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Chef
des Planungsamtes

Im Hochsommer 1943 von der zweiten Halfte Juli

an hatte sich die militarische Lage fur das Reich uberall

zugespitzt. Im Juli 43 war an der Ostfront die letzte

grOi3e deutsche Offensive, bei der auf unserer Seite

liber tausend Panzer eingesetzt worden waren, fest-

gefahren und damit gescheitert.

Ende August mu^te Charkow zum zweiten Male

und nunmehr endgiiltig geraumt werden. Der Briicken-

kopf Kertsch und das Donezbecken wurden Anfang

September 1943 aufgegeben. Das Gesetz des Handelns

schien mehr und mehr auf die Sowjets iiberzugehen.

Um die gleiche Zeit wurde Mussolini gestiirzt. In die

Tage seiner Absetzung fiel auch der LuftgroiJangriff

auf Hamburg vom 24. Juli bis 3. August 1943. Qua-

dratkilometerweise waren ganze Stadtviertel durch

Spreng- und Brandbomben zerstort worden. Etwa 50

bis 60.000 Tote lagen unter den Triiramern.

Ich begann zu furchten, dal3 die Zerstorung des

Reichsgebietes aus der Luft dem Kri^ sogar noch weit

eher ein Ende bereiten wiirde als die Kampfhandlungen

an der Front dazu fuhren wurden. Das war zeitlich der

politisch-militarise he Hintei^und, vor dem damals

Speer Besprechungen mit mir begann dariiber, da-^ ich

die Hauptabteilung II des Reichswirtschaftsministe-

riums auf das Speer-Ministerium iiberfiihren und eine

ubergeordnete Gesamtplanui^ fijr das deutsche Reich

iiber Rohstoffeinsatz, Steuerung der gesamten Indust-

rie- und Riistungsproduktion sowie Bedarfsdeckung

der Bevolkerur^ und Sicherung des unentbehrlichen

Exportes organisieren und leiten soUte.

Ein erschreckendes Angebot !

Die Moglichkeit zu alledem sollte dadurch geschaf-

fen werden, dal3 alle diesbezijglichen Aufgaben in

einem bisher nicht bestehenden Planungsamt zusam-

mengefaSt wurden, dessen Aufbau und Leitung mir

Uhertragen werden sollte.

Hieriiber sprach Speer mit mir und seinen vier

bisherigen Amtschefs am 27. Juli 1943 und verfalSte

daruber eine kurze ProtokoUnotiz, in der es zum
SchlulS hiei3:

"Eini> von Pni.'iidpni Kehd als wiinschensinert beze.ichnp.te,

Ait^erang des Minbiters iiher die atlgemeinpolitiscke Lage und

die aus dan Ereignme.n in Italien (Slurz des Duce durch

Badogtio am 25.7.) sich ergebenden etwaigen Veriindeningeii

wurde vom Minister ah untunlich and nicht ziir Sache gehorend

abgeleknt. Kehd wurde spates dariiber belehrt, da^ <:s viill^

abwegig sei zu ginubpn. der Minister mache. bei seiner jeweiligen

Riickke.hr aus dem FUhrer-Uauplquartier seinen Milarbeitern

Mittcilungen uber die poiitische Lage oder gar iiber seine

Besprechung mit dem Fiihrer.
"

Diese "Belehrur^" befriedigte mich nicht und

konnte von mir nicht akzeptiert werden. Letzlich war

es auf der Ebene, auf der ich als Leiter der Hauptabtei-

lung II des RWM und ebenso die Amtschefs bei Speer

tatig waren, praktisch nicht moglich, sinnvoO zu ar-

beiten, wenn wir nicht wenigstens in grolSen Ziigen

iiber die allgemeine Lage unterrichtet waren. Ein Ar-

beiten gleichsam im luftleeren Raum war dabei un-

zumutbar und sicher auch nicht zweckentsprechend.

Ich war entschlossen, gerade dieses Problem durch eine

grundsatzliche Aussprache mit Speer zu klaren. Ich

wollte sie aber nicht vor alien seinen Mitarbeitern

fiihren. Als ich Speer das 1. Mai nach dieser Amtschef-

besprechur^ unter vier Augen sprach, kam ich auf

seine Antwort wegen des Sturzes von Mussolini zuriick

und sagte ihm, es sei mir unmoglich, die Konsequen-

zen, die sich aus dem Plan der Konzentration der

Kriegswirtschaft ergaben, mit ihm zu erortern und

einen EntschluJ3 zu Eassen, wenn ich nicht die Moglich-

keit hatte, die Gesamtlage mit ihm zu besprechen.

"Wir sind - in diesem Krieg schon sehr split am Abend -,

ich wei^ nir.hl, oh es funf Minulen vor oder flinfMinuten nach

Mitternacht isl."

Den Gedanken, zu diesem Zeitpunkt eine Planung

aufzuziehen, wie sie ihm vorschwebe, fande ich bei-

nahe gespenstisch. Ich hielt Speer vor:

''Wie soil ich ein Planungsamt aufhauen und leiten vier Jahre

nach Ausbruch des Krieges? I Wir hatten zwar im September

J9S6 mit dem sogenannten Vierjahresplan begonnen, aber ein

Planungsamt und eine PUinungsfunkiion in dem Sinne, wie ich

gesamtwirtschaftliche Planung ansiihp, habe es beileibfl nicht

gegebcn und giibe es auch jetzt noch nicht.

Das Gespenst der I^iederlage stehe h'nter uns und ich konnc

mir nur eine einzige Sache vorstelkn, die uns noch vor der

totalen Niederlage gegenwdrtig retten konnte. Dariiber miisse ich

zunachst mil ihm sprechcn."

Speer vrar dazu durchaus bereit und ermunterte

mich, mit der "einzigen Sache" herauszurucken. Ich

sagte: "Sonderfriede mit Rutland!

Seine spontane Antwort war: ''Wieso mit Rutland?
"

Ich erwiderte ebenso prompt:

"Ich sehe zu meiner Genugtuung, da^ Sie sich auch mit der

Notwendigkeit cines Sonderfriedens schon heschUfligt haben.

Die Chance eines Sonderfriedens mil dem Westen sdhe ich aber

gleich iSullaru"

Meine Ai^raente waren:

Erstens waren die USA auf eine siegreiche Beendi-

gung des Krieges und Beseit^ung der Herrschaft des

Nationalsozialismus weltanschaulich festgelegt. Wie

schon im ersten Kriege fiihlten sie sich als Apostel der



Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der Rassengleich-
heit. Gegen alle drei Gmndsatze hatten wir schwer
verstoISen. Mindestens solange Roosevelt lebe, schiene
mir ein Einlenken ausgeschlossen. Daruber hinaus aber
arbeitete die Zeit eindeutig fur die USA und ihre
englischen Verbundeten. Eine Wende des Krieges im
pazifischen Raum bahnte sich an. Die ersten militari-

schen Expeditionen der Westalliierten in Europa, an
der nordafrikanischen Kiiste und in Italien waren
erfolgreich verlaufen. Militiirisch hatten also die Anglo-
Amerikaner nichts zu befurchten und aJles zu erhotfen,
da ihre Riistungs- und Mannschaftskraft standig zu-

nahme. Die USA waren daher nicht gezwungen, einen
baldigen militarischen Sieg zu suchen. Sie miiUten
hochstens die Russen bei einigermal3en guter Laune
halten, damit diese nicht vorzeitig aufgaben.

Der Krieg im Osten aber ware rein militarisch

gesehen ein Alptraum nicht nur fiir uns, sondern auch
fur die Russen. Die Sowjets und wir wurden taglich

schwacher, die Westalliierten taglich starker, Unter
diesen Umstanden brauchten die Westmachte eigent-

lich nur abzuwarten, konnten entsprechend ihrer mili-

tarischen und strategischen Starke nur militarisch

"mundelsichere" — wie ich mich ausdruckte — Opera-
tionen zu dem Zeitpunkt in Gang setzen, in dem sie es

fur richtig hielten und im iibrigen sich auf die Zer-

setzung unserer Kampfkraft an alien Fronten, durch
Bombenkrieg im Heimatgebiet und durch Blockade
verlassen, bis ihnen der Sieg beinahe in den Schol3
fiele.

Fiir die Sowjets miiJSte das alles ganz anders aus-

sehen: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Rassen-

gleichheit waren fiir sie keine Ideale, fiir die sie

kampften, ganz im Gegenteil. Sie waren bestimmt von

MilStrauen gegen alle kapitalistischen Staaten erfiillt,

und die USA waren schlieBlich die Inkarnation des

Kapitalismus schlechthin. Die Russen hatten auch

keine Gewahr dafur, daJS die AUiierten mit einer

vrirklich groi3en Front im Westen durch eine Invasion

Ernst machen wurden. Sie mufiten immer noch fiirch-

ten, dal3 die Zerschlagung der deutschen Wehrmacht

bis zur totalen Erschopfung allein ihnen (den Sowjets)

iiberlassen wiirde, ohne da6 sie das andern konnten.

Wir standen immer noch tief im russischen Gebiet.

Wenn, was ich nicht wiil3te, Stalin von rationaJen

Oberlegungen und nicht allein von Emotionen geleitet

ware, miilSte es fiir ihn eine grolSe Versuchung sein, sein

Staatsgebiet mit alien Folgen der Zerstorung nicht in

moglicherweise noch langfristigem Krieg freikampfen

zu miissen, sondern den Sieg durch einen Siegfrieden

zu erringen, der dann die militarisohe und damit

politische Kraft RuBlands sowohl gegeniiber uns als

gegeniiber den Westalliierten als intakt oder jedenfalls

noch hochst bedrohlich erscheinen lielBe.

Wie schon damals, als ich Speer kennenlernte, bat

ich ihn auch diesmal, seine Aufgabe und Pflicht als

Reichsminister gegeniiber dem deutschen Volk nicht so

eng auszulegen, wie ihm das Hitler vorschreiben woUe.

Meine Arbeit und schlieBlich auch seine Arbeit hatte

doch nur einen Sinn, wenn durch einen politischen

EntschluS mindestens eine totale Niederlage vermieden
werden konne. Dabei wies ich auch auf die Unmog-
lichkeit hin, da/3 eine solche politische Linie von dem
sturen Ribbentrop akzeptiert wiirde. Er hatte seit eh
und je ein vollig falsches Weltbild gehabt.
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Ich ware schon lange der Meinung, dalS die Beseiti-

gung von Ribbentrop dringend notwendig ware. Natiir-

lich miisse nach einer Alternative gesucht werden, die

fur Hitler akzeptabel sei.

Speer ging auf diese Wendung des Gesprachs mit
Interesse ein. Ich wulSte damals noch nicht, daJ3 Speer
auch schon mit Goebbels iiber die Notwendigkeit einer

Wachablosung ini Auswartigen Amt gesprochen hatte,

vielleicht aus anderen Motiven, vielieicht aber auch aus
denselben, wie ich sie hatte. Speer fragte mich, ob ich

mir schon in personeller Hinsicht Gedanken gemacht
hatte. Ich hatte. Fiir mich kamen nur zwei Kandidaten
in Frage:

Dr. Seys-Inquart, gegenwiirtig Reichskoraraissar in

den Niederlanden, und der friihere Oberbiirgermeister

von Wien, Neubacher.

In Hitlers spaterem sogenannten "Testament"
wurde — unendlich viel zu spat — Seys-Inquart als

AuBenministervorgesehen.

Nach dieser aufregenden Unterhaltung mit Speer

nahm ich mir einige Tage Bedenkzeit, blieb aus dem
Reichswirtschaftsministerium — dem ich damals noch
ar^ehorte — weg und hielt mich auch von Speer fern.

Ich versuchte, mit mir ins Reine zu kommen.
Stundenlang ging ich im Garten meines Hauses auf

und ab und dachte dabei auch zuriick an die Zeit nach

dem beinahe spielend gewonnenen Westfeldzug 1940,

als ich als politischer "Anfanger" versucht hatte, alien

politischen Figuren in Berlin, die etwas zu bedeuten

schienen, und an alle, an die ich damals herankommen
konnte, klarzumachen, dal3 das Schlimraste uns noch
bevorstande. (Nach dem Sieg iiber Frankreich!)

Vor allem dem damaligen Riistungsminister Todt
hatte ich eindringlich auseinandei^esetzt, daS im
Gegensatz zur offenbaren Meinung Hitlers, Gorings,

Goebbels und anderen die USA entschlossen und fahig

waren, die Riistungskraft der gesamten Welt und vor

allem riesige Luftstreitkriifte gegen uns zu mobili-

sieren.

Was ich damals — 1940 — nur am Horizont gefUrch-

tet hatte, war inzwischen langst bittere Wahrheit ge-

worden.

Es wollte mir einfach nicht einleuchten, daiJ bei

dieser offenkundigen Situation der EinfluJJ Speers jetzt

nicht ausreichen sollte, um Hitler fiir die Notwen-
digkeit eines Sonderfriedens mit Rutland zu gewinnen.

Offenbar traute sich Speer aber kaum, mit ihm
dariiber zu reden.

Fur mich aber schien es keine andere Alternative zu
geben. denn es miilJte unter alien Umstanden meiner
Meinung nach vermieden werden, daB auch nur im
Ansatz durch Hitler, Goebbels oder wen immer eine

Parole derart in breiter Front aufkame oder gar pro-

pagiert wiirde, die auf "Sieg oder Untergang" hinaus-

liefe.

Die aufregenden Uberlegui^en, die ich ansteilte.

ei^aben schlielilich fiir mich bei ailer Skepsis dariiber,

ob und was in diesem Stadium des Krieges uberhaupt

noch zu errelchen sein wiirde, dal3 ich kein Recht

hatte, vor dem Schicksal wegzulaufen. Stattdessen

entschied ich mich hier auf oberster Ebene, einen

Gesamtiiberblick — soweit moglich — standig zu er-

arbeiten und fiir mich und m'^ine Mitarbeiter Arbeits-

weise und VoUmachten in ;iiien Ebenen sicherzustel-

len, die wenigstens ermdglicuen soUten und miilBten,

das pure Oberleben unseres Volkes sichern zu helfen.

Dazu schien es mir notig - wenn es denn zum Ende

ginge —
, alles auf alien Bereichen zu wissen, was

irgendwie von Interesse war und dariiber hinaus mir in

der voigesehenen neuen Stellung in moglichst unauf-

falliger Form Weisungsbefugnisse sicherzustellen, die

schneUes Handeln und schnelles Verhindern wo auch
immer, wie auch iramer und fiir was auch immer
ermoglichen wiirden. Denn au.s dem Einblick, den ich

insbesondere in den vertraulichen Besprechungen mit

Speer gewonnen hatte, ergab sich fiir mich zu meinem
Entsetzen, dal3 Hitler offenbar in seiner Eigenschaft als

oberster Befehlshaber der Wehrmacht zeitlich, sachlich

und nach manchen privaten Informationen gesund-

heitlich so absorbiert ware, dal3 er andere zusatzliche

und unerlaSliche Funktionen als Regierungsoberhaupt

nicht mehr wahrnehmen konnte.

Goring hatte nur noch dem Naraen nach die

bisherige Funktion eines "Reichskanzlei^Stellvertre-

ters" inne, Zeitlich und nervlich nahm ihm aber die

alhierte Luftoffensive auf fast das gesamte Reichs-

gebiet, die zu immer grdSerer Heftigkeit anstieg, die

Mbglichkeit, als Reichskanzier- Stellvertreter tatig zu
werden, Denn vom Luftkricg waren inzwischen die

Grol3stadte nahezu alle erfaSt. Von den Mittelstadten

blieben nur wenige verschont. Seit dem Abfall Italiens

im September 1943 gerieten die Alliierten zusatzlich in

den Besitz italienischer Flugplatze, von denen aus auch

Osterreich und die Tschechoslowakei fur Luftangriffe

erreichbar wurden. Ziel dieser Angriffe waren Indus-

trieanlagen aller Art, ohne daS sich — erstaunlicher-

weise — eine Schwerpunktbildungauf bestimmte Ziele

entwickelt hatte. Der einzige Angriff auf einen ent-

scheidenden, strategisch wichtigen RohstoffengpalB

hatte sich im Juli 1943 gegen das Buna—Werk Hiils im

Ruhrgebiet gerichtet, bei dem mittlere Schaden ent-

standen waren, die sich aber in einigen Monaten
Uberwinden lieSen.

Warum die verwundbarsten Stellen unserer Kriegs-

produktion — Treibstoff- , Stickstoff- und Buna-

werke *) — nicht konsequent angegriffen wurden, war

mir damals zunachst noch unerfindlich. Es gelang mir,

einen direkten Draht zum Chef der Luftflotte Reich,

Feldmarschall Stumpf, herzustellen, der nachst Goring

die Verantwortung fiir die Abwehr der Luftangriffe —
soweit moglich — trug. Einer meiner Mitarbeiter

kniipfte enge personliche Beziehungen zu einem An-
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gehorigen des Generalstabs der Luftwaffe an, Nach den

Angaben, die ich daraals erhielt, wurden im Durch-

schnitt der letzten Monate des Jahres 1943 etwa

30.000 Bomben und zusatzlich riesige Mengen Brand-

bomben pro Monat auf das Reichsgebiet abgeworfen,

Im vierten Quartal 1943 **) konzentrierten sich die

Luftangriffe stark auf Berlin. Nachdem die Stadt schon

am 21. November erhebliche Schaden erlitten hatte,

folgte am Abend des 22. ein besonders schwerer

Angriff bei dichter Wolkendecke, Regen und voll-

kommener Finsternis. Es war der folgenschwerste An-

griff bisher. 3.500 Tote waren als Opfer zu beklagen.

Es gab 400.000 Obdachlose, immerliin durch nur zwei

Angriffe!! Verkehr und Telefon waren unterbrochen.

Raume, die das Ministerium Speer in den Zoobaracken

hatte, waren iiberwiegend zerstort oder ausgebrannt.

Ich befand mich selber gerade dort zu einer Sitzung in

der Zentralen Planung, als mein lieber alter Mercedes,

der mir seit Wien treu gedient hatte, derweil vor dem
Portal verkohlte. Auch das Reichswirtschaftsministe-

rium Unter den Linden und in der BehrenstraBe war

schwer getroffen. Ich hatte dort zum damahgen Zeit-

punkt noch meine Dienstraume mit einem grofien Teil

meiner Mitarbeiter. In den friihen Morgenstunden des

nachsten Tages fuhr ich, da offentliche Verkehrsmittel

noch nicht wieder in Gang waren, vom Grunewald mit

dem Fahrrad ins Ministerium.

Da mein Zinuner mit Holz getafeit war, war die

Brandwirkung hier besonders heftig gewesen, so dafi

Papiere und Unterlagen selbst in dem schweren Geld-

schrank, der in meinem Zimmer stand, uberwiegend

verkohlt waren. Bei einem Rundgang durch das ausge-

brannte Ministerium war ich mir bewuSt, daS durch

die Zerstorung unserer Arbeitsplatze auch das letzte

Band durchschnitten war, li'.s mich noch mit dem
Reichswirtschaftsministerium \erband.

In zahlreichen Fallen war frijher der sehr tatkraftige

Dr. Goebbels als quasi Innenminister von Zeit zu Zeit

eingesprungen, ohne dazu eigentlich legitimiert zu sein

und ohne dauernde Wirkungen sozusagen als Heifer im

Nebenberuf erzielen zu konnen. Bei diesem GroIS-

angriff auf Berlin war Goebbels aber als Gauleiter von

Berlin nun wirklich zustandig und tat sein Moglichstes.

Berlin lebte welter.

Urn der quasi Regierungslosigkeit wenigstens auf

gewissen Gebieten Abhilfe zu schaffen, hatte Goring

als Noteinrichtung vor einiger Zeit unter Benutzung

seiner weitgehenden allgemeinen VoUmachten als Be-

auftragter fUr den Vieijahresplan eine Art BeschlulB-

gremium gebildet, das "die Zentrale Planung" genannt

wurde. Ihr gehorte Speer als Vorsitzender, Funk als

Wirtschaftsminister, Staatssekretar Korner als Vertre-

ter Gorings und Staatssekretar Milch teils als Ver-

trauensmann von Goring, teils als stellvertretender

Kommandeur der Luftwaffe an.

Speer fiihrte den Vorsitz und ein Beauftragter

Gorings fiihrte das ProtokoU. Da dieses Gremium aber

weder iiber eine Apparatur zur Vorbereitung noch zur

Durchfiihrung etwaiger Beschliisse besafi, war es nur

von aulSerst beschrankter Wirkung.

Ich vereinbarte daher mit Speer, daI3 die Exekutive

der "Zentralen Planung" auf mich als Leiter des

Planungsamtes iibergehen sollte. Das geschah intern

zunachst mit dem PlanungsamtserlalS vom 16.9.1943.

Er wurde spater als Anlage zum ErlalS des Reichs-

ministeriums fiir Rustung und Kriegsproduktion vom
29.10.1943 veroffentlicht. Die wichtigsten Aufgaben

des Planungsamtes lauteten auszugsweise:

"1. DssPlanungsamt bereitet die Entscheidungen der

Zentralen Planung vor und iifaerwacht deren Durch-

fuhrung...

Die Aufgaben des Biiros der Zentralen Planung

gemafJ ErIaU vom 22.10.1942 gehen im Einver-

nehmen mit der Zentralen Planung auf das Planungs-

amt iiber.

2. Das Planungsamt hat insbesondere die Verteilung

der Grundstoffe, z.B. Eisen, Metalle, Kohle, Mine-

ralole, Stickstoff und anderer wichtiger Rohstoffe

auf die Bedarfstrager vorzubereiten.

3. Das Planungsamt hat - als Arbeitsgrundlage fiir die

Zentrale Planung — fiir die gesamte Kriegswirtschaft

Erzeugungs- und Verteilungsplanungen aufzuste!-

len, wobei die Bedarfsplanungen fiJr den gesamten



deutschen Machtbereich die Gmndlage bilden sol-

len. Hierzu ist die Ein- und Ausfuhr zu beriJcksichti-

gen. Die Gesamtplanung ist unter Beriicksichtigung

der Produktionsvoraussetzungen vorher zwischen
den beteiligten Ressorts und Dienststellen abzu-
stimmen. Das Planungsamt hat laufend das not-

wendige statistische Material zusammenzufassen
und auszuwerten.

4. Das Planungsamt hat die Zuweisung aller Arbeits-

krafte im groUdeutschen Raum auf die einzeinen

GroBsektoren: Kriegswirtschaft, Verkehr, Ernah-

rung usw. der Zentralen Planung zur Entscheidung
vorzuschlagen und deren Durchfiiiirung statistisch

zu erfassen.

5. Das Planungsamt iiat weiter Gefahrenmomente. die

den Ablauf der allgemeinen deutschen Kriegswirt-

schaft storen l<6nnten, truhzeitig zur Kenntnis der

Zentralen Planung zu bringen."

Es folgten dann sehr ins einzelne gehende Bestim-
mungen iiber die statistischen und alinlichen Aufgaben
des Planungsamtes. Schliel31ich hielS es zum Schlul3:

"Die Reichsstellen und Reichsvereinigungen sind

hierbei an die Weisungen des Planungsamtes gebunden
... Das Planungsamt hat das Recht, von alien deutschen

Dienststellen und Organisationen auch auIJerhalb des

Reichsgebietes Auskiinfte iiber wirtschaftliche Verhalt-

nisse zu verlangen,"

In diesem Stadium gelang es mir auch noch nach
Beendigung der Umorganisation des Speer-Ministe-
riums das Planungsamt formal in der Zentralen Pla-

nung als oberstes BeschlulSgremium zu verankern und
Ihm zusatzlich damit generelle VoUmachten allgemei-

ner Art zuzuweisen.

Mit dieser Verankerung hatte es folgende Bewandt-
nis: Goring hatte sehr bald nach Speers Ernennung
zum Reichsminister fiir Bewaffnung und Munition ihn

gleichzeitig zu seinem "Generalbevollmachtigten fiir

Riistungsaufgaben im Vierjahresplan" ernannt. Auf
dem Umweg ijber diese Generalvollmacht stellte

Goring also Speer seine umfassenden VoUmachten
sozusagen lehensweise zur Verfiigung. Da das Planungs-

amt zahlreiche Aufgaben wahrnehmen sollte, die die

Kompetenzen anderer Ministerien einbezogen, wurde
das Planungsamt durch einen "ErIaI3 des Reichsmar-

schalls des GrolSdeutschen Reiches vom 4. September
1943" errichtet. Speer hielt es nunmehr auch fur

notwendig, dal3 meine Ernennung zum Leiter des

Planungsamtes durch Goring selbst bestatigt wurde,

damit die VoUmachten des Vierjahresplanes auch auf

das Planungsamt ausstrahlten. Ehe Speer zur Besprech-

ung mit Goring hinausfuhr, sagte er zu mir:

"/eft wnr mir am Anfang iinserpr Besprp.chungen nicht

hewu^t, da^ (hs Planungsamt auch ein Organ das Vierjahres-

planes sein m&^tp. Ic.h hahc daher auch mit Goring nie dariihpr

gesprocfipn, daji Sie Leiter des Planungsamtes werden sotlten,

denn ic.h dachte, ich kontite Sie selbsi ernennen. Nan mu^ ich

die.se Ernennung natiirlich mit Goring absprechen. Wie stehen

Sie. eigf.ntlich mit Goring? "

Ich meinte, nicht direkt schlecht, aber bestimmt

auch nicht gut. Hin und wieder hatte ich kieinere

ZusammenstolSe mit ihm gehabt. Er habe es wohl nicht

sehr gern gesehen, dal3 ich in so vielen Aufsichtsraten

der Reichswerke Hermann Goring tatig sei, obwohl er

der Berufung jeweils zugestimmt hatte. Vor allem aber

befurchtete ich, dal3 er aus zahlreichen Telefonaten,

iJber die er sicher aus den "braunen Blattern" seines

Forschungsamtes unterrichtet war, wissen konnte, dal3

ich zieralich unverblijhmt lasterliche Bemerkungen
iJber ihn zu machen pflegt«.

'>S'(> wissen ja aus unieren Gesprdehen, waruin..
"

Speer meinte ziemlich unbekiimmert:

"Na, wir werden ja sehen."

Am nachsten Tag berichtete er mir, Goring habe

den ErlalJ gutgeheUSen und auch ohne Zogern den

ErlaiB meiner Ernennung zum Leiter des Planungs-

amtes. Speer hatte ihm in seiner saloppen Art gesagt:

"Kehr! meint allerdings, Sie hielten nicht viel von
ihm", worauf Goring ihm trocken erwidert habe:

"Ach, k-h halte schon ettuas von Kehrl, ahr.r er halt nichts

DOn mir.
"

Speer meinte, das bestatige offensichthch meine
Theorie von der Lektiire der "braunen Blatter."

Auf Grund dieser Vorgange legte ich mir ohne
weitere Formahen einen Briefkopf zu, der lautete:

"Der Beauftragle fur den Vierjahresplan", darunter

"Der Cf.iieralhevollindchtigte fur RuHungt^aufgaben"
{namlich Speer), darunter

"i. v. Der Leiter de?, Planungmmtes"

Unter diesem Briefkopf vermochte ich im letzten

Stadium des Krieges VoUmachten und Weisungen ver-

schiedenster Art an alle nur erdenklichen Behorden —
auch Reichsministerien — zu erteilen und organisatori-

sche Anderungen einzufiihren, die reichsweite Giiltig-

keit besal3en,und Behorden regionale VoUmachten zu
verleihen, die auszuuben sie sich sonst nicht getraut
hatten.

Aber diese Gedanken behielt ich zu diesem Zeit-

punkt noch fiir mich, als Speer daran ging, mit mir

nach langer Aussprache einen "vorlaufigen Pakt" ab-

zuschlieiSen, wie er das nannte.

Ich erkannte an, dal3 die Konzentration der Kriegs-

wirtschaft bei der damaligen Kriegslage nicht nur

zweckmaSig, sondem wohl auch notwendig war, und
dal3 alle anderen Erwagungen dahinter zuriickzutreten

hatten. Ich verpflichtete mich daher, trotz meiner

Bedenken und der Skepsis, die ich nicht unterdriicken

konnte, die mir zugedachten Aufgaben im Rahmen des

Moglichen zu erfuUen. Denn ich war wie Speer davon
iJberzeugt, dal3 eine weitere Steigerung der Riistungs-

anstrengungen unbedingt notwendig ware, wenn ein



Sonderfrieden mit Rutland iiberhaupt eine Chance

haben sollte. Speer wiederum stimmte mir zu, daS ein

Sonderfrieden auI3erst erwiinscht, wenn nicht zwin-

gend notwendig sei, und versprach, sein Bestes zu tun,

um Hitler davon zu uberzeugen. Ich babe allerdir^s nie

Klarheit dariiber erhalten, was Speer insoweit bei

Hitler durchsetzte. Schliel31ich erklarte ich mich auf

Speers Wunsch auch noch bereit, Funk fiir die not-

wendige Amputation seines Ministeriums zu gewinnen.

Ein erstes Gesprach hatte Speer rait Funk bereits

gefiihrt. Funk war zunachst schockiert, und Staats-

sekretar Dr. Landfried war aulSer sich. Meine Unter-

haltungen mit Punk in dieser Sache waren menschlich

und sachlich gleich scbwlerig, Es war vollig klar, dal3

nach Herausoperieren des Kerns des Ministeriums, der

Hauptabteilung II mit ihren wichtigen Aufgaben, aus

dem Reichswirtschaftsministerium dieses nur noch ein

Rumpfministerium sein wiirde. Aber es gelang mir

schliefilich. Funk zu Uberzeugen, da es keine Alter-

native gab.

Es wurde abgesprochen, dalS die Konzentration

natiiriich durch einen Erlafi Hitlers zustande kommen
mulSte. Daraufhin machte Speer einen skizzenhaften

Vorschlag zunachst fiir den FUhrererlalS. Eine Durch-

fiihrungsverordnung zu ihm sollte von Speer und Funk

geraeinsam erlassen werden. Lammers mit seiner be-

wahrten Forraulierungskunst gol3 den Fiihrererlafl in

die richt^e Form, und an. 26. August fand unter

seinem Vorsitz im Kabinetttaal der Reichskanzlei (seit

larger Zeit zum ersten Mai wieder) eine Chefbesprech-

ung statt. Hieriiber beilSt es in der Speer-Chronik:

"Mit dicsem Erlafi koniite der Hc,ichf:inunislPr fur

Bewaffnung und Munition in de.n Rp.iclisminister fiir

Riiitung und Kriegsprodnktion verwandelt werdan. Er

erhidt aus dem Rcreich de.s ReichswirtschafUminiiite-

riums den gasamtp.n Se.klor der gewerhlichen Kriegs-

wirtuchaft. ReiehsniinUter Funk, der die Bahn fiir den

neuen Kum grofiziigigerweise freigegehen hatte, hielt

mit Geist und Humor a eine eigene "Grahrede", wie cr

selhst sagte."

Am 2. September unterzeichnete Hitler den "ErlaJS

iiber die Konzentration der Kriegswirtschaft.

"

Rustung

auf spatem Hohepunkt
Im ersten Quartal 1944 war die Initiative auf dem

Kriegsschauplatz im Osten eindeutig auf die Russen, in

Italien und im pazifischen Raum auf die Westmachte

Ubergegangen. Die Luftangriffe auf das Reichsgebiet

verdichteten sich zu einer Offensive, die der Eroffnung

eines neuen schicksalhaften Kriegsschauplatzes gleich-

kamen. Amerikaner und Englander errangen die fast

voUige Luftherrschaft iiber dem Reichsgebiet und
konnten daher auch das Luftbombardement erhebhch

steigern.

Welche Proportionen diese Steigerung annahm,

wird am besten durch einige wenige Zahlen illustriert.

Die abgeworfene Bombenlast auf dem europaischen

Kontinent {davon mehr als 90 % iiber dem Reichs-

gebiet) soil im Durchschnitt eines Quartals 1942

12.000 bis 13.000 "short tons" betragen haben. Im
Jahre 1943 hatte sie sich wie folgt entwickelt:

I. QuartaH943== 30.800 t

II. Quartal 1943 = 51.100 t

III. Quartal 1943 = 66.200 t

IV. Quartal 1943 = 58.100 t

Allerdings geben diese Zahlen den Umfang der

Angriffe nicht voll wieder, da gerade im Jahre 1943 die

Angriffe auf die Stadte im Vordergrund standen, bei

denen die nicht sehr schweren Phosphor- und Brand-

bomben eine entscheidende RoUe spielten. Wurde

doch der groJ3te Teil der Schaden durch sie verursacht.

1944 vervielfachte sich die Zahl und die Intensitat der

Angriffe: I. Quartal 1944 = 114.000 t

II. Quartal 1944- 344,000 t

III. Quartal 1944 = 404.000 t

IV. Quartal 1944 = 350.000 t

Allein im ersten Halbjahr 1944 wurden von den

Westalhierten mehr Bomben abgeworfen als in der

ganzen Zeit von Anfang 1940 bis Ende 1943, Dariiber

hinaus wurde die Luftstrategie entscheidend geandert.

Den Schwerpunkt bildeten nicht mehr die Angriffe auf

die Stadte, weni^leich auch sie weiterliefen, sondern

es wurden riistungsstrategische Schwerpunkte gebildet

Der erste Schwerpunkt am Jahresbeginn gait den deut-

schen Jager-PIugzeugwerken. Die abgeworfene Bom-
benlast auf Flugzeugwerke hatte betragen:

I. Quartal 1943 = 4 t

n, Quartal 1943 = 1.534 t

III. Quartal 1943 - 2,092 t

IV. Quartal 1943 = 1.068 t
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Im ersten Quartal 1944 verachtfachte sich diese

Zahl, je rund 8.000 t trafen im ersten und zweiten

Quartal 1944 die Flugzeugwerke. Am 20. Februar

1944 starteten die Amerikaner das Untemehmen "Big

Weeli", bei dem die Flugzeugwerlie sechs Tage hinter-

einander ihr ausschlieSliches Ziel waren. Die Schaden

erreichten ein solches AusmalS, dal3 die deutsche Luft^

waffe bei gleichbleibender Entwicklung sehr schnell

ausgeschaltet worden ware.

Am 29. Februar besprach Staatssekretar MOch in

Abwesenheit Speers, der in Hohenlychen noch unter

strenger arztlicher KontroUe stand, mit uns Amtschefs

die Lage, Es bestand voile t)bereinstimmung, daii

durch eine besondere Kraftanstrengung der Wieder-

aufbau und die Verlagerung der zerstorten Kapazitaten

in jeder Weise forciert werden miil3ten. Wir vereinbar-

ten mit Milch, daJ3 die Regie iiber die Produktion von

Verteidigungsflugzeugen = Jager ab sofort in den Be-

reich des Speer-Ministeriums iibergehen sollte und an-

dere Typen zuriickgestellt oder gar zum Auslaufen

gebracht werden sollten. Die Leitung des sogenannten
" Jagerstabes" wurde dem enorm durchschlagskraftigen

Amtschef Saur ubertragen. Dem Speer-Ministerium

standen zur Organisation besonders effiziente

IndustrieUe zur Verfiigung.

Mit diesen Methoden gelang es, binnen sieben

Monaten nahezu eine Verdreifachung der Produktion

der Jager zu erzielen. Im Juli 1944 wurden 2.511

Verteidigungsflugzeuge herausgebracht und im Sep-

tember 2.950. Und das, obwohl die Alliierten ihre

Luftangriffe auf die Flugzeugproduktion von Monat zu

Monat gesteigert batten.

Spitzenleistungen in der Produktion

Es war wie ein Wunder. Trotz der Verscharfung des

Luftkrieges und unserer zunehmenden Hilflosigkeit

gegenuber diesen Angriffen stieg die Produktion auf

alien Gebieten. Das I. Quartal 1944 brachte mit Ab-
stand die hochsten Produktionszahlen seit Beginn des

Krieges. tJberall wirkten sich die im Jahre 1943 ge-

troffenen Mal3nahmen zur Produktionssteigerung, ins-

besondere auch die ErschheUung zusatzlicher Kapazi-

taten in den besetzten Westgebieten und Italien aus.

Am schwersten tat sich die Kohle. Ihr konnten nur mit
Miihe die im Einsatz unter Tage benotigten Arbeits-

krafte zugewlesen werden. Sie waren keineswegs den
geiibten Bergarbeitem, die zur Wehrmacht eingezogen

worden waren, gleichwertig. So sanken zum Beispiel

die Schichtforderantelle im Steinkohlenbergbau an der

Ruhr von 1940 von etwa 2.000 kg je Kopf der unter

Tage Arbeitenden auf 1.600 im ersten Halbjahr 1944
ab. Trotzdem gelang es — auf das Altreichsgebiet

bezogen — die Produktion in den Jahren 1942 bis

1944 etwa auf 250 Mio. t Steinkohleeinheiten {und

damit 10 % uber dem Vorkriegsjahr) zu halten. Die

Forderung in Oberschlesien stieg auch befriedigend an.

so dal3 uns gegeniiber dem Kohlenwirtschaftsjahr

1938/39 (das Kohlenwirtschaftsjahr begann am 1.

April) mit 240 Mio. t Steinkohleneinheiten in den

Jahren 1943 und 1944 insgesamt je rund 430 Mio. t

Steinkohleneinheiten zur Verfiigung standen, eine

unter den obwaltenden Umstanden gewaltige Leistung

der Reichsvereinigung Kohle, aber eine noch groiSarti-

gere der Bergarbeiter.

Sehr gunstig war auch die Entwicklung des Mineral-

olaufkommens. Im ersten Vierteljahr 1944 entsprach

das inlandische Mineralolaufkommen einer Jahres-

mei^e von 8 Mio. t und die Einfuhr (iiberwiegend aus

Rumanien) einer solchen von 10 Mio. t. Von dem
inlandischen Aufkommen entfielen allein — auf das

Jahr gerechnet — 3,8 Mio. t auf Hydrierbenzin. Sowohl

bei Flugbenzin als auch bei Kraftfahrzeugbenzin lag im

Marz 1944 die Erzeugung iiber den Planungen vom
Anfang des Jahres. Wir konnten in diesem Monat daher

sogar die Bestiinde anreichern. Die Buna-Erzeugung lag

im Marz 1944 mit 12.700 Monatstonnen 10 % Uber

dem Soil, und die fur Sprengstoff und Dungemittel so

wichtige Stickstoff-Produktion stieg um etwa 15 % an.

Als ich in der zweiten Halfte des April 1944 Speer

diese Zahlen in Meran vorlegte, fi^te ich hinzu:

"/eft vergesse dabei keinen Aiigenblick, wie vr.rwiindhiir wir

aaf den drei Gebieten Trcihstoff, Stickstoff und Runa wegen

der geringen Anzahl von Fertigungsstatten sind,aus denr.n die

Produktion stnmmt."

Diese Tatsache war mir immer ein Alptraum, und
ich konnte nicht verstehen, weshalb die Alliierten bis-

her keine Luftangriffsschwerpunkte auf diese drei

Bereiche gebildet hatten. Immer wieder dachte ich

daruber nach. Meine Oberlegungen ergaben: Den West-

alhierten muJ3te einfach klar sein, dal3 bei Treibstoff-,

Stickstoff- oder Bunamangel unsere Kampfkraft an der

Ostfront schlagartig zuriickgehen wiirde. Offenbar war

ihnen daran zu diesem Zeitpunkt noch nicht gelegen.

Es lag anscheinend nicht in ihrem Interesse, da!3 die

Rote Armee zu schnell und zu weit vorwarts kam. Das

muJSte einfach des Ratsels Losung sein!

Vier Wochen vor ihrem eigenen Invasionstermin

begannen dann schlielSlich konsequente Angriffe auf

Treibstoff und Stickstoff! Ein Jahr zuvor gestartet,

hatte diese gezielte Luftoffensive den Krieg sicher ein

Jahr fruher beendet!

Als Fazit der damaligen Lage der Grundindustrie

konnte ich spater in Speers Rechenschaftsbericht vom
27.1.1945 schreiben:

"Dee Grundindustrie hatte durch die intensive Durrhfiikrung

der geplanten Ausbauten zu Mitie des Jahres 1944 eine Kapazi-

liit erreicht, die es auf alien Gebieten einschlie^tieh Buna,

Textilrohstoffen, Treibstoff ermoglickt hiitte^ den Krieg auf
weite Sicht unabhangig von auslandischen Zufuhren zu fuhre.ru

"



Todes r ingen

der Treibstoffindustrie
Die Alliierten hatten schon im Ersten Weltkrieg den

Satz gepragt, daS sie "auf einer Woge von 01 zum Sieg

geschwemmt" worden seien. Wieviel mehr gait das

noch im Zweiten Weltkrieg vor allem bei der iiber-

ragenden Bedeutung, die Panzer, gepanzerte Fahrzeuge

und die Luftwaffe inzwischen fur die Kriegsfiihrung

gewonnen hatten!

Im Jahre 1942 hatte ich auf Einladung des General-

oberst Fromm einmal auf einer Tagung der Heeres-

akademie in Hirschberg im Riesengebirge uber riist-

ungswirtschaftliche Fragen vor Kommandeuren und

Generalstablern gesprochen. Dem waren zwei weitere

Vortrage in Berlin gefolgt, da die riistungswirtschaft-

lichen Fragen bei den Offizieren grolBem Interesse

begegnet waren. Die letzte Rede, an die ich mich

erinnern kann, hieit ich vor etwa zwanzig bis dreUSig

Panzergeneralen, die zu einera Kursus in Berlin zu-

sammer^ezogen waren. Fromm sagte vor Beginn zu

mir: "Vor diesen Troupiers konnen Sie gar nicht

drastiscb und plastisch genug sprechen." Ich begann

daher mit den Worten:

"/'(IS elementare Problem der Kriegsfiihrung ist: Sprengstiiff

an den Feind zu bringen. Far Sprengsloff braucht man in enter

Linie Stickstoff, dor von uns synlhetisck erseugt werden mu^,

und fiir die ^Jobililat braucht man Treibsloffe, Schmierstoffe

und Reifen fiir Krnftfahrzeuge und Flagzeuge. Fiir die Reifen-

erzeugung sind wir fast aussehlie^lich auf chemisch- synthetisch

erzeugtes Buna angeiviesen, nackdem die Vorrdte an iSatur-

kautschuk verhraucht sind. Und bei Treibstoffen in Form von

Vergaserkraftstoff oder Flugbenzin sind wir zu etwa 75 % auf

unsere Eigenerzeugung in Hydrier- und Synlheseantagen angi'-

wiesen. Um diese drei Produkte beziehnngsweise Produkt-

gruppen kreisen daher unsere rUstungswirlschnftlickeii Gf.dan-

ken seit Jahren, Denn sie beslimmen letztiich dm Rnhinen. in

dem modcrne Waffen von uns eingesetzt werden kiinnen."

Als im Vierjahresplan die Weichen fiir die Rohstoff-

produktion gestellt wurden, war man auf Grund von

Gorings Direktiven davon ausgegangen, dalJ eine relativ

starke deutsche Luftwaffe zumindest die Luftherr-

schaft uber das Reichsgebiet sicherstellen und wir

daher relative Luftsicherheit haben wiirden. Aus da-

maliger Sicht war daher Luftschutz kein bedeutsames

Problem bei der Standortwahl gewesen. Bedeutende

Werke lagen zum Teil auch im Westen des Reichsgebie-

tes. Bis Ende 1943 gab es nur vereinzelte unmethodi-

sche Luftangriffe auf einzelne Werke der Treibstoff-

und Chemieproduktion. In ihrer Wirkung waren es

mehr Schreckschiisse fiir uns, denn die Schaden hatten

kein bedeutendes AusmaB und konnten schnell ausge-

glichen werden. Bis 1943 betrug der Gesamtverlust an

Mineraldl durch Luftangriffe etwa nur ein Drittel einer

einzigen Monatsproduktion.

Etwa ein Viertel unserer Treibstoffversorgung kam

aus den Erdolraffinerien der rumanischen und ungari-

schen Olfelder. Auf diese erfolgte erstmalig ein groI3e-

rer Angriff im August 1943 mlt 177 viermotorigen

Borabern, von denen 54 infolge sehr guter Abwehr

nicht zu ihren Flughafen zuriickkehrten. Die Angriffe

waren nach diesem sehr groBen Verlust an Flugzeugen

bis AprO 1944 nicht mehr wiederholt worden.

Fiir den Luftschutz war bei den GrolSchemie-

Werken zweierlei unternommen worden; Errichtung

von Bunkern zum Teil bedeutenden AusmaiSes zum

Schutze der Belegschaft wahrend der Luftangriffe,

Errichtung von Splitterschufczgraben zu demselben

Zweck und zum Schutze der Anlagen und Splitter-

schutzwande und Ummantelungen besonders wichtiger

Punkte der Werke, um die Auswirkungen von etwaigen

Bombentreffem im Werk zu verringern. Gleichwohl

blieb die groBe Verletzlichkeit auf diesem Gebiet

naturgemafi eine standige Sorge.

Bereits im Reichswirtschaftsministerium und spater

auch im Riistungsministerium erhielt ich jeden Abend

mindestens einen Anruf, der mich dariiber unterrich-

tete, welche Bomberformationen im Angriff auf wel-

che Bezirke waren. VerhaltnismiilSig spat konnte meist

erst mit Sicherheit gesagt werden, ob die Angriffe

Berlin galten, das damals so ziemlich den ostlichsten

Punkt darstellte, der angegriffen wurde. Schon ab

Herbst 1943 und noch mehr im Frijhjahr 1944 ging ich

nach dem letzten Anruf, wenn sieher war, der Angriff

gait wieder einmal Berhn, befriedigt in den Luftschutz-

keller, meist mit der makabren Feststellung: "Gottlob,

wir sind es wieder einmal." Denn ich wuBte, dalS, im

Gegensatz zu den Angriffen auf die Treibstoffwerke,

etwas todlich Bedrohendes bei Angriffen auf Berlin

selbst im ungunstigsten Falle nicht eintreten konnte.

Der Seufeer der Erleichterung, wenn es so kam, war

daher echt und sogar meine Frau brachte Verstandnis

dafiir auf, wenn sie sagte: "Du denkst ja immer nur an

deine Hydrierwerke." Das blieb dann auch so bis Ende

1944.

Einen Vorgeschmack kommender Dinge erhielten

wir, als Angriffe mehrerer amerikanischer Verbande
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Auf dem Hohepunkt der Macht

am 5. April 1944 auf die Raffinerien im rumanischen

Erdolgebiet begannen und am 15. und 25. April

fortgesetzt wurden. Die Gesamtschaden waren zu-

nachst nicht sehr schwerwiegend, begannen aber ein

ernstes Problem zu werden, als die Angriffe sich iramer

wieder fortsetzten. Am spaten Abend des 12. Mai

1944 erreichte mich ein Telefonanruf, dal3 Boraber-

verbande, von denen man angenommen hatte, dalS sie

im Anflug auf Berlin seien, abgedreht liatten und sich

offenbar in Richtung auf Leuna und Leipzig bewegten.

Die angreifenden Verbande, die unter starkem Jagd-

schutz kamen, wurden auf uber 1.000 schwere Bomber
geschatzt. Eine spatere Meldung besagte, dal3 der An-

griff tatsachlich Leuna gegolten hatte. Es waren aber

auch Bohlen bei Leipzig, Zeitz und LiJtzkendorf im
mitteldeutsc hen Raum und sogar Briix im Sudetenland

schwer angegriffen worden, AufJer dem "Flakschutz",

den die Werke besafien, hatten auch deutsche Jager

heftigen Widerstand geleistet. Der starke Jagdschutz

der AUiierten aber, die unsere Jager in Kampfe ver-

wickelten, hatte den Bombern die notige Bewegungs-

freiheit geschaffen, erfolgreich anzugreifen. Die Mine-

ralolmeldestelle berichtete iiber schwerste Schaden bei

alien Werken, Im giinstigsten Pall wiirden samtliche

Werke auf geraurae Zeit total stilliegen.

Noch nach Mitternacht rief mich Speer, der nicht in

Berlin war, von unterwegs an und fragte, ob ich iiber

Leuna und Brijx Bescheid wisse. Ich bejahte. -'Ich wei6

auch iiber Bohlen, Zeitz und Liitzkendorf das Notige."

Davon hatte er noch nichts gehort. "Und wie ist Ihre

Einschatzung der Lage? " "Wenn die Angriffe kon-

sequent fortgesetzt werden, bedeutet der heutige Tag
den Anfang vom Ende."

Speer stimmte mir zu. "Wir miissen so schnell wie

moglich zum Fuhrer. Stellen Sie alle erdenklichen

Ermittlungen an, damit wir beim FUhrervortrag ein

genaues Bild der Lage geben konnen."

Am 16, Mai traf ich mich mit Speer im Leuna-Werk

zur Besichtigung der Schaden und einer anschlielSen-

den Besprechung mit Professor Krauch, Dr. Biitefisch

und den Direktoren der angegrlffenen Werke. Es fand

auch eine Sitzung im Werk Leuna mit samtlichen

AbteOungsleitem statt, die berichten sollten, wann ihre

Abteilungen und mit welcher Kapazitat wieder pro-

duktionsbereit sein konnten und wann — wenn uber-

haupt — eine VoUkapazitat theoretisch wieder er-

reichbar sei. Bei dem unvorstellbaren Gewirr zerrisse-

ner und verbogener Rohrsysterae, die wir bei der

Werksbesichtigung iiberall gesehen hatten, waren wir

erstaunt zu horen, dali wenigstens Teilproduktionen
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nach verhaltnismaJJig kurzer Zeit wieder betriebsbereit

sein sollten. Im AnschluS an die Werksbesprechung

txug mein Amtsgruppenchef Dr, Fischer Uber die Ge-

samtoUage vor, wie sie durch diesen katastrophalen

Einbruch entstanden war. Es wurde dabei darauf bin-

gewiesen, daB auch der Abtransport des rumanischen
Erdols erhebliche Schwierigkeiten bereitete, da in

neuester Zeit durch Flugzeuge der Alliierten die Donau
vermint worden sei und bis zur Raumung der Strom
jeweils tagelang gesperrt werden miilSte. Von zwanzig
Werken der Hydrierung und Synthase mit einer theore-

tischen Gesamtkapazitat von 374.000 Monatstonnen
(April-Produktion), davon nicht weniger als 175.000 t

Flugbenzin, waren funf Werke mit 145.000 t Monats-
produktion vollkommen ausgefallen. Zwei waren so
stark getroffen, dai3 sie in den nachsten drei Monaten
auch nicht mit TeOkapazitaten wieder in Betrieb
kamen, und Briix fiel bis auf ganze 600 t Prodqktion
an vier Tagen im JuU bis Ende Oktober voUig aus.

In den foigenden Wochen konzentrierten wir uns
natiirlich ausschUel3Iich auf Oberlegungen und Be-
sprechungen uber die Situation. Mit Speer war ich mir
daruber einig, dal3 wir den Versuch machen muBten,
die Ausbesserungen und den Wiederanlauf samtlicber
Treibstoffwerke zu betreiben, und zwar aller Werke
gleichzeitig. Dazu sollten sofort unter anderem 2.000
Reparaturfacharbeiter aus anderen Industrien zusam-
mengezogen und ein Generalkommissar fiir den Wie-
deraufbau mit alien VoUmachten eingesetzt werden.
Zwischen dem 13. und 21, Mai widmeten wir uns ganz
der Treibstoffversorgungslage. Noch nicht ausgeheferte

Mai-Kontingente wurden gekurzt, Besprechungen mit
den drei Wehrmachtsteilen durchgefiihrt, ferner Be-

sprechungen mit dem OKW uber Standort und Umfang
der Treibstoffreserven und vor allem Besprechungen
zwischen Professor Krauch und Dr. BiJtefisch von den
IG-Farben als Leiter der Wirtschaftsgruppe Mineralol-

Industrie, Dr. Fischer und mir. Im Vordergrund stand

naturlich, wie ein Schutz der noch nicht getroffenen
Werke bewerkstelligt werden konnte.

Die Berichte der Werksleiter iiber die Angriffe

bewiesen, dali die Abwehr der Flak ziemlich wirkungs-
los gewesen war, da die Anfluge der Bomber in sehr
viel grbUeren Hohen erfolgten als bisher. Zwar wurden
unsere Heimatjagerformationen zum Angriff angesetzt.

Der Starke Jagdschutz aber, den die Bomberverbande
hatten, hel3 diese Angriffe nur in geringem Umfang
gegenuber den Bomberflugzeugen selbst zur Wirkung
kommen. Es ergab sich. daB ein wirklicher Schutz nur
moglich war, wenn von unserer Seite so viele Jager
eingesetzt wurden, daB ein Teil von ihnen den Jager-

schutz der Alliierten durch Luftkampfe beschaftigte,

wahrend der andere TeO die viel verwundbareren
Feindbomber angreifen muUte. Triibe Erfahrungen
haben auch spater gezeigt, dal3 ailein massierter Jager-

einsatz Hilfe bringen konnte. Speer teilte unsere An-

sicht vollkommen und wollte dieses Problem bei der

Fuhrerbesprechung in den Vordergrund stellen. Wir
bereiteten die Fiihrerbesprechung auBerst sorgfaltig

vor. Professor Krauch soUte iiber den Angriff auf

Leuna vortragen und Dr. BUtefisch iiber die Angriffe

auf die Werke Bohlen, Zeitz und Liitzkendorf, iiber

den Angriff auf Briix Pleig^r, da er mehrere Tage in

Briix gewesen war. Dr. Fischer als mein Amtsgruppen-
chef sollte uber die Versorgungs- und Verteilungslage

bis April und iiber die sich aus den Zerstorungen

ergebenden Veranderungen und Einsparungsnotwen-

digkeiten fiir die Zukunft berichten, wobei Reserven
aus Bestanden mdglichst nicht erdrtert werden sollten.

Ich sollte mich fiir die Diskussion in Reserve halten. Es
wurden ZahlenaufsteUungen und Schaubilder uber alle

erdenklichen Tbemen in ijbersichthcher Form vorberei-

tet. Mit einem Teil unserer Information versehen, flog

Speer bereits am 19. Mai auf den Obersalzberg, um
Hitler einen Vorbericht zu erstatten. Die grol3e Be-

sprechung wurde dann auf den 23. Mai im Hauptquar-
tier auf dem Obersalzberg angesetzt. AuJSer Hitler und
Speer gehorten u.a. Goring, Keitel und Milch zu dem
Teilnebmerkreis und von unserer Seite Krauch als GB
Cbem., Pleiger als Aufsichtsratsvorsitzer von Brux,

BUtefisch als Speziahst der IG-Farben und Leiter der

Wirtschaftsgruppe Mineralolindustrie, Dr. Fischer von
meinem Rohstoff- und Planur^samt als zustandiger

Amtsgruppenchef wie ich selbst. Daneben nahmen
noch Offiziere und Ingenieure der Luftwaffe und des

Neville Chamberlain und Adolf Hitler anla^lich der

Miinchener Konferenz 1938
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Oberkommandos der Wehrmacht teil. Da Speer bereits

mit Hitler gesprochen hatte, sollte in dieser Runde im

wesentlichen uns das Wort uberlassen werden. Speer

hatte ohne Erfolg die Frage des Jagerschutzes fiir die

Hydrierwerke bei Goring und Hitler angeschnitten.

Jetzt sollte ich das Thema zur Sprache bringen. Ich

war verbliifft, dalS gerade ich als Zivilist dieses militari-

sche Problem verfechten sollte. Ich konnte mir vor-

stelleii, dal3 es eine ziemlich dramatische Aussprache

gebeii wiirde. Aber ich sagte natUdich zu.

Hitler begrul3te uns aile kurz. Wir nahmen an einem

ovalen Tisch Platz. Hitler salS an der Mitte der Langs-

seite, rechts von ihm Goring und Milch, links Professor

Krauch und Pleiger, dann an der Schmalseite Speer,

etwas im Hintergrund. Ich sal3 Hitler unmittelbar

gegenUber und rechts von mir waren Dr. Fischer und

Dr. Biitefisch. Krauch gab eine kurze Darstellung des

Angriffs auf Leuna und einen umfassenden Oberblick

liber die Schaden. Dann entroUte er, was auSerst

wirkungsvoll war, einen grolSen Plan des Werkes Leuna,

der mit kleinen, mittleren und groSen Punkten iibersat

war. Hitler fragte sofort, was die Punkte bedeuteten,

und Professor Krauch antwortete: " Jeder dieser Punk-

te ist eine Bombe, die ins Werksgelande gefallen ist

Die Punkte deuten die GrbJ3e der jeweiligen Bomben

an," Hitler fr^te: "Wie viele Bomben waren es insge-

samt? " Krauchs Antwort: "t)ber 2.200 Bomben sind

ins Werksgelande gefallen." Hitler hielt sich die Hand
vor Augen. Stille trat ein. Er hatte es sich offenbar so

schlimm nicht voigestellt. Nach einer halben Minute

nahm er die Hand von den Augen und sagte zu

Krauch: "Fahren Siefort!"

Nach Krauch trug Pleiger drastisch und blumen-

reich, wie es seine Art war, iiber den Angriff auf Briix

und die Zerstorungen, die er vorgefunden hatte, vor

und ebenso Uber die fiir den Aufbau eingeleiteten

Malinahmen. Darauf folgte der Bericht von Dr. Bijte-

flsch fur die Werke Bohlen und Zeitz, Hitler stellte sehr

sachlich und kurz mehrere Fragen vor allem iiber die

MaiSnahmen, die bisher zum Fliegerschutz fiir Beleg-

schaft und Werksteile ergriffen worden waren und

erkundigte sich bei Goring Uber den vorhandenen

Flakschutz und Umfang und Wirkung des Eingreifens

der Jager. Goring wies unter anderem darauf bin, dal3

der Flakschutz bei alien Hydrierwerken verstarkt wer-

den sollte. Leuna sollte zu einer " Flakfestung" ausge-

baut werden, wie er sich ausdruckte.

In der Diskussion wurden die Moglichkeiten zur

Errichtung von Attrappenbauten, die bei einzelnen

Werken erfolgreich angewandt worden waren, erbrtert.

Auch die Frage einer Einnebelung der Betriebe und

ahnliche MaJinahmen wurden diskutiert. Anschliefiend

erhielt Dr. Fischer auf Vorschlag von Speer das Wort

zu einem Referat iiber die bisherige Versoi^ngslage

und welche Konsequenzen der riesige Kapazitatsausfal!

durch die Angriffe voraussichtlich haben wiirde. In

kurzen ZUgen wurde der bisherige Treibstoffverbrauch

der Wehrmachtsteile den Moglichkeiten gegenubei^e-

stellt, wie sie sich nun aus der Produktion fur Mai und

Juni ergaben, Bestande wurden nur von Keitel er-

wahnt. Wir wollten nicht trosten, wir wollten schockie-

ren.

Als ich merkte, dal3 Dr. Fischer ziemlich am Ende

seiner Ausfuhrungen war, fiirchtete ich, daI3 ich viel-

leicht Schwierigkeiten haben wurde, mit meinem

Thema zu Wort zu kommen. Ich unterbrach ihn daher

mit dem "Aufhiinger", dal3 ich noch einige Erganzun-

gen geben woUte. Ich sprach kurz von der Lage der

rumanischen Erdolfelder und den Schwierigkeiten im

Abtransport der Treibstoffprodukte von dort und

schwenkte dann iiber auf unser grolStes und fiir den

Flugtreibstoff wichtigstes Werk Politz bei Stettin, das

rait 65.000 t Kapazitat pro Monat (!) noch voll intakt

war. Dieses Werk mulite ebenso wie die weiteren

Betriebe im mitteldeutschen Raum unter alien Um-

standen und sofort geschiitzt werden. Hierzu reiche der

Flakschutz bei weitem nicht aus, auch dann nicht,

wenn er zu sogenannten "Flakfestungen" verstarkt

wiirde. Die Wirkung der Flak hatte sich bei der Hohe in

der die Bomberverbande flogen, als vblhg unzu-

reichend erwiesen. Hier unterbrach mich Goring, der

das Gegenteil behauptet hatte, mit dem verstandlichen

Einwurf: "Woher wollen Sie das wissen? Sie waren

doch nicht dabei." Ich verwies darauf, daB zwischen

den Werksleitungen und der zum Schutz der Werke

eingesetzten Flak-Einheiten ein standiger Gedanken-

austausch bestehe. Naheliegenderweise seien hierbei

auch die Luftangriffe selbst ausfiihrlich erbrtert wor-

den, t)ber das Ergebnis dieser Besprechungen hatte ich

mich griJndlich unterrichten lassen. AuJ3erdem hatte

ich Kenntnis von Ermittlungen der Luftwaffe iiber die

Relation zwischen der Zahl der abgegebenen Flak-

schiisse und der Zahl der abgeschossenen Bomber. Bei

den Maiangriffen auf die Hydrierwerke und den vor-

hergehenden Angriffen seien danach ein Bomber-

abschuJ3 auf 2.000 bis 2.400 SchuS Flak gekommen.

Das war natiirlich eine Bombe!

Dal3 ich diese Informationen aus einem person-

lichen Gesprach mit dem Befehlshaber der Luftflotte

Reich, Generaloberst Stumpf, hatte, erwahnte ich

nicht, urn diesem keinen Arger zu machen. Wenn die

Bomberverbande in GrbSenordnungen von 500 bis

1.000 Bombern auf diese und ahnhche Werke anflo-

gen, fuhr ich mit meinem Bericht fort, und man die

kurze Gesamtzeitdauer der Angriffswellen beriicksich-

tige, sei offenkundig, dalS bei den ausgezeichnet gefuhr-

ten und stur kursfliegenden Bomberverbanden bei

kunftigen Angriffen wie bei denen am 12. Mai die

groBe Masse der Bomben wieder ins Ziel gelangen

wiirde. Ich pladierte daher fur einen Jagerschutz "in
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being", der zum Beispiel aus dem Rauni der Provinz
Brandenburg heraus iiber die Halfte unserer gesamten
Kapazitat einschlielSlich Politz in ganz kurzem Anflug
erreichen, die feindlichen Jagerschutzeinheiten durch
Luftkampfe binden und gleichzeitig die Bomberforma-
tionen mit Erfolg angreifen und auseinandertreiben
konnte. Dazu legte ich eine Lagekarte uber den Stand-
ort aller wichtigen Hydrier- und Synthesetreibstoff-
werke vor, die Hitler mit Iiiteresse studierte.

Nun war aber Gbrings Geduld erschopft Er unter-

brach mich wlitend und wandte sich zu Hitler:

"Kekrl ist ein hoffnungsloser Zivitist und hat von Kriegfiih-

rung, ges<:hwo.igp denn Luftkriegfiihmng, koine Ahnung. F.r

stelH sich vielnmhr vor, wir konntan sozusagen jedem U'erk

seinen eigenen Jagersckutz attackieren. Das sind Karlchen-
Miesnick-Vorstellungen."

Auf meine Argumentation iiber die Erfahrungen aus

den bisherigen Luftai^riffen mit der Flak ging er hicht
ein, wahrscheinlich well er wuSte, daJ3 sie zutrafen.

Ich erwiderte emport:

Hans Kehrl, ehemals 2. Mann im Reichswirtschafts-

und Riistungsministerium, hier nach 1945

"Herr Rp.ichsmarschaU, es ist zwar richtig, da^ ich ein Zivilisl

bin, soviet verste.he ich von Kriv.gfdhrung aber aach, dafi man
ohne. Treibstoff keincn modernen Krieg fiikren kann. Attrnp-

penbaaiv.n, Vp.rnebelnng und Flakschutz sind schon und gul,

und ich mochte auf sie nkht verzichtr.n. Sic sind aber ein

Tropfen auf e.inen heifien Stein. Wenn wir nichl durch massivcn
Jagarangriff die Bomberangriffe nuf die Hydrierwerke zerschla-

gen kiinnen, dann werden auch He mit riesigem Aufivand in

Gang befindlichcn Wiederkerst'iiungsarbeiten an den bisher

belroffenen U'erken nulzlos sein. Es mu^ doch moglich sein.

iveit mehr Jager ah bisher filr den Schutz dieser Engpa^werke
einziisetzen. Si-.hlic^lich kenne ich ja genua die Zahl der jHger,

die monatlich gebaut und von uns der Luftwaffe zur Verfiigung

gestellt werden.

"

Es schien so, als ob Hitler sich meine Kontroverse mit

Goring nlcht ohne Wohlwolien angehort hatte nun griff

er beinahe schlichtend ein, indem er zu Goring sagte

:

"Ich bitte Sie, die Sacke zu priifen.
"

Er wollte wohl eine weitere Erorterung dieses mili-

tarischen Themas in diesem Kreise nicht zulassen.

Aber Goring lieS sich nicht beschwich-

tigen. Es mlisse bei dieser Gelegenheit

einmal gesagt werden, die Treibstoffver-

luste durch Luftangriffe, die nicht hatten

verhindert werden konnen, seien nicht die

einzigen und vielleicht noch nicht einmal
die grolSten Verluste. Es entstiinden lau-

fend schwere Verluste an Treibstoff durch
Fehldispositionen. Es wiirden zum Beispiel

Erdobraffinerien an Standorten betrieben,

bei denen sie liiftmaSig iiberhaupt nicht

geschiitzt werden konnten, wie Rotter-

dam, Marseille, Bordeaux und vor allem im
Raum zwischen Venedig und Triest. Dort
konnte der Feind uberall von See her ohne
Vorwarnzeit angreifen und hatte auch die-

se Raffinerien immer wieder zerstort und
hedeutende Vorrate vernichtet. Aber als

ob nichts geschehen sei, wiJrde die Pro-

duktion nach den Wiederherstellungs-

arbeiten oder in einer benachbarten Raf-

finerie wiederaufgenommen.

Goring hatte sein Ziel erreicht. Hitler

war erregt. "Wer ist fiir diesen Unsinn
verantwortlich? " Es entstand eine Pause,

bis ich sagte: "Ich bin dafiir verantvifortlich

und es ist kein Unsinn." Jedermann im
Raum, auch ich, schien eine Explosion

Hitlers zu befiirchten, und Keitel winkte
mir, hinter Hitler stehend, entsetzt zu, als

wollte er sagen, ich soUe doch urn Gottes
Willen den Mund halten. Dann fragte Hit-

ler mit ruhiger, aber eisiger Stimme;
"Warum ist es kein Unsinn, Herr Kehrl? "
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Ich schiiderte dann, da^ mir das Problem sehon im
Jahre 1943 von Herm Dr. Fischer vorgetragen worden
sei, und daB wir es immer wieder grijndlich diskutiert

hatten. Ich hatte dann entschieden, dal3 Werke an
diesen Standorten zeitweise betrieben werden soUten.

Ich begriindete das eira einzelnen,

Es ist bekannt, dali die strategischen Luftangriffe
auf industrielle Ziele im Reich von den U.S. Strategic
Bombing Survey gesteuert werden und dal3 diese nach
einem gemeinsamen Plan mit den Englandern arbeiten.
Es hat sich herausgestellt, da(3 pro Monat nur eine
bestimmte Anzahl Fluge geflogen werden konnen.
Diese Tatsache hangt wahrscheinlich zum Teil von der
Wettei^unst oder -ungunst ab, zum Teil aber auch von
der Zahl der fur den Einsatz zur VerfUgung stehenden
Flugzeuge und Piloten, die jeweils zu GrolSangriffen
gesammelt wurden. Jedenfalls uberstieg die Anzahl der
strategischen Bombenangriffe nie zwanzig Tage im
Monat. Meist sind es weniger gewesen. Mir wurde
unmer mehr klar, daS der Treibstoffsektor unser ge-

fahrdetster und risikoreichster EngpaJJ ist. Daher woll-

te ich auf diesem Gebiet sozusagen als Angriffsobjekt

Werke anbieten, die unter verhaltnismal3ig kleinem
Risiko fiir uns angegriffen werden konnen. Jeder An-
griff dieser Art von mehreren 100 Flugzeugen, der auf
Erdolraffinerien geht, kann nicht gegen den Kern
unserer Benzinerzeugung oder ahnliche Engpasse er-

folgen. Das gilt insbesondere fUr die funf Raffinerien

zwischen Fiume und dem Raum von Venedig. Diese
Raffinerien werden transportnah mit Erdol aus Ungarn
Oder dem Wiener Raum gespeist. Die waren immer
wieder Luftar^riffen ausgesetzt. Es hat Zerstorungen
gegeben, Es vei'brannte auch 01. Aber diese oder jene

Raffinerie blieb meistens funktionstiichtig. Und wenn
eine der groI3eren nur fiinf bis sechs Tage produzierte,

so reichte das haufig schon aus, um den Monatsbedarf
unseres Heeres in Italien zu decken. Die produzierte

Menge wird aus dem Raum Venedig kontinuierUch

abgefahren, damit sich dort keine grdl3eren Lager

bilden.

Wir betrieben sogar Anlagen, fuhr ich fort, in

Serbien und Kroatien and naturhch in Ungarn sowie
Anlagen an der Mittelmeerkiiste Frankreichs, die wir
auch schon gelegentlich mit ungarischem Ql beliefert

haben. Immer wieder wurden hierdurch Angriffe abge-

lenkt, die uns mdglicherweise im Reichsgebiet im Kern
unserer Produktion vie! schwerer getroffen hatten. Die
Kapazitiiten bei den verbundeten Landern und in den
besetzten Gebieten waren auf dem Gebiet der Erdol-

verarbeitung viel grolSer, als es fiir unseren Erddlanfall

notwendig war. Wir konnen daher von den nichtbetrie-

benen Werken Aggregate ausbauen und damit die

betriebenen reparieren. Aus den gleichen Griinden der

Risikostreuung planen wir ^uch, alle zerstorten Hy-
drierwerke wiederaufzubauen, um die Bombenangriffe
auch in Zukunft bis zu einem gewissen Grade durch
Aufteiiung auf mehrere Werke zersplittern zu konnen.

Hitler hatte aufmerksam zugehort und sagte ganz

ruhig: "Es war kein Unsinn, Herr Kehrl." Hitler

drangte jetzt aber sichtlich auf Schlufi der Besprech-

ung. Aber ich bat ihn noch einmal um eine Entschei-

dung wegen des Jagereinsatzes. Hitler wandte sich an
Goring und sagte:

"Heir Ruichsmarschall, hitte. Uberdenkon Sie da.t Problem
noch einmal imd halten Sie mir in den niirh.iten Tasen Vor-

trag."

Hitler erhob sich. Die Besprechung war beendet.

Hitler war die ganze Zeit sehr bleich, aber konzentriert

und prazise in seinen Fragen gewesen. Vier Wochen
spater sollte ich einen vollig verwandelten Hitler auf

dem Obersaizberg wiedersehen.

1

I'

Neue Weichenst ellung
f ii r die Wirt sch aft

Neben der alles iiberschattenden Frage der Versor-

gung der Wehrmachtsteile mit dem notigen Treibstoff
waren wir nach dem Mai 1944 natiirlich auch mit dem
verwickelten Problem befaBt, wie der Nah- und Fem-
verkehr im Reichsgebiet — soweit er durch motorisier-

te Fahrzeuge erfolgte — in Zukunft sichei^estellt wer-
den konnte, Diese Frage war verflochten mit dem
Kraftstoffbedarf der Wehrmacht, die in der Heimat
stationiert war. Denn deren Verbrauch sollte zu-

gunsten des Frontheeres von der Wehrmacht selbst

herabgedriickt werden, um die KUrzung, die sich an der
Front bemerkbar machen wiirde, so niedrig wie mog-
lich haiten zu konnen.

Mitte Mai, als die Angriffe auf die Hydrierwerke

begannen, waren die Treibstoffkontingente fiir die

Wirtschaft fUr Juni bereits ausgegeben und iiber das

Reichsgebiet verteilt. Das Gesamtkontingent "Wirt-

schaft", wie wir in einem Sammelnamen den

Verbrauch von etwa 25 Unterkontingentstragern be-

zeichneten, betrug beim Vergaserkraftstoff etwa 20 %
des Wehrmachtskontingents, beim Diesel hatte er

bisher sogar etwas hoher gelegen als das Wehr-

machtskontingent. Trotz standigen Drangens unse-

rerseits hatte die Wehrmacht bis dahin einer fuhlbaren

Umstellur^ ihres Kraftfahrzeugparks von Benzin-

fahrzeugen auf DieseLfahrzeuge zahen Widerstand ent-
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gegengesetzt, von Holzgeneratoren ganz zu schweigen.

In der Wirtschaft hatten wir diese Umstellung mehr
forcieren konnen, so dal3 das Schwergewicht des Fliis-

sigtreibstoffverbtauches in der Wirtschaft beim Diesel

lag. Die Vergaserltraftstoffzuteilung wurde fUr die Ge-

samtwirtschaft im III. Quartal auf 15 % der Wehr-

machtszuteiiung herabgedriickt. Aber irgendwie muBte
hierfiir ebenso wie fUr die Kiirzung des Dieselkontin-

gents Ersatz geschaffen werden. Die Aufrechterhaltung

des Wirtschaftslebens, Ja des Lebens iiberhaupt, war
entscheidend von dem motorisierten Nab- und Fern-

verkehr abhangig,

Auf Veraniassung von Feldmarschall Keitel nahm
ich Fiihlung mit Generalmaj or Koll auf, der im Auftrag

des Oberkommandos der Wehrmacht eine straffe Zu-

samraenfassung des Wehrmachtskraftwesens, das bisher

auf die drei Wehrmachtsteile zersplittert war, betrieb.

Wir waren uns auch rait dem Reichsverkehrs-

ministerium schnell dariiber einig, dal3 bis zu einem
gewissen Grade der Transportbedarf des Heimatheeres

und der Wirtschaft eine Einheit darstellte und daJ3

umfassende organisatorische MaBnahmen getroffen

werden mulSten, urn den Giitertransport durch LKW
auf eine viel rationellere, weniger individualistische

Basis zu stellen als bisher. Das konnte nur dadurch
geschehen, dal3 in mogHchst weitem Umfar^ regionale

Transportgemeinschaften gebildet wurden, die als

Giiterfahrbereitschaften den Verkehr fiir all die wirt-

schaftiichen Unternehmen, offentlichen Institutionen

usw. besoi^ten, die vom eigenen Fahrzeugbetrieb abge-

schaltet werden muSten. Durch stete Vollauslastung

der noch fahrenden LKW und Vermeidur^ von Leer-

riickfahrten soUte mit viel weniger Treibstoff die

gleiche Giitermenge bewegt werden Soweit nicht

schnell genug andere praktikable Losungen ortlich auf

freiwilliger Basis gefunden werden konnten, erklarte

KoU die Bereitschaft der Wehrmacht, auch Wirtschafts-

transporte durch ihre zu erweiternden Fahrbereit-

schaften durchzufuhren.

Diese organisatorische Weichenstellung erschien mir
noch aus einem anderen Grunde notwendig. Wir ver-

fi^ten liber einen Treibstoff, dessen Moglichkeiten

bisher nicht annahernd ausgeschopft waren: das Holz.

Es waren brauchbare Typen von fahrbaren Holzgenera-

toren entwickelt worden, die seit Jahren in kleinerem
Umfar^ im Einsatz waren und sowohl fiir Giitertrans-

porte als auch Busse und Personenwagen benutzt
werden konntea Aber die Generatoren waren nicht

weit genug verbreitet. Der Generator war unbeliebt,

well er miihselig war. Das Gas konnte nicht gespeichert

werden. Es mulSte erst der Verbrennungsvorgang im
Generator in Gai^ gesetzt und etwas gewartet werden,
bis das Fahrzeug abfahren konnte. Wahrend der Fahrt
mulite das Falirzeug von Zeit zu Zeit angehalten

werden, um im Generator zu stokern und den Ver-

brennungsvoigang in der richt^en Form aufrechtzu-

erhalten. Der Fahrer war also gleichzeitig eine Art

Heizer. Ich kannte das Problem genau, well ich mir seit

langerer Zeit fur weitere Fahrten einen Wagen mit

groliem Hubraum (bei kleinem Hubraum funktionierte

das Holzgas ziemlich schlecht), einen alten Horeh, auf

Generator hatte umbauen iassen. Die Konzentrierung

des Transportwesens gab nun eine willkommene Ge-

legenheit, die Umstellung :mi Generatoren zwangs-

weise durchzufuhren.

Der schnelleren Ausdehnung des Holzgasgenerators

im motorisierten Verkehr hatte auch bisher immer im
Wege gestanden, daI3 das Tankholz durchaus nicht

immer zur Verfiigung gestanden hatte. Es fehlte also an

"Holztankstellen" und an gut aufbereitetem Tankholz.

Ich maI3 der Forcierur^ dieser Entwicklung groSe

Bedeutung bei. Denn ich war davon iiberzeugt, daiS wir

in der Kriegszeit und auch in den ersten Jahren nach
einem verlorenen Krieg standig unter Treibstoffmangel

leiden wUrden.

Es mulSte also zu diesem Zweck eine Organisation

geschaffen und noch vor Kriegsende konsolidiert wer-

den. Daher sollte die Festkraftstofferzeugung und
Verteilung jetzt schon im organisatorischen und
weisungsmalSigen Zusammenhang mit Fllissigtreibstoff

stehen. Letztlich hef es ja doch darauf hinaus, dal3 den
Verkehrsberechtigten die Berecht^ung, Fllissigtreib-

stoff zu verwenden, entzogen und als Ersatz Festtreib-

stoffversorgung ar^eboten werden sollte. Diese Uber-

legur^en wurden in den ersten drei Wochen des Juni

zum AbschluS gebracht und die anordnungsmaBigen
Folgerungen daraus gezogen. Bei dem Umfang der

Auswirkungen hielt ich es fiir notwendig, das neue
System von der Zentralen Planung sanktionieren zu
Iassen. Speer sollte personlich die notwendigen Weisun-

gen mit seiner Autoritat decken.

Am 30.6.1944 erlauterte ich gemeinsam mit KoE
diese Ideen. Die Zentrale Planung sanktionierte die

Absichten, die von mir zum Teil in " Fiihrererlasse"

gegossen wurden.

Eine Umstellung auf Generatoren auf breiter Basis

war ja auch davon abhai^^, daJJ nicht nur geniigend

Holz eingeschlagen, sondern auch aus dem Walde
gebracht und von entsprechenden Produktionsstatten

auf Tankholz uragearbeitet und regional ausreichend

gestreut angeboten wurde. Die ins Stocken geratene

"Holzbringung" aus dem Wald an die Bedarfsstellen

wurde durch den Einsatz eines " Reichsbevollmachtig-

ten fiir die Holzbringung" wieder flottgemacht. Durch
ErlaB von Speer als GB Riist wurde mir unter dem
30.6.1944 die Lenkung der gesamten " Festkraftstoff-

wirtschaft" iibertragen. Nachdem ich fiir die Durch-

fiihrui^ des Problems geniigend Kenntnis gesammelt
hatte, erlielS Speer unter dem 10. August eine Durch-

fijhrungsanordnung. die das Aufgabengebiet im einzel-

nen klarlegte. Bis der Holzeinschlag und die Bringungs-

aktionen im Gang waren, hatte ich mit den Herren
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meiner Amter in alien Einzelheiten ein Schema be-

sprochen, wie die Tankholzaktion ablaufen sollte. Da-

zu wurde von mir schlieBlich am 1. September eine

eii^ehende Weisung erlassen.

Mit dem Erlai3 ubertrug ich meinem langjahrigen

bewahrten Mitarbeiter, meinem Generalreferenten fur

Sonderaufgahen Dr. Dorn, der in organisatorisehen

Fragen besonders begabt war, die gesamte Planung auf

diesem Gebiet und ubertrug ihm auch die Verantwor-

tung fiir das Verteilungswesen der Festkraftstoffe. Es

kam vor allem darauf an, moglichst schnell regional

funktionierende Organisationen ins Leben zu rufen, da

vorauszusehen war, dal3 sehr bald eine zentrale Steue-

rung nicht raehr moglich sein wurde.

Einzelne Gebiete entwickelten sich 2U einer Art

Verkehrswiiste. Die normalen Kommunikationen funk-

tionierten nur noch schleppend. Die Auflbsung des

Reichsgebietes in auf sich selbst angewiesene Teilgebie-

te war nur noch eine Frage der Zeit.

Wieder gelang es Dr. Dorn noch in diesem Stadium

des Krieges, brauchbare, tatkraftige Manner fiir die

Organisation zu finden, zum Teil aus den Reihen derer,

die in der Ostfaser inzwischen frei geworden waren, Im

Oktober 1944 waren circa 112.000 mit Generatoren

ausgeriistete Fahrzeuge im Einsatz und die Zahl stieg

noch bis in das erste Quartal 1945 laufend an,

Seit Beginn des zweiten Quartals 1944 hatten das

Kriegsgeschehen und die erfolgreichen Angriffe auf die

Treibstoffindustrie die gesamte Lage vollig verandert.

An der Ostfront hatte die sowjetische Sommeroffen-

sive gegen die Heeresgruppe Mitte und gegen Finnland

die deutsche Front in schwerste Bedrangnis gebracht

und Finnland in den ersten Septembertagen zum Ab-

schluiS eines Waffenstillstandes gezwungen. Auch

Rumanien fijhrte einen Frontwechsel durch. Die russi-

sche Offensive gegen Sudpolen war ebenfalls erfolg-

reich.

Am 6. Juni hatte die alliierte Invasion in der

Normandie begonnen. Anfang Juli befand sich schon

beinahe eine Million Mann in dem standig sich erwei-

ternden Brlickenkopf, von dem aus schlieSlich Ende

Juh der Ausbruch in das franzosische Gebiet und

damit der Bewegungskrieg in Frankreich erzwungen

wurde. Durch das Schrumpfen des von uns beherrsch-

ten Raumes und die Treibstoffmisere hatte ein Teil der

bisherigen Riistungsziele seinen Sinn verloren.

Und gerade im Juni und Juli hatten fast alle Zweige

der RiJstur^ ihre hochsten AusstolJzahlen seit B^inn

des Krieges erreicht. Aber was sollte es fiir einen

Zweck haben, die Produktion zum Beispiel der Flug-

zei^e und Panzer noch weiter zu steigern, wenn kein

ausreichender Treibstoff zur Verfiigung stand. Es hatte

auch keinen Zweck, die Munitionserzeugung weiter

vorwartszutreiben, wenn der Sprengstoff nicht aus-

reichte. Bei der Kriegslage war das stiirmische Drangen

der Wehrmacht auf Freigabe der uk-gesteUten jur^eren

Jahrgange auch aus der Rustungsindustrie nur allzu

verstandlich. Schon im Jahre 1943 hatte ich selbst ein

ganzes Bouquet von MaSnahmen zur Freisetzung von

Reserven in der Riistungswirtschaft ausgearbeitet. Teils

konnte ich mich damals noch nicht damit durchsetzen.

teUs blieben die akzeptierten Anregungen wegen der

Erkrankung Speers liegen, Einige zog ich jetzt aus der

Schublade. Sie wurden nun sofort ohne viel Diskussion

und Widerstande in die Tat umgesetzt. Zum Beispiel

wird am 25. Mai 1944 in der Speer-Chronik berichtet:

"Im Anschlu^ an die. Sitzimg li'.gle Prnsidcnl Kehrl dem

Minister einp Ausarbeilung uber noch varhandene Re.serveii in

der Industrie vor, liic vor alkm dadarrk mobilisiert we.rden

konnten, da^ durch Verbal von Waffertiinderungen und iiber-

fliissigen Entvncklungen Arbeitsstunden produktiv in der Ferti-

guiig eingesctzl werde.n k/innten- Der Kampf gegen die unaas-

rottbaren Anderungen soti durch einen Fiihrererta^ neu aafge-

nomnu-n warden."

Am 18, Juni legte Speer Hitler den "ErlaS uber die

Konzentration der Riistungf^ und Kriegsproduktion"

vor, den Hitler am 19, Juni unterschrieb,

Trotz der Hoffnungslosigkeit in bezug auf den

endgiilt^en Ausgang des Krieges war ich der Meinui^,

daiS wir in unseren Rijstungsanstrer^ungen mit ver-

anderter Zielsetzung auf Verteidigung nicht nachlassen

durften. Wir konnten keinesfalls die Millionen Solda-

ten, die in den Weiten des ostlichen Raumes, in

Rumanien, Griechenland, Jugoslawien und Italien

standen, den Nachschub an Waffen und Munition

verweigern, den sie zur Verteidigung so bitter notig

hatten, Es war nicht an uns, in der Heimat aufzugeben,

denn das konnte bedeuten, daU wir unsere Jungens

damit in Bedrangnis brachten und sie den nicht ab-

sehbaren Folgen einer langen Gefangenschaft iiber-

antworteten.

Hafiagitator Winston Churchill
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AUes, was wir in diesem Stadium des Krieges

rustungsmalSlg noch tun konnten, hatte natiirlich nur
Zweck, wenn es gelang, in der Heimat eine Wende in

der Luftbeherrschung herbeizufiihren. Speer unter-

richtete mich von Zeit zu Zeit Uber den zahen Kampf,
den er selbst, Milch, Fliegergeneral Galland und andere
fiihrten, urn den theoretisch gebilligten Plan dear An-
sammlung einer Jagerflotte zum Heimatschutz durch-
zusetzen. Der laufende Einsatz einer geringen Zahl von
Normaljagern und hin und wieder einige Me 262 in de?

Heimatverteidigung war eine vie! zu schwache Abwehr,
als daS davon ins Gewicht fallende Wirkung batten
erwartet werden konnen.

Aufgrund einer neuen Hiobsbotschaft machte ich

Mitte August 1944 einen letzten Versucb, mich in das'

Geschehen, das eigentlicb auBerhalb meiner EinfluB-
sphare lag, einzuschalten. Ich berichte ira folgenden
dariiber, well damit dokuraentarisch belegt wird,

worum es bei dem ganzen Problem ging:

Von meinem Verbindungsmann zum Amt Saur
hatte ich am 15. August 1944 zu meinem Entsetzen
gehort. daiS von Hitler eine Entscheidung getroffen

worden war, unter dem Stichwort "Aktion 88", das
Flakprogramm zu Lasten der Erzeugung von Jagern zu
forcieren. Ich beschlol3 des groUeren Nachdrucks
halber, mich in einem schriftlichen Vermerk an Speer
ganz entschieden gegen diese Entscheidung zu wenden.
Gleichzeitig wollte ich verhindern, daI3 er dort ver-

sandete, und schickte daher eine Kopie an Feldmar-
schall Milch, Staatssekretar Korner, meinem Arats-

chefkollegen Saur und uber meinen Verbindungs-
offizier zu Keitel an diesen. Vielleicht habe ich auch

noch den einen oder anderen vergessen, Jedenfalls

habe ich das Memorandum in acht Ausfertigungen

machen lassen. Ich war mir bewulSt, dal3 es sich bei der

"Aktion 88" nicht um ijberlegungen, sondern um
einen ergangenen Fiihrerbefehl handelte, kleidete aber

raeine Darlegungen in eine Einleitung, die es so er-

scheinen lassen sollte. als ob es sich nur um Erwagun-

gen handele und es noch Zeit sei, Argument* vorzu-

bringen. Das Memorandum tragt das Datum des 18.

August 1944 und betrifft die ''Aktion 88". Ich nahm
mit Scharfe gegen die angeordnete Drosselung der

Jager-Produktion zugunsten der Flak-Produktion Stel-

lung. In dem Memorandum hielS es u.a.:

"Der gegenwdrtigi: hoke Veriust an Jagdftiegfirn und die

xchlechte Luge de.r Flugtreibstoffversorgung sind nicht zwangs-

IHiifig, sondern durc.h die ge.geniiartige Taktik des Einsatzes der

Jogdwaffp. hedingt. Dan Entgegenstellen einer jeweih kteinen

Anzahl Jiiger in Front und Heimat ge.geniiber einer gro^pn

Vbermacht der Gegner verursacht in gleicher Weise die hohen
Verluste wie die Unmoglichkeit eines hohen Schutzes fur die

Fluglreibstoffwerke. Ein Vhergang zu einem gesteigerlen Flak-

programm wie vorgesehen hedeulel bis zum Ilerankommen der

Strahlpger einen weitgehenden Verzicht auf den Einsatz von

Jagdfliegern zum Schutze der Heimat und Finsats an der Front

in gleicher Weise. Wenn ein solc.her Verzicht auf Monate durch

Verzicht auf den Bau der enlsprechenden Jdger-Typen moglich

erscheinl. so konnen durch eine enlsprechande sofortige Ent-

scheidung aber den Einsatz der lorhandenen Jagdmaffe die

Griinde sehr vicl schnelle.r be.ieitigt werden. Durch einen zwei-

bis vie.rwochigen !\'ichteinsatz der Jagdwaffe und damit An-

sammlung einer entsprechend hohen Zahl von Jngern und ihren

Einsatz zur Heimatverteidigung nach starker Aaffiillung wUrden

die hohen Verluste der Jagdflieger ehe.nso uermieden werden
konnen, wie durch ihren massierten Einsatz nach diesem Zeit-

raum ein ausreichender Sch.itz der wichtigsten Ftug-
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treibstoffuifrke ermoglicht werden konntn. Bc.i einiir Konzen-

tration des Einsatzes in dieser Form ware auch der Anschlufi an

A'eu- und Mehrproduklion non Flugtreibstoff im Okloher und

November mil den vorhandencn Bestanden zii erreicheii ...

"

Die Eingabe schloI3 wie folgt:

"Abschlie^end mufi ihrtiuf hingewiesen iverden. da^ meines

Erachtens der Entschluji zur Spr.icherung non Jagdmasckinen
und Jagdfliegern zuin nuissierten FAnsats der Verleidigung der

Heimat sieh zmangsliiufig aus der angehearen Gefiihrdung der

Sprengstofferzeugung und ihrer Vorprodukte ergiht. Wenn .tie in

demselhen (Jmfang, wic ge^nwartig die Ftugberizinerzeugung.

ausgesehahet werden uiUrde, wurde.n die Folgen noch viel

tragischer sein, als die des Einbruchs in die Flugbenzinerzeu-

gung, (la der F.insalz alter Waffen zu Lande, zu Wasser und in

der Luft in gleieher Weise gefahrdet ware . AUe hier in Frage

stehenden ProdaktionsstaUen durr.h Flakxehutz rechtzeitig

sichern zu wollen, ware ein hoffnungxlosex Beginnen. Meine.s

Erachtens vcrlangt gerade der Schutz dieser wiehtigen Grund-

lagen unserer Kampfkraft eine schnelle Entseheidiing in deni

oben geschilderten Sinne.
"

Ich liei3 die fiinf Exemplare durch unseren Kurier-

dienst zustellen. In dea: Nacht rief mich Speer sehr

aufgeregt an und sagte, ob ich von alien guten Geistern

verlassen sei. Es handele sich bei der "Aktion 88" urn

einen bereits erlassenen Fiihrerbefehl, den ich mit

diirren Worten als unsinnig bezeichnet hatte. Aufier-

dem lage das auiSerhalb meiner Zustandigkeiten. Fur

den strategischen oder taktischen Einsatz der Luft-

waffe sei ich nun aber wirklich nicht zustandig, auch

wenn ich meine Pflichten noch so extensiv auslegte. Er

sei selbst im Hauptquartier gewesen und hatte gegen

den Befehl angekampft, ohne etwas auszurichten.

Speer wollte wissen, an wen weitere Ausfertigungen

gegangen seien. Speer wies mich an, sofort mit alien

Empfangern zu telefonieren und die Exeraplare zu-

riickzufordern, Niemand sollte von ihrer Existenz

etwas verlauten lassen. Ich we^erte mich entschieden,

Saur anzurufen, da ich ihn in dem (diesmal allerdings

nicht zutreffenden Verdacht hatte, dalS er an dem
Erlal3 nicht unschuldig sei). Speer bemerkte daraufhin,

er wiirde das selber ubernehmen, wenn die Ausarbei-

tung nicht schon von Saur ins Fuhrerhauptquartier

weitergegeben worden ware. Korner und Milch rief ich

an; beide batten das Memorandum gelesen und Milch

sagtfi, er fande es ausgezeichnet und sei voilig meiner

Meinung. Von Keitel forderte ich es nicht zuriick,

sondern lieS den Adjutanten Keitels bitten, sicher-

zustellen, dal3 Keitel das Memorandum gegeniiber

Hitler nicht erwahnte. Speer legte darauf den aller-

groBten Wert. Am nachsten Tag sagte mir Speer, er

konne mich iJber die Besprechung im Fiihrerhaupt'

quartier in dieser Sache nicht unterrichten. Der Fall sei

aber hoffnungslos.

Es war raein letzter Versuch, EinfluS auf Entschei-

dungen der Fiihrung zu nehmen. Wie Speer gesagt

hatte — es war hoffnungslos. Ich zog fiir mich die

SchluBfolgerur^, in Zukunft noch mehr alle tJber-

iegur^en und Entscheidungen meines EinflulSbereiches

bis zum bittern Ende nach eigenem Ermessen und

ohne Konsultationen mit irgend jemandem zu treffen.

Sinnvolle Entscheidui^en von Hitler waren offenbar

nicht mehr zu erwarten, und das Speer-Ministerium

war standort- und fuhrungsmalSig in Auflosung begrif-

fen.

Am 13. Juli 1944 hatte ein FiihrererlalS das Licht

der Welt erblickt, den ich nach Riicksprache mit Speer

schon um die Jahreswende 1943/44 wenige Wochen
nach der Obernahme des Planungsamtes entworfen

hatte. Hieriiber heiBt es in der Speer-Chronik:

^'Am gleichen Tage wird vom Minister ein angeregter FHhrer-

erlnfi Uber die Frfassting nnd Verwendung von Lagerbestdnden

fiir die Riistungs- und Kriegsproduktion im Reichsgeselzblatt

bekannt gegeheru Es hat durch die verlangle EinschaltMitg der

Reichskanzlei fiinf Miinate gedauerl, bis der Erlafi heraus-

gekommen isL
"

Durch meine Erfahrungen mit den Kontingents-

tragern im Reichswirtschaftministerium anhand einer

FiJlle bekannt gewordener Einzelfalle und durch stich-

probenweise Untersuchungen hatte ich schon vor Ein-

tritt in das Speer-Ministerium festgestellt, dal3 sich in

der Wirtschaft auf zahlreichen Gebieten beachtliche

Reserven dadurch angesammelt hatten, daS Anforde-

rungen in einem nicht notwendigen Umfange befrie-

digt worden waren. Der ErlalS gab gegeniiber den

Wehrmachtsteilen, aber auch alien sonstigen Kon-

tingentstragern weitgehende Vollmachten, Feststellun-

gen iiber Bestiinde dieser Art zu treffen. Speer beauf-

tragte die regionalen Riistungsinspektionen mit einer

entsprechenden Aktion, und ich lieB mir die VoU-

machten aus dem ErlalJ von Speer auf das Planungsamt

delegieren, da wir ja schlielSlich fiir die Gesamtvertei-

lung verantworthch waren und die Erfassung von

Lagern natlirlich auch dazu gehorte. Schlagartig setzte

ich eine groSere Anzahl von Leuten mit dem Auftrag

ein, anhand einer Fotokopie der Vollmacht Zugangzu

besonders bezeichneten oder von ihnen ausfindig ge-

machten groBen Lagerverwaltungen zu verschaffen und

ziigig Meldungen an mich zu erstatten. Zum Teil

kamen geradezu sagenhafte Dinge dabei heraus. Nach

ersten L^ererhebungen bei der Luftwaffe iiber

Ausrijstungsgegenstande, die zum TeO vollig unver-

standliche GrdBenordnungen hatten, wurde ein Par-

lamentar mit dem Vorschl^ zu mir entsandt, die

Luftwaffe ware bereit, fiir eine Million Mann Unifor-

men und sonstige Mannschaftsausrustungsgegenstiinde

sofort freizugeben, wenn die Untersuchungen einge-

stellt wurden. Darauf einigten wir uns unter gleich-

zeitiger Aussefcsung entsprechender Zuteilungen und
Kontingente auf diesen Gebieten fiir das nachste Halb-

jahr. Die Marine hatte nicht weniger als 60.000 kom-
plette Ausstattungen fiir U-Bootfahrer auf Lager! Die

Aktion verschaffte uns bei den KontingentszuteUungen

fiir die nachsten beiden Quartale nicht nur durch
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Einsatz dieser Lager Luft, sondern vor allem dadurch,

dal3 aufgrund der Lagerermittlungen neu angeforderter

Bedarf nicht mehr befriedigt zu werden brauchte und
die Zuteilungsplane daher entsprechend entlastet

wurden.

Bei parallel laufenden Erhebungen konnte das Pla-

nungsamt feststellen, daf3 auf sehr vielen Gebieten

sowohl die Ersatzteilforderungen, als auch die Repara-

turen stiefmijtterlich bedacht wurden. Der Jagerstab

hatte bereits erkannt, dal3 sich mit einem verhaltnis-

malBig geringen Aufwand an Arbeitskriiften und Ma-

terial hohe Ablieferungen an Flugzeugen an die Luft^

waffe hatten ermoglichen lassen, wenn die Reparatu-

ren vor der eigentlichen Neuproduktion rangierten.

Dasselbe gait auch zura Beispiel fur Panzer, fUr

Lokomotiven, fur Kraftfahrzeuge aller Art. Auf den

verschiedensten Gebieten wurde daher eine erhohte

Ersatzteilfertigung angekurbelt, die es im Zusamraen-

hang mit dem forcierten Reparaturprogramm ermog-

lichte, der Wehrmacht groBe Stiickzahlen an Waffen

und Gerat mit einem weit geringeren Aufwand an

Arbeitsstunden und Material zur Verfiigung zu steUen,

als das bei volliger Neuanfertigung moglich gewesen

ware.

Die Lageriiberprufungen auch von seiten der

Riistungsinspektionen ergaben ferner, dalB erhebliche

Bestande an Wehrmachtsgeriit und auch Waffen und

Kraftfahrzeugen vorhanden waren, denen nur gewisse

Telle Oder Zulieferungen zu ihrer Vervollstandigung

fehlten. Es handelte sich ailurdings auch dabei zum
Teil um Typen, die inzwischen durch neuere ersetzt

waren. Bei den groJ3en Verlusten insbesondere des

Heeres wahrend der Riickztige aus dem Osten waren

jetzt naturgemalS auch zur Vervollstandigung der Aus-

riistung und Bewaffnung friihere Typen willkommen.

Jedenfalls waren sie immer noch besser als gar nichts.

AUe Ausschiisse wurden daher angewiesen, daJ3 Repa-

ratur und Komplettierung vor Neuanfertigung rangier-

te. Vor allem dieser Umschaltung war es zu verdanken,

dafi die Rustungsproduktion und auch die Herstellung

von allgeraeinem Heeresgerat nicht annahernd so ab-

sanken, wie es der Fall gewesen ware, wenn die

Endfertigung allein auf neue Rohstoffkontingente an-

gewiesen gewesen ware. Not lehrt Nachdenken.

"BewuBtseinsspaltung'
Der 20. Juli 1944 bedeutete fur mich eine Zasur.

Auch das letzte Fiinkcheii Hoffnung, daJ3 das AUer-
schlimmste, die Kapitulation doch noch abgewendet
werden konnte, war dahin. Der Riickzug unserer Trup-

pen aus der Weite des europaischen Raumes auf die

Reichsgrenzen war uberall, mit Ausnahme von Nor-
wegen, voll im Gange. Die Luftherrschaft der AlUierten

iiber dem europaischen Raum und dem Reichsgebiet

war fast liickenlos. Die Verbiindeten Finnland, Ruma-
nien, Bulgarien, Ungam, Italien suchten sich vor dem
Untergang zu retten, soweit das bei der Lage iiberhaupt

noch moglich war. Die Zulieferur^en wichtigster Me-
talle aus Finnland (Petsamo), der Turkei und dem
Balkan blieben ebenso aus wie die Mineralollieferungen

aus Rumanien und Ungam. Die Kohle- und Stahlpro-

duktion in Belgien und Frankreich, die ein Teil unserer

europaischen Planur^ gewesen waren, litten zunachst
unter erheblichen Transportbehinderungen. Wenig
spater fielen sie ganz weg, da die Produktion entweder
zum Erliegen kam oder die Betriebe von vorriickenden

Feindkraften besetzt wurden. Mit industriellen Liefe-

rungen aus Frankreich konnten wir schon bald gar

nicht mehr rechnen. Die Zeit war abzusehen, da6
Belgien und Holland ebenso ausfallen wiirden wie der

oberitalienische Raum.

AUen Planungen war die Basis entzogen. Hinzu kam

das lahmende Gefiihl, dafS Hitler gar nicht mehr regie-

rungsfahig war, ja, daI3 wir iiberhaupt keine Fiihrung

mehr hatten, die die Realitaten sah oder sehen woUte.

Es war, als wurden Schauspieler ein Drama unbeirrt zu

Ende spielen, obgleich der Hintergrund, das Szena-

rium, vor dem das Drama abliiuft, schon langst nicht

mehr vorhanden ist. Es war eine unwirkliche Philoso-

phie des "als-ob". Alles schien wie durch einen Nebel-

schleier verhijllt. Jeder der bisherigen Akteure mul3te

seine Rolle weiterspielen, well er bei der Kompliziert-

heit der Gesamtverstrickung nicht die leiseste

Vorstellung davon haben konnte, was sein Versagen

Oder Verzagen fiir Hunderttausende von Menschen

irgendwo bedeuten konnte. Es gab kein Machtzentrum

und keine Basis fiir ein Machtzentrum aul3er dem
Uberkoramenen, Der extrem dilettantische Versuch,

ein neues Befehls- und Machtzentrum zu bilden, war

am 20, Juli klaglich gescheitert. Es war wirklich so, wie

Hitler auf dem Platter-Hof gesagt hatte: wir sitzen alle

in einem Boot, keiner konnte aussteigen, keiner konn-

te sich distanzieren, auch wenn er wollte. "The point

of no return" lag langst hinter uns. Wir waren wie die

Mannschaft in einer Raumrakete. Wir waren auf einen

vorprogrammierten Kurs abgeschossen. Uns war nur
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Dcr Fiihret im Kreis von Vcrwundeten
— Fi'lo Huns Wagner

noch die Mbglichkeit kleinerer Nachsteuerungen ge-

geben, die vielleicht die Landung etwas weicher

machen konnten,

Es gab keine vertretbare Alternative, Jedem von uns

an verantwortlicher Stelle blieb nur die Moglichkeit,

die Tagesarbeit gewissenhaft weiterzufuhren, nach

Moglichkeit EinbriJche abzuriegeln und durch immer

neue Improvisationen das beinahe Unmogliche moglich

zu machen. Und soDte dennoch die Kapitulation un-

vermeidlich sein, an uns soUten jedenfalls die Anstren-

gungen nicht gescheitert sein. DaJ3 dem so war, ergibt

sich deutlich aus dem Rechenschaftsbericht Speers

vom 27. Januar 1945, in dem er einen Gesamtliberblick

iiber die Entwicklung der Riistungswirtschaft seit Be-

ginn des Krieges fur aUe seine Mitarbeiter aller Sparten

seines Arbeitsbereiches erstellt und damals verteilt

hatte. Darin findet sich der Satz;

"Die Riistungskislang des jakres 1944 fiir (las He.pr hatte

ikizu aiisgerekht, urn 225 Infanteriedwinonen ausziistatten and

iS Panzerdinisionen iteu aufzuslc.ilen,'

tiber die Lage und ihre Konsequenzen brauchte ich

mit meinen Mitarbeitern nicht zu sprechen. Die Tatr

sachen sprachen fiir sich selbst. Ira Ministerium warden

auch nicht viele Worte geraacht. Auf einem schwer

angeschlagenen Schiff, in dem das Wasser steigt, hort

das Reden auf. Aber niemand konnte verhindern, dal3

sich jeder seine eigenen Gedanken machte, die natur-

gemaiB auch iiber die Routine der taglichen Arbeit

hinausgingen. Der ProzelJ einer BewuJ3tseinsspaltung

hatte eingesetzt, bei dem einen weniger, bei dem
anderen mehr, bei dem einen zeitiger, bei dem anderen

spater.

Aus dem folgenden wird klar, was damit gemeint

ist, Es war immer wieder verbiiiffend zu sehen, welches

Beharrungsvermogen eine im vollen Lauf befindliche

grolSe Organisation aufbringt und beinahe automatisch

erled^t, was der Alltag erfordert, wahrend das Unter-

bewuStsein schon ganz anderen Gedanken nachgeht,

Gedanken, die von Tag zu Tag, von Woche zu Woche

und Monat zu Monat immer mehr an die Oberflache

drangen.

Speer glaubte noch immer, sich gegen die Forde-

rung der Freigabe von Arbeitskraften der Riistung an

das Heer wehren zu miissen. Produktionsstbrungen

durch stockenden ZuflulS an Material und Produktions-

hemmungen durch die Transportlage begannen, Ar-

beitskrafte freizusetzen, ohne daiS irgend jemand es

befohlen hatte. Im ProtDkoll der Aratschefsitzung vom

9.8.1944 heil3t es verbluffenderweise:

"7m Einvernekmen mit dem Reichsreirtschaftsminister regett

Speer die Benrheitung von Vnrschlagen der Landeswirtschafls-

amtv.T zar Ermnnung voti U'e.hrwirtschaflsfiihrern /rns dem

Bereick der von ihm verantwortlich gefiihrten kriegswirtsckaft-

lichen Prodiiktiont'.n."(!)

Das Leben ging weiter; auch das biirokratische. Wer

woUte wohl zu diesem Zeitpunkt noch "Wehrwirt-

schaftsfuhrer" werden! Ich blattere weiter in der

Speer-Chronik:

''Speer bei der Sitzung des Hauptamschusses Waffen:

'Zum Sehlu^, so sagl der Minister, hitte irh Sie. dafi von

Ihmn eine Welte dc.s Optimismus ausgeht. Geuii^ sind die

Eretgnisse an den Fronten fiir uns zum Tail bedrUckund....'

Auf der folgenden Seite wurd der sich unverwiistlich

gebardende Saur zitiert:

''Selhst wenn wir geghuht haben, sehon jetzt deutlich

Grilles und Anerkunnungsiiertes geleu/tet zu hahen, so ist das

fiir ans die karte yerpflichtung, noeh mehr und noch Besseres

und noch mscher das zu erfUUen, was der Fdhrer von uns

verlangt, um dem deutschcn Volk und uns alien den Endsieg

endgiiltig sieherzustelten."

Das war weit mehr als Pflichtiibung, das war neuro-

tische Euphorie!

Dazwischen finden sich aber, manchmal am glei-

chen Tage, in der Chronik Notizen wie diese:

"Der Minister erhalt heim Vortrag beim Fiikrer die Ermiir.hti-

gung, den Ausbau der Industrie, soweit er nicht in neun

Monaten beendet ist, stitlzulegf.n zugunsten der laufenden Fcr-

tigung.

"

Doch wohl ein deutlicher Hinweis darauf, daS

danach alies zwecklos ist!

Und in dieser Lage entstanden noch Gedanken wie

die:

"Die Aufgabcngebiete zwischen Riistungslieferungsamt

(Schieber), dem Technischen A ml (Saur) und dem Rohslaffamt

(Kekrl) zu verschieben. Die Chemie soil von Ke.hrl zu Schieber

kommen, um diesen fiir die Abgabeanderer Bereicke an Saur zu

entschddigen.
"

Ich horte mehr am Rande von diesen Absichten und

arrangierte, daI5 mein sehr fahiger Amtsgruppenchef

Chemie, Dr. Kolb, uber die Fragen der Chemie erstma-
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lig personlich beim Minister und Milch Vortrag ge-

halten hatte. Alle Einbriiche auf dem Gebiet der Cb&-

mie in den letzten Wochen und ibr Ausbiigeln wurden
erortert. Speer und Milch waren beeindruckt von dem
prazisen, ideenreichen Referat und von der energischen

Personlichkeit Kolbs. Die Chemie schien in guten

Handen zu sein. Die Umorganisationspliine waren in-

soweit vom Tisch,

Laut Chronik soUte auch die Eisenverteilung fiir das

vierte Quartal 1944 im "engsten Kreise besprochen

werden."

''Die Zp.ntrnle Planimg soil (kimit nicht befall werden- Die

Znhten iiber die moglicke Pr/iduktion imvierten Quartal sind zu

schleckl, als da^ aie zur Keiintni^ eines grn^eriin Kreises (')

kommen sotlen."iBs waren nur noch ganz wenige hochge-

stelUe!)

Und weiter:

"M(t Goeliheh nk 'Beauftragten fUr de.n totalen Kriegsein-

sate' unci den Gauleitern wird Uber FAnziehungen aus der

Rustling zur Wehrmachi and bald auch zu Schanzarbeiten und
Volkssturm in der Zentrale teidenschafttich gestritteiu"

Aber wir wissen nicht, ob die Leute unentbehrlich

sind, und die anderen wissen nicht, ob sie wirklich bei

Schanzarbeiten und Volkssturm gebraucht werden.

Neurotische Hektik uberall.

Daneben gibt es offenbar auch Oasen voUiger Un-

beriihrtheit:

''Hayler und Ohtendorf vom RWM wollten mil Unter-

stiitzung der ParteAkanzlei die Mittelinslanz zusammenfasseii

und sich diese unterstetlen! Speers Leule sind slrikl dagegen.

Uber die eigenarlige Doppelunterstellung des Heereswaffen-

amtes unter dem Chef H. RiLit. jetzt Himrrder, und Speer wird

nach longer Uaffenruhe. die mil Ceneraloben,l t'romm ve.rein-

bart tvar, erneul gestritten.

"

Das Leben geht weiter, auch das biirokratische, als

ob nichts geschehen ware. Jeder kampft an seiner

"Front". Die Nachrichten von einer der beiden wirk-

lichen Fronten, der Westfront, waren im August und
September erschiitternd genug.

Am 20. August erreichten die Amerikaner die Seine

beiderseits von Paris, das nach den Befehlen Hitlers vor

der Raumur^ vollig zerstort werden sollte. Am 19.

August batten sich Krafte der Widerstandsbewegung in

Paris erboben, als das Herannahmen der amerikani-

schen Panzer erwartet wurde. Enl^egen dem Fuhrer-

befehl hatte General von Choltitz, der Stadtkomman-

dant von Paris, auf eigene Verantwortung den aus-

sichtslosen Widerstand aufgegeben und die vorge-

sehenen ZerstorungsmalSnahmen verboten und Paris

zur freien Stadt erklart. Die ganz geringen Krafte des

Heeres und der Polizei, die in Paris stationiert waren,

soliten die Stadt verlassen, ebenso alle deutschen

Dienststellen, insbesondere die des Militarbefehls-

habers in Frankreich. Einer unserer Leute aus dem
Stabe des Militarbefehlshabers schilderte mir wenige

Tage spater das bewegende Schauspiel kurz vor dem
bevorstehenden Eindringen der Alliierten in die Stadt.
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Eine geschlossene Fahrzeugkolonne aller Ange-

horigen der Dienststellen des Militarbefehlshabers zog

aus Paris ab. In dichten Reihen stand die Bevolkerung

in den StralSen, durch die sich der motorisierte Zug

bewegte oder voraussichtlich bewegen wiirde. Es

herrschte tiefes Schweigen. Kein Zuruf, fast kein Laut

kam aus den Reihen der Pariser Bevolkerung, noch

nicht einmal von seiten dei Widerstandsbewegung, die

bis dahin in Paris auch kaum eine sehr aktive RoUe

gespielt hatte. Keine Belastigung! In Anerkennung der

Haltung des Generals von Choltitz gewahrte die Be-

volkerung von Paris spontan dem Militiirbefehlshaber

freies Geleit. Wenige Tage spater war Paris ein Hexen-

kessel der Verfolgung der Franzosen, die aus Pflicht-

erfiiUung oder Gewissenszwang schwere Biirde auf sich

geladen hatten, um in einem besetzten Gebiet — ohne

Fiihrung und Macht — das Zusammenleben mit der

Besatzungsmacht fiir Bevolkerung und Wirtschaft er-

traglich zu gestalten. Ohne eine Spur von Anbiederei,

mit nie erlahmender menschlicher Wurde und groSter

Geschicklichkeit hatten viele die Interessen ihrer Be-

volkerung und ihrer Wirtschaft bis zu dem Tag der

Befreiung verfochten, den herbeizufiihren nicht in

ihrer Macht gelegen hatte. Jetzt wurden sie als KoUa-

borateure verfolgt. Es bedurfte langerer und ruhigerer

Zeiten, ehe ihnen in gewissem MaSe Gerechtigkeit

widerfuhr, sofern sie diesen Zeitpunkt erlebten und

nicht zu den Tausenden gehorten, die daraals um-

kamen.

Beim Herannahen der Front hatte Hitler aufier der

Zerstorung von Paris auch fiir die Wirtschaft des

gesamten Westens einen Befehl der "verbrannten

Erde" gegeben. Bergwerksgruben sollten gesprengt

werden oder man sollte die Schachte durch Abstellen

der Pumpwerke ersaufen lassen. Die eisenschaffende

Industrie, die GroBchemie, alles, was von wirtschaft-

lichera Wert ware, sollte gesprengt werden. tJber diese

Situation hatte Speer mit mir etwa Mitte August

gesprochen, und wir waren uns sofort einig, daS weder

wir uns dazu hergeben noch andere in Versuchung

bringen wollten, diese Befehle auszufiihren. Speer woll-

te sich bei diesem Anlal3 auf eine Diskussion mit mir

dariiber, ob Hitler im medizinischen Sinne noch Herr

seiner Entschliisse und Weisungen sei, nicht einlassen.

Die spater gewonnenen Erkenntnisse bestiitigten ein-

deutig, dal3 das nicht der Fall war. Aber er sagte voUer

Emporung: " SchlieUlich sind wir doch keine Hunnen."

Wir waren uns einig: Das wollten wir nicht auf uns

laden, weder fijr Frankreich noch fiir Belgien und

schon gar nicht fur unser Heimatgebiet. Speer woUe
aber die Befehle auch nicht ausdriicklich ablehnen.

Abgesehen von der Gefahr, die damit moglicherweise

verbunden gewesen ware, hatten vielleicht andere Per-

sonlichkeiten oder Formationen die gleiche Weisung

erhalten und womoglich ausgefUhrt. Der FUhrerbefelil

sollte daher unterlaufen werden durch Weisungen, dafi
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die Betriebe bis zum allerletzten Augenblick aufrecht-

erhalten bleiben und arbeiten miilSten, da wir keine

Tonne Kohle und keine Tonne Stahl und keine sonsti-

ge Produktion entbehren konnten. Es soliten nur

sogenannte " Lahmungsvorbereitungen" getroffen wer-

den, die darin bestanden, dal3 im letzten Augenblick

durcli Entfernung von Aggregaten, die zum Gesamt-

betrieb wichtig waren, ein sofortiges Wiederbetreiben

der Werke hinter der Front fiir die kampfende Truppe

der Alliierten nicht moglicb ware. Als Vorwand wurde,

wie dann aucii spater fiir die westlichen Gebiete des

Reiches selbst, von uns angefiihrt, dal3 bei einer Wie-

dereroberung dieser Gebiete uns diese Produktionen

sofort wieder nutzbar gemacht werden konnten.

Meine Gesprachapartner bei den verse hiedensten

Staben unserer Dienststelien in Paris und Briissel sowie

Den Haag wurden durch mich miindlich von dieser

unserer Auffassung unterrichtet Sie wurde von alien

geteilt. Zwar batten die militarischen Befeblshaber die

gleicben Zerstorungsbefeble erhalten wie wir. Aber sie

batten Wichtigeres zu tun als zu zerstoren. Die Ge-

schwindigkeit, mit der sich die Ereignisse iiberschlugen,

macbte es moglicb, da/3 im groSen und ganzen nach

unserer Devise verfahren wurde. Das franzosische und

belgische Industriegebiet fiel fast unbescliadigt in die

Hande der AUiierten, soweit nicht an ortlichen Schwer-

punkten der Industriestadte Kampfhandlungen statt-

fanden. Eine Ausnahme machen spater Teilgebiete der

Niederlande infolge der AHiiertenluftlandung bei

Arnheim und Nijmwegen Mitte September. Da diese

Aktion militarisch nur zum Teil erfolgreich war, ent-

wickelten sich in diesem Raum schwere Kampfe, die

von Mitte September bis Mitte November 1944 an-

dauerten. Erst im November gelang es den AUiierten,

die Scheldemiindung freizukampfen.

Das kaleidoskopartige BUd, das einige Kurzzita-

te aus den Tagebuchnotizen des Chronisten der Speer-

Chronik geben, beleuchtet natUrlich nur einen ganz

kleinen Teil des Geschehens in unserem Ministeriura

und unserer Arbeit zar damaligen Zeit Es wurde

weiter gearbeitet, als ob sich draulSen und an den

Fronten nichts geandert hatte. Aber die Fronten

kamen naber und die Luftangriffe woirden haufiger, die

Zerstorungen grower, der Verkehr schleppender, Treib-

stoffe wurden knapper, die Kohleproduktion und die

Stahlproduktion gingen zurlick. Und doch wurden

wesentlich mehr Riistungsguter erzeugt als in den

Jahren 1940, 1941, 1942, 1943, als wir noch im

Vollbesitz unserer wirtschaftlichen Kraft waren!

Trotz aller qualenden Schwierigkeiten des Alltags

waren die Bremswirkungen am Schwoingrad der Wirt-

schaft noch nicht in dera Umfang wahrnehmbar, wie

man hatte erwarten konnen. Auch Dr. Wagenfiihr in

meinem Amt lieferte, als sei nichts geschehen, die

Schnellberichte fiir Rustung und Kriegsproduktion Je-

wells umgestellt auf den verringerten Raum weiter,

und noch am 20. Februar 1945 lagen die Zahlen fiir

den Januar 1945 fast komplett vor rair. Ich war mir

allerdings Mar dariiber, daU gerade bei den Zahlen der

Riistur^sendfertigung diese die tatsachliche Wirtr

schaftskraft nicht richtig wiedei^aben. Wir lebten zum
Teil von dem, was in den ersten vier bisfiinf Monaten

dieses Jahres unter giinstigeren Verhaltnissen produ-

ziert worden war und zum Teil erst jetzt seiner

Komplettierui^ entgegenging.

Der Weg in sowjetische Gefangenschaft wurde fiir nielir als eine Million deutscher Soldaten zum ietzten Gang
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Das Zusammendrangen der Fronton auf das e^ent-

liche Reichsgebiet anderte auch die Bediirfnisse der

Truppe in mannigfaltiger Hinsicht. Die Behinderungen

der Mobilitat durch Treibstoffmangel fUhrten zu einer

Verstarkung der Ausriistut^ der Infanteristen mit Nah-

kampfwaffen. Die sogenannte Panzerfaust hatte sich

im Nahkampf zur Panzerabwelir auJSerordentlich be-

wahrt, und es wurde aus einer anfanglich kleinen

Produktion eine Riesenproduktion noch spat im Jahre

aus dem Boden gestampft. Diese Waffe hatte ja den

Vorzug, dal3 sie wenig material- und arbeitsintensiv

war. Im Monat November wurden nicht weniger als

etwa eine Million Stuck Panzerfauste einsatzbereit

abgeliefert,

Nach der Betaubung durch den Dammbruch im

Mai/Juni 1944 hatte ich mich auf die veranderten

Funktionen einzustellen, die es bei der veranderten

Lage auszuiiben gait. Die dem Rohstoffarat unter-

stehenden Industriegruppen stellten die Hauptgefah-

renzone dar. Solange die Produktion einwandfrei lief,

also etwa bis Mai 1944, hatte ich wenig Veranlassung,

mich intensiy und haufig um diesen Sektor zu kiim-

mern. Denn die Amtsgruppenchefs, die die e^ent-

lichen Befehlsstellen leiteten, waren rait Kolb fur

Chemie, mit Dr. Fischer fur den Mineralblsektor, Ober-

regierungsrat Sennekamp fijr die Metalle erstklassig

besetzt. Mein treuer Dr. Stoltze soi^te fiir die Koordi-

nierung dieser und der iibrigen drei Gruppen des

Rohstoffamtes, aber auch dafur, dalS sie zum Chef

gir^en, wenn wichtige Entscheidungen anstanden.

Stoltze sorgte auch dafiir, dalS ich immer wieder die

wicht^sten fliegergeschadigten Betriebe meines Ver-

antwortungsbereiches besuchte, wenn es auch noch so

schwer war, sich von der Kommandostelle in Berlin

loszureilSen. So fuhren wir zusammen ins Ruhrgebiet

zu Stickstoff-, Buna- und Treibstoffwerken. Gerade in

den Zeiten einer iiberraschenden und unverstandlichen

Erstarrung der Kampfe und Fronten an der Rheinlinie

waren wir beim IG-Werk Leverkusen, das eigentlich in

der Frontlinie lag, ohne daS schwere Beschadigungen

aufgetreten waren, oder in Ludwigshafen und Oppau,

deren Stickstoffanlage noch immer lief. Fiir das, was

uns bevorstand, war Stoltze auch gerade der richtige

Mann. Auf ihn konnte ich mich verlassen, auch im

Angesicht des Untergangs.

Unter dem 21. August verzeichnet die Speer-

Chronik:

"Mil Prdsident Kc.krl hatte der Minister eine tangere Unter-

haltung aber die Arbeitsmeise des Ptanungsamtes, das leicht ein

zu selhutandiges Lehen pihrt. Dagegen fiihtte sieh Kehrl person-

tich schlecht behnndelt, da er weniger oft als frUher zum Vortrag

beim Minister gelangt
"

Diese Notiz gibt den Kern der Unterhaltung, die

unter vier Augen stattfand, sehr unvoUkommen und
auch unrichtig wieder. Das Gesprach mit mir beruhte

zum Teil auf Beschwerden meiner AmtschefkoUegen,

Der Kern unserer Aussprache enthiillte auch in plasti-

scher Form die Tatsache, dal3 die Kriegsentwicklung

immer mehr und mehr zur Folge hatte, dalJ eine

zentrale, straffe Leitung erst fachlich und spater auch

regional einfach gar nicht mehr moglich war. Es ging

nicht mehr um prinzipielle Fragen, es ging nicht mehr

um rangordnende Entscheidungen. Es ging darum, fiJr

jede Notlage eine angemessune und noch durchfiihr-

bare Losung zu finden. Meist handelte es sich natUrlioh

darum, dalS Kohle, Energie, Stahl Buna und zahllose

andere Rohstoffe im Aufkommen hinter den Planun-

gen zuriickblieben, aber auch dal3 Zuteilungen infolge

von Zerstorungen nicht im erwarteten Umfang be-

notigt wurden. Fortdauernde Umverteilungen, meist

Kijrzungen, waren die Konsequenz.

Was als selbstandiges Leben des Planungsamtes be-

zeichnet wurde, bestand darin, wie ich ganz offen

zugab, daJ3 ich bei der Zahl der Entscheidungen, die

taglich getroffen werden muSten, unmoglich Jewells

Fuhlung mit anderen Amtern oder Amtschefs auf-

nehmen konnte, die von den Entscheidungen betroffen

waren. Dazu fehlte einfach mir und ihnen Arbeitszeit

und Arbeitskraft, Ebensowenig aber war es mir mog-

lich, diese vielen Entscheidungen, auch wenn sie von

weittr^ender Bedeutung waren, Speer zur Entschei-

dung vorzulegen. Auch dazu gab es weder Zeit noch

Gelegenheit. Speer war viel zu selten im Ministerium

anwesend, und die einzelnen Sachgebiete waren so

kompliziert, dal3 sachlich nur Schaden entstehen konn-

te, wenn ein Drifter, weniger orientierter, als Ich es

zwangsweise durch die Pflichten meines Amtes war, m
Einzelentscheidungen hineim-egierte, die alle doch in

gewissem Zusammenhang standen und Wirkungen auf

anderen Gebieten auslosten, die bei Kurzvortragen

nicht klai^emacht werden konnten. Ich bat daher

Speer um sein Einverstandnis, ihm nur Entscheidungen

vorzulegen, die ich nicht allein verantworten wollte,

Speer bemerkte darauf, daJ3 anscheinend meine Ver-

antwortungsfreudigkeit so groB sei, daB dieser Fall

allzu selten eintreten wiirde. Jedenfalls ergabe sich das

aus der Handhabur^ in den letzten Wochen und
Monaten,

Speer beharrte, sachlich mit Recht, darauf, dal3 es

doch nicht angangig sei, dal3 von mir laufend Ent^

scheidungen getroffen wijrden, die in Ihrer Auswirkung

den betroffenen Amtern und Amtschefs — wenn liber-

haupt — erst sehr viel spater zum BevioilStsein kamen,

meist, wenn nichts mehr zu andern ware. Meine Er-

widerung:

"Prinzipiell ist das einleuchtend. Andern lafit sich an der

Tatsache aber nichts. NatitrVich dbprse.hen Saur und Schieber

ihren Bereich bis in FAnzelheitt'.n vift besser als ich. Aber sie sind

beide viel zu dynamisc.h und subjektiv, ah da^ objektive

ErwUgungen und gp.meinsame Entscheidungen mit ihnen mog-

lich loiiren. Ihre Meinung kenne ich immer schon von vorn-

hi^rein. Wenn ihr Sektor aus der allgemeinen l^age heraus an

irgendeincr Kiirzung partizipieren soil, so werden sie sich aufs
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hp.ftigste dagegen wo.hrp.n und sich auch weigern, Griiiido zur

Kenntnis zu nehmeii, die Ausuiirkuiigen au^erluilb ihres Arbeiis-

bereickes hetreffen. Fur richtige Entsc.ke.idungen in mp.hmren

Bereichen ist nun einmal ein Gcsamtiihcrblick nattvendig, den

sie nicht kaben. Jpden Morgen erhalte ick aber die ge.samte.

Palette der Bombpnschaden in alien Amtsbereichen, Mein Ge-

samluberbtick ist so vollstdndig, wie das unter den obwaltenden

Verhaltnissen nur mogtich ist"

Ich legte Speer nahe, jetzt in dieser Lage Schwer-

punkte zu bilden, die tiaufige Reisen, Abwesentieit,

Konsultationen auf anderen Ebenen erforderten. Das

tagliche Hangen und Wiirgen sollte er mir iiberlassen.

Die Zeit grundsatzlicher, in die Zukunft wiritender

Entscheidungen war in bezug auf die Kriegswirtschaft

zu Ende, Die Weichen waren gestellt. Mehr als durch

Umleitungen zu viele Entgleisungen und Zusammen-

stbfie verhindern zu versuchen, konnten wic jetzt nicht

mehr tun.

Speer vertiefte diese Gedanken, und wir waren

ubereinstimmend der Meinung, dal3 die in ihren regio-

nalen Auswirkungen uniibersehbaren Konsequenzen

der laufenden Luftangriffe und das Naherriicken der

Fronten dazu fiihrte, daJS Telle des Reichsgebietes

"rijckwartiges Heeresgebiet" wiirden. Das wurde es

unmdgllch machen, die Wirtschaft des Reichsgebietes

als etwas Einheitliches, von zentraler Stelle zu Lenken-

des zu behandeln. Schon durch die luckenhafte Nach-

richtenubermittlung wurde Berlin als Befehlszentrale

auf die Dauer nicht aufrechtzuerhalten sein. Das miilSte

zu einem BefehlS' oder Weisungsvakuum fiihren. Ent-

scheidungen und Handlungen, soweit sie die Kriegs-

wirtschaft betrafen, wiirden regional und fachlich

immer weiter nach unten riicken miissen. Ich betrach-

tete es daher als meine Aufgabe, die Motive von

Einzelentscheidungen gegeniiber meinen Mitarbeitern

so zu begriinden, dal3 sie dann auch automatisch an

gesamt wirtschaftliche Zusammenhange dachten, wenn
Weisungen von mir nicht greifbar waren.

Soweit bestand zwischen uns voile iJbereinstim-

mung. Dann fragte mich Speer, ob das von mir immer

wieder benutzte Wort "Kriegswirtschaft" eine Ab-

grenzung gegeniiber " Friedenswirtschaft" bedeute.

"Bedeutet das eine Ausdehnung von Ub^legungen

iiber das Kriegsende hinaus? " Aufgrund von Speers

wiederholten AuBerungen in Amtschefsitzungen, dalS

wir uns auf unsere eigene augenblickliche Arbeit kon-

zentrieren soUten, zogerte ich etwas, Farbe zu be-

kennen, well ich nicht wuSte, wieweit meine Ideen, die

die weitere Zukunft betrafen, seine Zustimmung fin-

den wiirden. Ich sagte daher vorsichtig, dal3 doch wohl

jeder an leitender Stelle und also auch wir beide uns

Gedanken machen miiBten uber "die Zeit danach". Wir

wen^stens miifitsn versuchen, das Undenkbare zu

denken und zu priifen, ob wir irgend etwas tun

konnten. urn den tJbergang in das Niemandsland der

Geschichte nach dem Tage X zu erleichtern. Speer

nickte lebhaft und ermutigte mich weiterzusprechen.

Bei aller Vorsicht von beiden Seiten bei der Wahl

unserer Worte zeigte sich sehr schnell voUkommene

Ubereinstimmung darin, daS wir nichts tun und nichts

zulassen diirften, was das Weiterleben unseres Volkes

und unserer Industrie als Lebensbasis des Volkes uber

die Feindwirkung hinaus schadigte. Wir miilSten viel-

mehr alles ins Werk setzen, was den t)bergang erleich-

terte und die Zukunftsmbglichkeiten verbesserte. Ich

hatte mich in der Wortwahl vorsichtig ausgedruckt, da

ich zu beidem fest entschlossen war und mich auch

von Speer nicht behindern lassen woUte. Aber meine

Besorgnis war unbegrundet. Es war offenbar, dal3 Speer

sich mit diesen Gedanken schon eii^ehend beschaftigt

hatte und dal3 er zu den gleichen Schlussen gekommen
war. Es war gut, dies zu wissen. Der Ausgangspunkt

des Gesprachs hatte sich durch die Aussprache von

selbst erledigt.

Die Chronik notiert am 18. Oktober:

"Amtschefsitzung mit dem Minister (siehe Protokoll). Der

Minister ordnet an, da^ eine laufcnde Unterrichtung de.r Riisl-

ungskommissionsvorsitzer und Gauleiter iihPT die Produktions-

voraiissetzungen durch das Planungsaml erfotgt."

Der erste Bericht des Planungsamtes ging am 12.11.

1944 als Informationsdienst hinaus. An den wichtigsten

Stellen des Fernsprechnetzes wurden Ferrmieldespezia-

listen des Reichspostministeriums eingesetzt und ein

umfangreicher Kurierdienst eir^erichtet,

Wir, Oder doch die meisten von uns, wulJten, daJ3 nur

ein Wunder das Schlimmst« verhiiten konnte, und es

war fast unmoglich, an Wunder zu glauben. Ich war

erfullt von dem Gefiihl der Ohnmacht, an dem Lauf

der Dinge kaura etwas andern zu konnen. Wir standen

mit dem Rucken gegen die Wand und hatten keine

Alternative. Wir muBten ausharren auf dem Posten, auf

dem wir standen, bis zum bitteren Ende. Die meisten

hatten in ihrem Pflichtenkreis noch nicht einmal die

Moglichkeit, etwas ins Gewicht Fallendes zu tun, um
den Ubergang fur unser Volk ertragUcher zu gestalten

und Grundl^en fiir eine Nachkriegsexistenz zu erhal-

ten oder gar zu schaffen. Ich sah fiir mich diese

Moglichkeit in bescheidenem Rahmen und wollte sie

nutzen.
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Vertrieben aus ostdeutscher Heimat

DasVolkmuB weiterleben
Die Bildung des Volkssturmes ab Ende 1944, der

"den unerbittlichen Kampf uberall dort, wo der Feind
den deutschen Boden faetreten will, fiir alle waffen-

fahigen deutschen Manner" proklamierte, loste gleich-

zeitig eine Welle der Hysferie aus. Die Parole hiel3:

"Sieg Oder Untergang!" Zweifel am sogenannten End-
sieg war Defatlsmus. Defatismus war Landesverrat oder
"Wehrkraftzersetzur^" und damit todeswurdig. Es
soUte nicht erlaubt sein, an etwas anderes als Kampf zu
denken und fur etwas anderes zu arbeiten. Doch der

einzelne kann freiwillig den Untergang wahlen. Ein
ganzes Volk kann und darf es nicht. Wollte man einen

Beitrag dazu leisten, ihm eine Nachkriegsexistenz zu
erleichtern und dafur zu arbeiten, so mulSte man
vorsichtig zu Werke gehen oder glaubhaft kriegsniaSig

begriinden, was fiir die Nachkriegsexistenz geschehen
mul3t€ und konnte.

In meinen beiden Amtern gaben wir daher auch
welter in der qualvollen Tagesarbeit "dem Kriege, was
des Krieges ist". Umso mehr mulSte ich selbst mit
meinen vertrautesten Mitarbeitern Gedanken und
Kraft den MaiSnahmen zuwenden, die dem (jberleben

und der Nachkriegsexistenz unseres Volkes dienen
konnten.

Im November 1944 hatte mir Speer verabredungs-

gemaS nach Auflosung des Riistungslieferungsamtes

den Sektor Kampf- und Sprengstoff unterstellt mit der

Bitte, mich gleich darum zu "kiiraraern". Die bisheri-

gen Mitarbeiter des Riistungsamtes traten zu meiner

Amtsgruppe Chemie uber. Der Leiter des Hauptaus-

schusses Kampf- und Sprengstoffe, Herr Sarrazin, kam
mit seinen wichtigsten Mitarbeitern kurz nach der

Umorganisation zu mir und b<"it um Richtlinien fiir die

weitere Arbeit. In diesem Endstadium des Krieges hielt

ich es fiir sinnlos, mich in Einzelheiten der Arbeit auf

diesem Sektor einzuschalten. Nur iiber das Problem
Giftgas wollte ich unterrichtet werden. Es gab zwei

Probleme: Auf unserer Seite waren in den letzten

Jahren zwei aufierordentlich gefiihrlicbe Nervengase

unter dem Namen "Tabun" und "Sarin" entwickelt

worden und einsatzbereit.

In Schlesien waren an der Oder zwei Erzeugungs-

anlagen fijr Tabun und Sarin in Betrieb gekommen. Es
mulSte moglichst sofort entschieden werden, was mit

den Werken geschehen sollte. Weite Telle des General-

gouvernements waren zu diesem Zeitpunkt bereits in

die Kriegshandlungen einbezogen, und man mul3te

damit rechnen, dal3 sich bei einer neuen Offensive der

26



Russen die Front sehr schnell der Oder nahern wiirde.

Was sollte geschehen? Ich erteilte sofort die Weisung,

wegen der naherkommenden Front die Produktion, die

schon durch Chemikalien-Nachschubscliwierigkeiten

behindert war, unverziiglich einzustellen und alie Vor-

bereitungen fiir eine Sprengung zu treffen. Diese muli-

te so grundlich sein, daI3 die Russen nicht raehr

feststellen konnten, was hier uberliaupt gefertigt

wurde. Die Sprengung selbst sollte ausgelost werden,

sobald die Russen ihre Offensivbewegung wieder auf-

naiimen, so konnte bei weiter Auslegung der bestehen-

den Vorschriften jedes besondere Aufsehen vermieden

werden. Das zweite Problem: Die Herren woUten von

mir wissen, wer berechtigt und gewillt war, dem
Hauptausschul3 Weisungen iiber die librige laufende

Giftgasproduktion und die Giftgasverfiillung in

Bomben und Munition zu erteilen. Ich erklarte mich

fiir autorisiert und bereit, prazise Weisungen zu erteilen

und bat urn kurze Unterrichtung iiber die Lage.

Es ergab sich, dall wohl keine der beiden Seiten zu

irgendeinem Zeitpunkt dieses Krieges ernsthaft beab-

sichtigt hatte, Giftgas einzusetzen. Beide glaubten

aber, sich fur den Fall, daJ3 die andere Seite Giftgas

einsetzte, vorbereiten zu miissen, Es waren auch

laufend wahrend der letzten Jahre Munition und
Bomben mit Giftgas gefullt worden, und es batten sich

daher im LaUfe der Jahre betrachtliche Mengen ange-

sammelt, die unterirdisch gelagert wurden. Irgend-

welche Hinweise von seiten Schiebers oder der Wehr-

macht, daJ3 man sich auf einen Einsatz vorbereiten

sollte, waren jedoch nicht ergangen,

Im September 1944 wurde ich erstmalig mit Gift-

gasschutzmalSnahmen befalSt Dr, Karl Brandt, bis

Sommer 1944 Begleitarzt Hitlers und oberster Chef

des Sanitatswesens, war von Hitler zum BevoUmachtig-

t«n fiir Giftgasschutz bestellt worden. Er legte mir ein

umfassendes, sehr ins einzelne gehende Programm fiir

eine stark erhohte Produktion an Gasmasken vor, da
die gesarate Bevolkerung geschijtzt werden sollte. Zu-

satzlich waren erstaunlich hohe Beschaffungen vorge-

sehen fijr Bettenschutz in Lazaret'^en und Kranken-

hausern, sowie komplizierte besondere zeltartige Son-

dereinrichtungen zum Schutze von Kleinkindern bis zu

einem Alter, in dem sie Gasmasken tragen konnten.

Die notigen Rohstoffkontingente konnten — wegen
des geringen Gewichts — unschwer freigemacht und
auch Anfertigungskapazitaten fiir ein Programm nach-

gewiesen werden, das etwa sechs Monate mit Hoch-
druck laufen sollte. Zur Begriindung des Programms
gab Brandt an, dali die Bevolkerung fiir alle Falle nicht

ungeschiitzt bleiben sollte, wenn der Krieg sich den
Reichsgrenzen nahere oder auf das Reichsgebiet Uber-

greife.

Ich wies zunachst darauf hin, man diirfe aus der

Tatsache, dafi in der Veigangenheit keine Absichten

auf Einsatz von Giftgas erkennbar geworden seien.

nicht ohne weiteres darauf schlieBen, dalS das auch fiir

das Endstadium des Krieges gelten musse. Ein selbstr

morderischer Einsatz im Inferno des SchluSkampfes

konnte nicht ausgeschlossen werden. Das muSte aber

unter alien Umstanden verhindert werden. Ich verbot

daher strikt, irgendwelche Stellen auSerhalb unseres

Kreises in diese Uberlegur^en einzubeziehen oder auch

nur RUckfragen zu stellen. Sonst wiirden moglicher-

weise schlafende Hunde geweckt.

Meine Meinung lautete: Die ganze Giftgasange-

legenheit muJ3 so schnell wie moglich sang- und

klanglos hquidiert werden. Giftgaserzeugungsstatten

sollten daher sofort die Produktion einstellen. Bei

etwaigen RUckfragen, woher auch immer, sollte als

Begriindung angegeben werden, dal3 verkehrs- und

energiemalSig sowie chemikalienmalSig die Produktions-

voraussetzungen eben nicht mehr gegeben seien. Ich

lielJ mich dann wegen meiner voiligen Unkenntnis der

Materie daruber unterrichten, ob — laienhaft ausge-

driJckt — eine Umfiillung von Giftgasmunition auf

normale Munition moglich ware. Es erwies sich, daS

eine "Delaborierung", wie das genannt woirde, in

grbSerem Umfange durchfiihrbar war. Ich wies darauf

hin, dais die Anforderungen der Wehrmacht in bezug
auf "Hijllen" fiir die Munition gegenwartig nicht an-

nahernd zu hefriedigen seien. Ich konnte es daher

nicht verantwort«n, Bestande an Hiillen, die falsch

gefiillt waren, ui^enutzt zu lassen. Wir verabredeten

daher, dal3 alle in Frage kommenden Munis, Ausschiis-

se und Dienststellen die "Delaborierung" und Neu-
fullung sofort aufzunehmen hatten, um so mdglicher-

weise groSe Mengen von norraaler Munition zu erhal-

ten. Dies sollten sie als offizielle Weisung ansehen, die

ich im Namen und in VoUmacht von Minister Speer

erteilte. Ich wiirde den Minister selbst unterrichten.

Wir konnten uns im Ubrigen bei diesem Voigehen auf

einen PijhrererlalS berufen; die Produktion gewisser

Munitionsarten "mit alien Mitteln" zu steigern, und
die Umfullung ware ja ein solches "Mittel". Da — wie

schon erwahnt — unnot^es Aufsehen vermieden wer-

den sollte, wollte ich von schriftlichen Weisungen

absehen, die erfahrungsgemafi in zu viele Hande
kommen. Ich war aber bereit, im Einzelfalle auf

Wunsch eine entsprechende schriftliche Weisung an mir

aufgegebene Einzelpersonen auszustellen, damit uber

die Verantwortlichkeit in dieser Sache Klarheit be-

stand. Die Herren verlieJ3en mich sehr erleichtert.

Beide Aktionen gingen uber die Biihne, ohne Aufsehen

zu erregen,

Im Rahmen der MaSnahmen beim Riickzug aus

dem besetzten Westgebiet angesichts des Anbrandens
der Fronten an das Reichsgebiet gewann alles, was mit

dem Stichwort "verbrannte Erde" ausgedriickt wurde,

hinsichtlich der tatsachlichen Verfugungsmoglichkeiten

uber Sprengstoff erhohte Bedeutung. Die liberall in

Zwischenlagern deponierten Bestande mufiten so ge-
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sichert werden, dal3 sie auJ3erhalb der Reichweite

befehlstreuer Nihilisten blieben. Aus Verkehrs- und

Risikoverteilungsgrunden waren die Bestande bisher

weit verteUt gelagert. Das war jetzt zu gefahrlich. Ich

veranlalite daher, dafi die Zwischenlager nicht mehr

automatisch aufgefiillt wurden. Unsere Aufmerksam-

keit mulSte vomehmlich den Steinkohlengruben zu-

gewandt werden, well jedermann im Ruhrgebiet wulS-

te, dal3 die Gruben fur ihren Betrieb regelmallig

Sprei^stoff benotigten und daher auch lagerten.

Ple^er, der Leiter der Reichsvereinigung Kohle, war an

der von Speer inaugurierten Aktion gegen eine sinnlose

Zerstorung aktiv beteiligt. Ich verabredete mit ihra,

zunachst einmal weitere Belieferungen der Gruben mit

Sprengstoff zu stoppen, bis der Bestand ein Minimum

erreicht hatte. Anstelle dieser unubersichtlichen, viel

zu zahlreichen Depots wollten wir nun von den

Sprengstofferzeugern durch bewaffneten Werkschutz

gesicherte und unter strengera VerschlulS gehaltene

Zwischenlager errichten. Von dort aus soUten den

Gruben bei dringendem Bedarf schnell die notigen

Mengen geliefert werden. So gesteuert, konnte Spreng-

stoff kaum in unrechte Hande kommen.

Mit aUen dem Rohstoffamt zugeordneten Industrie-

sparten und Hauptausschussen besprach ich die

Moglichkeiten, die sinnlose Zerstorung von Industrie-

werken narrensicher zu verhindern und verpflichtete

sie, ihrerseits mit alien AusschuS- und UnterausschulS-

leitern diese Frage personlich klarzustellen. Eine so

wichtige Sache durfte nicht dem Zufall, Einzelent-

scheidungen oder menschlicher Unzulanglichkeit uber-

lassen werden. Ich hatte schon immer der Wirksamkeit

genereller Weisut^en von hochster Hand sehr mii3traut.

Jetzt durften wir keineswegs riskieren, dafl durch

Befehle oder Eingreifen von Auftenstehenden — moge

es sich um Partei, Wehrmacht, Polizei oder wen immer

handein - diese wichtige Angelegenheit manipuliert

Oder beeinflulJt wurde. Meine generelle Weisung war

daher, bei Unternehmungen, die dem Rohstoffamt

unterstanden, keine Sprengungen und keine Zerstorun-

gen vorzunehmen, ganz gleich, was von drifter Seite

regional angeordnet wurde, Alle fur die Produktion

verantwortlichen Leiter von Organisationen, die dem

Rohstoffamt zugeordnet waren, sollten die Verant-

wortung dafur tragen, daS alle wichtigen Persbnlich-

keiten und die einzelnen Unternehraen und Betriebe

selbst uber diese Richtlinie eindeutig und unwiderruf-

lich "von Mund zu Mund" unterrrichtet wurden.

Hierbei konnte sich jeder Unternehmer und Betriebs-

leiter auf Weisungen des Ministeriums berufen. Fur den

Fall, dais Schwierigkeiten mit unberufenen regionalen

Dienststellen — sei es aus dem militarischen, sei es dem

zivilen Bereich — entstehen sollten, war das Rohstoff-

amt sofort zu informieren, um eingreifen zu konnen.

Zu meiner Genugtuung kann ich sagen, dafi ich bei

alien Personlichkeiten unseres Bereiches auf voiles

Verstandnis und auf engagierte Mitarbeit stiefi. Zu-

widerhandlungen gegen diese Weisung aus meinem

Bereich in der damaligen Zeit sind mir nicht zur

Kenntnis gekommen.

Ende November 1944 suchte mich eines Abends

Backe auf, um mit mir iiber die Lebensmittelverteilung

zu sprechen, die ihm gro£e Sorge machte. Im Vorder-

grund aller seiner tjberlegu rigen stand das Problem

Berlin. Backe nannte mir die Zahlen des Lebensmittel-

verbrauchs von GroB-Berlin, die ubliche Lagerhohe in

GroB- und Einzelhandel und die notweiidige wochent-

liche Zufuhr, Schon die Aufrechterhaltung des Status

quo war seiner Meinung nach gegenwartig durch

Verkehrsschwierigkeiten emstlich behindert. Dariiber

hinaus fuhlte er sich verpflichtet, die Stadt weit uber

das normale Ma6 hinaus zu bevorraten; denn es miil3te

damit gerechnet werden, daI3 Berlin ijber kurz oder

lang in die Karapfhandlungen einbezogen wurde, min-

destens aber die Zufahrtswege abgeschnitten oder stark

behindert wurden, die eine normale, laufende Zufuhr

von Lebensmitteln nach Berlin unter Umstanden

wochenlang ausschlosse. Die ZufUhrung bedeutender

Lebensmittelmengen uber den normalen Verbrauch

hinaus erschiene ihm daher dringend erforderlich. Die

notigen Lebensmittel standen ihm dispositiv zur Ver-

fugung. Da aber schon die Normalversorgung transport-

mal3ig nur stockend vor sich ging, sah er keine

Moglichkeit, diese gesteigerte Zufuhr verkehrsmafiigzu

bewiiltigen. Das Verkehrsministerium wollte so weit-

gehende Dispositionsanderungen zu Lasten anderer

Bedarfstr^er. vor allem der Wehrmacht, nicht aus

eigenem Ermessen treffen. Backe scheute sich aber,

eine Entscheidung daruber von hoher Hand, schon gar

nicht des Flihrers, herbeizuflihren, da ihm seine t)ber-

legungen moglicherweise als Defatismus ausgelegt und

bestunmt nicht durchschlagen wurden. Ich konnte

Backe beruhigen. Auf Grund von Oberlegungen

zwischen Speer und mir sollten demnachst die VoU-

machten fUr Verkehrsdisposiiionen neu geordnet und

kraft der VierjahresplanvoUmacht auf mich ubertragen

werden. Alle entsprechenden Verfiigungen waren be-

reits von mir ausgearbeitet. Sobald sie in Kraft traten,

war es mir mit Sicherheit moglich, das Problem ohne

Aufhebens in Backes Sinne zu regeln.

Zusatzlich stellte ich (ab sofort) Backe auch die

Lieferung von Lastkraftwagensonderzuteilur^en in

Diesel fur die Durchfuhrui^ der Bevorratung in Aus-

sicht.

Speer hatte sich Hitlers Einverstandnis gesichert,

kunftig die Steuerung der "Wirtschaftstransporte"

selbstandig regeln zu durfen. Ich meinerseits hatte

Speer voi^eschlagen, der Einfachheit halber diese An-

gelegenheit aufgrund der sehr weitmaschigen Verord-

nui^en zur Durchfiihrung des Vierjahresplanes selbst

in die Hand zu nehmen und nicht auf einen "FUhrer-

befehl" zu griinden. Unter dem 6. Dezember 1944
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unterzeichnete mir Speer eine "Anordnung iiber Mal3-

nahmen zur Sicherung kriegswirtschaftlicher Trans-

porte", die er als GeneralbevoUmachtigter fiir RUst-

ungsaufgaben im Vierjahresplan unterschrieb. Der Er-

lal3 erging im Einvemehmen mit dem Reichsverkehrs-

minister und bestimmte im wesentlichen, dalS fiir den

Bereich jeder Bezirks- und Gebietsverkehrsleitung der

Reichsbahn GebietsbevoOmachtigte fur "Wirtschaft&-

transporte" zu bestellen seien. Diese soUten Mitglieder

der fiir ihren Bereich zustandigen Verkehrsleitungen

sein,

Der ErlaJS bestimmte waiter, daS fiir die Behand-

lung aller Fragen der Verkehrssteuerung innerhalb des

gesamten Reichsgebietes "nach den Weisungen des

Planungsamtes" ein Bevollmachtigter fur Wirtschafts-

transporte des Generalbevollmacbtigten fur Riistungs-

aufgaben einzusetzen war, der in dieser Eigenschaft

zugleich Mitglied der Zentralen Verkehrsleitstelle beim

RVM sein solite mit der Berecbtigung, den Bezirks-

und Gebietsbevollmacbtigten Weisungen direkt zu er-

teilen.

Zum Bevollmachtigten fiir Wirtscliaftstransporte

bestellte Speer auf meinen Vorsclilag Dr. Rudorf,

Vorstandsmitglied der Bank der Deutschen Luftfahrt.

Rudorf hatte sich mir im Planungsamt schon fiir

mehrere wichtige Sonderaufgaben zur Verfiigung ge-

stellt. Die Klarheit und Prazision seines Denkens be-

Reichspropagandiimiiiister — standig gelogen

im Gegeiisatz m seincii GegnernV ?

fahigten ihn besonders fur seine neue Aufgabe, Meinen

langjahrigen und bewabrten Mitarbeiter Dr. Saager gab

ich Rudorf als Vertreter bei. Rudorf erlebte und erlitt

das Ende in Berlin. Als er nach langjabriger schwerer

Gefangenschaft aus der Sowjetunion in die Bundes-

republik zuriickkehrte, wurde er alsbald in den Vor-

stand der Dresdner Bank berufen.

Ich weihte Rudorf in das Hauptziel der Aktion ein,

den Vorrang der Versorgung der Bevdlkerung fur jetzt

und die "Zeit danach" sicherzustellen nach der Divise:

"Das Leben gebt vor".

Mein ErialS war so abgefafit, daJ3 mit seiner Voll-

macbt und seiner Handhabung verkehrsmaUig prak-

tiscb alles erreicht werden konnte. Naturlich war die

urspriii^liche Idee und Absicherung nach aulSen, daU

die dringendsten Transportbediirfnisse der vom Speer-

Ministerium betreuten Betriebe zum Zuge kamen.

Rudorf gab ich aber die Weisung, dafi in diesem

Stadium des Krieges weder Webrmacht noch RUstung

uneingeschrankten Vorrang haben diirften, sondern

dal3 die gegenwartige und zukUnftige Versorgung der

Zivilbevdlkerung mindestens gleich wicbtig sei, und

dal3 vor allem gewisse Sonderaktionen auf dem Ernah-

rungssektor (Bevorratung Berlin und Ruhi^ebiet) unter

alien Umstanden sofort bevorzugt durchgesetzt werden

sollten.

Fiir die zentrale oberste Steuerung des Verkehrs

bestand im Reichsverkehrsministerium die sogenannte

Zentral- Verkehrsleitstelle, in der schon bisher die Ver-

kehrsbedarfstriiger taglich zusammenkamen, um die

Verteilung von Waggons zu besprechen, die die Reichs-

bahn glaubte am nachsten Tage zur Verfiigung stellen

zu kdnnen.

Zu dem Begriff "Wirtschaftstransporte", den wir

gefunden batten, solite alles gehoren, was nicht aus-

gemachter Wehrmachtsbedarf war. Die Waggons

brauchten daher nur zwischen Wehrmacht, dem Eigen-

bedarf des RVM und Wirtschaftstransporten aufgeteilt

zu werden. Es wurde nun so gearbeitet: Der Reichs-

verkehrsminister teilte in jeder Sitzung mit, wie viele

Waggons er in den folgenden Tagen in etwa stellen

konnte. Von ihnen beanspruchte bisher jeweils die

"Wehrmacht den Lowenanteil. Ich hielt es aber fiir

abwegig, die notwend^e Aufteilung standig im Nah-

kampf mit der Wehrmacht auszutragen. Staatssekretar

Ganzenmiiller vom Verkehrsministerium, Backe und

Riecke, Rudorf und ich batten daher einen Ausweg

gefunden, der uns dieses Streites enthob. Der Ver-

kehrsminister solite jeweils taglich eine geringere

Waggonanzahl nennen, als er wirklich glaubte zur

Verfugung stellen zu konnen, Hiervon wtirden wir dann

der Wehrmacht einen angemessenen, auch ihr billig

erscheinenden Anteil zusprechen und die Differenz

zwischen den ai^egebenen Waggons und der tatsach-

lich mdglichen Gestellung wurde dann die Reserve sein,

mit deren Hilfe Rudorf fur uns die notwendigen
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Sonderaktionen durchfuhren koniite. Auf diese Weise

konnten Berlin und bald anschlieUend aus gleichen

Erwagungen das Ruhrgebiet zusatzlich mit Lebens-

mitteln versehen werdeii. Beide Aktionen konnten
zwar nicht in dem angestrebten, aber doch in einem

ganz erheblichen Umfang durchgefiihrt werden, noch

ehe im Februar/Marz das Kriegsgeschehenunraittelbar

an diese beiden Bevolkerungszentren heranriickte.

Nach dem, was wir tiber den Morgenthau-Plan und
seine Ziele gehort batten, konnten wir nicht damit

rechnen, daJ3 von seiten der AUiierten bald nach

Beendigung des Krieges fiir die Emalirung unseres

Volkes gesocgt wiirde. Einfuhrmoglichkeiten wurden

im gUnstigsten Falle iiuBerst beschrankt vorbanden

sein, und wir wurden im wesentlichen neben den nicht

ganz unbedeutenden Vorraten, die die Hauptvereini-

gungen des Reichsnahrstandes mit in die Zukunft

Ubernehmen konnten, auf die Ernte des Jahres'1945

angewiesen sein. Fur diese Ernte wiederum standen

drei Dii^e im Vordergrund der Uberlegungen: Diinge-

mittelversorgung. Sic herstellung von Erntebindegarn

fur die Miihbinder und Deckung des Bedarfs an Land-

maschinen, Ersatzteilen dafiir, landwirtschaftliche

Fahrzeuge und Landwerkzeuge aller Art.

Ich ermunterte Riecke schon im Dezember, be-

schleunigt ein Programm fiir die Landmaschinen sowie

entsprechende Werkzeuge und Ersatzteile aufzust«llen,

Selbst ein gr6I3eres Progi'amm konnten wir in der

auslaufenden Kriegsproduktion noch mit durchziehen.

Ich sagte damals zu Riecke:

"Bei unserer Organisation und anseren Moglichkeiten k'in-

neii tvir jp.tzl mit unsprer angeschlagenen Industrie in vier

Wochen mehr fiir die Landwirtschaft der Zukunft erzeitgeri, ah
es uiis nach tkr Kapii\tlation in einpin halbi'.rt (>di;r ganzen Juhr

moglich sein wird. Denn oh und was rvir dann produzieren

konnten, steht ganz dahin. Knpaziliits-, rohstoff- und arbeits-

einsatzmii^ig wiirde selbst ein grii^eres Programm jp.tzl noch

immer schnell Uber die BUhne zii bringen seiiu
"

Backe und Riecke legten mit Recht auch auf

iiberhohte Produktion von Ersatzteilen und Landwerk-

zeugen wert und ebenso auf die Aufrechterhaltung von

landwirtschaftlichen Reparaturwerkstatten. Die Pro-

duktion sollte auch sofort dezentral auf die landwirt-

schaftlichen Genossenschaften aufgeteilt werden, da

die Verbindung von der Landwirtschaft zur erzeugen-

den Industrie sicher fiir Monate, wenn nicht langer,

gestort sein konnte. Mit dem Programm fingen wir urn

die Jahreswende an. Es wurde in den nachsten Mona-

ten dann laufend erweitert und ei^anzt. Ein Erlafi, den

ich herausgab, enthielt, was alias "unter Landwerk-

zeugen" zu verstehen war, zum Teil Sachen, von denen

ich noch nie gehort hatte. Die Landwerkzeuge, Land-

maschinen und Ersatzteile wurden pauschal an fest-

gelegte Betriebe vergeben, und der Reichsnahrstand

beziehungsweise das REM ijbernahm es, fiir Absatz,

Verteilung und Bezahlung Sorge zu tragen.

Wir wuBten damals noch nicht, dal3 wir noch

weitere vier bis sechs Wochen Produktion in eigener

Regie im grolSten Teil des Reichsgebietes vor uns

hatten. Die Fertigung in den ausgewahlten Betrieben,

die mit Material bevorratet wurden, konnte sogar

vielfach auch nach der tJberrollung fortgesetzt werden.

Wir verfuhren pragmatisch: Wenn in den Werken fiir

stickstoffhaltige Pulver- und Sprengstoffvorprodukte

Stickstoff eingespart werden konnte oder die erzeugte

Pulver- und Sprengstoffmenge den Bedarf der noch

produzierbaren ArtilleriehUUen uberstieg, wurde auto-

matisch der dadurch freiwerdende Stickstoff der

Diingemittelproduktion zusatzlich zugefiihrt.

Eine zusatzliche Moglichkeit, der akuten Gefahr

einer kommenden Hungersnot auf einem Spezialgebiet

zu begegnen, hatte ich ab Herbst 1944 eingeleitet. Es

handelte sich um die Produktion von sogenannten

Wuchshefen aus Nahrhefe im groEindustriellen Um-
far^e. Wuchshefen gedeihen auf Holzzucker-

Sulfit-Lauge, Melasse und Molke und wachsen sehr

rasch. Die Nahrhefe ist aulSerordentlich reich an Ei-

weilS, an Vitamin B-Komplex, an dem gerade die

zukiinftige Nahrung verhaltnismafiig arm sein wurde,

ferner an Vitamin H, an Enzymen und Phosphatiden.

Die Sulfitlaugen der raeinem Rohstoffamt unter-

stehenden ZellstoffIndustrie soUten fiir die Hefepro-

duktion die Ausgangsbasis darstellen. Die bisherige

Vergarung auf Alkohol sollte insoweit von der gesam-

ten Zellstoffindustrie auf Hefe umgestellt werden, und

es wurde dariiber hinaus durch eine Kommission unter-

sucht, inwieweit dazu auch Molkereien eingespannt

werden konnten. In raeinen Handakten befindet sich

ein Bericht iiber den Stand der Hefebauvorhaben, der

vom 19. April 1945 (!) datiert und fast funfzig ver-

schiedene Werke auffiihrt, die damals teils in Produk-

tion und teils im fortgeschiittenen Ausbau waren. In

einem der grdUten Werke war eme Gesamtjahreskapazi-

tat von 20.000 Tonnen erreicht. Die Aktion wurde

auch nach Kriegsende fortgesetzt und erreichte einen

nicht unbedeutenden Umfang. Bei der starken Knapp-

heit an eiweilShaltiger Nahrung und Vitaminen war die

Nahrhefe sehr gesucht und ihre Produktion wurde

auch in den ersten Jahren nach 1945 uberall begiin-

stigt. Da ich bis 1951 interniert war und meine FamOie

auf dem Lande lebte, ist es mir erst vor kurzem

gelungen, etwas Zuverlassiges iiber die RoUe zu horen,

die die Nahrhefe nach Kriegsende tatsachlich gespielt

hat.

Im Justizpalast in Niirnberg hatte mir aUerdings

1948 mein Mitinternierter, Max H, Schmidt, damals

Vorsitzender des Vorstandes von Zellstoff-Waldhof,

berichtet, dai3 sich bei Waldhof die von mir veranlaUte

Nahrhefeproduktion von einem Nebenprodukt beinahe

zum Hauptprodukt entwickelt hatte und ihnen aus den

Handen gerissen wurde. Erst im April 1973 horte ich

ganz zufallig bei einer Konsultation Zuverlassiges von

I
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Professor Dr. J. Nocker, Chefarzt der Medizinischen

Klinik im Stadtischen Krankenhaus in Leverkusen und

Chef der deutschen Olympia-Maiinschaft in Mexiko

und MiJnchen. Er war nach dem Kriege als Arzt an der

Medizinischen Universitatsklinik in Leipzig tatig und

hatte dort viele Jahre in grolSem Umfang Nahrhefe als

"hochwertige EiweilJquelle" und " hervorragend wir-

kende Heilnahrung gegen in Massen auftretende Hun-

gerodemerkrankungen" eingesetzt. "Wir konnten Tau-

senden von Abertausenden damit das Leben retten."

1949 schrieb Professor Dr. Nocker eine wissenschaft-

liche Broschiire: "Die Nahrhefe als Heil- und Zusatz-

nahrung". Sie hegt mir vor. Die Breitenwirkung der

von uns erreichten Kapazitaten von mehr als 120

Millionen Kilo JahresausstoO war erheblich. Von dem
hohen Vitamingehalt abgesehen, war die Produktions-

kapazitat ausreichend, um den vollen EiweiJSnormal-

bedarf von circa 70 Graram pro Tag fiir circa

3.240.000 Erwachsene oder 10.000.000 Kinder zu

decken,

Ich selbst rangierte zwar in vielen Internierungs-

lagern nach dem Kriege bei Rote-Kreuz- und anderen

Kontrollen als Renommier-"Hungerodemer", wurde

aber leider keines Gramms "meiner" Nahrhefe teilhaf-

tig.

Dafiir hatte ich aber immerhin die Genugtuung, daU

ich in einem Lager bei Ludwigsburg in wochenlanger

Arbeit mit einem Stab von mindestens zwanzig Mit-

internierten agrarwirtschaftlichen, medizinischen und

technologischen Sachverstandigen eine Ernahrungs-

bilanz fijr Westdeutschlands Zukunft aufstellen konn-

te. Sie ergab, dal3 bei starker Steigerung der Fischerei,

Grolieinsatz von Nahrhefe, Abschlachten von uber 20

Millionen Pferden und ihren Ersatz durch Traktoren

und eine Fiille von Initiativen zur Produktionssteige-

rung der Landwirtschaft eine ausgeglichenere Ernah-

rungsbilanz bei Zugrundelegung eines Mindestbedarfes

aus eigener Kraft moglich sein wurde. An Deviseniiber-

schiisse zur Bezahlung landwirtschaftlicher Importe

(nach Deckung eines Mindestbedarfs fur Rohstoffe)

vermochten wir damals noch nicht zu glauben,

Fiir die notdurftige Weiterexistenz der Bevolkerung

hatte die Ernahrung und alles, was ihr diente, zwar

eindeutig den Vorrang, Nach menschlichem Ermessen

sah unser Volk aber auch sonst einer Art Primitiv-

existenz nach dem Ende des Krieges entgegen. Dafiir

gait es, auch alle noch moglichen Erleichterungen zu

schaffen.

Im Endstadium bedrangte ich das Reichswirt-

schaftsministerium, die Landeswirtschaftsamter und
Wirtschaftsamter anzuweisen, zeitig, das heil3t be-

stimmt vor Feindbesetzung, fiir die Auflosung der

Lager Sorge zu tragen, auch wenn das nicht in geordne-

ter Weise moglich sein soUte. Dabei sollt^n sie ver-

suchen, gleichzeitig mit militarischen Dienststellen die

Auflosung der Wehrmachtslager zu veranlassen, da der

QfaatliB** Uhaht* fir, StannafB^Pi Armen—

So frei wui-de das hier 1943 uon ihnen votgesiellte Oeutschland, dsR mehf

als 10 Millionen Deutsche aus ihrer ostdeulschen Heimat vetirieben, iibev 3

Millionen Ziuilisten anIaUlich der Vortreibung getotet, nach Knegsende

ungezahlte Manner und Frauen meJTer gemordei, das Land zerstuckelt,

schhefihch der sowjetisch beselzte Teil in ein einziges groRes KZ umge-

wandelT murde, in dem bis heiJte dieser Volksleil eingesperrt blieb!

Inhait ja sonst nur Kriegsbeute der Gegner sein wurde.

Solite eine gesteuerte Aktion dieser Art nicht moglich

sein, so solite wenigstens dafiir gesorgt werden, daS die

Bevolkerung an einer "spontanen Selbsteindeckung"

aus diesen Lagern in keiner Weise gehindert wiirde.

Als sich gegen Ende des dritten Quartals und
besonders im vierten Quartal 1944 eindeutig zeigte,

dais wir mit den Wiederhersteilungsarbeiten der Hy-

drierwerke in ein Fal3 ohne Boden schopften, verabre-

deten ohne viel Aufhebens Krauch, Geilenberg und
ich, dalJ nunraehr die weit auseinanderliegenden Klein-

anlagen, deren Bau nach dem Mineralbl- Sicherungsplan

im August begonnen worden war, mit aller Macht

vorrangig forciert werden sollten. So ware wenigstens

durch diese kleinen Destillationen, die durch Bomben-
angriffe kaum gestort werden konnten, eine bescheide-

ne, uber das ganze Reichsgebiet verteUte Versorgung

rait Treibstoffen auch im Endstadium des Krieges

gewahrleistet. Der Arbeits- und Materialaufwand fur

die Erstellung dieser Kleinanlagen belief sich naturlich

nur auf einen Bruchteil des Bedarfs der grol3en Werke.

Der Ausbau im kleinen konnte daher auch jetzt noch

recht ziigig vorangehen.

Ende Februar 1945 lag mir eine Gesamtaufstellung

aller Ausweichanlagen mit Stand vom 15. des Monats

vor. Sie enthielt 109 solcher Anlagen im gesamten

Reich^ebiet, einschhelSlich Osterreichs und des Pro-
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tektorates. Davon waren bereits etwa 40 in Betrieb, 15
sollten bis 1. Marz anlaufen und wiederum 15 weitere
bis zum 1. Aprn, so daS bis dahin circa 60 % des Planes
erfullt sein wiirden.

Besondere Sorgfalt wurde der Planung der Schmier-
olerzeugur^ zugewandt, weil ein Weiterlaufen oder
Wiederanlaufen ziviler Fertigungen aller Art durch das
Fehlen eines so scheinbar unbedeutenden Hilfsstoffes
praktisch blockiert werden konnte. Dabei war die
Schmierolherstellung sehr differenziert. Es gab nicht
weniger als zwolf qualitativ verschiedene Arten von 01,
die alle geplant werden mui3ten, da alie bendtigt
wurden. Je nach den regionalen Verbrauchsnotwendig-
keiten wurde eine bescheidene regionale Vorratshal-
tung eingeieitet.

Ein Teil des Schmierdis sollte auch in Ausweich-
anlagen hergestellt werden. Sie liefen im April rait
einer Produktion von 2.000 t an und sollten sichbis
Juli auf 14.000 t allein aus diesen Anls^en steigern.

Immerhin waren dann aus diesen Ausweichanlagen
etwa die Halfte eines geschatzten Normalschmierol-
bedarfs (bei voOer Produktion) (!) zusammengekom-
men.

Schiichterne Versuche einer dezentralen Bevorra-
tung an Dieselkraftstoff wurden durcti Sofortanforde-
rur^en immer wieder unterbrochen. So wurden zum
Beispiei im Marz fUr Transporte uber die Ostsee, die die
Marine fur Hunderttausende von Fluchtlingen aus
OstpreulSen und Poramern nach Schleswig-Holstein in
Gang gesetzt hatte, 8.000 t aus den verschiedensten
Lagern zusammengekratzt. Rettung von Menschen ging
ailem vor.

Welter erwles sich die Mitte 1944 begonnene Ak-
tion "Umschaltung auf Holzgasgeneratoren" in der
SchluISphase des Krieges als bescheidene Stutze fur eine
besondere Art von Personen- und Lastkraftverkehr,
den die Wirtschaftsamter mit Flussigtreibstoff nieraals
hatten bedienen kdnnen und durfea

Ab Ende 1944 waren wir im privaten Bereich ein
Volk auf der Wanderschaft. Kinder waren in grolSem
Umfang in entfernte, durch Luftangriffe weniger ge-
fahrdete Gebiete evakuiert. Vater und MUtter wollten
sie besuchen und mit dringendstem Bedarf zusatzlich
versorgen. In grolJem Umfang zogen auch Mutter mit
Kindern unter Aufgabe des Haushalts aus den am
meisten bombardierten oder durch Feindannaherung
gefahrdeten Grol3stadten in kleinere Orte oder aufs
Land zu Verwandten, Freunden oder Bekannten oder
auch einfach ins Blaue. Sie wollten naturlich wenig-
stens das Not^ste an Kleidung und Haushaitsgut mit-
nehmen. Vater, die bei ihrer Arbeitsstatte bleiben
muBten, wollten ihre Familien besuchen und ihnen
Haushaitsgut und Kleinmdbel nachbringen, wenn sie

Unterkunft gefunden hatten. Vor allem aus den be-
drohten Ostgebieten begann ein Strora von Fluchtlin-
gen nach Westen zu Ziehen, und es wurden vorsorglich.

wenn auch meist zu spat, von den Behorden Gebiete
geraumt, die durch sowjetische Truppen unmittelbar
bedroht waren. All diese vdlkerwanderungsahnlichen
Vorgange erforderten Transportraum, wobei sich be-

sagte Holzgeneratoren als hochst willkommen erwie-

sen. Niichst dera Fahrrad schufen sie eine gewisse
individuelle Beweglichkeit, die weder zu "planen" war,
noch mit Flussigtreibstoff \v,:te bedient werden kon-
nen. Was immer die Nachteile der Holzgeneratoren
waren, so stellten sie eben einen "fahrbaren Untersatz"
dar, der notfalls in Selbsthiife betrieben werden konn-
te, auch wenn regulares Tankholz nicht zur Verfugung
stand.

Und bei alledem war auch nicht in diesem Stadium
des Krieges unsere einstige Hoffnung, die Me 262,
vergessen! Der Treibstoff wartete auf seine Strahljager.

Noch am 28. Februar 1945 waren 30.000 t fUr sie

bereit bei einem geschatzten (und nachtraglich nicht
erreichten) Monatsbedarf von 12.000 t!

In den skizzierten Aktionen, die natiirlich nur
einen kleinen Ausschnitt des riesigen Arbeitspensums
darstellten, das zu bewaltigen war. hatten sich im
Monat Januar und Febmar eine Unsumme von Pla-

nungsimprovisationen ergeben, urn augenblickliche
Schwierigkeiten mindestens vorlibergehend zu uber-
winden.

Der Krieg war in seiner letzten Phase. Die West-
ailiierten hatten begonnen, den Rhein zu uberschrei-

ten, die Sowjets waren im Besitz von Schlesien und
leiteten den Angriff auf BerUn ein. Gegen den 10. Marz
hatte ich Speer auf seinen Wunsch fiir seine beabsich-
t%te Denkschrift uber die Wirtschaftslage Marz/April
Unterlagen geliefert und traf ihn noch kurz zwischen
Tur und Angel, als er dabei war. Hitler diese Denk-
schrift in den Bunker der Reichskanzlei zu tiberbrin-

gen. Darin hatte er zum ersten Mai mit schonungsloser
Deutlichkeit den sich abzeichnenden Zusammenbruoh
scharf von der Weiterexistenz des deutschen Volkes
getrennt.

Am 18. Marz hatte Keitel auf Veranlassung Hitlers

die Weisung gegeben. den Kampfraum westlich des
Rheins von der Bevolkerung zu raumen. Selbst die

kampfgefahrdeten Gebiete sollten, so war die Meinung,
durch totale Evakuierung in die Mitte des Reiches
geraumt und die verlassenen Gebiete verwiistet werden.
Das vollig Unsinnige dieses Befehls erhellt allein schon
daraus, dalS sich der groJSte Teil des linksrheinischen

Gebietes, fur den der ErlaS gait, zu diesem Zeitpunkt
bereits in Feindeshand befand und die Bevolkerung
"uberroUt" war, wie das damals hiel3. Am 17. Marz
unterzeichnete Hitler den Befehl "Verbrannte Erde",
der am gleichen Tag alien militarischen und zivilen

Dienststellen zuging. Uber das gleiche Thema der
Raumung und Zerstorung sind nach der Darstellung
von Speer innerhalb der nachsten 14 Tage zwolf
weitere, sich widersprechende, korrigierende und ein-
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ander aufhebende Befehle ergangen. Seit ich Hitler auf

dem Plattner-Hof im Juni 1944 gesehen und gehort

hatte, wufite ich, da!3 er nicht mehr regierungsfahig

war. Im Marz 1945 aber war er nach alien Augen-

zeugenberichten von Leuten, die nicht durch den

taglichen Umgar^ an ihn gewohnt waren, physisch,

psychisch und geistig ein voUiges Wrack. Ein Augen-

zeuge schreibt: "Er hot korperlich ein furchtbares

Bild. Er schleppte sich miihsam und schwerfaUig, den

Oberkbrper vorwarts werfend, die Beine nachziehend,

von seinem Wohnraum in den Besprechungsraum des

Bunkers. Ihm fehlte das Gleichgewichtsgefiihl. Wurde

er auf dem kurzen Weg von 20 bis 30 Metern aufge-

halten, mufSte er sich auf eine der hierfiir an beiden

Seiten bereitstehenden Banke setzen oder sich an

seinem Gespriichspartner festhalten. Er hatte die Ge-

walt iiber den rechten Arm verloren, die rechte Hand

zitterte standig; er bot ein Bild des Jammers und des

Grauens.

Diese Schilderung stimmt weitgehend iiberein mit

der, die der Gauleiter der Steiermark, Obarreiter, dem
Verfaaser 1945/46 in der Gefangenschafl im Justiz-

palast in Niimberg machte. Er war in den letzten

Apriltagen 1945 in Berlin gewesen, "um sich vom
Fiihrer und die Steiermark vom Reich abzumelden",

wie er sich ausdriickte,

Selbst Speer, der ihn haufig gesehen hatte und

daher vielleicht nicht so objektiv sein konnte wie

andere, schreibt: "Ein Greis, ein Nervenbiindel, das

seine Reaktionen nicht mehr verbergen konnte."

Weswegen in diesem Stadium die ihn umgebenden

Manner, wenn sie nicht selbst unter geistiger Ver-

wirrung oder BewuBtseinstriibung litten, noch Befehle

von ihm annahmen und vor allem weiteigaben, ohne

aus ihrer Unsinnigkeit, Zwecklosigkeit und Undurch-

fiihrbarkeit Folgerungen zu ziehen, die einfach auf der

Hand lagen, wird wohl immer ein Ratsel bleiben. Das

nach aulSen dringende Kennzeichen der Lage war

jedenfalls eine voUstandige Verwirrung. Verwirrung

ijber die tatsachliche Lage, Verwirrung iiber oder

wegen der Befehl.sgebung, Verwirrung dariiber, welche

Befehle galten oder welche man befolgen soUte, dazu

Fiihrerbefehle, die sich gegenseitig widersprachen, Be-

fehle des Oberkommandos der Wehrmacht, Weisungen

und Befehle Speers, Weisungen der Gauleiter bezieh-

ungsweise Reichsverteidigur^skommissare, Weisungen

der ortlich zustandigen Heeresbefehlshaber, dazu

offenbar unzutreffende oder in ihrem Sinn oder Inhalt

verzerrte Nachrichten durch Rundfunk oder Zeitungen

und Geruchte von alien Seiten und aus alien Quellen.

Der offensichtliche Grad volliger Verwirrung hatte

nur einen Vorteil: Da kaum noch erkennbar war,

welche Weisungen galten, sofern iiberhaupt welche

vorhanden waren, fiihlte sich jeder mehr oder weniger

auf sich gestellt, und man folgte daher seinem eigenen

Gefuhl, seiner persdnlichen Pflicht, seiner Verantwor-

tur^ fiir die Unterstellten und Nahestehenden und fiir

unser Volk.

Mein Verbindungsoffizier zu Keitel unterrichtete

mich mehrmals taglich iiber die Li^e. Die letzte In-

formation am 21. April, drei Uhr moi^ens, war:

"Durch FUhrer-Anweisung Tusnelda" ausgeldst. (Stich-

wort fiir Anweisung, daS alle Fiihrungsstabe der

Ministerien Berlin zu verlassen hatten.) Keitel liel3 mir

bestellen, "er lege grolSenWert darauf, daU ich Ddnitz,

der in der Nacht nach Norden fiihre, zur Besprechung

und Beratur^ in alien Fragen zur Verfiigung stande."

Fur den 22. morgens 3 Uhr 30 setzte ich fiir die

vierzehn Mann meiner " Marschbelegschaft" Abfahrt

mit sechs PKW nach Hamburg an, Als mehrere Tele-

fonate mit dem Donitz-Adjutanten Liidde-Neurath in

Plon meine Annahrae bestatigten, dal3 " es nichts mehr

zu regieren gabe" und auBerdem Speer selbst erwartet

wiirde, meldete ich mich ab und loste am 28. in

Hamburg den " Fiihrungsstab" auf, das heiSt, ich

beurlaubte alle bis Kriegsende, Jeder konnte und

mul3te nach Jahren als Glied unserer Arbeit^emein-

schaft wieder nach eigenem Ermessen ein neues Leben

beginnen. In diesen letzten Tagen traf ich mich noch

mit mehreren Wirtschaftlern in Hamburg z u Be-

sprechungen. Wir vermochten aber die Zukunft nicht

mehr zu erforschen. Wir waren im Niemandsland

zwischen den Zeiten, Am 2, Mai vormittags wurde

Hitlers Tod durch Extrablatter verbreitet,

Der Untergang des Dritten Reiches war besiegelt.

In meiner voUigen Erschbpfung, beinahe Apathie,

wiinschte ich, ich hatte auch erst alles fiir immer hinter

mir. An einen neuen Anfang fiir mich vermochte ich

nicht zu glauben.

Meine Familie, meine getreuen Mitarbeiter, viele

Freunde und auch die AUiierten sorgten dafUr, daii es

anders kam

Im Wilhelm-StraSen-ProzeS in Nurnberg wurde ich

1949 zu einer Gefangnisstrafe von 15 Jahren verurteilt.

Die Untersuchungshaft und die Haft wiihrend des

Prozesses seit dem 8. Juni 1945 wurden angerechnet.

Im Januar 1951 wurde das StrafmaQ von den Ameri-

kanern auf die "abgebijSte Zeit" herabgesetzt und ich

sofort entlassen. Der "Deutsche Entnazifizierungs-

ausschuS fijr das Land Nordrhein-Westfalen" in Diissel-

dorf stufte mich in Gruppe 5 als "entlastet" ein.

Ein zweites Leben konnte beginnen.
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Keine Stadt

Deutschlands

war verschonl

gebiieben

Schluf3wort Hans Kehrl
"Hohes Gericht,

ich bin mir bewufit, daB Ich in diesem Prozel3 das
bin, was die Anklage als kleinen uninteressanten Fall
bezeichnet. Ich erbitte aber Verstandnis dafiir, dafi wie
jedem, so auch mir, mein eigener Fall als bedeutungs-
voll erscheint und erscheinen mui3.

Meineni Namen, meiner Familie, nieinen vielen
treuen Mitarbeitern und auch dem deutschen Volke
gegenuber, dem nach bestem Gewissen gedient zu
haben, mein Verbrechen sein soil, bin ich es schuldig,
dal3 ich mein WoUen und mein Tun so grundlich und
umfassend verteidige, als ob es ein grol3er Fall ware.

Die kluge, grundliche und gewissenhafte Arbeit
meines Verteidigers, dem ich dafur von Herzen dank-
bar bin, hat eine Piille von Beweismaterial zusammen-
getragen. Meine Bitte an Sie, meine Herren Richter,
geht vor allem dahin, daS Sie das Material mit dersel-
ben Geduld und Grundlichkeit studieren mdgen, mit
der Sie dem ProzeI3 bisher gefolgt sind.

Ich hatte vielleicht dem Hohen Gericht, meinem
Verteidiger und auch mir weniger Arbeit zu machen
brauchen; denn daS die Beschuldigungen der Anklage
gegen mich unbegriindet sind - sogar nach der unhalt-
baren rechtlichen Theorie der Anklage selbst - das
hatte ich aus deren eigenen Dokumenten allein bewei-
sen konnen, besonders wenn die von ihr nicht einge-
brachten Telle dieser Dokumente mit berucksichtigt
worden waren, Nachdem ich aber nun einmal nach
dem WiUen der Anklage zur Verteidigung gezwungen
bin, habe ich auch den Wunsch, freigesprochen zu
werden; nicht, well die Anklage ihre Behauptungen
nicht beweisen konnte, sondern klar und eindeutig
wegen erwiesener Unschuld selbst nach der rechtlichen
Theorie der Anklage, wie sie von ihr im SchiuSpIa-
doyer entwickelt wurde. Nur das ist der Grund, warum
wir so reiches Materia! beigebracht haben.
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Neben den Bekundungen zahireicher Zeugen war es
uns auch moglich, viele Dokumente aus der Zeit mei-
ner Arbeit selbst vorzulegen, bei denen selbst die An-
klage mit ihrer lebhaften Fantasie nicht schwarz aus
weil3 zu machen vermag. DaiJ das Gericht keinen mei-
ner drei Zeugen selbst gehdrt hat, ist mir natiirlich

schnnerzlich, aber gerade in ihrem Fall wird noch der
tote Buchstabe des Protokolis vom lebendigen Men-
schen zeugen. Ich darf dabei ganz besonders auf das
Kreuzverhor dieser Zeugen durch die Anklage hinwei-
sen. Ich bin der Anklagebehorde zu Dank verpflichtet,
daB sie z.B. in vielstundigem Kreuzverhor der Zeugen
Dr. Koster und Dr. Voss wenigstens die Umrisse des
wahren Elides des Protektorates hat erstehen lassen.
Seine Kenntnis macht es verstiindlich, warum jetzt im
Jahre 1948 das deutsche Protektorat im Volksmund
der Tschechei allgemein mit dem vielsagenden Wort
"slata Protektorata", das "goidene Protektorat"
wehmiitig in naehtraglicher Erkenntnis bezeichnet
wird.

Die Anklagebehorde hat auch durch den Mund des
vollig neutralen Letten Dambergs in dessen Kreuzver-
hor die Arbeit der Ost-Faser auf dem Hintergrund der
bolschewistischen Vergangenheit der Jahre 1940/41 in
das rechte Licht geruckt und geradezu plastisch be-
leuchtet. Das Ergebnis spricht fiir sich selbst.

Im "brief" hat sich mein Anwalt mit Erfolg be-
miiht, dem Gericht einen objektiven Wegweiser durch
die Fiille des Materials zu verschaffen. Insbesondere
hat er auch zu Punkt 8 der Anklage alles Material, das
in den 11 Monaten des Prozesses irgendwo bruchstiick-
weise angefallen ist, zu einem Bild vereinigt und den
Nebel zerrissen, den die Anklage gerade um dieses
Problem rechtlich und tatsachlich zu hiillen bemuht
war. Denn gerade bier versucht die Anklage dem Urteii
des IMT Gewalt anzutun, wahrend sie sonst krampf-
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haft bestrebt ist, dieses Hohe Gericht an jeden Buch-

staben des IMT zu binden. Wenn ich die Hoffnung
liaben kann, dalS das Gericht auch dieses Material hest,

dann sehe ich getrost auch dem Spruch dariiber ent-

gegen, ob ich ein Kriegsverbrecher als Mitwirkender

einer verbrecherischen Organisation war.

Da6 die Anklage in ihrera Schlul3pladoyer den Ver-

such macht, meine Glaubwurdigkeit anzugreifen, kann
niich nicht treffen. Diese Behauptung halt dem klaren

Ergebnis der Beweisaufnahme ebensowenig stand wife

die raeisten sonstigen Behauptungen der Anklage. In

dem angezogenen Fall versucht sie den bekannten
Trick, erfolgreich eine Behauptung zu bekampfen, die

gar nicht aufgestellt worden ist. Dafi mein Wollen nicht
nur von der gro6en Schar treuer, pfhchtbewul3ter und
selbstloser Mitarbeiter verstanden worden ist, fiir deren
Arbeit mit zu zeugen mir eine gem und dankbar erfiill-

te Pflicht ist, sondern auch von Wirtschaft und Wirt-

schaftlern der besetzten Gebiete selbst, ist mir eine

tiefinnere Befriedigung.

Opportunismus, Hal3, Propaganda und Hysteric der
Kriegs- und Siegespsychose haben es nicht fertigge-

bracht, dal3 auch nur ein einziger Franzose, Belgier,

Balte Oder Ukrainer, oder auch nur eine verantwort-

liche Dienststelle dieser Lander sich der Anklage gegen

mich zur Verfijgung gestelit hat. Und der von der

Anklage vorgelegte Bericht der franzosischen Gut-
achterkommission zur Reparationsfrage ist eines

meiner wichtigsten Verteidigungsdokumente und die

Hauptquelle und Grundlage der Widerlegung der Be-

hauptung der Anklage. Von Herzen will ich jedem
Gebiet, das in Zukunft das Ungliick haben soUte, von
feindhchen Armeen besetzt zu werden, wiinschen, daI3

sich Manner fanden, die ihra die Gesinnung entgegen-

bringen, die mich in Wort und Tat geleitet hat und die

praktisch zur Geltung zu bringen ich auch auBerhalb

meines eigenen Tatigkeitsbereiches stets bemuht war.

Noch vor Jahresfrist hat die Anklage und die von
ihr gesteuerte Propaganda immer wieder betont, dalS

die meisten der bier in Nlirnberg Angeklagten als

Symbole angeklagt sind. Jetzt will sie es nicht mehr
wahrhaben, zumal auch ihr vielleicht mindestens in

dem einen oder anderen Fall dammert, dal3 sie rait

untruglichem Instinkt bei der Auswahl der Symbole
danebengegriffen hat. Aber ohne diese Syraboltheorie
ist dieser ProzeS, seine propagandistische Steuerung
durch die Anklage und die Auswahl der Angeklagten
gar nicht verstandiich. Die Basis der Symboltheorie
aber ist die Behauptung von der Kollektivschuld des
ganzen deutschen Volkes.

Natiirhch habe ich mir die Frage vorgelegt, fiir

welchen Kreis deutscher Menschen ich als Symbol ge-

dacht war. Bin ich doch erst im SchlulSstadium des

Krieges, zu einer Zeit, als Macht und Verantwortung
nicht mehr gesucht waren, sondern von den meisten

gemieden wurden, mit Aufgaben betraut worden, die

in groI3erem Rahmen von Bedeutung waren. Vielleicht

ist es daher nicht zu kUhn und iiberheblich, wenn ich

mich mitfijhle als Symbol fur Zehntausende von
anstandigen, pflichtbewuBten Beamten und Wirtschaft-

lern, die im Kampf um Leben oder Tod ihres Volkes in

der Heimat und in den besetzten Gebieten versuchten,

das Rechte zu tun. Trotz unsagbaren Leidens ihres

eigenen Volkes waren sie ohne HaI3 und Oberheblich-

keit zwar bemiiht, dera Kripj: zu geben, was des Krieges

ist, dabei aber auch durchdiungen von dem Wunsch,
unndtige Hiirten oder gar Ungerechtigkeiten zu ver-

meiden. Und auch sie wieder sind nur Reprasentanten
von Millionen, ja -zig Millionen Deutscher, deren Auf-
gaben- und Pflichtenkreis sie nur einen ganz kleinen

Ausschnitt des geschichtlichen Geschehens iiberblicken

Iiel3. Sie alle waren von dem Streben erfiillt, an dem
Posten, an den sie sich vom Schicksal gestelit glaubten,

ihre Pflicht zu tun, wie sie sie verstanden bis zum
letzten, treu ihrem Volk und getreu dem Eid, den sie

in gutem Glauben geschworen hatten. Sie waren aber
auch in ihrer uberwaltigenden Mehrheit von dem
Willen beseelt. menschliches und gdtthches Recht zu

achten.

Wenn ich zum Verstandnis und zur Verteidigung all

dieser Menschen, mit denen ich mich unloslich ver-

bunden fUhle, auch nur ein wenig habe beitragen

konnen oder jetzt beitrage, so will ich ohne Bedauern
und Murren auf die 3 1/2 Jahre Haft zuriickblicken,

die hinter mir liegen.

Ich empfinde es auch als Verpflichtung und Schick-

sal, dal3 mein Wort die letzte deutsche Stimme ist, die

hier in Niirnberg fur sie sprechen kann, fiir ihre Arbeit,
ihr Wollen, ihr Hoffen, ihren Glauben.

Der Volksstucm vermochte auch iiichts. mehr zu wenden
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Meine Herren Richter, vor Ihnen aufgetiirmt liegt

ein gewaltiger Haufen Papier, Tausende von Dokumen-
ten, sogenannten und wirklichen. Nicht sie durchzu-
arbeiten ist Ihre schwerste Aufgabe, sondern hinter
ihnen das wirkliche Leben und Geschehen, sei es auch
nur in nebelhaften UmriKsen, zu erkennen, das ist das
wahrhaft Schwere, das wirkliche Problem.

Wir konnen kaum hoffen, dalS Sie uns verstehen,
Sie kommen aus einem glucklicheren, weiten und
reichen Land. Sie kennen keine Enge des Raumes;
keinen Standesdunkel, keine Klassenhetze, keinen
KlassenhaB. Sie kennen nicht die volkischen und natio-
nalen Vorurteile, die eine mehr als tausendjahrige
Geschichte und Tradition in den Volkern Europas hat
entstehen lassen, und die wie ein suggestiver Zauber-
bann auch jetzt noch auf ihnen lasten. Und doch hat
sich ein jeder von uns bemiiht, Ihnen einen kleinen
Einblick in eine Welt zu geben, die sich nicht in das
primitive Bild der Verzerrung und des Masses pfessen
lalSt, das die Anklage zu malen versucht. Ich will auch
der Anklage nicht auf ihrem Wege folgen, Geschichte
durch Schlagworter zu schreiben oder die Weltge-
schichte Gottes als einen Tummelplatz von Ver-
brechern und Wahnsinnigen anzusehen. Fur objektive
Geschichtsschreibung ist es noch viel zu frtih. Hier
kommt es auch nur darauf an zu zeigen, wie Millionen
und AbermiUionen von Deutschen das Geschehen
d a m a 1 s subjektiv empfanden, mag ihr Empfinden
nun richtig oder falsch gewesen sein, von welchen
Motiven sie sich d a m a 1 s leiten liel3en, welchen
Zielen sie zu dienen glaubten. Und das auch nur zu
ahnen, ist fiir den schwer, der diese Jabrzehnte nicht
unter uns gelebt hat, der nicht den Pulsschlag der Zeit
fuhlen l<onnte, der oft die Geschichte mehr bestimmt
als Tatsacben und Personen. Selbst die Anklage hat das
in etwa gespiirt, wenn sie immer wieder vom "back-
ground" spricht, den sie angeblich zu schildern sich
bemuhen will und zu dessen Klarung sie doch in ihrer
ubertreibung, Einseitigkeit und Entstellung gar nicht
Oder wenig der Wirkhchkeit tatsachhcb Entsprechen-
des beigetragen hat. Denn es sind geistige Krafte und
ideen, die die Weltgeschichte bewegen. Wir lernen sie

nicht verstehen, wenn wir nur pathologische Entartun-
gen betrachten, die aus ihnen entstanden, sondern
wenn ivir versuchen, ihren Quelien nachzuspiiren. Die
groJ3e franzosische Revolution Ende des 18. Jabrhun-
derts hat ihre geschichtliche Bedeutung auch nicht in
der Guiliotine und den morderischen Verbrechen, in

denen sie endete, sondern in den Idealen der Gleich-
heit, Freiheit und Bruderlichkeit, unter denen sie

antrat. Wie aber sollen Sie das Geschehen, die Men-
schen, ihre Handlungen und Motive verstehen, ohne
einen Einblick in diese Gedanken- und Gefuhlswelt zu
haben?

Sie haben unser Volk nicht gesehen, wie es aus dera
Ersten Weltkrieg hervorging. Seine besten Sohne ge-

fallen, Millionen verkriippelt, Millionen am Verhun-
gern, alle zu Tode erschopft und noch dazu von dem

dunklen Gedanken erfiillt, dies Leid durch eigenes Ver-

sagen mitverschuldet zu haben, Sie haben nicht ge-

sehen, wie in diesem Volk eine lang gesate Saat von
Klassenverhetzung und KlassenhaB furchtbar aufging

und sich im Biirgerkrieg entlud, wie die Inflation die

letzten materiellen Grundlagen der Vergangenheit zer-

storte. Sie haben nicht erlebt, wie das Gift des Nihilis-

mus alle ethischen Werte an'^ufressen begann, wie ein
kalter Biirgerkrieg Jahr fiir J,-;hr auch in der Zeit wirt-

schaftiicher Scheinbliite alle Fundamente men-
schlichen Zusammenlebens unterwiihlte. Sie haben
nicht erlebt, wie wirtschaftliche Unvernunft und
politisches Versagen das wirtschaftliche Leben immer
mehr dem Stillstand entgegentrieb und wie bei dieser

Lage das Parlament, in zahllose Parteien gespalten, nur
in einem einig schien, jede Regierung am Regieren zu
hindern. Sie haben nicht gesehen, wie das wirt-

schaftliche Elend den kalten Biirgerkrieg Anfang der

SOiger Jahre auch wieder zu heller Flamme entfachte.

Allein ein Studium der gegenwartigen Darbietungen
von Presse, Radio und Reden jenseits des eisernen

Vorhanges kann Ihnen eine schwache Vorsteliung

davon verschaffen, was in den Jahren vor 1933 an HaJ3,

Liige, Verhetzung im deutscben Volk sich austobte.

Manchen schien das naturgesetzlich und unabwendbar.
Andere glaubten der These, es handele sich nur um das

unselige Werk kleiner Cliquen politischer Hetzer. Im-
mer machtiger erscholl die Parole gegen Klassenkampf
und Zwietracht, der Appell zur Versohnung aller

Schichten und zu gemeinsamer Arbeit. Und diese

Parole iiberwiiltigte schlielSlich alles. Hoffende Herzen
wollten das glauben, was allein einen Ausweg aus aus-

sichtsloser Lage versprach. Millionen unpolitischer
Menschen gaben ihre Stimme nicht der Verhetzung,
sondern der Versohnung, nicht dem tatenlosen Sich-
treibenlassen, sondern der entschlossenen Arbeit, nicht
der Selbstsucht, sondern der Opferbereitschaft, nicht
dera Hal3, sondern der Liebe. Man fuhite sich erinnert
an das Wort: "The heart has its reasons which reason
knows not of".

Und die zwingende Kraft des Wollens und der ge-

meinsamen Anstrengung schien das Wunder zu voU-
bringen: Die Riider begannen sich zu drehen, Arbeits-
losigkeit und Not wichen. Zusamraenarbeit und Ver-
stehen begannen zu wachsen zwischen Stadt und Land,
zwischen Burger und Arbeiter, zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer. Der Schliissel zur Ldsung des so-
zialen Problems, das so schwer nicht nur auf Deutsch-
land, sondern auf ganz Europa lastete. schien ge-
funden. Der deutsche Arbeiter begann das Gefuhl
voller Gleichberechtigung zu gewinnen, und ihn erfiill-

te und konnte erfiillen das Gefiihi des eigenen Wertes
und die Sicherheit, seinen Wert und seine Bedeutung
geachtet, seine Lebensrechte und Lebensraoglichkeiten
gesichert zu sehen. Manch Negatives verblaSte gegen-
iiber der Gewalt dieser Tatsachen und schien nur
Schlacke einer im iibrigen fast unblutig verlaufenen
Revolution, die leicht und bald abgestoBen werden
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U'ie mochtc lias Schicksal weitergehen? Fiir viek bedeutete amerikanische Gefangen sc haft nath Krkgsende keineswcgs das Oberleben

konnte und wurde. Ein personeller ReinigungsprozelS

wUrde, so hoffte man, bald wieder Vieles zum Ver-

schwinden bringen, was an Ungesundem, Krankhaftem
und Unsauberem durch die Umwalzung auch rait an
die Oberflache gespiilt worden war. Als keimende Saat

neuen Unheils wurde es nicht gewertet. Da machte der

ausbrechende Krieg dem Traum einer besseren Zu-

kunft nur durch gemeinsame friedliche Arbeit ein jahes

Ende.

Meine Herren Richter, Sie haben nicht den Schmerz
und die tiefe Resignation erlebt, mit der fast das ganze
deutsche Volk den Krieg aufnahm, der alle Hoffnun-
gen zerstorte. Er wurde als eine schwere Schick-

salsfligung aufgenommen, die denen, die an die Fijh-

rung glaubten, unabwendbar erschien. Kein Sieg und
kein Triumpli vermochte die Freude oder den Jubel
auszulosen, den Siegesnachrichten noch im vorigen

Weltkrieg hervorriefen. Das Empfinden der Regierten

war, wie so oft, unbeirrbarer als das der Regierenden.

Die schwere VVetterwolke im Osten lag wie ein

Aibdruck auf jedem Herzen.

Nur in einem waren sich fast alle einig: ihre Pflicht

zu tun an dem Platze, an den sie gestellt waren, Sie

batten im Laufe ihres bisherigen Lebens ein so wild-

bewegtes Stiick Weltgeschichte durchlebt, da)3 sie die

Sokratische Weisheit akzeptiert batten: Ich weiS, dall

ich nichts weifi. Die Wenigsten erfullte die iiberhebliche

tJberzeugung, daB sie selbst aus ihrer Froscbperspek-

tive Einblick in den Sinn des Weltgeschehens haben
konnten. Sie folgten der Fuhrung, der sie vertrauten,

und waren gerade in der Erinnerung an den letzten

Weltkrieg entschlossen, daS es an ihnen diesmal nicht

fehlen soUte. Sie, meine Herren Richter, haben auch

nicht erlebt, wie Monat um Monat, Jahr um Jahr die

Bomberverbande ungehindert iiber unsere Heimat ein-

flogen und Stadt um Stadt in Triimmer und Asche

legten. Sie haben nicht erlebt, wie Millionen von Men-

schen, ja man kann sagen, fast ein ganzes Volk Tag um
Tag naub den imraer hiiufiger werdenden Bombennach-

ten morgens mude aus den Kellern krochen und iiber

Triimmer vorbei an den zahllosen Toten der Nacht

ihren Arbeitsplatzen zustrebten, und das gerade in der

Zeit, als das Volk nach Meinung der Anklage hatte

lauschen und forschen sollen nach Geriichten, die aus

dem Osten, aus mehr als 1.000 km Entfernung, iiber

die furchtbaren dort begangenen Verbrechen gerade

damals angefangen haben s o 1 1 1 e n zu entstehen.

Aber auch damals erfiillte kein Hal3 den einzelnen

Deutschen z.B. gegenliber den auslandiscben Arbeitern,

die Seite an Seite mit ihnen arbeiteten. Die Bomben-

tage und Bombennachte machten vielmehr alle zu

Schicksalsgenossen und Kameraden. In Frankreich

kann man noch jetzt taglich hdren, daS die aus

Deutschland zuruckgekehrten franzosischen Arbeiter

die wirkungsvolisten Apostel der Volkerversohnung

und des Friedens gerade mit uns Deutschen sind.

Meine Herren Richter, Sie haben auch nicht erlebt,

wie durch die Zerstorung aller Verkehrswege, durch

die Haufung der durch Bombenangriffe Gemordeten,

durch den nicht endenden Millionenstrom von

Flijchtlingen aus Ost und West jede Moghchkeit ge-

regelten Lebens und Arbeitens im Chaos unterging. Sie

haben nicht erlebt, wie sich eine Weltuntergangsstim-

mung ausbreitete, wie ein Massenwahn, und das durch
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die Gewalt der Tatsachen geschaffene Chaos durch
schreckliche pathologische Verirrungen zu einem
wahren Inferno werden lieS. Die Millionen unbekann-
ter namenloser Deutscher in Armee und Heimat aber,

von denen ich spreche, fuhren fort, ihre Pflicht zu tun,

ihre Pflicht. wie sie sie sahen, solange auch nur noch
der Schimmer einer Hoffnung zu bestehen schien, ge-

treu ihrem Volke und ihrem Eid. Denn sie giaubten,
daI3 Gehorsara und Treue genauso notwendige Funda-
mente des Lebens sind, wie Recht und Gerechtigkeit.

Sie ahnten damals noch nichts davon, daB der Mann, in

dessen Hiinden das Geschick des Reiches und des Vol-

kes ruhte, seine schwere Krankheit seit Jahren mit
unvorstellbaren Mengen von Drogen bekampfte und
dadurch physisch und psychisch aus deni Gleich-

gewicht gebracht, kaum noch eine Ahnlichkeit hatte
mit dem Mann, denisie ihren Eid geleistet batten.

Und nun sind Sie, meine Herren Richter, ubers
Meer zu uns gekommen, urn die Wahrheit zu suchen,
Gerechtigkeit zu uben, soweit die Bindung an das
IMT-Urteil und das Kontrollratsgesetz das gestatten;
sicher eine Aufgabe, die menschliche Kraft beinahe
iibersteigt. Sie haben vom ersten Tage des Prozesses an
konsequent jeden Versuch unterdriickt, aus diesem
ProzelS einen sensationellen SchauprozeU werden zu
lassen, und ioh habe das voile Vertrauen, da(3 es Ihr

Wille ist, voile Objektivitat und Gerechtigkeit walten
zu lassen. Was aber soil der Mafistab der Gerechtigkeit

sein? Konnen Sie ihn finden in Beispielen der Vergan-

genheit, konnen Sie ihn finden an dem Geschehen
Ihres gliicklichen Landes, dem Krieg und Biirgerkrieg

im eigenen Lande seit beinahe einem Jahrhundert er-

spart blieb? Oder soil der MalSstab der Gerechtigkeit

der Wunsch nach Siihne sein oder gar nach hemmungs-
loser Rache, wie ihn die Anklage unter MilSbrauch

selbst des KontroUratsgesetzes sucht?

Gerechtigkeit ist nichts Abstraktes, Ab-

solutes. Sie darf und kann nicht entstehen

aus theoretischer, lebensfremder Kon-

struktion, Sie mul3 dem Leben und der

Wirklichkeit, in der jeder von uns stand,

gerecht zu werden versuchen. Gegenuber

dem unsagbaren Leid, das so viele Volker

und unser deutsches Volk besonders be-

troffen hat, gegenuber den Hu nderttausen-

den, ja Millionen vollig Unschuldiger, die

noch nach dem Kriegsende sterben muS-
ten, nur well sie Deutsche waren, mag das

Schicksal, das Sie Uber uns 21 verhangen,

belanglos erscheinen; es ist nur ein

Trdpfchen in einem Meer des Leidens!

Und doch, ob Sie es wollen oder

w i r es wollen: Ihr Urteilsspruch ist auch
ein Symbol. Auf Ihre Schultem ist eine

Verantwortung gelegt, die weit ijber das

Schicksal von uns 21 hinausgeht. Gerade in diesen

Wochen bewegt Millionen das Geschick von Menschen,
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die von den viel zu weit gespannten Netzen eines

Rachefeldzuges — zum Teil sicher ganz zu Unrecht —
erfaSt, noch nicht einmal die uns gewahrte Chance

eines "fair trial" erhielten und erhalten soUen. Diese

Anteilnahme und Erschutterung gilt sicher nur zura

Teil den Betroffenen selbst. Sie ist dariiberhinaus die

bange Frage nach dem Will-n zu Recht und Gerechtig-

keit von .seiten Ihres Landes, das im Begriff ist, das

Schicksal der Welt in seine Hande zu nehmen.
So wird auch Ihr Urteilsspruch und seine Begriin-

dung von Millionen draufien im Lande als Zeichen

gewertet werden fiir den Willen und die Fahigkeit,

fremdes Schicksal und Schick salsverflechtung des
Lebens zu verstehen, Vaterlandsliebe und Opferbereit-

schaft und Treue zum Eid zu achten.

Sie, meine Herren Richter, tragen mit eine Verant-

wortung dafiir, ob der Weg zu Verstandigung und Ver-

sdhnung frei wird, oder ob weiter von Hal3 diktierte

Vergeltung, Intoleranz, Hochmut und Selbstgerechtig-

keit herrschen sollen. Sie vermogen einen Beitrag dazu

zu leisten, dal3 Millionen Schwankender und Entwur-

zelter geholfen wird, in ihrem bangen Wunsch noch

einmal wieder an den Sieg des Guten und der Gerech-

tigkeit in der Welt zu glauben. Sie konnen ihnen hel-

fen, die schicksalhafte Kette des Hassens und Vergel-

tens zu zerreilSen und sich noch einmal einzusetzen fiir

das, was sie einst ira Herzen trugen, und neu zu begin-

nen mit reinen Handen,

mit kiihiem Verstand,

mit verzeihendem Herzen.

So ruht eine Verantwortung auf Ihnen, wie sie

Richter nur seiten zu tragon haben. Moge der Segen

des Allmachtigen auf Ihren Eeschlussen ruhen.

Unsern Ankiagern aber moge der AllgLitige ver-

zeihen, denn es ist ihnen nicht gegeben, die Wahrheit

zu sehen.

!

Unmitielbar vor dem Knde im April 1945
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Hans-Georg Kemnitzer

NITSCHEWO — iiber Dornen Sibirienszur Freiheit

310Seiten, Ln. DM 19,80

Dieser iiberaus packend und gekonnt geschriebene Bericht eines deutschen Kriegsgefangenen in

Sibirjen wurde in Ausziigen als Horspiel berejts vor Jahren im Westdeutschen Rundfunk gesendet.

Audi als Geschenk hervorragend geeignet, zumal lebendige Zeitgeschichte, die jeden angeht, hjer

in einefiiissige und spannungsrejche Oarstellung gegossen ist

Hans Georg Kemnitzer ist es gegeben, dem deutschen Kriegsgefangenen in RuGland ein

literarisches Denkmal zu setzen. Er hat die Verpflichtung seiner Kameraden erfiillt, der Welt und
dem deutschen Volk nicht nur von ihrem Schicksal, ihrem Erieben zu berichten, sondern
gleichermalien von den Qualen des russischen Volkes, das heute nicht mehr in der Lage ist, sich

selbst an die Offentlichkeit zu wenden.

Wenn alle Briidcr schweigen

WENN ALLE BRUDER SCHWEIGEN
GroBer Bildband uber die Waffen-SS

588 Seitcn, GroUfoimat, 1046 Fotos, Farhfotos und Graphiken, Unifomitafeln mit
Abzeichen, - Ln DM 82,50 (audi in englisch und franzosisch lieferbar)

Dieser Bildband iiber die tapferste Truppe im Zweiten Weltkrieg, herausgegeben vom Bundes-
verband der ehemaligen Soldaten der Waffen-SS, sucht seinesgleichen. Erne beeindruckende
Dokumentation iiber eine idealistische Jugend, eine gnadenlose Kriegswaize, einen unerschiitter-

lichen Geist der Kameradschaft und f r«iwilligen Kiihnheit. Diese Bilder liigen nicht! Sie widerlegen
Tonnen verlogener Negativliteraturl

i-s?"

HansK^ri

Krises
.manager

Dritten ini^-

; Reich
Kneg

Hans Kehrl
Ln, 552Seiten, ill, DM 38,-

KRISENMANAGER IM DRITTEN REICH

- 6 Jahre Frieden, 6 Jahre Krieg

Der eigentliche Konner Im Reichswirtschafts- und Reichsriistungsministerium legt mit diesem
Buch eine Dokumentation iiber das Fiihrungsgeschehen im Bereich der Wirtschaft und Riistung des
Dritten Reiches von 1933 1945 vor, die einmalig in der Nachkriegsliteratur ist. Hans Kehrl -
unmittelbarer Untergebener von Albert Speer - stand zwar nie im offentlichen Rampenlicht,
vermittelt jedoch in gradliniger und konsequenter Haltung eine Fiille wirtschaftspolitischer Er-

kenntnisse von bleibendem Wert. Es ist eine Wohltat zu erieben, daB wenigstens der zweite Mann im
Speerministerium - trotz Verurteilung im Niirnberger "WilhelmstraRen-Prozefi" zu 15 Jahren Haft
- ungebrochen blieb und mit Gesinnungslumpen aller Art ein meisterhaftes Florett ficht, ohne
dabei mit kritischen Analysen zuriickzuhalten, wo sie angebracht waren,

Erich Blohm

Hitler-J ugend — Soziale Tatgemeinschaft

400 S., stark ill.. Register, Ln 32.,-DM

Eine sachgerechte Geschichte der Hitlerjugend zu schreiben bzw. zu veroffentlichen, ist kein leichtes

Unterfangen. Dies nicht so sehr, weil etwa die Materie zu schwierig zu uberschauen ware, als vielmehr der

gegenwartigen politischen Verhaltnisse wegen, in denen unser Volk seit 1945 zu [eben gezwungen ist.

Eingedenk dieser Sachlage ist es besonders hoch anzuerkennen, daR ein Mann den Mut fand, in diesen
virirren politischen Zeitumstanden eine Geschichte der HJ zu scfireiben, der er einst selbst - zuletzt als

GebietsfiJhrer - angetiort hat. Die betonte Sachiichkeit und gewissermalSen ZuriJckhaltung, mit der dies

geschah, lalSt vielfach gar nicht zum Ausdruck Oder zumindest in das BewulJtsein des Lesers kommen, mit
welcher inneren Bereitschaft und Aktivitat, mit welchem erhebenden GefiJhl die jungen Menschen damals
bereits in ihren jungen Lebensjahren an der Oberwindung von sozialer Not und Zwietracht mithalfen und
ihnen Gelegenheit dazu gegeben wurde.

sii^inlt ntgcmcmBclidf:
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Auschwitz im IG-Farben Prozess - Holocaustdokiimente *?

Hrsg. V. Udo Walendy

Als ciner der groOen WirtschaftsproKesse, die die US-Besatiiungsmacht nach 1945 gegen
Deutschland fuhrte. ist der IG-Farben Prozeft 1947/48 von besond^er histori.chcn Bedeutung'
Zum emen deswegen, weil die Anklage gegen dieses groGte deutsche 'Wirtschaftsimperium"

restlos zusammengefallen ist, Rustungsschrittmaeher und Mitvcrschworer fur Aggression und
Volkerversklavung gewesen zu sein. Zum andern anf Grund der Tatsache. daO IG-Farbcn mitten im
Kricg aus cigener Kraft in Auschwitz ein Grofiwerk mit iiber 30.000 Beschaftigten buchstablich aus
dem Boden gcstampft hatte, - ausgesprochen dort, wo die Reichsfuhrung zur selben Zeit cine
Massenvernichtungsstatte - ebenfaUs aus dem Nichls - inslallierl haben soli, in der Millionen
Menschen duvch Gas getotet und spurlos zum Verschwinden gebracht worden sein sollen

404 S., Dokumentation, ill. Reg., Ln DM 38,-, Gov. DM 32,-
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Udo Walendy

Europa in Flammen 1939-1945

2 Bands, Ln, 448, 449 S., Reg., je DM 32,

Bd. I: Sachverstandigen-Berichte von "Natron Europa", Prof. Barnes, Genera lad mira I Boehm,
Arthur Ehrhardt, Prof. Dr. Friedrich Grimm, Hans Grimm, Erich Kern, Peter Kleist, Helmut
Sijndermann u.a.

Bd. II: Udo Walendy - KurzgefaBte Analyser der wesentlichen historischen Zusammenhange des
Zweiten Weltkrieges.

Demjenigen. der mit sauberer Geschichtsforschung Kontakt gehalten hat, wird ein Nachschlage-
wH-k geboten, das in pragnanter Clbersicht die wesentlichen politischen Zusammenhange des
Zweiten Weltkrieges sowie die spateren IWethtxlen der uerlogenen Umerziehung mit Sach- u.

Personenregister fur jede Dlskussion beweiskraflig vorlegt. Beispiele: Die Gleiwitzer Senderaffare,
die Schuld am ziwilen Luftkrieg, die Schuld am RuUlandfeldzug, die alliierten KriegKiele, die
Kriegskonferenzen in Teheran, Jalta und Potsdam, Churchills Briefwechsel mit Stalin, der IWorgen-
thau- und Nathan-Kaufmann Plan, die Kriegs- und Nachkriegs-verbrechen, das "Londoner Proto-
koll" vom 8.8.1945 (It. "Uberleitungsvertrag" von 1955 noch heute "rechtens" fiir die Bundes-
republlk!), Dokumentenfalschungen und Methoden der heutigen Geschichtsschreiber. - Urteilsfahig
ist nur, wer die historischen Fakten und heutigen Propagandamethoden kennt!

Udo Walendy

Die Weltanschauung des Wissens 2 Bande, 286, 240 Seiten, Ln., ill, Reg., je DM 26,-

Zwei Weltkriege, werwrldertes Volkerrecht, unrealistische Ideologien in Religion und Philosophie,
offene Fragen in Grundsatzbereichen der Naturwissenschaft, werworrene und unehrliche pofitische
Dogmen. dialektische (parteiliche) Geschichtsschreibung, eine Umwertung aller Werte kennzeichnen
den "Intelligenzgrad" der heutigen politischen und gesellschaft lichen Machttrager in der Welt, -
dazu jmmer schlimmer werdende Fliichtlingsstrome sogenannt "befreiter Volker", Kriege und
Weltgefahren bisher nicht gekannter GroUenordnungen.

Nicht mehr Viilkerfragen stehen auf der politischen Tagesotdnung, sondern Menschheits-
probleme. Diese wiederum sind nur durch naturwissenschaftliche Erkenntnis zu klaren und zu
losen. Was ist der Mensch? Diese wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den herrschenden
Weltanschauungenfiihrt in grundsatzlich neue Erkenntnisbereiche.
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