den unserer Art ft;emden Wirtschaftsliberalisrnrus, stets 
danach g·estrebt, Eigentum zu habet}. Er hat das Unpersonliche des grofi,
stadtischen Mietblocks niemals als etwas Ideales empfunden. Sein sehnlichster 
Wunsch galt dem Eigenheim. Es mochte noch so klein und besche'.iden sein, aber 
es sollte ibm allein gehoren. lind da es ibm in den seltensten Fallien gelantg, 
diesen Wunsch zu verwirklichen, so sollte wenigstens das eigene Gartchen mit 
der Laube einen gewissen Ersatz dafiir bieten. Hier, auf wenigen Quadrat
metern Gartenland, war. der Arbeiter sein eigener Herr. Er konnte schalten 
und walten wie es ibm gefiel, niemand hatte· ibm etwas dreinzur,eiden. lind 
das gab ihm, zu einer Zeit, da alles sich g.egen ihn wandte und er an Minder
wertigkeitsgefiihlen zu leiden begann, das Bewufitsdn seiner eigenen Person
licbkeit wieder. Er erkannte namlich seht wohl, wie ilun durch die fort
schreitende Vermassung immer mehr das Gefiihl fiir die e'igene P.ersonlichkeit· 
geraubt wurde. Wenn es vielleicht ,auch nur wenige Arbeiter waren, die das 
verstandesmafiig iiberblicken und begreifen konnten, so erkannte es doch ihr 
Instinkt. Sie setzten sich zur Wehr, so gut sie es vermochten, und mit de!n 
Mitteln, die ihnen dazu als gegeben erscbienen. Eines dieser Mitf:el war fiir die 

' grofistadtischen Arbeiter der Garten und di'e Laube. 
Der Kampf des Marxismus in den kapitalistischen Staaten gegen das Eigen

tum, also aucb im Deutschland der ~Systemzdt, wurde begiinstigt durch die 
Tatsache, da:B mit dem Eigentum Mifibrauch getrieben wurde. Die Inhaber von 
:RiesenV'erm,ogen, einerlei', ob -es sicb dabei urn ,einzelne Menschen oder un
personliche Gesellschaften handelte, leisteten dem Klassenkampf, der nur eine 
Ahart des ma:rxistiscben Kampfes ·g·egen das Eigentum bedeutet, dadurch Vor
schub, dafi sie ihre Macht schamlos mifibrauchten. Sie waren unsozial, nur auf 
den eigenen Profit, auf Vermehrung der eigenen Macht hedacbt. In den kapita
listischen Staaten wie in England und in den USA konnen die Grofiunternehmer 
noch heute mit den brutalsten Mitteln des Lobndrucks die eigenen Gewinne 
steigern und die Einkommen und Lebensmogl'ichkeiten der Arbeiter absinken 
lassen. Der marxistiscbe Propagandaredner, der die Arbeiter auf die ver
schwenderische Lehensweise der reichen Oberschicht hinweist und sie auf
fordert, diese Lebensweise einmal mit ihrer eigenen zu vergleichen, wird nicht 
nur willig·e Horer finden, ,er hat es auch Ieicht, zu hehaupten, grofi.er ~eichtum 
sei unsozial. Im Nationalsoz'ialismus ist grofier privater Besitz wieder unbedenk
lich geworden, d,a ·er vom Staat, also von der Gemeinschaft, kontrolliert und 
iiberwacht wird. Die Produktionsmittel, die der private Besitz in Handen hat, 
kann er nur noch im Auftrage und zum Nutzen der Volksgemeinschaft ver
walten. Im Geg·ensatz zu den kapitaJistischen Landern kann er riicht nur an 
den eigenen Nutzen denken. Mit dem Satz: "Gemeinnutz gebt vor Eigennutz" 
ist bei uns erns~ gemacht worden! 

Wenn wir den grofien Besitz auch nicbt mehr hekampfen, so bleibt doch 
das mittlere und kleinere Eigentum fiir den Staat am wertvollsten. Wir miissen 
den Mittelstand nicht nur erhaltoo, sondern vermehren, und auch der Arbeiter 
muB Eig•entum bilden und seine Verantwortu~g g.eniefien konnen. Je mehr 
Eigentumsmogiichkeit, desto mehr Personlichkeitsentfalttmg, desto mehr Le-
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bensfreude und Lebenssinn! Auch der Drang nach Lebensraum hat u. a. den 
Sinn, fiir ·ein vergrofkrtes Volk mehr E~gentumsin<?glichkeit zu schaffen. Be:_m
hard Kohler hat einmal gesagt: ,Der Mittdstand mufi dnes Tages den 
allergroBten Teil des deutschen Volkes ausmachen." Der Philosoph Friedrich 
Nietzsche, dem man ·gewiB keine Vorliebe fiir den Kleinbiirger nachsagen kann, 
schdeb: ,Damit der Bes'itz fiirderhin mehr Vertrauen cinflofie und moralis1cher 
werde, halte man aUe Arb:eitswege zum k1einen V.ermo.gen offen, aber verhindere 
die miihelose, die plotzliche Bereiche.rung. Man betrachte ebenso die Zuviel
als d1e Nichtbesitzer als gemeingefahrliche Wesen." 

Es mag ~eitfern .erscheinen, gerade jetzt, da immer meh.r Eigentum zer
stort wird, von drtem Deutschland zu sprechen, in dem jede•r zu Eigentum ge
lang•en soil, aber es ist wichtig und notwendig, immer w1eder auf die groB.en 
ZusJlmmenhange hinzuweisen und die Ziele uns:eres gewaltigen Kampfes klar
zumachenJ 

.. was sallen unsere ·Kinder werdent•• 
Die Berufswahl ist g·ewifi. ke'ine l·eichte Sache. Der ju'nge Mensch, der das 

Leben noch nicht kennt, soli trotzdem cine endgiiltig·e Entsche'idung treffen. 
Die Eltern, die ihn dabei , hera ten wollen, wissen, daB eine fals.che Berufs,wahl 
unt•er Umstanden ein ganzes Leben verpfuschen kann. 1st es daher nicht nur 
natiirlich, aB verantwortungsbewufite Eltern, deren Kinder vor der Frage der 
Berufswahl stehen, nur mit Sorge daran denken? Und jetzt im Kriege mehr 
rdenn je. Vor allem mo·chte man als Vater, auch wenn man eingezogen ist, 
der Frau nicht gern allein die Entscheidung iiberlass•~n. Wie mancher unserer 
Kameraden, dessen Kind ins Leben der Erwachsenen treten soli, ist aher nur 
auf die kurzen Ur'laubstage angewiesen, um sich mit Frau und Kind zu be
spvechen, oder gar nur auf einen langwkrigen Briefwechsel. Und doch ist es 
notwendig, diese Frage sehr griindlich und nach allen Seiten hin _ zu er•wagen. 
und sich durch keine Schwierigkeiten davon abbr'ingen zu lassen, denn die oft 
vertretene Ansicht, heute sei es iiberfliissig ·geworden, sich auch noch den Kopf 
dariiber zu zerbrechen, was die Kinder werden sollen, kann nicht geteilt werden. 

Da kommen also die Heben V•erwand'ten und guten Freunde undi behaup.ten 
doch allen Ernstes, ·eine sorgfaltige und iib~dte_gte Berufswahl und cine .S·eordnete 
berufliche Ausqildung der zur Schu1entlas~ung kommenden ] ugendlichen sei 
im 5. Kriegsjahr geg·enstandslos g·eworden, und die berufl'ichen Zukunftsaussichten 
wiirden im Hinhlick auf die allg·emeine Kr'i,egslage immer unklarer. 

Diese weit v·erhrdf!ef!e 'Einstellung ist zwe'if.ellos durch kriegsbedingte MaB..
nahmen gefordert worden. So hat beispidsweise ein Teil der Jugendl'ichen 
seine berufliche Grundausbildung durch die Einberufungen zum 'l~ekhsarbeits
dienst und zur Wehrmacht nicht beenden konnen. Bei den Macfels haben die 
Einberufungen zum :Reichsarbeitsdienst und die Notdienstverpflichtung fur kriegs~ 
wichtige Aufgaben sehr wesentlicn diese Einstellung beemflufi.t. Vor aHem wird 
von der mannljchen ] ugend ,der Gedanke an einen geordneten Berufsausbil
dungsweg haufig mit dem Hinweis abgelehnt~ dafi, man ja doch bald Soldat wiitde. 

Betriebsverlagerungen, Umquartierung von Bevolkerungsteilen aus Luftnot
gebieten haben FamiHenzusammenhan_ge in noch groBerem Umfan__ge als bisher 
g·elost und damit die Frage der Berufswahl in ih.rer dnheltlichen Beatitwortung 
beeinflufit. Die durch Betr'iebsstillegung.en hervorgerufene MindJerung von Aus
bildu:flgsstdlen hat weiterhin in der Oeffentlichkeit den Eindruck erweckt, ais 
ob es an Ausbildungsmoglichkeiten fehle .. 

Das alles sind Tatsachen, die zum 'f.eil nicht bestritten werden konnen, aber 
wi:r wollen und diirfen uns durch sie den Blick fiir die zukiinftigen Aufgaben 
unserer J ugend nicht triiben lassen, denn in. der Frage der Berufswahl geht es 
um unsere ] ugend und damit um unsere Zukunft. ' 

Wer heute Kinder hat, ·die einen Beruf ergreifen soUen, der wird sich noch 
sehr g·enau daran ~erinnern konnen, daB wir schon einmal in Deutschland Ver
haltnisse batten, die denen von heute~ in der Frage der Berufswahl, sehr alm
lich waren. Wir meinen die Zeit des ersten Weltkdeges. Auch dama1s dacP,ten 
viele J~gendliche wie heute: ,Wozu einen Beruf erfernen? Ich werde ja floch 



bald Soldat sein !" · Eine wohliiberlegte Berufswahl erschien auch damals manchen 
Leuten als die iiherfliissigste Sache von der Welt. Spater, schon bald nach dem 
Kriege, stellte sich dann auf allen moglichen Gebieten ein Mangel an griindlich 
ausgebildeten Fachkraften heraus, und wir haben Jahre gebraucht, urn diesen 
Mangel zu iiberwinden. Durch die un.gesunde Lohnpolitik der damal~gen :Re~ 
gierung wurden diese Mifistande noch v·erscharft. Der grofle Mangel an Arbeits~ 
kraften, wie er bei langerer Dauer eines Kriege~ zwangslaufig eintreten mufi, 
fiihrfe dazu, ungelernten Hilfskraften, nur urn sle dem Betrieh zu erhalten., 
unverhaltnismafiig hohe Lohne zu zahlen, die meist in ,gar keinem natiirliche:n 
Verhaltnis zu den Lohnen der lange und sorgfiiltil~ ausgebildeten Facharbeiter 
standen, so dafi schon aus diesem Grunde die meisten Leute es nicht fiir not~ 
wendig erachteten, ihre Kinder ein · Handwerk oder ir,gende'inen anderen Beruf 
griindlich erlernen zu lassen. Es hi:efi, der Junge oder das Madel verdient ja 
doch auch so . ganz gut - und vor allem sofort! -, wozu da also erst nodi eine 
lange Lehrzeit beginnen? 

Menschen sowohl wie VOlker konnen Dummheiten machen, aber wenn sie 
aus di,esen Dummheiten lernen, dann sind sie \venigstens nicht vergebens ge
wesen. Wir wollen und miissen aus einmal he,gangenen Fehle:rn Ierne~ und 
wir ko_nnen es nicht verantworten, dafi sie sich wiederholen. Gewifi stehen 
einer geordneten Berufsausbildu:J?g heute grofie Sch,vierigkeiten entg~gen, aber 
das ist kein Grund, urn gleich die Flinte ins Korn zu werfen. Die staatli:chen 
Berufsberatungsstellen, die fiir jeden Volksgenossen da sind, werden uns alle 
kriegsbedingten Schwierigkeiten iiberwinden helfen. In den meisten allen ist 
ja auch bei jungen Menschen eine ausgesprochetl)e Neigung und Begabung fiir 
einen bestimmten Beruf vorhanden, so dafi, die Wahl danu nicht schwer fallt. 

Dieser Zusammenhang zwischen Netgung und B~gabun~ zeigt sich iibr'igens 
auch bei der Wahl 'der zukunftigen Waffe unsere1· Jungen. Wie viele Jungen 
drangen sich, weil sie technis,che Interessen haben, zur Luftwaffe! Sie glauben, 
ihr Interesse und ihre Begabung fur technische Dinge dort sinngemafi, einsetzen 
zu konnen. Meistens wollen sie uberhaupt bei der Luftwaffe aktiv werden. 
Dagegen ist an sich natiirlich nichts einzuwenden, aber mufi, es denn immer 
nur die Luftwaffe sein? Hat denn ein techn'isch begabter und interes.sierter 
Junge nicht unendlich viele Moglichkeiten, einen Beruf zu wahlen, der ihn be
friedigen kann? Man denke nur einmal an unsere vom feindlichen Born ben
terror zerfetzten und zerschundienen Stadte. Welche Moglichkeiten werden sich 
da spater fur alle Arten von Bauhandwerkern erg eben! Gerade die sich immer 
weiter verand~rnde und neuartige Wege einschlagende Bautecbnik braucht tech
nisch he;gabte und interessierte Ju~gen! Auf dies•em weiten Geb'iet ergeben sich 
grofie Aussichten und vielsdtige Moglichke1tlen. 

Oder denken wi:r einmal an unsere Umquarfierten. Vielideht hat auch deine 
Familie eine luftgefahrdete Stadt V'erlassen und lebt auf dem Land'e. Scbreibe 
deinem Jungen, Kame·rad, er solle sich grundlich umschaue 1 Vor allem soll er 
n!cht nur immer den gedeckten Tisch des Bauern sehen, sondern auch seine 
Arbeit, und davon wieder nicht nur ihre Last und Schwere, sondern auch die 
Freude, die der Bauer daran hat. Oder meinst du etwa, dein Junge konne nie~ 
mals ein Bauer werden, weil er zu den vielen gehort, die an technischen Dingen 
interessiert sind? Nun, das ist ein grofler Itrtum. Ueherlege dir doch einmal, 
daB es auf einem. modernen Bauernhof viele Maschinen gibt. Dein Junge wird 
seine helle Freude daran haben. · Auf dem Lande befindet sich die :Reparatur
werkstatte hekanntlich nicht immer ,nebenan", da heiBt es also seiher zupacken 
und kleine Schaden ohne fremde Hilfe behehen. 

Es ist nicht unsere A:bs!icht und auch nicht unsere Aufgabe, aile Berufe 
und ihre Aussichten abzuhandeln. Di1e eigentliche B~rufsberatung muB den 
Arheitsamtern iiberlassen bleiben. Wir wollen Iediglich anregen und nach~ 
drucklich darauf hinweisen, die .Frage der Berufswahl gerade jetzt im Kdege 
nicht etwa leicht zu nebmen. Die gelegentlich anzutreffende pessimisti,sche 
Haltung im Hinblick auf Berufswahl und ~ausskhten unserer Jugend ist jeden
falls vollkomm·en falsch. Sie ist falsch und unbegriindiet, denn durch den Sieg 
'unserer Waffen wird unserer Jugend eine gliicklichere Zukunft. geschenkt, 
und es werden ihr herufliche Aussichten eroffnet werden, die noch nie zuvor 
eine Generation in dem Umfang und Ausmafi besessen hat. 
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Krieg und Weltanschauung 
Von Reichsmin]s.ter Dr. Go ebb e 1 s 

Weltanschauungskampfe -pflegen immer dadurch charakterisiert zu sein, daB 
sie aufi,ero:rdentlich lange andauern, und daB sie mit clner sonst nicht iiblichen 
Erbitte:rung, um nicht zu sagen, Grausamkeit, ausgetragen werden. 

Wir konnen dieses charakter'istische Merkmal an Wdtanschauungskampfen 
im Verlaufe der _ganzen Geschichte ~eststeUen. Die Auseinandersetzung zwischen 
den Griechen und Persern hat sich iiher v'iele Jahrzehnte hingezog·en. Dassdbe 
trifft fur die Ausdnandiersetzung zwischen der antiken und der chrlstlichen Welt 
zu, die nicht nur mehvere J ahrZiehnte, sondern mehr·ere J ahrhunderte dauerte . 
Aehnlich v·erlief del" Kampf der ch:tistlichen mit dier mohammedanischen Welt. 
Es kann keine Rede davon se'in, daB dieser Kampf sich in einem kurzen Blitz~ 
feldzug ahg·espielt hat, sondern er ging in vielen, m~chinal imterbroohenen 
W-ellen iiber die damal'ig·e Welt. Ja, sogar v>erschledene Abarten der gleichen 
Weltanschauung konnen unter Umstanden zu ·einem seht' erb~tterten, blutigen 
und iiher vide Jaht'le sich hlnziehenden milifiirischen und g·eistigen Rin.gen fiihren, 
wie wir das heim Dreifilgjahtigten Krieg vom Jahre 1618--1648 feststellen konnen. 

Wi:r sehen den gleichen P:tlozefi sich abspieJ.en be'i .der Auseinanderse•tz:ung 
der feudal-autokratischen Wdt des 16., 17. und 18. Jahrhunderts mit den neu
aufsteig·enden Ideen und Vorstellung·en der franzosischen Revolution. Es ist 
ein Ii.rtum, anzunehmen, di1ese Auseiinandersetzung sei mit dem Sturm auf die 
Bastille heendet 2ewesen. Im Geg·en.reil, dli:e franzosische Revolufi,on h«;,£ann 
erst damit; es wa:J:! das erste W·etterleuchten jenes grofien weltanschaulichen 
Prozesses, der sich vom Jahre, 1789 b~s zum Jahr-e 1848, ja - auf deutsche Ver
haltnisse hezogen - hi'S zum Jahre 1871 hin~og und in dessen Verlauf die 
feudal-autokratische GeseUschaftsa'llffassu.ng den J.deen und Vorstellungen der 
franzosischen Revolution we'ichen mufi.te. '- · · 

Auch heute stehen wir in e'iner solchen. grofi.en, weltanschaulichen Ause!in
andersetzung, die freil'ich im Gegensatz zu allen friiheren diesmal die ganze Welt 
umfafit. Es ist deshalb notwendig, daB wir als die Kampfer in dieS'er Auseinander
setzung uns immer wireder klar dariiber ZIU werden versuchen: worum geht es 
denn ·elgentlich, um was wird gekam.Pft, und was -~teht fur unser Volk dabei 
auf dem Spide? 

Es ist bei all den oben erwahnten geschichtlichen Beispklen a:ufierordentlich 
charakteristisch, daB immer die eine Seite ihre Kraft aus einer kolos;salen 
Ueberleg·enheit von Menschen "und Material z1:eht, wahrend die andere Seite 
demgeg·eniiber die Ueberlegenheit ihrer Idee in die Waagschale wirft. So ist 
es auch heute. Wioeder steht eine an Materlaf und Menschen iibe:tlegene Welt, 
die . weltanschaulich und ideenmafiig iiberfallig ' geworden ist, einer anderen 
gegeniiber, die ihr an Ideen, an Glaubensstarke und an Vorstellungskraft iiber
legen ist. 

Eine neue Weltanschauung ist im An ch. Die _nationalsozia1istische , Re
volution hat in das politiscbe, g·esellschaftliche, soziale und religiose Denken 
des deutschen Volkes eine vollig neue ~schauung hineingetragen. Von allen 



ihm vorangegangenen Anschauungen, insbesondere von dler Anschauung, die der 
Nationalsozialismus jetzt zu iiberwinden im Begriff ist, 'l.lllterscheidet er sich 
dadurch, daB. e·r nicht vom Individuum ausgeht, sondern von der Gemein
schaft. Damit gewinnt unser . gauzes gesellschaftl'iches Leben einen a:t;Ideren 
Charakter. Das, was wir unter Krieg versfiehen, unter Gesellschaft, Wirtschaft, 
Staatsauffassung, steht pl5tzlich Wlter ·ein~m anderen Gesichtswinkel. Wir sehen 
dies alles nicht mehr un6er dem Aspekt des Indi:vidualismus, sondern unter 
dem der Gemeinschaft. 

Zwischen dieSier neuen Welt die.r Gemeinschaft und der __ gestrigen Welt des 
bindungslosen Ich ist nun der Kampf entbrannt. In den friiheren Kriegen 
zwischen Dynastien, Hausmachten oder tivalis'ierenden "Staatsgebilden war die 
Haupttugend, mit der gekanwft wu1.ide, di·e :Ritterlichkeit. Das Kennzeichen der 
grofien weltanschaulichen Auseinandersetzungen dagegen 'ist ihre unerh5rte Er
bitterung, ja Grausamkeit. 

Es ist nun ganz natiirlich, daB diese Kampfe, weil sie so etthittert sind und um 
das Ganz·e gehen, sich meistens fiber eine sehr lange Zeit ausdehnen. Der 
Krieg 1870/71 dauerte sieben oder acht Monate. Als die franzosische Armee 
umstellt war und hei Sedan keine A.usweichmoglichkeit mehr besafi, . und Paris 
eing·eschlossen war, blieb ke'in anderer Ausweg als die Kapitulation, wobei man 
sich sagen konnte: Elsafi..,Lothringen holen wir uns in 30 oder 40 Jahren zuriick. 
Anders aber ist ·es, wenn ·es sich n'i.cht um irg•endwelche Gebietsstreifen handelt, 
die man friiher oder spater zuriickgewinnen kann, sondern darum, daB • die 
S u b s tan z e in e s V o 1 k ·e s au s g e rot t e t, daB ihm iiberhaupt die Fahigkeit 
genommen werden soli, jemals wieder urn sein nat'ionales Leben zu kampfen. 
Man wird zugeben miiss•en, daB der Kdeg, so betrachtet,_ ein v5llig anderes 
Gesicht erhalt. Aile unsreJ:Ie bisherigen Begriffe s'ind hinfallig. Es ist einfach 
ein K a ni p f a u f 1. e be n u n d T o d , bei dem jede·r Beteiligte einsehen muB: 
,Hi•er soli mir der Lebensfaden abgeschnitten werden !" Da spiel-en Be griffe 
wie ":Ritterlichkeit und Gesellschaftsform nur eine sehr untergeordnete :Rolle. 

Deshalb dauert der Kampf so lange und bringt fiir di•e Menschen, d'i·e welt· 
anschaulich nicht die innere Festigkeit hesitzen, gdeg·entliche _Ermiidungserschei
nungen mit sich. Sie zeig·en sich vor allem auf g.eistig-seelischem Gebiet. De-r 
nicht auf festem Boden der Wdtans.chauung Stehende :wird v-on Zweif.eln an• 
g·ewandelt, von Gedanken an: KompcromiBm5glichkei,t·en. Er sucht eine Ausweich-
m5glichkeit, wenn ·er di'e Unabdingbarkeit ·unseres Kampfes nicht erkennen 
kann und nicht weifi., daB ·e'S schon oft in der Geschichte so gewesen ist. 

Eine solche inn.ere Versuchung kann 'in j-edem Krieg an die Meas:chen 
herantreten. Clausewitz sagt dazu in ~inem Satz, der fast fiir unsere Zeit 
g·eschrieben sein k5nnte: _,Ich habe die Ueberzeugun_g, dafi. man im Kriege his 
zum letzten Augenblick nicht an dem Erfol~ v·erzwe'ifeln darf, und daB die 
Wirkung guter Grundsatze - die iiberhaupt n'ie so regelmafiig vor siCh gehen 
kann, wi·e man es sich denkt - auch in den ungliicklichsten Fallen, wenn 
man ihren EinfluB schon ganz verloren glatibt, unerwartet wi·eder zum Vor
schein kommt." 

Wir 1erleben in unserer Zelit ein geschkhtliches Beispiel fiir jene ver
schiitteten Grm1dsatze. Der historische Ablauf der Geschehn:i.ss•e geht ja nicht 
mit der a:utomatischen Gl,e'ichmafiig~eit vo.r sich, •er weist vielmehr g·ewisse 
WeUenbewegungen mit H5hen und Tiefen auf. So kann es geschehen, daB man 
zu Z.eit•en die Grundsatz·e verschiittet glaubt. Aber gerade dann mufi. man eisern 
weiter an sie glauben und man wird erleben, dafi. sie plotzlich und unerwarte:t 
wi'eder zum V 01rschein kommen. Gerade · in sol chen Augenblicken kommt es 
dar~uf an, daft. Menschen, die sich nicht durch F·ehlschlage beirren lassen, der 
Anschauung die Treue halten, sich mit ihr auf . Gedeih und Verderb verbinden. 
Denn wenn wir diese Grundlage verlieren, v'erliert damit der Kampf, der uns als 
sittliche Pfl'icht aufedegt ist, iiberhaupt seinen Sinn. 

Es ist kennzeichnend, daB. die ,englischen Zeitung·en immer wieder darauf 
hinweisen, die ·englischen Soldaten seien so kriegsmiide, well sie nicht wiifiten, 
wofiir sie kampfen, und auch die Amerikaner erkennten nicht den Sinn dies-es 
Kampfes. Ehenso wollen die an-=> o-amerikanischen P}loten zwar gern ihre 
:Raids nach --Deutschland fliegen, aber nur, wenn es keine starke Luftabwehr 
gahe; sie l::e ~rachten die Sach'e eigentlich mehr als sportliches Ver_gnii,gen. 
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Es gibt in der Ge:sch1chte kdn Beispid diafii:r', d;aB eine Wdt, die nur au.s 
sportlichem Ve:rgniigen Kdeg fiihrt, einer anderen . g~egeniiber, die aus d~ 
fanatischen L·ebenswillen zum Angriff auf dkse Welt schreif!et, siegreich ge
blieben wiire. Voraussetzung ist natiirlich, da:B die Generation, die ihr Leben 
verteidigt, nlchf in den entscheidenden Phas~en schwach wird, sondern mit 
u:nbeirrbar·em Fanafismus an ihre Idee glaunt, und vor allem, daB jedermann 
genau weifl, worum es g·eht. · · 

Mit diesem Glauben und m1t diesem Wissen jeden einzelnen Soldaten zu 
erfiiUen, ist Aufgahe der Fiihrung der Truppe. Wohl mag es dem einen oder 
anderen Offizi'er ung,ewohnt sein, sich in gleicher W·eise als militarischer und 
politischer Fuhrer seiner Truppe zu fiihlen. In uns,erer Zeit ist jedo·ch der 
p o 1 i t i s c h e Soldat di·e einzig mogliche Form des Soldatentums. Aher auch 
historisch gesehen ist der groBe m i 1 it a r i s c h Fiihrer zugleich auch immer 
p o 1 it i s c her Fuhrer gewesen. 

Als Casar den :Rubikon iiberschrltt, hat er erst die Legionen um sich ver
sammelt und ihn·en g·esagt, worum es ging. Aehnlich hat es Napoleon gemacht, 
der am Fufl.e der Pyramiden seinen So1daten groflere neue Kr'iegsziele w:ies. lind 
als er von Elba zuriickkam und den wankend gewordenen Generalen gegeniiber
trat, bedurfte es nur einer kurzen aber ziindenden Ansp'l"ache, urn sie Wieder 
auf seine Seite zu br'ingen. 

In der Fanatisierung s~eiiner Truppen sieht insbesondere unser bolsche
wistischer T odfe'ind seine Hau,.ptaufgabe. 

Aber wir kampfen mit noch fanafischerem Glauben fiir den Sieg des deut
schen Volkes. -Wir denken ni·emals daran, daB wir diesen . Kampf einmal ver
Iieren oder durch Kapitulation beenden konnten. lind deshalb ist es nach den 
ewigen Gesetzen der Geschichte unmogl'ich, daB wir diesen Krieg anders als 
sf.egreich bestehen. Die materielle Ueberlegenhe'it ist dabei nicht ausscP,Iag
gebend. Sie mufl natiirlich m'it in :Rechnung gezogen werden. Es ware unver
antwortlich, wenn man die mate:r'ielie Unterlegenheit zum Prinzip erheben 
wollf:e. Aber ich bin der festen Ueberzeugung, daB eine anschauungSJmafiige 
U e b e r 1 e g ·e n h ·e i t immer in der Lage ist, eine g~ewisse U n t e r I e g e n h e i t 
an Material auszugleichen. 

Man wird nun einsehen: In ·einer solc'hen Auseit~andersetzung ist das Gewehr 
genau so wichqg wie die Anschauung. lind ~ebenso wi·e jeder Truppenfiihrer 
darauf dringen mufl, dafl die Waffel:-1 gevein~gt und gesaubert werden, so mufl 
er auch darauf achten, daB das seelische Riistzeug in Takt ble'ibt. Fiir den 
Soldaten ist ·es elne Selbstverstandlichkeit, daB er Schmutz, Staub und Feuch
tigkeit von seiner Waffe entfernt. Eih rostiger Gewehr1auf - das geht sch9n 
dem :Rekruten in FLeisch und Blut iibrer - is·t ein·e Schande fiir den gute.n Sol
daten, weil eine solche W affe 1m entscheidenden Augen bUck versagen kann. 
Genau so wichtig ist di·e :Reinhaltung, der Idee, fiir die wir kampfen. Und 'fenn 
von Zeit zu Zeit gewisse Stunden .z:um Waffenreinigen angesetzt we!'den, dann 
muB di·e gleiche Zeit zum Pu:tz.en der Seele verwendet werden. Und zwar hat 
sich der Truppenfiihrer davon zu iiherzeugen, dafl. das auch geschieht. Er mufl 
in di~es-en Di:ngen g·enau so sorgfaltig sein, als wenn ein Knopf an der Uniform 
fehlt. Er kann nicht sagen: ,Wir hahen dafiir keine Zeit!'' Das kann er be
ziiglich der Waffen auch nicht sagen. Denn wenn -dl:e Waffen nicht gerel:nigt 
werden, sind sie nach -einer gewissen Zeit unbrauchbar, und wenn die Seelen 
nicht gereinigt werden, haben sie bald ~eine Kraft mehr, die Waffen zu fiihren. 
Der Skg schwankt in der ~entscheidenden Stunde wi~e der Zeiger an der Waage, 
wenn ung,efahr gleiche Gewichte darauf llegen, hin und her und· weiB nicht, 
nach welcher Selte er endgiiltig ausschlagen soli. In dieser entscheidenden 
Stunde kommt es auf die Festigkeit unserer Ueberzeugung an, die sich allein 
aus der skheren weltanschaulichen Grundlage ergibt. · 

Gewifi wird uns das J ahr 1944 noch vor ungeheure Krisen stellen. Die Krisen 
aber bergen auch di·e Stoffe zur Entscheidung in sich. Das ist bei einem Volke 
g·enau so wi·e bei einem Einzelmenschen. Der Krieg ist fiir ein Volk nichts 
anderes als fiir den Mensc'hen eine schwere Erkrankung. In heiden Fallen ist 
die Krise gleichzeiltg die Stunde der groflen Entscheidung. Fallt der Kranke 
der Krise zum Opfer; dann stirbt ·er, iiberwindet er sie, ist er iibermorge:nL 
gesund. Es gibt bier gar keine andere Entscheidung als Gesundheit oder Tod. 
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Fiir- diesen kommendren kriegerischen Hohepunkt miissen wir uns riisten . 
. W·enn cUe Kdegsereignisse gleich entf•esselten Naturgewalten iiber uns hinweg
brausen. wenn der Feind. von allen Seiten auf uns einstiirmt und mit einer 
kolossal intensivierten Luftoffensive iiber Heimat und Front hereinbricht, dann 
ist es notwendig, daB unser Volk mit g•espreizten ·Beinen auf dem Bodlen seiner 
Weltanschauung steht, in der Ueberzeugung: Am Ende werden wir v'ielleicht miot 
blutunterlaufenen Aug•en und aufg·e::t'lssenen Lippen dastehen; aber dann werden 
wir uns das Blut aus dem Gesicht w'ischen und weit!erkampfen, his der Feind 
einsieht, daB er uns nlcht zu Boden schlagen kann. Wir glauben, dafi eine solche 
Gesinnung und Haltung nicht nur unse~m lehendlen Geschlecht unsterblichen 
nuhm eintrag·en, sondern am Ende auch den Sieg hr'ingen wird, der 'iihm von 
drer Gottin der Geschichte zugedacht ist. , 

• 
Unniitiger · .. Ersatz•• 

Das Wort ,Ersatz" hat bei uns seit dem ersten Weltkriege keinen guten 
Klang. Deutschland, das his zum Jahre 1914 eine stark1e E'infuhr an ausliindischen 
und iiberseeischen Wa:t1en hatte, sah sich plotzlich von der iibrigen Weit abge
schnitt·en. Man war gezwungen, sozusagen iiber Nacht, fiir die £ehlenden aus
Hindischen Erz·eugnisse ·einen Ersatz zu schafren. Natiirlich war -das nicht immer 
ganz !Cinfach, und den neuen Erz.eugnissen, die aus handelsrechtlichen Grunden 
deutlich als Ersatzerzeugnisse gekennzeichnet werden mufiten, merkte man nur 
Z'U sehr an, daB si•e aus d[e:r Not und aus dier V·erleg·enheit heraus ent.standen 
waren. Eine Ware, die als ,Ersatz" hezeiohnet wu:rd!e, galt im Volke sehr bald 
als min~erwerti·g. 

Di·e Erinnerung an di1ese Zustande ist be'ii uns his heute noch nicht verhlafit. 
Wir s1nd auch heute noch m.ifl.trauisch, wenn wk ~on ,,Ersatz"-Erzeugnisse~ horen. 

Als nach 1933 'innerhalb der Technik in zunehmendem . Umfange ausHindische 
nohstoffie durch deutsche Erz·eugnisse abgelost wurden, da ging man bewufit 
gegen d:e Bezeichnung ,Ersatz'' vor. Man sprach nur noch von deutschen Werk
und Austauschstoffen, und es ·g·elang auch, wenigstens auf dem Gehiete der 
Technik, mit der Bez•eichnung ,Ersatz'' aufzuraumen. Die neuen W•erks.toffe fanden 
sehr bald nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland volle Anerkennung. 

Leider 'ist hingeg·en im L·ehensmitfielhandel die Bezei-chnung ~,E:rsatz" noch 
immer iihHch, im amtlichen Gebrauch ist sie sogar noch vorgeschrieben, und 
wo sie fehlt, wird m'it dem Vorwurf der Lebens.mittelfalschung gedroht, mag 
das Erzeugnis noch so rein und' unverfalscht se!in. So hezeichnet '-<las n~ichs~ 
g·esundheitsamt aile inUindlischen Tees als ,Ersatz" und laBt nur iiir auslandische 
Sorten d1e Bezdchnung Tee zu. Dieser Zustand muB als ungerecht und irre...
fiihrend erscheinen, ·denn beim Verbrauche.r wird durch di1e Kennzekhnun:g 
,Ersatz'' ja noch imme'l" der Eindruck der M'inderwertigkeit hervo:r;gerufen. Der 
'deutsche T·ee, der in seinen Anfangen unt~er rein .~esundheitl'ichen Gesichts
punkten ·entstanden ist, wurde auf dieser Grundlage wahrend des Krieges weiter
entwickelt und verbessert. Es besteht die Gewifiheit, dafl auch nach dem Kriege 
manche deutschen Tees sich im Wettbewerb mit auslandischen behaupten werden. 
W·eshalb halt man also noch 'immer an der Bezdchnung ,Ersatz" fest, die doch 
im Volke als Kennzekhnung von etwas Minderwe'l"tigem .empfunden wird? Mit 
dem Kaffee ist es ni·cht anders. Im amtlichen Verk·ehr sprechen wir noch immer 
von Kaffee~ Ersatz im Geg·ensatz zum Bohnenkaffee. Ware es nicht r'ichtiger, 
von Getreide- oder Malzkaffee zu sprecben? SchlidUkh gab es ja auch im 
Frieden schon viele Leute, die, obwohl .sie sich Bohnenkaffee hatten leisten 
konnen, Malz- und Getreldekaffee vor~og·en. 

Gerade jetzt im Krlege, da die deutsche Forschung die bestehenden Austaus·ch
stoffe auch auf dem Gebiete der Nahrungsm:ittelherstellung immer weiter ver
bessert, ware es angebracht, endlich das etwas anriichige Wort ,Ersatz" aus 
unserem Sprachgebrauch auszumerzen. 

C/0755 
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Schweigenl 
Agenten~ Schwatzer und Verrater 

, Folge 81 

Was hatte Mr. Churchill wohl daffrr gegeben, urn vorzeitig hinter das Geheimnis 
der· V 1 zu kornrnenl Und er hat ja auch kein :Mittel unversucht gelassen, urn dieses 
Ziel zu erreichen. Ein ganzes Heer von Agenten hat er in Bewegung gesetzt, aber 
es hat ihrn nichts genutzt. W~r alle freuen uns daruber und sind' ·stolz auf diesen 
Erfolg, an dern ubrigens viel weitere Kreise des Volkes beteiligt sind, a~s man ge
rneinhin annirnrnt, denn der Verrat von kriegswichtigen Fabrikationsgeheimnissen 
spielt sich ja keineswegs in· der ·weise ab, daB irgendein Mann hingeht, aus einern 
Tresor ein Bunde! Zeichnungen nirnmt und sie in landesverraterischer Weise einem 
feindlichen Agenten ubergibt. Diese Vorstellung, die immer noch in vielen ' Kopfen 
spukt, stamrnt aus recht veralteten Spionageromanen. Nein, so einfach ist das nun 
doch nicht Man kann die Arbeit der feindlichen Spionage etwa mit der der modernen 
Kriminalistik vergleichen. Die Kriminalistik geht hunderten, oft tausenden von 
kleinen und kleinsten Spuren nach. urn einen Verbrecher zu stellen und der Tat zu 
iiberffrhren. Auch die moderne Spionage samrnelt oft tausende von anscheinend 
vollig belanglosen Tatsachen, aus denen sich aber zum SchluB doch ein Ergebnis 
herausschalen laBt, das die Muhe gelohnt hat. Das sollte man sich immer wiede:r. 
klar machen, urn zu begreifen, wie wichtig es ist, daB jeder den Mund halt iiber 
irgendwelche Dinge unserer Kriegswirtschsaft oder unserer Landesverteidigung, die 
er erfahrt. Es ist daher auch vollig falsch, zu denken, was kann $Chon irgendein 
kleiner Packer, ein Arbe"iter, ein Lehrrnadchen in einem Rustungsbetrieb wissenl 
Auf jeden kommt es ant 

Eines Tages erscheint in der Werkkantine eines Bunkerbaues am Atlantikwall 
in der Maske eines biederen Kumpels der Feindagent Sch., setzt sich zu einigen 
Arbeitern an den Tisch und trinkt mit ihnen eirr Glas Bier. Man kommt ins Gesprach, 
spricht von diesem und jenem, von der Frau und den Kindern, vom Wetter und der 
Arbeit, und schlie.Blich erklart Sch. geringschatzig und etwas von oben herab, das 
Bauwerk, .an dem die Manner hier arbeiteten, sei wohl nicht gerade sehr bedeutend, 
dasjenige, an dem er fru~er arbeitete, scheine ihm viel groBer und wichtiger. Nun, 



!. 

da fiihlen sich die braven Arbeiter in ihrem Stolz gekrii.nkt. ,.Mensch, unser Bauwerk! 
ist eines der wichtigsten und gro.Bten in der ganzen Gegendl", erkHi.ren sie emport. 
,Frechheit ... 1 Was der Kerl sich nur einbildet, will hier unsere Baustelle ruadig 
mach en l" Sch. hat richtig gerechnet. Er hat die Arbeiter zunachst einmal ·bet 
ihrem Stolz gepackt, und nun werden sie schwatzhaft. Sie wollen ihm schon be
weisen, daB es auch stimmt, was sie behaupten. Der eine arbeitet als Zimmermann,. 
der andere als Betonierer, andere sind mit der Zufuhr der Baumaterialien beschaf· 
tigt, und jeder berichtet voll Stolz, was er leistet, "Wieviel Material er 1verarbeitet, 
und gibt so dem feindlichen Agenten die Hinweise, die er erfahren mochte. N.un 
ist das Eis gebrochen. Sch. kommt ofter wieder, und jedesmal gelingt es ihm miihelos, 
immer weitere wichtige Einzelheiten iiber das Bauwerk herauszubekommen. Die 
Arbeiter mogen ihn gern, man spielt mit ihm Skat, rind auf anscheinend ganz harm· 
lose !Jnd iib~iche Fragen wie etwa die, wie weit sie denn nun inz.wischen mit ihrem 
Bau waren, beginnen die Arbeiter immer wieder stolz. und wichtigtuerisch zu 
schwatzen. Zum Gluck gelingt es unserer Abwehr im letzten Augenblick, gerade als 
Sch. das von ihm aufgezeichnete Material dem Feinde zustellen will, den Agenten 
zu fassen. 

Man sieht an diesem Fall, der sich, wie alle anderen, die wir ,erzahlen, wirklicQ. 
ereignet hat und iib.er die wir nach Akten unserer Abwehr berichten, wie einfach 
es oft der feindlichen Spionage gemacht wird. Ein .paar anscheinend ganz harm· 
lose Bemerkungen irgendeines geschickten Agenten, und schon beginnen einige 
Manner, die bestimmt nicht ahnen, was sie damit anrichten, in der leichtfe.rtigsten 
Weise zu schwatzenl . 

Der berechtigte Stolz auf Arbeit und Leistung darf niemals dazu verleiten, dar
tiber zu reden. Man denke immer daran: auch das anscheinend unwichtigste kann 
dem Feinde wichtige Finierzeig~ gebenl 

Dem Ingenieur H., tatig in einem gro.Ben Riistungswerk, Vater von zwei Kindern, 
und gliicklich verheiratet, naherte sich der Feind in Gestalt eines hiibschen, blonden, 
jungen Madchens. H. trifft die Agentin einmal, zweimal, immer wieder, allmahlich 
entwickelt sich zwischen den beiden ein Liebesverhalotnis. Wochen vergehen, ehe 
sich das Madchen iiberhaupt erkundigt, was er denn in dem Betrieb mache. H. findet 
diese Frage, als sie endlich gestellt wird, ganz verstandliclt. Wenn man ..siC)h 
menschlich naher gekommen ist, dann will man natiirlich auch einmal wissen, W;as 
der andere denn nun vorstellt in selnem Werk und was er dort tut. H. hat wichtige 
Aufgaben zu erfiillen. Voll Stolz beginnt er, davon zu reden. Zunachst noch ~vor
sichtig, aber bald immer offener, es tut ihm wohl,. sich von dem hiibschen Madchen 
bewundert zu wissen. Inzwischen hat man gemeinsame Ausfliige gemacht. Mehr· 
mals ist es vorgekommen, daB das Madchen H. ermunter.t hat, gewisse Gerichte, 
auf die H. Appetit hatte, zu essen. Ihm fehlen dazu die Flej.sch- und Fe.ttm~rken? 
Das macht nichts, das Madchen hat da eine ,gewisse Beziehung", es hat immer 
reichlich Lebensfnittelmarken, und es ist doch nur natiirlich, daB man dem Manne, 
den man liebt, davon abgibt. Einmal, auf einem dies.er Ausfliige, fiihrt die Agentin 
den Ingenieur in ein Lokal, wo es in einem Hinterstiibchen, gegen Ueberpreise; ver
steht sich, eine anstandige Flasche Wein gibt. H. hat nicht geniigend Geld bei sich? 
Auch das ist nicht weiter schlimm. Warum soil nicht auch sie einmal bezahlen 
diirfen? 

So geht es eine ganze Weile. H. i~t stolz auf seine schone, elegante Geliebte) 
er ist ihr sexuell horig geworden, und nun laBt sie die Maske fallen, sie weiB jetzt, 
daB sie dieses Mannes ganz sicher sein kann. Es gibt da noch gewisse Dinge im Werk, 
die H. zwar kennt, aber iiber die er ihr bisher noch nichts sagen wollte. Sie wahlt 
eine der heimlichen Liebesstunden des Paares ,dazu, stellt ihm mit einer Sach
kenntnis, die erstaunlich ist, ihre Fragen. Er lachelt iiberlegen. ,Aber Kindchen, 
das kann icb dir doch nicht erzahlen", meint er. Und das ,Kindchen"? Es wird 
unheimlich deutlich. Die Lebensmittelmarken, von denen sie gemeinsam Oebrauch 
gemacht haben, stammten aus England, das Geld, mit dem sie den Wein bezaltlt 
haben, stammte gleichfalls aus England. Ja, er habe i~r bisher verhaltnismallig un
wichtige Dinge erzahlt, aber er habe sich bereits schuldig gemacht. Dariiber sel 
er sich hoffentlich wohl klar? H. bricht der Ang~tschweil3 aus. Was tun? ·Blitz· . 



artig, erschreckend erkennt er seine Lage. Er wei.B, ,das ei11zig Vernfinftige w~re, 
er ginge hin und brachte sie beide zur Anzeige. Aber dann denkt er an seme 
Frau, die ein drittes Kind erwartet: Selbst wenn er seinen Kopf vielleicht npch 
rett~ konnte, ware nicht das Unheil doch furchtbar, das er fiber sich ,uud seine 
:Familie heraufbeschworen hat? Und kann er dieses Madchen, ,das er liebt, dem 
Tode fiberantworten? Der Leichtsinn, dem er verfallen ist, treibt ihn weiter., zumal 
das Madchen ihn beruhigt. Es sei ja alles nicht so gefahrlich, niemand werde etwas 
erfahren, sie selbst sei ja schon jahrelang b'eindagentin und sie lebe auch noch 
immer. 

Aber unser Ab~ehrdienst, der das Paar schon seit ,langerer Zeit beobachtet, 
packt zu. Beide werden verhaftet und wegen Landesvenat zum Tode verurteilt. 
Noch wahrend H. in der Untersuchungshaft sitzt, gibt seine Frau einem dritt~n 
Kinde das Leben. H. ergeht sich in bitteren Selbstanklagen, er empfindet schreck
liche Reue, aber fiber Selbsta.nklagen und Reue steht das tragische Wort: zu spat. 

Schwatzhaftigkeit und Wichtigtuerei sind in den meisten Fallen die Ursac;hen, die 
zum Landesverrat fiihren. · 

In einer sfiddeutschen Stadt ist bei der Eisenbahn ein Vorarbeiter beschaftigt, 
iiber den in keiner Weise zu klagen ist. Der Mann ist flei13ig, piinktlich, zuverlassig 
und umsichtig, ein unermiidlicher Arbeiter. Eine Schwester dieses Mannes· ist seit 
dem b'rtihjahr 1939 in einem gro.6en· Hot.elbetrieb in der Schweiz angesteUt. Da aucb 
aie tiber die gleichen Eigenschaften verfiigt, die offenbar die Familie auszeichnen, 
namlich FleiB, Umsicht und VerlaBlichkeit, hat sie, die ebenso wie der Bruder aus 
kleinen Verhaltnissen stammt, sich in dem schweizerischen Betriebe emporgearbeite't. 
Sie verdient gut, sie bekleidet eine angesehene Stellung. Nichts ist natiirlicher, 
als daB sie in ihren Briefen voll Stolz dariiber nach Hause berichtet. Den · .Brudell 
wurmt das . . Sie soll wissen, da.a man schlieUlich auch wer ist, und eines Tages 
setz~ er sich bin und schreibt ihr einen langen Brief. Er erzahlt ihr, was er seit 
einiger Zeit alles zu tun babe, wieviel Waggons er entladen mtisse, was dies.e. 
Waggons alles enthielten, denn ganz in der Nahe der Stadt werde nun ein grofies 
Werk der Riistungsindustrie gebaut. Er berichtet genau tiber die Lage des ausge
dehnten Werkbaues, er schreibt weiter, was man dort· herstellen werde. Natiirlich 
wei.6 unser Mann, da.a man einen .solchen Brief, der obendrein noch in ,die Schweiz 
rei1)en soli, nicht einfach der Post anvertrauen kann. 

Durch die Stadt kommt jeden Abend der D-Zug .nach Basel. Unser Mann war 
in der .letzten Zeit mehrmals auf dem Bahnsteig, als dieser Zug dort hielt, und er 
hat bei der Gelegenheit eine Schweizerin kennengelernt, eine nette junge Dame, 
die, wie sie sagt, in Geschaften jede Woche einmal diesen Zug benutzt, um nach 
Basel zu fahren. Dieser Dame tibergibt der Vorarbeiter .den Brief und bittet sie, 
ihn in Basel mit einer Briefmarke zu versehen und in den Postkasten zu stecken. 
Gewill hat er gewu.6t, da.a dies verboten ist. Was er jedoch nicht wissen konnte> 

· war die Tatsache, da.a die nette junge Dame eine Feindagentin war! Sie wurde 
noch in der gleichen Nacht im Zuge verhaftet. Den Brief unseres Vorarbeiters hatte 
sie bereits geoffnet und zu ihren anderen Papieren gesteckt. Der Vorarbeiter schwor 
Stein und Bein, er babe sich nichts Bases bei der Sache gedacht, aber selbst wenn 
das Gericht ibm das glauben wollte, so konnte es an dem Urteil schwerlich etwas 
and ern. 

Zum Schlu.6 ein Fall, der beweist, wie jemand durch bodenlose Unachtsamkeit 
zum fahrlassigen Landesverrater werden kann. Ein Feldwebel der Luftwaffe, der eine 
Kuriermaschine fliegt, kommt des ofteren nach Berlin. Meistens hat er bier nur 
wenige Stunden Aufenthalt, und auf dem Wege vom Flugplatz ins Luftfahrttnini
steriu!Il ruft er aus irgendeiner Telefonzelle seine Braut an. Eines Tages, er hat von 
einem Postamt in eine1· sehr belebten Gegend gesprochen, stellt er, kaum da.a er 
vor dem Postamt auf eine vortiberfahrende Stra.6enbahn gesprungen ist, erschreckt 
fest, da.f3 er seine Aktenmappe, die wichtige Dokumente enthalt, in der Telefonzelle 
hat liegen lassen. Er rast zurfick, die Mappe ist inzwischen verschwunden. Sie 
wurde niaht abg~liefert, sie blieb verschwundenl -

• 



Der Polizeibeamte kommt dienstlich und au.Berdienstlich mit allen Schichten 
der Bevolkerung zusammen, und wenn wir ihm hier einige Falle erzahlt 
haben, die uns von unserer Abwehr zur Verfiigung gestellt wurden, so soll -er 
daraus lernen, daB .es auch fUr ihn heiHt: Augen und Ohren offenl Achtet auf 
jeden Schwatzerl Belehrt solche ,Volksgenossen"l Und wo Belehrung nichts 
fruchtet: packt zu, Manner von der Polizei 1 Und seid selbst schweigsam wie 
ein Grab! . 

Was ist mit dem Obstl 
(Siehe RdErl. d. OhefsO. VQm 18. Juli 1944 - Kdo. I Org/I,a (1) - Nr. 397/44) 

,Na, horen Sie mal, Herr Wachtmeister, das mit dem Obst ist ja ~auch wieder 
eine Schweinereil Wieso bekommen wir eigentlich so wenig Obst? Das geht docb 
bestimmt nicht mit rechten Dingen zul" 

Obw. Jager, der auf einem Wochenmarkt von einer aufgeregten Frau mit diesen 
Worten angesprochen wird, kratzt sich verlegen hinterm Ohr. Am liebsten mochte 
er sich unauffallig aus dem Staube machen, aber- hol' der Teufel diose Weiberl -
da kommt auch schon eine zweite, nicht minder aufgeregte Volksgenossin und sto13t 
in das gleiche Horn. Was tut Obw. Jager? Er tut das Diimmste und Verkehrteste, 
was er in dieser Lage iiberhaupt nur tun kann: er schreit die beiden Frauen an, 
daB sie, wenn auch grollend, den Riickzug antreten. 

Nein, Kamerad Jager, so geht· das nichtl Wir wollen zur Ehre unserer iibrigen 
Kameraden annehmen, daB du eine unriihmliche Ausnahme bist. Es ware deine 
Pflicht gewesen, diese beiden Volksgenossinnen ruhig und sachlich dariiber auf
zuklaren, daB ein groBer Teil des anfallenden Obstes in die Marmeladenfabriken 
wandere, denn schlieBlich wollen ja auch diese beiden Frauen genau wie alle anderen 
im Winter etwas auf ihre Friihstiicksstulle schmieren. Ein groBer Teil des Frisch
obstes geht in die Lazarette. Du kannst iiberzeugt sein, Kamerad Jager, auch das 
werden deine ,Kundinnen" verstehen und billigen. Der verbleibende Rest wird 
gerecht an die iibrige Bevolkerung verteilt. 

Aber nicht nur in der Stadt haben 'wir unsere Obstsorgen. Der Kamerad .von 
der Gendarmerie auf dem Lande weiB, · daB der Erzeuger iiber die freie Menge erst 
verfiigen kann, wenn er seine Ablieferungspflicht voll erfiillt hat. Ueberall, nicht 
nur in der Nahe von GroBstadten, werden die Erzeuger heute von Kaufwilligen 
bestiirmt, Ware abzugeben. Die Aufgabe der Kameraden von .der Gendarmerie ist 
es daher, die Erzeuger immer wieder nachdriicklich an ihre Ablieferungspflicht 
zu mahnen, selbst wenn der Kaufer Ueberpreise bietet oder ,in Sachwerten" zahlen 
will. Daher muB man den Erzeugern klarmachen, daB die Sorge fur die Allge
meinheit stets und unter allen Umstiinden den Vorrang haben muB vor eigen
siich tigen In ter~ssen. 

In dem fraglichen ErlaB heiBt es weiter: ,Ich halte es fiir unbedingt erford·er
lich, die Gemii:seeinkaufe der Werk- und Lagerk_iichen - einschlieBlich derer der 
Riistungsindustrie - starker zu iiberwachen .... Immer wieder werden Klagen dar
fiber laut, daB die Werk- und Lagerkiichen ,in groB.!3n Mengen Gemiise aufkaufen 
und tdamit ihre Gefolgschaftsmitglieder - e ins c h 1 i e B l i c h de r Au s 1 and e r 
- besser. stellen a1s die iibrigen Volksgenossen." 

Gerade jetzt, in der Zeit der letzten, gewaltigen Kraftanspannung des gesamten 
Volkes, ist es mehr denn je unsere Aufgabe, dafiir zu sorgen, daB die Lasten gleich
mal3ig auf alle verteilt werden. Niemand wird es verstehen, wenn es Vo1ksgenossen 
oder Wirtschaftsgruppen gibt, die fiir sich Soudervorteile beanspruchen. Und wir 
selbst wollen das ja auch nichtl Wir wissen auBerdem sehr wohl, wie durch solche 
Dinge die Stimmung zum schlechten beeinfluBt werden kann. Das aber wollen und 
diirfen wir auf keinen Fall zulassen. Durch unsere Aufmerksamkeit, durch ruhiges, 
sachliches Aufklaren konnen wir, selbst auf einem so kleinen Gebiet wie der Obst
versor~ung, mithelfen, die Haltung des Volkes in giinstigem Sinne zu beeinTiussen. 
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Milleil ungsbla:trer 
fOr die weltanschau I iche Sch u I u ng der Ord n ungspol!zei 

Herausgegeben vom Chef der Ordnungspolizei 
Gruppe ,.Weltanschauliche Erziehung" 

Nur fiir den Gebrauch lnnerhalb der Ordaungspolizel 

Ins 6. Kriegsjahr 

Gruppe A 
10. September 1944 

Folge 93 

Jener englische Oberst Lawrence, der als Ag·ent des briffschen Geheimdienstes
in den Jahren 1916/18 mit betriigerischen Versprechungen die arabischen Volker 
des Vorderen Orients zu einem Aufstand gegen die Tiirkei aufhetzte, spricht in 
seinem Erinnerungsbuche ,,Aufstand der Wiiste" mit grofiter Bewunderung von 
einer kleinen deutschen Abteilung, die sich langsam durch rue Wiiste zuriick
'kampfte. Nach seiner Schilderung ohne G 1 au b en, krank, ohne Nahrung und 
Wasser, kaum noch mit Munition versehen, nachts marschierend, tagsiiber in 
der morderischen Hitze kampfend, gab diese kleine Abteilung si.ch dennoch nicht 
geschlagen. Sie hatte den Auftrag, sich zuriickzukampfen, und sie kampfte sich 
infolgedessen auch zuriick. Diese vorhildliche soldatische Haltung · d:eutscher 
Manner ist nicht ohne Beisp'iel. Ob wir heute von den Heiden von Cherbourg 
oder St. Malo lesen, gestern von denen von Stalingrad, Tscherkassy oder Lemberg, 
es ist immer die ·gleiche, wahrhaft soldatische und deutsche Haltung, die uns 
a:qspricht. Und dennoch besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen <fiesen 
Mannern und jenen anderen, von denen Lawrence herichtet. Denn niemand von 
uns wird hehaupten konnen, daB wit' ohne Glauben kampften 1 

Wenn wir jetzt ins 6. Kriegsjahr gehen, dann miissen wir offen zugeben, dafi 
der Feind zweifellos Erfolge erzielt hat. Ein Blick auf die Landkarte erweckt den 
Eindruck, als ob es iiberhaupt keinen Halt mehr gabe wider die feindliche Flut, 
als ob die Damme der Festung Europa unter dem iiberwaltigendlen Druck der 
Menschen- und Materialmassen endlich zerhrechen miifi.ten. Ganz gleich, wohin 
wir den Blick auch wenden, iiherall konnen wir im Augenblick nur deutsche A.b
setzbewegungen und :Riickziige feststellen. 

] a, und dennoc.h soli en wir an. den deutschen Sieg glauben? 
I 

Wir miissen, konnen, ja, w1Jr diirfen an ;ihn glauben! 

Unsere Gegner versuchen jetzt mit allen Mitteln, den Krieg zu ihren Gunsten 
zu beenden. Sie zeigen dabei eine bemerkenswerte Eile, "wie aus den :Reden 
ihrer Staatsmanner hervorgeht. die dies offen aussprechen. Wahrend friiher der 
,General Zeit" in ihrer :Rechnung eine feste Grofire war, trauen sie ihm jetzt 
plotzlich nicht mebr. Wie kommt das? An Stalin hat es nicht' gelegen, um so 
mehr aber an Churchill und :Roosevelt: sie haben zwei .Jahre der torichten Illusion 
geopfert, dafi das kampfende deutsche Volk durch den schonungslosen, barba
rischen Luftterror zum seelischen Zusammenbruoh gebracht werden konnte. 
Niemals batten s'ile im Ernst an cine Invasion gedacht; nun, da sie die neuen 
·deutschen Waffen - ,Ich weifi von furchtbaren Ding en!", erklarte in diesem 
Zusammenhang der britische Innenminister Morrison - und damit die letzte, 
entscheidende Phase des Krieges fiirchten miissen, die sich gegen sie wenden 
mufi, nun erst sehen sie sich gezwungen, aile die Blutopfer zu bringen, vor denen 
sie sich zu driicken suchten. Sie haben keine Zeit mehr zu verlieren; der zweite 
Abschnitt des Krieges, de1r, in dem sie die Oberhand hatten und im Zuge waren, 
neigt sich unerbittlich seinem En de entgegen; der dritte Abschnitt, der der 

.. 



neuen deutschen Ueberlegenheit, zeichnet sich bereits deutlich ab. In fum 
wird die Entscheidu:qg Z\! unser·en Gunsten fallen. 

Unser Glauhe be't'uht auf dieser klaren Erkenntnis der Dinge. Und aufkrdem 
wissen wir, was der deutsche Soldat wert ist. Seine Tapf.erkeit, seine tausendfacl) 
bewiesene unerschiitterliche Haltung im Verein mit unseren komm:enden, neu
artigen Waffen Wird den Si~g dennoch erzwingen. 

Das ist unser felsenfester Glatthe, mit dem wir ins 6. Kriegsjahr gehen. 

Die Invasion und die innere Spannung in den USA 
Von 77-Sturmbannfuhrer Dr. Giselher Wirsing 

In den Vereinigten Staaten werden im November die Prasidentenwahlen statt
finden, bei denen sich vorlaufig :Roosevelt geg,eniiher seiiiem Konkurrenten Dewey 
schon deshalb im Vorteil befindet, weil er riicksichtslos den gesamten :Regie'" 
rungsapparat fi.ir- seine Wiederwahl einzusetzen vermag. Vom Gesichts_punkt der 
amerikanischen Innenpolitik aus isf die Invasi'On eb~nfalls als der Hohepunkt , 
der :Rooseveltschen Kriegspolitik anzusehen. Wenn man den Weg, den der 
Prasident seit dem Heribst 1937 eing·eschlagen hat, im ganzen noch einmal iiber
schaut, so ergibt sich, wie :Roosevelt innerhalb dieser sieben Jahre planmafiJg 
und Schritt fiir Schritt die Vere:inigten Staaten erst in den Krieg hineinfiihrte, 
dann dieses Unternehmen, das sicl1 jetzt an den Kiisten Europas vollzieht und 
das zunachst in den USA wenig popular war, ·ehenso planmafiig vorbereitet hat. 
Diesen politischen Konzepfi,onen des Pdisidenten lag einerseifs der von den 
amerikanischen Juden planmafiig geschi.irte Vernichtungshafi gegen Deutschland 
zugrunde, ander~ersei·ts aber a ls nicht minder wichtige Triebkraft der Versuch 
einer Aufnchtung einer amerikanischien Vorherrschaft iiber fast samtliche Welt
teile atifkrhalb der Sowjetu.nion. Genau hier setzt aber jetzt di-e ame:rikanische 
innere Spannung ein . 

.Das amerikan:ische Volk ist zu dem Zeitpunkt, in dem :Roosevelt dies·e Plane 
zu fass,en beg:ann -" im Herbst 1937 -, wesentli·ch auf sich selbst kon:zentt'ie:rf 
gewesen. Das mifiverstandiiche Wort .,Isolationismu.s'', mit dem die.ser Zustand 
gewohnlich ausg·edriii::kt wird, bede1utete in Wirklichkeit nichts andere~, als dafi 
die iiberwieg•ende Mehrheit der Amerikaner mit iihren eigenen schw1erigen wirt
schaftlichen und soz'ialen Problemen bes,chaftigf wa:r. Mit jenen Pnoblemen, di·e 
sich aus der unO'rganischen industriellen lUnd landwirtschaftlichen Entw:cklung des 

_gewa1tigen Kontinenfs herleiten, den wir mit USA hezdchne:n. :Roosevelt und sein 
Gehirnf:r<ust hahen vergeblich versu:cht, di'e inneren Probleme der Vereinigten 
Staaten von neiUen Gesichtsp~u:nkte,tn her zu losen. 

lDas Exp~e:riment de.s New Deal, wie di'eser Versuch genannt wurde, scheiterte 
J.etzten Endies an · lder Macht 'der amerikanischen Plutokratie, die j,ede grund- . 
satzliche Verande:!iung 'in den USA und insbesondle.re ,den .Aufbau reines modernen 
Sozialstaates .Z'U verhinde•r:n wu;fittC'l. Diese MaabJt e.rw'ies sich als SQ> stark, dafi 
:Roosevelt vom J ahr 1'937 ah sich. 1gezwungen sah, Frieden mit dem Finanz" 
ka'pital zu jS·Chliefk!n~ Statt des·sen gaukelte er, unte.rstiitzt von seinem so•ge
na'nnten Gd;hi:rntt"~ust, nu:pme!hr dem amerikanischen VoOCk die Moglichkeit unge
he'U!t'le;r wd:rtscha:f~l'i:chelr Expansion' v;o:r, dije skh au;s der Durchfiihrung: cines · 
ameri'kan1sd1Jejn werrthe:rrschaftsprog.t'lamms e·rgleiben miisse. In den Jahren 1941 
·und 1942 e:r:r'eikhteln diese Weltherrschaftst,raume und :die dami:t verbundenen 
V orsf\eUu'Ilgetn ,eines ungeheu:ven amerikanisochen :Raub·zugs lin die gesamte kolo,... 
n1Eme W·Cjlt Af:t:'ikas ·und Asiens, ve:tfbu1nden mtt einer Stillegung oder V•erni·chtung 
wesentlicher Te'ile dler konkurrierenden europaischen und insbesondere der 
deutschetn Indiustr1e, den Hohepunkt. In diiesen Jaht~en wurde das Schlagwort 
vom .,Ame,ri.cron Century" - dem ametikanischen Jahrhunde.rt - in eine gangige 
Miinze umgepragf, die auf den Verstand des durchschnittlichen amerikanischen 
Kleinbiirg•ers entspct"eC:hend witr'l¢ln sollte. Im Kong.ve:fir - dem amerikani·schien 
Pa:rla.ment - ve(:ristJummte diie Kr~ltik an .cfie:sen Planen zwar nie vollig,, !Sie 
wurde jeidloch z1unachst meh!r und mehr in dliie Ecke gedrangt u.nd poJif'itsch 



entmach1iet. · Di1es wa.r u;m so ·eher ,mo·gil.ich~ als die Interessen des Grofika:pi,t:als 
uad die K.rie!giSpoJiti:_k des P ,rasidenten wie auch d.:e Sonde.dnte_ressen des Jude .1-
tums sich 'll'Uin ann<iihe:rnd voHstand'iig. deckten. 

Enttauschte HoHnungen 
In diem Aug,e(nblick~ i!n. dem die· Invasion begrun:n, hat sich die innere L<lige 

in den V•ereinigtlen ·Staaf!en wesentlich g·ewandelt. ,Time", eine der hekanntesten 
aJ:tnlerlk;a:n:ischeln Woche!nzdtschrifteln, bterichtlete berlcits, im Ma.rz 1944, daB man in..._ 
den USA allma.Wich iiberall zu ·dlelri Erk:enntnis komme~ da:fi jn Wirklichk,eit dler 
zweite Weltkrl·eg nicht, wie man ve.rsprochen habe, ·eine lange Friedenst::eriode 
hcrwuffiih~t~en! wiirde~ ,so'n:dern daB e;s nu:n ~mme1r Marer werde, dafi die meisten 
W!esentliche'n Prohleme unge1olst bleiben: ;Wtirtden~ Di,e~se Einsicht entsprach 
unmittelbar den Erfahrungen, di-e di·e amerlikanische Politik mittlerweile mit 
den Sow}ets gemacht hatte, urn von -den amerikan'i·sch,..,englis·chen Schw'ierjg
keiten zu schweigen. 

Der straflegische Hohepunkt ·der Roosevelts1chen Kri-egspolit'ik ·erfolgte als-o 
zu einem Augenhlick, zu dem immer bt:~e,11tere Kr-eise in den USA erkennen 
miiss,en, d!aB di'e Traume <Cines American Century und einer amerikanischen 
Vorherrschaft in der Welt sich nicht verwirklichen lassen. Dahei spricht 
nicht nur di-e Enttauschung . iibe.r die sowjetische Ostasienpolitik mit, sondern 
auch di:e allmahl'kh damme:rnde Erk1enntnis, daft. die vom amerikanis-chen Ge~ 
sichtspunkt her so kompliizierten ewropaischen P\vobJeme, sich von Washington 
aus- nicht losen lassen. Schon 'beginnt man zu ahne~ dafi das Ergebnis- eines 
en;g,lisch~,ame:ri!klalnischoo S,ieges in Burtiopa in de~r Tla,t ni1chts and~C!res als di·e 
Aufrichtung ·der sowj,etischen Macht mindlestens i:tn grofiten Teil, wenn nicht 
im gan2!en 'e:uropais·chen Erdlteil bedeuten miifi,te. 

In ·d!er ame:rikanlischen Wocbenzdtschrift mit der ·gro.fiten Verbreitung ;,Satur
day Ev'ening Post" vom 1. April 1944 sind d'ie Zweifel, die mfttlerweile in den 
Vevein'igt-en Staaten immer starker zu wachsen beginnen, besonders klar for
muliert worden. Es wird dort herichtet, d:afi dner der be:kannf.esten nordameri
kaJn1ischejn Mi!l;itar.schri£t:s.tle.Ue!r fest~e'sre1lt h:ahe, ·dafi1 1eit" u:nter zahllos·en ameri
It~n:ischen Soldat:IC{n, ,dlile,Jen~;gten an ·seffnen ;Fing·e:rn ahzahlen konne, die' mit· 
di!esQm Kt!iJ~g 'el~tl,lei ,glt1und!sa:tzliche Ue:berz1eu:gun:g verbind:en ". ,Die mei·sten", 
heifi,t 'es do!rt Wie!if!~ti, 1,wisse:n: iiiberhauprt nioht, weshalb dieser Krie1g: g•e1fliihrt 
wird, ·qnldi . scl.bs:t d'1ej:elniig!en, d!ie be\J:'eits dwrch die schli:mmst.e Ho:Ue auf qen 
SchlaCh<tf1eldie~rn in Afu:lilkia older !tali-en g:egangte!zl sind!, sehen in diLesem Kri!~'g 
L~dig:lich ~~ne ·-fUJrchtlbare perso:nl'iche! B:rfahrung, 1die si,ei von ihrer Heimat und 
iht:~e:n F:f'e(ttndien' wreg;g·e:rlssten1 hat'. Der Grund hi•Cfrfur ist, dafi, wir nic;ht u:nseren 
e~g·eneln Bod!en: 'VIe,rtleiidi!g·e:n. Es gibt ·flur die A.merikan\e'!" inf1o)lgedessen nj.cpi 
das Gefiihl der dringenden Notwendigroe,it, w'ie z. B. fur die Englander. Pa 
wir den Krtiielg T,8iuse:ndia v'an Mle/il~nr entflernt vo,n unser·etn eig·enen KiisJte1n 
fiihren, murB ide[r Kamp~'eli.st von etwas and!ere!m a.bhalng-en als dem Gefiihl dler 
Gef1ah'!". E;r mu,B 'von -dem Wissleln d~adiber abha:ngen, dafi Wir Pr,inzip~·en ver
teid'iig1e:n, deltlen Vern'ichtung das Bndie 1unsexer L•elh:enls'gewohnheife,n, di·e wir 
als dogmatisch umschve'iJben, bedieuten wu)t'die. U:ngliickliche:rweise gibt es aber 
~eine w'iirk.liche Uebere'i:nstimmuntg iiber rue pnakti-sche ,A.nwendung de.rartig,er 
Prinzipien, nachdem d~ Atlantic-Cha'!"ta in die B.riiche g-egangen ist." Die 
.,Saturday E!v,ellli:ng Post" fuhr,tJe dCllll:n aus, dwfi, aile g.rundisatzlichen, Erklarungen 
se\it dier A.tlantio-Charta du:rc;h ,diJe praktische Politik sowohl Chu:rchllls wie 
Stali,ns ~e ,a1udh :UooseVJelts seibs~ iibe:r den H)a~u.fen gewo:den seien. per 
a'm~rikanlische Solda:t ode~ Zivilist ·nappe infol,gede:sse:n voUig im Dtunkeln, wenp 
er farmulief'en woU.e, weshalb Ame'rika diesen Krieg fiihre. _ 

Wir zHie:f'en d'iiese Stim.me nicbf, um ldlam;it b111ig·e Illttsionen 2u erzeugren. 
Wie w'ir s ehe111, kamp;fen- die am!el"ikanischie111 So1daten, und die materieUe Macht, 
die Amer~ka dnsetzt, istl beci!eU{too-d undl stark. T:rotz:dem a.ber z,ei,gen <iies·e 
Stimmen, dk wir aus zahllosen ahnllchen iherruusgre:ifen, deutlich g·enug, dafi 
dieser ame:r'i:kanisch-e Kolofi nicht et'wa als 1e!ine fest zusammeng·efiigte Einheit auf 
uns losstii:rmt. Vielmehr kann kaJUm ein Zweifel hesf:iehen, daft er gerade in detp 
Augenblick, !in dem die: U!SA zur hochsten Anstrengung ansetzen, Brii:che und 
Spriinge aufweist, d'ie hochbedeutsam we:rden k&nnen, wenn die strategischen 
Plane noosevelts, die sich jetzt entfalten, schliefilrch miBlingen. Die kiinftige 



amerikanische politische Entwicklung in diesem Krlege hangt also, wie wir nun 
sehen 'kolllnren, entscheide.D.d von dem A!usgang der Kamp•:fe in Frankreicl( a.b. 
Das ist in den Verein'igten Staaten ~elbst jetzt bereits ein oHentHche·s Geheimnis. 

Amerikanismus als Wegber_eiter Stalins 
Dariiber hinaus ist es wichtig, gerade jetzf "auf folg·endes hinzuweisen: Fast 

alle ·europaischen Volker hahen mit .A:usnahme der getarnten oder auch offen 
auftretenden Kommunistengruppen Angst vor einem weiteren Vtormarsch des 
Bolschewismus. Die letzten Jahre hahen .auch die Zweifelnden allmahlich dariibe·r 
belehrt, was eine sowj etische Vorherrschaft in Europa bedeuten wiirde. Selbst 
in jenen neutralen Uinder.tn, in denen die P)l"ess'e systematisch den Sowjetismus zu 
verharmlosen sucht, wie dies in Schweden und der Schweiz der Fall ist, ist sich 
die M·ehrheit der 1betreffenden VOlker dioch viel starker, als dies in der Presse 
zum .A:usdruck :Kommt, iiber. die aus ·dem Osten drohenden Gefahren im klaren. 
Mit dem Amerikanismus dagegen verhalt es sich anders. Die beschamenden Bil
der, die man in Siiditalien beobachten konnf!e, wo d~e1 ame:rikanischen Soldaten 
von einer innerlich aufgeweichf!en und anarchi,schen Volksmasse zunachst mit 
Beg·eisterung hegriifi.t wurden, konnf!en sich auch an anderer Stelle wiederholen. 
DaB dann die ametikanische Besetzung Siid'italiens das entsetzlichste Elend her'~ 
aufgefiihrt hat, daB ande:t:~erseits auch dort, wo- die Amerikaner es wollten, sfe 
nicht zu- verhinde:rn vermochten, daB der Kommunismus sich immer starker in 
den Vordergrund schob, ist von viden europaischen Volkem nur in geringerem 
_:llmfang erkannt worden als die Gefahr, die der S.ow}etismus hedeutet. 

Ueherall dort, wo deutsche Menschen -in rde.n besetzten Gebieten stehen, ist 
es daher von besonderer Bedeutung, daB ,nicht nur in der allgemeinen Propa
ganda, sondern a·uch in dem, was d!er einzelne persOinlich tut und aufl.ert, die 
Gefahren, di'e de't' Amerik.anismus fur Europa darsteUt, mit besonderer Scharfe _ 
und Klarheit zum Ausdruck kommen. Amerikanismus bedeutet politisch nich ts 
anderes aJ-s di1e Weghe:reitung fur den Sowjetismus. Das ist nicht nur dne klare 
propagandistische These. Sie hat vielmehr--->den Vorteil der vollkommen·en :Rich-

__pgkeit und innerep. Logik. Andererseits ibedeutet- Amerikanismus die vc511~g un
personliche W•ertu~_g aller mensd,hlichen und .sachlichen _Beziehungen am Mafi
stab des Geldes. Ist fur den Sowjetismus de:r Men.sch nur eine mit einer Nummer 
ve-:-rsehene -anonyme Arbeitskraft, so gilt fiir den Amerikanismus von seinen ganz 
anderen Vol]jaussetzungen her gesehen dbch letzten Endes im wes.entlichen 
dasselbe. Es gehort dla;her zu den wichtigsten Ge!genmitteln gegen das Vordringen 
des· amerikanische:n Geisres in Eurtopa seolbst, dlaB wir ijhn iiberall dart, wo er skh 
aiUch indi:rekt hei ·uns .einzunisten v'etrsucht, klar erke:nnen undl in der Wurzd 
ausreif3·en. ~ Das beg'innt schon im Inneren des Reiqhes selbs·t, wo unsere Auf
fassung iiber den Wert dies einzelnen Volksgenossen, wie wenig er auch schein
bar vielle'kht im Gesamtzus'ammenhang bedeuten mag, ganz. ·entscheidend ist, 
d. h. die standige praktisclhe Anwendiung und V.e~t~wirklichung dessen, was wir 
unter dem Wort Volksg'emeinsdhaft verstehen. 

Unsere Verantwortung 
Ich habe in den zahlreichen :Reisen, die mich in dies·en jahren ins Ausland 

gefiihrt hahen, stets bemevkt, dafi, in dier praktisohen Verwirklichung dessen, 
was Volksgemeinschaft ist und was nun dariihetr hinaus in Euvopa Volkergemein----
schaft hc::9:-euten muB, die eig·entlich zukunftsweisende Starke unserer dieJU.tschen 
Position Iiegt, der weder die Sowj•e-ts 111och •dlie Amerikaner etwas Gkichwertiges 
e.ntg·eg.enzusetzen haben. Der Amerikanismus wird also nicht nur dort, wo wir 
ihm an der Front ·geg·eniiberstehen, bekampft. sondern auch in unserer eigenen 
Haltung sowohl in der Heimat wie-'V'O:r allem 'in dien besetzten Gebieten. Das ist 
die Verantwortung, di~e in diesem Wdnkampf auf j•edien ·einz:Cilnen fallt, und z;war 
taglich. Es wird sich zdg·en. -:-dJaB, wenn wir eine solche Gesinnung bewufit ver
wirklkhe:n, die innerre Hohlheit dessen, was nun von jenseits des Oz~ans gegen 
uns heranstiiJ:rmt, schliefilich zum Vorschein kommen wird~ Es handelt slch bier 
urn V organge, cJi.e nu:r scheinbar aufi.erhalb der :Reichweite des sen stehen, was 
der ein~elne auf seinem Posten tun 1kann. In Wirklichkeit ist der Ausgang di•eses 
gewaltigen Wdtringens gerade jetzt entscheidellld dlavon 'abhangig, wie wir uns 
nun in der stihiksten Belastungsprobe, die der Krieg bringt, bewahren. 
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