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Der Cebensboum bes öeutfeijen Dolbes.

auf ©ottes roeiter ©rbe roudjs einmal ein Baum, ber roar gröber als bi 
anberen Bäume. ©r mar _ aus einem Samenkorn entfprojfen, bas be 

Schöpfer in  bie (Erbe gelegt hatte. Jn  biefem Samenkorn roar {dfon ber plan 
fü r öen ganzen Baum enthalten: ein fcfjlanker, fefter Stamm füllte emporroad) 
Jen, bie Krone füllte fid) fdjattenfpenbenb auskreiten, Blätter füllten bas Sonnen 
licht trinken, 3Früdjte reifen. ITTädjtige U>ur3eln füllten tief ins ©rbreid) bringet 
unb bie Jeud]tigkeit bes {¡eiligen Bobens fcfjlürfen. Der Baum mar eine CEfcfje 

(Er roudjs unb roiberftanb Ö)inb unb BJetter. Diele ©efaljren bebrohten feir 
Sieben. Der Sturm brad] manchen flf t  ab, (Eiere nährten fidj oon ber Rinbc 
bes Stammes, fie 3upften bie Blätter ab, um fie 3U uer3ebren. (Ein Drache nagt« 
an ben H)ur,3eln. (Ein roiitenber Sturm, ber 30 Sage lang brüllte, brad) bie 
ftärkften Äfte ab, unb ein gefährlicher Rib entftanb in  bem Stamm. Aber ber 
Baum mar ftark, unb neue Sroeige unb öfte roudjfen. Da fefete fidj eine anbere 
Pflan3e in ber Krone bes Baumes feft, unb biefes ©eroädjs 30g feinen Saft nicht 
aus bem Boben, fonbern trank ben Saft ber (Efdje. Auf Pappeln kann man oft 
OTiftelbüfche fehen, bie bem Baum ben Saft ent3iehen. Solche Sdpnaroberpflan- 
3en roudjerten auf ber CEfdje. So 3ahlreid) roaren fie, bah man bie Blätter ber 
(Efd;e kaum fehen konnte, bah bie (Efdje keine drückte mehr trug.

Da fchickte ber Sdjöpfer einen ITlann. Der fagte: „Racb bem IDilten ©ottes 
[oll biefer Baum ©fdienblätter tragen, unb er foll feine eigenen Jrüchte heruor- 
bringen. Der Baum foll nicht uerborren, fonbern in ben Sonnenhimmel hinein- 
roadjfen.“ Unb er befeudjtete bie burftigen EDur3eln, unb bie matten Blätter 
mürben roieber ftra ff. Der Iflann entfernte langfam bie Schmaroberpflan3e, bie 
bem Baum bie Slebenskraft genommen hatte, ©r banb ben geborgenen Stamm 
3ufammen unb pflegte bie IDunbe, fo bah fie fid? langfam fcblob. Da fing ber 
Baum oon neuem an 311 grünen unb 3U roachfen.

Die ©fdje ift bas beutfdje Dolk. Die B3ur3eln finb bie Raffen, beren ftärkfte 
bie norbifdje ift. Bauernraffen roaren es, aus benen ber Baum bes beutfdjen 
Dolkes cmporroud)s. Der grobe Sturmroinb ift ber Dreibigiäbrige Krieg, bie 
Sd)maroherpfIan3en finb bie 3-rembkörper im beutfd;en Dolk, bie nicht bem 
Sieben bes Baumes, bes Dolkes, bienen, fonbern ihrem eigenen Ruhen. Der 
Drache ift ber Kommunismus, bie anberen diere finb bie Derträge, bie bem 
Dolke ben E rtrag  feiner A rbe it nahmen, roie früher ber D erfa iller Dertrag.

Der ITlann aber, ber bie IDurseln bes Baumes roieber gefunb machte, ber 
ben Drachen erfchlug, ber bie fdjmarobenbe Selbftfudjt oerjagte, ber auch bie 
Rager an Deutfd)lanbs Hlarh oerjagen roirb, if t  Abolf p itle r. U)ie Siegfrieb 
trägt er ein geroaltiges Sdjroert, fein Balmung ift ber Rationalfo3ialismus.

A. Das nationale.
1. D ie  e ig e n e  H r i .

Der beutfebe Baum muh beutfdje Blätter tragen unb beutfebe 5 rüd)te. Das 
roar aber in  ben Jahren nad) bem groben Kriege nidjt ber ©all. Auf ber 

Strahe hörte man ben Ruf: „pe il IRoskau!“ Jn  ben ©an3fälen roaren Reger- 
tän3e bie grohe ITlobe. Das Auslanb oeradjtete bas, roas es als beutfebe Kunft 
kennenlernte. ©heaterftüdre, Romane unb Rooellen roaren unfittlid). Die fie 
fdjufen, roaren aber keine Deutfdjeri. ©s gab „Deutfche“ , bie ihre eigenen ©oten 
fd)mähten. „Die ©oten bes IDeltkrieges“ , fagte einmal ein folcper Deutfdier,
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„finb auf bem Aelbe ber Uñente gefallen.“ Rod) nieles gab es, mas nicht beutfd} 
mar, obgleich es non beutfchrebenben DTenfchen gefprodjen oben gefdfrieben 
roorben mar.

Da {direkte bie Dorfeljung Abolf im itier; er erkannte, baß alles bas, mas 
nach bem DMtkrieg in  Deutfc^lanb gefdjal}, n idjt 31t ber A r t ber Deutfdjen 
paßte, baß es nidjt artgemäß mar. (Er mußte aud¡, baß bas (Enbe bes beutfdjen 
Dolkes kommen mürbe, menn ficf) bie Deutfdjen nicht roieber auf ifjre A rt be- 
fännen. ®an3 Deutfdjlanb aber fdflief, nur gau3 roenige fafjen bie ®efaf¡r. 
Da rie f Abolf ff it le r: „Deutfdjlanb erroadje!“ 3 uerft m alten  nur roenige auf, 
fie Ralfen ihrem Aührer, halb mürben es daufenbe, halb ITlillionen, unb enblidj 
kam ber dag, an bem gan3 Deutfd)Ianb ermaßt mar: Am 12. bes Rebelung 1933 
{teilten fid? faft alle Deutfdien hinter Abolf ffitle r. Sie hatten heimgefunben 
3U ihrer eigenen A rt.

IDenn m ir roiffen roollen, roas uns artgemäß ift, bann müffen mir erforfdjen, 
roas bie A rt unferer Doreltern roar. Das fagt uns bie (Befdjidjte unb bie Dot- 
gefdjidjte. ITodj eine anbere töiffcnfdjaft i j i l f t  uns babei: bie Dererbungsleljre.

Sie 3eigt uns, baß m ir bas (Erbe unferer Ahnen in  uns tragen. IDie aber 
biefe Ahnen lebten unb badjten, roie fie geartet roaren, erfahren m ir aus ber 
(Eefdjidjte unb ber Urgefcijidjte unferes Dolkes.

2 . K a ffe .

Die DTenfchen finb nic^t gleidj. Die Reger haben eine fdjroaqe ijautfarbe, bie 
dlfinefen finb gelb. Die Anbianer nennt man auch „Rothäute“ . Die IDeißen 

mürben non ihnen als „Bleidjgefidjter“ be3eid?net. Diefe äußerlichen Unter- 
fdjiebe finb leidet 3u erkennen. Die ITIenfdjen finb aber nicht nur äufeerlidj oer- 
fdjieben, fie unterfdjeiben fid) auch in  ihrem Denken.

(Eine ®ruppe non DTenfchen, bie innerlich unb äußerlich bie gleidjen DTerk- 
male aufroeifen, nennen m ir eine xnenfdfenraffe. ID ir müffen bie Raffen kennen 
lernen, benn fie beftimmen unfer Ceben. Das lehrt uns bie Dererbungs- 
lehre*). IDenn ein Reger eine Regerin heiratet, fo finb bie Kinber auch Reger. 
Das ift leicht 3u oerftehen. Schmieriger ift es aber, roenn m ir an bie DTenfchen 
benken, bie in  unferem Daterlanbe leben. Sie haben 3roar alle eine roeiße ifaut- 
farbe, bennoch kann man große Unterfdjiebe feftftellen: Der eine ift groß, ber 
anbere kle in , ber eine blonb, ber anbere fd)roar3, ber eine hat blaue Augen, 
ber anbere braune, ber eine if t  treu, ber anbere falfdj. IDoher kommen benn 
biefe Derfdfiebenheiten? Dor daufenben uon 3 aí¡ren gab es DTenfdjen, bie fid¡ 
fehr ähnlich roaren, beren Kinber äußerlidj unb innerlich fo mürben, roie bie 
(Eltern’ roaren. Das roar besroegen möglich, roeil biefe DTenfdjen abgefdiloffen 
lebten, roeil ein blonber Itlann eine bunkelhaarige Arau besroegen nidjt hei
raten konnte, roeil es in ber Abgefchloffenheit eben nur blonbe Arauen gab. 
An duropa unterfcheibet man im allgemeinen folgenbe fedjs Raffen, burch beren 
Dermifdjung bie europäifdjen Dölker entftanben finb: 1. bie norbifdhe, 2. bie 
fälifche, 3. bie binarifdje, 4. bie roeftifche, 5. bie oftifdje unb 6. bie oftbaltifcfje 
Raffe. 3eöe biefer Raffen hat ihre guten unb fdiledjten Seiten. Die roertuollfte 
Raffe aber roar bie norbifdje. (über bas Ausfefjen unb bie digenfdjaften ber 
Raffen gibt bie Raffenkunbe Auffdjluß!) IDenn Angehörige biefer Raffen unter- 
einanber heiraten, entfteljt kein Schaben. IDie unglücklich aber märe ein Kinb, 
beffen R lutter eine Regerin, ber Dater aber ein Deutfdjer märe! Ammer müßte 
es baran benken, baß feine Ahnen vielleicht Dlenfchenfrefíer roaren. Ammer

*) 33ergleidje aucf) Sefebogen ÜRr. 61a (£anbel§ Verlag, 33re§lau).
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müßte es fürsten, eine unheiluolle Deranlagung geerbt 3u haben. IDie unglück- 
lid? muß ein Kinb fein, beflen Dater Deutfcher, bie lüu tte r aber 3übin ift. 
Dmmer rnirb es fidj fragen, ob es bie Anlage 31m Betrügen unb Ausbeuten 
geerbt hat. (Es roirb innerlich 3erriffen fein, man roirb es in  feinem äußeren 
unb in feinem ffanbeln merken, baß feine Ahnen 3 u&cn finb. Aus folgen KUfch- 
eßen müffen unbrauchbare XTlenfcijen heruorgehen. Darum lernen m ir bie ®efeße 
ber Dererbung, bie göttliche ®efeße finb. Darum müffen m ir auch bie Raffen 
kennen.

3. Doltt.
Urfprünglich lebten bie Raffen getrennt uoneinanber, fpäter aber nermifchten 

fie fich. Die Angehörigen ber genannten fechs Raffen heirateten unter- 
einanber unb m ir finb bie Rachkommen biefer Raffen. iJaft jeher Deutfche trägt 
auch äußerlich bie lüerkmale oon 3roei bis brei Raffen an fidi. (Etroas aber 
eint uns alle: ID ir tragen alle auch norbifches (Erbgut in  uns. Da nun bie 
norbifdje Raffe bie roertuoDfte mar, müffen m ir bas, roas norbifch in  uns ift, 
pflegen unb förbern. Diefe P flid jt haben m ir alle, ob blonb ober fd)roar3, ob 
groß ober klein. (Es if t  ja  ein großer droft, 3U mißen, baß m ir alle, bie m ir 
bie Brüberfdjaft aller Deutfchen mollen, m it einem Heil unferes Blutes 3U ben 
kühnen Rorblanbsmännern hinaufreichen, öenen m ir roieber ähnlich roerben 
mollen. ID ir gehören 3U ihnen. Das hat ber DM tkrieg gelehrt, bas haben bie 
3mei DüHionen Blonben unb Dunklen, Blauäugigen unb Braunen, ®roßen unb 
Kleinen ge3eigt, bie mie norbifche ijelben geftorben finb, unb bie treue Sdjilb- 
roacht halten in  ben ®räbern uon ber Rorbfee bis 3u ben Alpen, uon ber (Dftfee 
bis 3um Schmaqen Ifleere.

lDas uerbinbet benn bie ITlillionen Deutfcher, bie Kleinen unb bie ®roßen, 
bie Blonben unb bie Braunen, bie hoch eine beutliche (Einheit hüben? Sie haben 
bie gleiche Sprache. Aber nicht jeher, ber Deutfch rebet, if t  ein Deutfcher. Auch 
ber 3 ube fpricht beutfdj unb gehört bock nicht 3u unferem Dolke. Die Sprache 
allein ift alfo nicht bie binbenbe Kra ft, bie bie ®in3elnen 3u einem Dolke macht. 
Die Religion ift es auch nicht, benn 3ran3ofen unb (Englänber, Polen unb I t a 
liener glauben ebenfo an (Bott mie mir. 3eber Klenfch hat 3mei (Ettern, uier 
Sroßettern, acht Rrgroßeltern ufm. UTan nennt bie ®efchlechterfolgen (Sohn, 
Dater, (Eroßuater, Rrgroßuater ufm.) auch ®enerationen. Jn  ber 3meit&n ®e- 
neration hat alfo jeher iTlenfch 3mei Ahnen, in  ber brüten uier, in  ber uierten 
acht, in  ber fünften fech3ehn. Run hat bas beutfehe Dolk Jehon uiele hunbert 
3ahre lang e inSch ickfa l gehabt, fe it uielen hunbert3af)ten mohnen bieDeut- 
fchen fchon 3ufammen. 3 n einem 3ahrhunbert leben geroöhnliif) brei ®ene- 
rationen. Jn  taufenb 3 al)ten gab es bemnach 30 ®enerationen. IDieuiel Ahnen 
müßten m ir alfo in  ber breißigften ®eneration gehabt haben? ®ine unroahr- 
fcheiniich h°^e 3 ahl kommt heraus: 536 870 912. So uiet DTenfchen gab es 
bamals in  gan3 duropa nicht. IDenn ein IlTann feine Bafe heiratet, fo haben 
ITlann unb Jrau  benfelben ®roßuater. Die Kinber aus biefer ®he haben baljer 
nicht uier Rrgroßuater, fonbern nur brei. Die 3 aht ber Ahnen roirb alfo burch 
Derroanbtfchaftsehen uerringert, bennoch roerben fie fo 3ahlreich fein, baß eigent
lich jeher Deutfdje bie gleichen Ahnen haben muß, fo baß alle Deutfchen mitein- 
anber uerroanbt finb. Run kennen m ir bie Derbunbenheit ber Deutfchen m it- 
einanber: fie haben bas gleiche Blut.

Rodj etroas anberes k itte t alle Deutfchen 3ufammen: ber Boben, auf bem 
m ir leben, um ben m ir feit 2000 3 al|ren kämpfen. Der beutfehe Boben ernährt
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öas öeutf^e Dolk, besijalb Ijat cs ihn immer gefchütjt unb oertciöigt, bas Iefete- 
mal im  IDeltkrieg unb in  bem jetzigen Kampfe. 3 roei XTIiltionen Deutfdjer 
liegen in  Frankreich, in  Polen, Rujjlanb, Atalien, in  ber fernen (Türkei unb 
auf bem ®runb aller XTteere. ®in IDall toter junger Solbaten umgibt Deutfd]- 
lanb unb fd jirm t ben beutfd)en Boben. Faft jebe beutfche Fam ilie  hat einen 
(loten braujjen auf biefem heiligen Schufcmall. B o rt flofe ber Strom beutfdjen 
Blutes fü r ben beutfdjen Boben, Alle Deutfdjen finb gleidjen Blutes, fie müffen 
baljer in  bem gleichen paufe, bem gleichen Reiche rooknen. Daker fagt P unkt 1 
bes Programms ber nS D A p.: „ ID ir  forbern ben 3 ufammenfchlufs aller Deut- 
fdjen 3u einem ®rof5-Deutfd)lanb.“ Jm  3 dk^ß 1938 kat ber Führer biefe 
Forberung nerroirklicht: CÖfterreid) unb Subetenbeutfdjlanb finb heiurgekehrt 
ins Reid}, ®rof5beutid)lanb if t  erftanben.

Das beutfche Dolk braud)t Raum 3um £eben. 3 um ®ebanken bes Blutes 
gefeilt fick ber ®ebanke bes Bobens. Run uerfteken m ir P unkt 3 bes Pro
gramms: „ ID ir  forbern £anb unb Boben (Kolonien) 3ur Crnährung unferes 
Dolkes unb Anfieblung unferes Beuölkerungsüberfd)uffes.“

Unfer Dolk träg t bie nerfthiebenartigften Anlagen in  fi<h- (Es g ilt, bie beften 
unb begabteften Deutfdjen heraus3ufinben. Das tu t bie RSDAp., bie DJehr- 
madjt unb ber Staat m it feinen ®inrid)tungen (3. B. Schule). 3 eber Beutfche 
mujg ben langen IDeg ber Bemäkrung gehen: 3 ungoolk, f)3 -. Parte i, A rbeits- 
bienft unb IDehrbienft, Schule, £el)r3eit, Beruf. So merken bie Beften aus- 
gelefen. n iem als kö rt bie Auslefe auf. Die Schlechten aber merken aus- 
gemer3t. ((Tobesftrafe fü r  Derbredjer, S te rilifa tio n  fü r bie (Träger krankhafter 
ober uerbrecherifdjer Deranlagungen.)

So if t  bas beutfche Dolk sufammengefdjroeifet burd; B lut unb Boben. ®s 
arbeitet, bamit es leben unb feine Aufgaben, bie ihm ber Schöpfer gefteHt hat, 
meiftern kann. Dabei mirb es uon ben Beften, bie ber Rlagnet bes na tiona l- 
f03ialismus ausgelefen hat unb immer roeiter auslieft, geführt. Das Schlechte 
mirb ausaemet3t. (Punkt 6 fagt: „ID ir bekämpfen bie Parlamentsroirtfdjaft 
einer SteHenbefefcung nur nacb Parteigefidjtspunkten ohne Rüdifidjten auf 
Charakter unb Fähigkeiten.“ )

Das £eben, bie ®kre bes Dolkes unb feine A rbe it aber bemacht unb fd jirm t 
bas beutfdje Dolkskeer, bas ber Führer burd; bie IDiebereinführung ber a ll
gemeinen IDehrpflid jt (16. 3. 1935) gefd)affen hat. D am it hat bie Forberung 
bes Programmpunktes 22 ( „ID ir forbern Abfdjaffung ber Sölbnertruppe unb 
bie Bilbung eines Dolksheeres") ihre C rfü llung gefunken.

4. bin nichts, mein Dolb ift alles.
i r  lernen oon Raffe unb Dererbung, bamit m ir uerfteken, mie unfer Dolk 

v V  gefünber unb beffer gemacht merken kann. An allem, mas m ir tun, 
fragen m ir immer: IDas nü$t es bem gefamten beutfdjen Dolke? IDas bient 
feinem £eben? D ie  ® e f e e bes  n a t i o n a l f o 3 i a I i s m u s  e n t -  
f p r i n g e n  n i d j t  b e r  £ a u n e  e i n e s  m ä c h t i g e n  B e f e h l s h a b e r s ,  
f o n b e r n  b e r  b e m ü t i g e n  C i n f i d j t  e i n e s  f o r g e n b e n  F ü h r e r s  
i n  b i e  g ö t t l i c h e n  ® e f e e b es  £ e b e n s .  Das ®efeh 3ur Derhütung 
bes erbkranken nachmudjfes kann 3.B. fü r  ein3elne b itte r fein, bie Dolks- 
gemeinfdjaft aber m irb burd) biefes ®efeh uor bem Hiebergang beroahrt. 
Bei feinen UTafenahmen benkt ber Führer niemals an einen ein3elnen, fonbern 
immer an bas gan3e Dolk. IDenn m ir bas uerftanben haben, roeröen m ir nicht 
mehr un3ufrieben fein, menn uns irgenb etmas unbequem ift.
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Urtier Dolk braucht Brot. Das müffen m ir felbft aus unferem Boöen 
er3eugen. tD ir öürfert n id jt auf öie anöeren Dölker angeroiefen fein, fonft 
könnten m ir unfere R reifje it uerlieren. Das B rot fd?afft uns öer Bauer. H id jt 
nur bas, er i f t  audj eine ©uelle unferer D o lkskra ft. BJir terftehen bies fofort, 
roenn m ir einen Blick in  unfere Ahnentafel merfen. Beifpiel: (Ein fdjlefifdjer 
Bauer, ber um bas 3al?r 1760 lebte, hatte fieben Söhne unb brei (Töchter. Jn  
bem Kohnorte biefes Bauern mar es nicht S itte, ben pof unter bie Kinber 3U 
teilen. (Einer ber Söhne mürbe Richter, einer (Beiftlicher, einer Celjrer, bet 
uierte Sattle r, ber fünfte Sdjmieb, ber fedjfte Bäcker, ber fiebente übernahm ben 
ffof. Die (Töchter heirateten Bauern. So uerliefeen fedjs bas fje im atöorf unb 
bienten bem Dolke als Kopf- ober panöarbeiter. (Einer aber übernahm ben f?of 
unb forgte fü r  bas tägliche B rot bes beutfd;en Dolkes. IDieber rouchfen 3ehn 
unb mehr Kinber heran, bie alle mieber l]inaus3ogen unb A rbe it fü r  bas Dolk 
leifteten, m it Ausnahme bes einen, ber uom frühen ITlorgen bis 3um fpäten 
Abenb als Uachfolger bes Daters auf bem Acker arbeitete, ben er fo liebte, 
manchmal ging es einem ber Brüber braufeen in  ber Jrembe nicht gut. Dann 
kam er in  bie uäterliche ID irtfd ja ft, bie ihm Arbe it unb B rot gab, b is er mieber 
feiner eigenen A rbe it nachgehen konnte. Schlimm mar es aber im  Radjbar- 
borfe. D ort mürben bie pöfe immer geteilt, b is fie fo k le in  roaren, bafe fie 
ihren Befifeer nicht mehr ernähren konnten. (Es gab in  biefem Dorfe nicht mehr 
fo uiele Kinber, unb roenn öiefe roirklich ba roaren, mufeten fie barben. Diele 
mürben krank unb ftarben 3eitig.

IDenn bas im  gan3en grofeen Deutfchlanb fo geroefen märe! (Es mar aber 
nicht überall fo. manche (Begenben hatten bie alte S itte  beroahrt, ben f)of 
ungeteilt 3U tererben. Bei unferen Dorfahren mar ber f)of nicht bas (Eigen
tum bes Bauern, fonbern er gehörte eigentlich ber Sippe. Der Bauer hatte 
nämlich bie felbftuerftänbliche Pflicht, fü r  feine Brüber unb Schroeftern 3U 
forgen. IDenn bie Sippe fo 3ahlreitä) mürbe, bafe nicht mehr alle A rbe it unb 
Brot fanben, bann 30g in  längft uergangenen 3 eiten bie junge Iflannfchaft 
3ur £anöfu<he aus. Das nannte man „heiligen R rüh ling “ . Später, a ls bie 
£anbfu<he nicht mehr möglich mar, mürben bie nicht erbberechtigten Brüber 
fjanöroerker, Kaufleute, Seefahrer, (Belehrte ufm. IDenn fie aber in  I lo t 
roaren, bot ihnen ber täterliche i)o f 3 uflucht, A rbe it unb Brot. So mar 
jebe Bauernfam ilie gleidjfam eine ©uelle, aus ber ©eiehrte, Künftler, ifanb- 
roerker unb Kaufleute in  bie Stäbte ftrömten, b is roeit hinaus in  bas 
frembe Dolkstum, roo fie Dorpoften bes Reiches mürben. Der Führer hatte 
bie beutfdje (Befchichte befragt unb ein Cebensgefefe ber R ation erkannt, 
als er bem öeutfdjen Dolke bas (Erbhofgefefe gab. EOas früher ehrmürbiger 
Brau© bei ein3etnen mar, hat er 3um (Befefe fü r  alle gemacht. 3 efet kann ber 
(Erbhof nicht mehr geteilt roerben. (Er roirb baburd) befähigt, mehr Rahrung 
3u fdiaffen, a ls bies eine Diel3ahl to n  kleinen Canöroirtfdiaften könnte, öie 
ebenfo grofe finb roie öer eine ffof. Der (Erbhof nererbt fid} in  öer ¡Familie, er 
bietet 3 uflucht fü r Brüber unb Schroeftern, bie in  Rot geraten, ffiemife könnte 
ein Sohn, ber nicht ebenfooiel erbt roie fein Brüber, ber Bauer, Jagen: m ir  if t  
unrecht gefdjehen. Dann hat er aber nur an feinen kleinen eigenen D orte il 
geöacht unb nicht an ben grofeen Schaben, ben ein gan3es Dolk hätte, roenn öer 
Bauernftanb cernid itet roerben mürbe. (Er roäre bann kein guter Deutfdjer 
mehr, öenn fein Dolk beöeutete fü r ihn nicht mehr bas pöchfte.

ähnlich if t  es bei ben panöroerkern, ben Kaufleuten unb ben inöuftrie llen
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Unternehmungen, flud) fie bürfen n id jt 3uerft an ben eigenen ©eroinn benken, 
fonbern an bie Sebensnotroenbigkeiten bes Dolkes.

IDie unnational)03iaIiftiic£} fjanöelt ber, ber bei einer 3eitroeiligen Knapp
heit, 3. B. an Jetten ober (Eiern, un3ufrieben if t !  ®r benkt n id jt baran, baß 
bie kleine © infdjränkung bes ein3elnen es uns möglidj madjen, bas b e u tle  
Sdjroert fd jarf 3U madjen, bamit unter tägliches B rot in  fidjerem Schüße fteljt. 
®r i | t  ber Däter n id jt mert, bie gejagt haben: „Deutfdjlanb muß leben, unb 
menn m ir fterben müffen!“

Unter ijödjfter ©taube it t  unter Dolk, betten fjer3 unter (führet itt.

5 .  D o n  ö c r  A r t  ö es  n o tö ifd je n  I H e n ^ e n .
■vy\ enn m ir unter norbitdjes Bluterbe lebenbig mailen roolten, menn mir 

roieber norbi}dj benken unb fühlen lernen mollen, mütten m ir mitten, mo 
unb roie biete kühnen XTIänner rauchten unb rooljin fie gingen.

Die norbitdje Rafte entftanb in  ben Sänbetn um bie ©ttfee oor oielen taujenb 
lahren. Das K lim a mar rauh, es gab tDälber m it roilben (Eieren, bas XTleer 
lockte 3U kühner (fahrt, ber IDinter mar hart. Diefe Ulenfchen mußten im Kampt 
ihren Sebensunterljalt erroerben. Sie kämpften gegen bie roilben (Eiere. IDenn 
fie ein (Eier erlegen rootlten, mußten fie in  größerer 3 ahl aus3iehen, benn m it 
ben bamaligen Steinroaffen unb l)ol3keulen konnte ein einseiner nid jts aus- 
ridjten. ©inet mar auf ben anberen angeroiefen. IDer n idjt tta rk genug mar, 
am Kampfe teil3uneljmen, mürbe ueradjtet. Deshalb gingen auch biejenigen 
mutig in  ben Kampf, beren Körper ben flnftrengungen nicht gemachten mar. 
Die (folge baoon mar, baß bie Sdjroadjen umkamen, io baß nur bie Starken 
übrig blieben. (Es fanb alfo eine fluslefe ftatt. So entftanb ein ftarkes ®e- 
tdjledjt, bas ben (Eoö nicht fürchtete.

Der ITlittelpunkt bes Denkens biefer UEänner mar ber Kampf. Da3u roaren 
aber nur bie tauglich, bie beftimmte ©igenfdjaften hatten. Sie mußten treu fein, 
benn einer brauchte bie i j ilfe  bes anberen, ber Kämpfer mußte fiefj auf feine 
Kampfgenoffen uerlatfen können. Sie mufften mutig fein, fonft hätten fie einen 
Kampf n id jt roagen können. Der Jeigling mürbe nerachtet, bamit mar er aus 
ber ©emeinfdjaft ber Kampfgenoffen ausgefdjloften. Beim Kampfe feßte man 
bas Sehen auf bas Spiel. B lut, (Ereue bis 311m (Eobe roaren ©igenfehaften jener 
UEänner. Derrat an ben Kampfgenoften, bas ffiegenteil uon (Ereue, mar bie 
tdjlimmtte (Eat. Das rauhe Sanb, ber 3unt Sehen notroenbige Kampf ließ bie 
ftarken treuen Söhnen bes Horbens erfteljen.

H)as fü r IlEenfchen roerben unter ber heifeen Sonne bes Sübens entftanben 
fein? Die H atur bot ihnen alles, roas fie 311m Sehen brauchten. (Es gab (feigen 
unb Datteln unb Kokosnüffe unb nodj uiele anbere (früdjte. Der üEenfd) brauchte 
nidjt 3U kämpfen, um feinen Sebensunterljalt 3U geroinnen. (Er fammelte bie 
Jrüdjte unb taufdjte fie gegen anbere aus: er mar nicht Kämpfer, er mar 
fjänbler. Derjenige roirb am angefebenften geroefen fein, ber am Dorteilbafteften 
taufdjen, honbeln konnte. H id jt UTut mirb bie gefdjäßte ©igenfdjaft geroefen fein, 
fonbern Schlauheit, ©eriffenljeit. fluch bie ©reue roirb n idjt hoch im IDerte ge
roefen fein, rooljl aber Sift, Derfdjlagenheit, benn ber uerfdjlagene ijänblet 
konnte mehr geroinnen als ber aufrichtige. EDoljl haf>cn ouch äie ijänbleruölker 
gekämpft, meift taten fie es aber, um 3U rauben. Die Horblanbsmänner 
kämpften, um leben 3U können, fie gingen auf bie Sanbfudje unb erkämpften 
ihren Kinbern ben Boben, ben fie 3um Sehen brauchten.
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tD ir {teilen noch einmal ben Kämpfer unb ben fjänbler (nic^t ben Kaufmann) 
gegenüber. Beim Kämpfer: B lut, Sf|re, Breue bis 3um Höbe. Beim fjänbler: 
£ift, Derfhlagenheit, Schlauheit. Der Kämpfer kämpft um bas, roas er b rauet 
(Bebarf). Der fjänbler kämpft, um fid] 3u bereichern (Profit).

6 .  O ie  J u ö e n f r a g e .

Die 3uben finb ein fjänbleruolk. Sie geben nid jt hinter bem Pflug, fie liegen 
nicht uor <Brt, um Kohle ju  förbern. Sie hanbeln m it bem, roas anbere 

erzeugen. Da fie felbft nichts erzeugen, leben fie bei allen Dölkern, bie nicht 
hänblerifh benken. Sie' finb roie bie Bliftelbüfche, bie ihre Raljrung nicht aus 
bem Boben nehmen. (Bott hat ben Baum geraffen , aber auch bas Unge3iefer 
unb bie Sdjmaroher. Kenn ber Baum nicht fterben foll, mufc er uon bem Un- 
ge3iefer, bas feine Säfte faugt, befreit roerben. Bbenfo mufe fi<h bas beutfhe 
Dolk uon ben 3uben fheiben, roenn es leben roiH.

Die 3uben leben bei allen Dölkern unb bilben bennod) eine Semeinfhaft, bie 
roie ein Spinnroebenneh bie gan3e Hielt umfdjliefet. Da bie 3 nben geroiffenlofe 
Ausbeuter finb, bie nur baran benken, Selb 3ufammen3uraffen, Bereinigen fie 
ben größten Beil bes Selbes in  ihren ijänben. ITTit biefem golbenen Spinn- 
roebenneh feffeln fie bie Dölker. Bin Beifpiel: A ls  Deutfhlanb noch int lieh  ber 
golbenen Spinne roar, hotte ein HTann eine groffe Fabrik gebaut, in  ber Kunft- 
feibe er3eugt rourbe. Br bad)te: Die Deutfdjen brauchen Seibenftoffe. Da fie fid) 
echte Seibe nicht kaufen können, roerbe ich Kunftfeibe fchaffen. Die Deutfchen 
roerben fdjöne Kleiber b illig  kaufen können unb fefjr uiele Arbeiter roerben be- 
fdjäftigt roerben. Br hotte aber nicht genug Selb. Daher grünbete er eine 
Aktiengefetlfihaft. Reiche £eute gaben ihm Selb. Sie erhielten bafür einen 
Schein, ber ihnen (Beroinnbeteiligung 3ufid)erte. Diefe Scheine konnten m it allen 
Rechten nerkauft roerben. ZTn ber Fabrik hotte ber 3» beftimmen, ber mehr als 
bie fjä lfte  bes Selbes befaf). Die Jab rik  ging gut unb ernährte Diele beutfehe 
Arbeiter. Die Deutfchen kauften je^t nicht mehr im Auslanb bie teuren Stoffe, 
ba b illige  beutfdje norhanben roaren. Die Sefhäfte bes auslänbifchen 3 uöeu 
gingen baher fcfjledit; feine teuren IDaren fanben 3U roenig Käufer. Das 
ärgerte ihn. B r lief) uiele Sdjeine (Aktien) 3ufammenkaufen, fo baff ihm mehr 
a ls bie fjä lfte  bes B a brikkap ita ls  gehörte. 3 cf5t hatte er bie macht über bas 
IDerh. Br lieg es f t i l l  legen. 3 efet mußten bie Deutfchen roieber bie teure Klare 
kaufen unb ber 3ube nerbiente Diel, aber taufenbe beutfdjer A rbeiter rourben 
erroerbstos unb mufften hungern. So konnte bie Spinne ben Deutfchen, ber in  
bem golbenen Rehe fteckte, ausfaugen. Der Führer hot bas Reh baburd) 3er- 
riffen, baff er bie 3 uben aus bem £eben bes beutfdjen Dolkes ausfdjaltete. 3 eht 
kann kein 3 ube mehr beutfdje ^Fabriken lahmlegen unb ben Arbeitern ih r  B ro t 
nehmen, benn jebes beutfhe IDerk hat einen hoppelten 3 roedt: Bs er3eugt, roas 
bas Dolk 3um £eben braudjt, es g ibt beutfehen XKenfchen A rbe it unb Brot.

Die 3 uben in  Deutfchlanb fpradjen 3roar beutfh, aber fie bähten nicht beutfdj. 
fje inrid; fjeine flüchtete aus politifhen Srünben nah Paris. Dort bekam er 
uon Frankreich Selb unb fdjrieb bafür ein Buh über Deutfhlanb, bas noüer 
fja jf unb Derleumbung roar. fjöffmann non Fallersleben rourbe auh uerbannt. 
J n  ber Derbannung fh rieb  e r  aber bas £ieb: „Deutfh lanb über a lles!“

Der 3 ube kann bann am meiften geroinnen, roenn bas ID irtsnoIk uneinig 
unb baburh fh ^ o h  roirö. Deshalb fu h t er überall Unfrieben 3U ftiften unb 
Uneinigkeit 3U fhaffen. Fn allen Parteien bes Rahkriegsbeutfhlanbs roaren
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3uben füljrenb oertreten, m it Ausnahme bet IlS D A p. (unb bet oölkifdjen Par- 
teien). Dabutdi batte bet 3ube überall (Einfluß Diefen 3uftanb Ijat bet 
Jübter beteiligt, als et ben Punkt 4 bes Programms („Kein 3ube bann Dolks- 
genoffe fein“ ) erfüllte. Das Reibsbürgergefeß oom 15. 9. 1935 beftimmt, baff 
nur Staatsangehörige arifcben ober oerroanbten Blutes Reibsbürger roerben 
können. Das ®efeß 3um Sbuße bes beutfben Blutes aber oom gleid?en Hage 
oerbietet jebe B lutm ifbung 3roifd!en 3uben unb beutfben Xnenfdjen. (Eine Über
tretung ober Umgebung biefes Derbots —  etroa burd) ®hefbließung im Aus- 
lanbe —  unterliegt ftrenger Strafe. A ub  bas Ejiffen ber l)akenkreu3flagge ober 
bas 3 eigen ber Reibsfarben ift ben 3uben oerboten.

7 .  D e r  t la t t o n a i { o 3i a I i f t  m ufe K ä m p f e r  fe in .
v V A ir  roollen fo benken, rote es 3U unferer A r t pafft. Unfere norbifdjen Dor- 
w  fahren roaren Kämpfer. So roollen auch m ir Kämpfer fein. Der norbifdje 
ülenfd) kämpfte n ib t, um ein ruhiges, bequemes £eben 3U geroinnen. ®r hörte 
nie auf 3u kämpfen. Kampf roar fein £ebensinhalt. (Es gibt £eute, bie fudjen 
fo oiel ®elb 3u oerbienen, baß fie f ib  m it 50 3ah*ert 3ur Ruhe feßen unb oon 
ben 3 infen leben können. Das finb Rentner. Kenn ein ITIenfb ein folbes 
IDunfbbilb Qbeal) hat, fo fagen mir, er hat ein Rentneribeal. Das hat ber 
nationalfo3ialismus n ib t. „Hationalfo3ialift fein, helfet Kämpfer fein.“ Die 
braunen Solbaten Abolf f jit le rs  roaren Kämpfer. Sie opferten Amt unb Stei
lung, um fü r Deutfblanb 3u kämpfen, fie gaben ihr £eben bafür, baß bie Deut- 
fben roieber beutfb benken.

Kampf ift gefähtlib, ber Kämpfer roitl „ge fährlib  leben“ , roie ein großer 
Deutfber gejagt hat. Der Elationalfo3ialift roill n ib t „ruhig leben“ , benn fonft 
müßte er ber ©efaht aus bem EDege gehen. Das haben bie Staatsmänner ge- 
mabt, bie ben friebensoertrag unter3eibnet haben. Das haben aub bie anberen 
getan, roenn fie f ib  immer nad? ben EDünfben ber früheren Jeinbe ribteten, 
um Ruhe 3U haben, flbo lf f jit le r  aber hat ben Dölkerbunb oerlaffen, bie a ll
gemeine lB ehrp flib t oerkünbet, bas Rheinlanb roieber Defekt, © fterreib unb 
bas Subetenlanb finb befreit. (Er hat ben IRut bes norbifben Kämpfers gehabt, 
unb bem „B lutigen h ilf t  ® o tt“ .

Kampf ift n ib t Krieg, aub bie Arbeit ift ro irk libe r Kampf. J ft bas IDinter- 
hilfsroerk n ib t ein geroaltiger Kampf gegen Kälte unb ijunger? J ft ber Kampf 
gegen bie Arbeitslofigkeit n ib t ein geroaltiges Ringen?

So ift  alfo kämpferifbes Denken eine ber ®runbiagen bes nationalfo3ialis- 
mus: Solange roir leben, roerben roir kämpfen, lernen, arbeiten. ID irh libes 
£eben ift Kampf, Arbeit. Ruhe aber ift Hob.

Daher helfet es i m -Programm: „ ® r f t e  P f l i b i  j e b e s  S t a a t s b ü r 
g e r s  m u ß  f e i n ,  g e i f t i g  o b e r  k ö r p e r l i b  3u f b a f f e n .  ( 10.) D a h e r  
f o r b e r n  r o i r :  11. A b f b a f f u n g  bes a r b e i t s -  u n b  m ü h e l o f e n  
® i n k o m m e n s . “ iDer leben roitl, roer effen roill, muß arbeiten, kämpfen, 
folange er rüftig ift. Das lag in  ber A rt unferer Dorfahren, bas muß aub 
roieber unfere A rt roerben. £eiber roar es n ib t immer fo.

®s gab näm lib  in  Deutfblanb oiele £eute, bie ein „arbeits- unb müßeiofes 
®inkommen“ erftrebten. 3hte hänblerifbe ®efinnung hatte fie ba3u befähigt, 
oiel ®elö 3ufammen3uraffen. Das oerborgten fie. Sie oerlangten bafür fehr 
bol)e 3 infen, bamit fie üppig leben konnten, ohne „kö rpe rlib  ober geiftig 3u 
fbaffen“ . 3 n ber 3 eit nab ber ®elbentroertung ober Jn fla tion  ( 1924/ 25)
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mürben oft 24% 3 infen oerlangt, unb n a i  bem bamals geltenben R e it  unb 
n a i  ben ffirunbfähen ber liberaliitifdjen 3 eit konnte bas nietnanb ijinbern. 
Später gingen bie 3 insfähe auf 12% ober 10% 3urüd?. Sie roaren aber immer 
n o i  oiei 3u Ijod}. IDer fid) Selb lieh, muffte in  8— 10 3 afjren fooiel an 3 i n f e n  
aufbringen, roie bas geliefjerte Kapita l betrug, bas er n a i  allem 3 ins3aljlen ja 
immer noch fdjulbig mar. Das mar Ijart fü r alle, beren Hr3eugniffe niebrig 
im preife ftanben, befonbers fü r bie beutfien Bauern. Sie arbeiteten nid jt mehr 
fü r iljre Hamilie unb fü r itjr Dolk, fonbern fü r iljre ffielbgeber. Sie maren 
K n e d j t e  be r  3 i n f e n  geroorben; fie ftanben in 3 in s k n e it f ia f t .  — Abolf 
p it le r zeigte audj auf biefem (Bebiete ben EDeg 3ur ©efunbung. H rjte llte  bie 
erlöfenbe Jorberung: B r e c h u n g  b e r  3 i n s k n e i t f i a f t !  — 3 ur Hrrei- 
iu n g  biefes 3 ietes finb feit ber Itla ite rg re ifung  bie 3 insfä^e mehrmals Ijerab- 
gefetft roorben, 3uerft auf 8%, bann auf 6%, 3ule|t auf 4%. Damit if t  bas barte 
£os ber S iu lbner fühlbar erleichtert.

®in Kämpfer muff opfern können, er muff bereit fein, fein £eben ljin3ugeben. 
UTiHionen liaben biefes hö ifte  ©pfer bem Dolke bargebraSt.

®in Kämpfer mufe treu fein. Unfere Dorfafjren kannten bie ©reue bis 3um 
Hobe. A ls  bie Ribelungen in ber palte bes punnenkönigs (affen, als fie mufften, 
baff fie n id jt roieber lebenbig ben unljeiloollen ® rt oerlaffen mürben, kam 
Kriem ljilb unb fagte: „®ebt m ir pagen, ben BTörber Siegfriebs heraus, unb 
idj laffe eudj 3iefjen!“ Das taten fie aber nidjt. Sie gingen Ia ienb  m it ihrem 
Kampfgenoffen in  ben Hob, benn über alles ging iljnen bie Hreue. Hreu müffen 
mir fein, treu bem Hüljrer, treu bem Dolke, treu ber eigenen A rt. Unfere A rt 
3eigt fidj in  ber Religion, ber Didjtung, ber IHufik unb audj im Redjt. ©erabe 
ba finb m ir unfern  A rt n id jt treu geblieben. An bie Stelle bes germanifdjen 
Redjts mar im ITTittelalter bas römifdje Redjt getreten. Die Ridjter roaren feit 
biefer 3 eit ge3roungen, nadj bem Budjftaben 3U urteilen, n id jt itadj iljrem 
Redjtsgeroiffen. Hin Beifpiel: Hin XITann hatte bie £idjtleitung fo oeränbert, 
bafe ber 3 äljler ben entnommenen Strom nid jt an3cigen konnte. Hr hatte alfo 
Strom geftoljlen. Der Budjftabe bes ©efehes fagte, man könne nur eine Sadje 
fteljlen. Die H lektri3ität if t  aber ein 3uftanb, alfo bot ber XTlann nidjt geftoljlen. 
ID ir fühlen aber, baff es fidj hier öennod) um einen D iebftaljl Ijanbelt. Hs muffte 
ein befonberes ®efei gefdjaffen roerben, um bie unbete ilig te  Hntfieljung elek- 
t r i f ie r  Arbeit beftrafen 3U können. Der Rationalfo3ialismus bekämpft bie 
Budjftabengeredjtigkeit. Hr hat bem beutfdjen R idjter bie Kläglichkeit gegeben, 
nach feinem Redjtsempfinben (©eroiffen) 3U urteilen, benn bas Programm ber 
IISDAP. fagt: „ID i r  f o r b e r n  H r f a b  f ü r  b a s  r ö m i f i e  R e d j t  b u r d j  
e i n  b e u t f d j e s  S e m e  i n r e i t . "  (19.).

Die Hreue mar n a i  1918 oerloren gegangen unb bamit bie Hljte. Die 
anberen Dölker faljen o e r ä i t l i i  auf uns herab. Sie befahlen, unb m ir ge
h ö r te n . H)ir roaren n i i t  g leidjbereitigt, m ir hotten m it ber Hreue 3U uni®rer 
käm pferifien  A rt a u i  bie Hljre oerloren. Abolf ij it le r  hat jeb o i fü r ihre 
EDieberfjerftellung gekämpft, er fjot uns bas 3 iel gegeben: „D3 i r  f o r b e r n  
b i e  © l e i i b e r e i t i g u n g  bes b e u t f i e n  D o l k e s  g e g e n ü b e r  ben 
a n b e r e n  R a t i o n e n . “ (2.) Die Hinführung ber Allgemeinen f f ie f jrp f l i i t  
im Hlär3 1935 mar ein groffei S i r i t t  3u biefem 3 iel. Hrreidjt mürbe es am 
7. XRär3 1936, als roieber beutfie Solbaten am beutfien Dome in  Köln oorbei- 
m arfiie rten , um bie alten ©arnifonen 3u be3iehen, bie 17 3 of)*e Inng keine 
beutfdjen Hruppen beherbergt hotten. (Hrlöfdjen bes Rheinpaktes oon Cocarno.)
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Dafj bie ffileid)bercd)tigung bes beutfdjen Dolhes anberen Rationen gegen
über roieber ijergeitellt ift, rourbe beutlid) fichthar, als im 3 crl]rc 1938 ®fter- 
reid) unb bas Subetenlanb ins Reich heimkehrten. Xlun kämpft unfer Reich 
ben größten Kampf feiner ffiefäjidfte, um bie errungene ®leid)kerechtigung fü r 
bie kommenben 3ah*hunberte 3U fichern.

8. Don öenEDanöcrungcn und Ceiftuitgenöes noröijdten IHßnfdfßit.

U nter bem roolkenhebeckten ijim m el ber ©ftfeelänber b is nad; ffirönlanb 
hinauf machte ber norbifdjG Ulenfch feine I?oI}e Sdjule burd). Der Kampf 

3roang ihn, feine IThiskeln 3U ftäljlen, bie (Befahr 3u Deradjten. Die Rot lehrte 
ihn grübeln, forfdfen, erfinben. (Es gab Diele Kinber in  biefen £änbern. Der 
Acker mürbe knapp, ber £ebensraum rourbe 3u eng. D ielleidjt tra t aud) eine 
KIimaDerfd)led)terung ein. Das £eben rourbe brückenb fü r  bie ftarken, kühnen 
RTänner. Sie hatten Dielleidjt fdjon uon bem fonnigen Süben gehört, roo ber 
Boben fre iro illig  gab, roas ihm im  Ilorben mühfarn abgerungen roerben muffte. 
So fcharten fie fidj um einen Rührer, nahmen Abfdjieb to n  ben rechteckigen 
ffäufern m it ben Dorhallen, bie burd) Baumftämme, kunftDoll te r3 iert, 
getragen rourben, unb gingen auf bie £anbfud]e. Das Sonnenrab, bas Qahen- 
kreu3 roar ih r  Ejeils3eidjen. (Es führte fie in  bie £änber ber heileren Sonne, 
nad| Süben. So kamen norbifdje Sparen nach ffiriedjenlanb. Die irienfdjen, 
bie fie bort torfanben, kämpften nicht, benn fie roaren ben Kampf nicht 
geroohnt. Die Rorbleute rourben beshalb halb iferren bes £anbes. 3 t ) u  
ffäufer bauten fie jeßt nicht mehr aus i)ol3, benn bie HJälber fehlten. D afür 
fanben fie feftere Bauftoffe to r :  Stein unb DTarmor. An bie Stelle ber 
Baumftämme traten bie Säulen. Sie bauten aber bie gleichen rechteckigen 
£anghäufer, bie fie in  ih rer peim at gebaut hatten. Rrüljer mufften fie felbft 
bie Stämme behauen unb aufrichten, jeßt hatten fie Diener, bie bas fü r  fie 
taten. Sie roaren Baumeifter geroorben unb fdjufen herrliche Bauten, bie m ir 
noch heute berounbern. Sie festen fidj Denkmäler in  rounberbaren Illa rm or- 
bilbern, bie heute unfere OTufeen fü llen. Sie hatten jeßt 3 eit 3U bidjten unb 
3U forfdjen. Rn ihrer Urheimat honten fie bas nicht, fie roaren ja  ben gan3en 
dag auf bem Reibe, auf ber 3agb, auf bem IHeere, um fü r  bes £eibes Uot- 
bu rft 3u forgen. f jie r  aber, roo fie a ls fjerren befehlen konnten, entfalteten 
fidj bie Anlagen, bie im  £ebenshampf bes Uorbens ge3Üd)iet roorben roaren: 
Sie fdjufen bie IDunberroelt ber griecijifchen Bauten, ber Denkmäler unb ber 
Dichterroerke. A ls  fie fid) aber m it ber fremben Raffe Dermifd)ten, uerfiegte 
ihre fdjöpferifche K ra ft. Aud) bas Römerreid), bas Don norbifd)en Ulenfchen 
errid jte t roorben roar, ging 3ugrunbe, als bie Uorbleute auf bie Reinhaltung 
ihres Blutes nergafeen. Ungefähr um bas 3 ah* 2000 t .  3 tr . hatten fie 
ffiried)enlanb unb Rom gefdjaffen. Die hohe K u ltu r ffiriedjenlanbs unb Roms 
if t  ihre £eiftung.

Jn  ber Dölkerroanberung burd)ftürmten roieber norbifche Dölker, unfere 
nädjften Dorfahren, bie ffiermanen, burd) (Europa. Uod) finb bie Spuren ihrer 
IDanberungen auf ber Karte 3U lefen: Rrankreicf) (Rranken), Burgunb (Bur- 
gunber), Uormanbie (Uormannen), Anbalufien (nielleicht IDanbalufien), 
Katalonien (Dielleid)t (Botelanien), £ombarbei (£angobarben). Uormannen 
roaren bie ffirünber Rufflanbs unb roaf)rfd)einlid) aud) Polens, ein Rranke 
grünbete bas böhmifd)e Reich, bie Angeln unb Sachfen bas kritifd)e  IDeltreid). 
Die ffiermanen roaren, bas fieht man baraus, bie Rührer (Europas.
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Das kann kein 3 ufaII fein. Die norbifdje Raffe ift eben bie Süffrerraffe, 
iffr  gehören bie groffen ©rfinber, ©ntbecker unb Staatsmänner an. Die 
Ceiftungen bet norbifdjen Raffe ffaben ber lDelt iffr  ©efidjt gegeben: Budj- 
bruckerkunff, Sdjieffpuluer, Œifenbabn, C uftîd jiff ufro. Die Rorbleute ffnb bie 
Schöpfer ber jeffigen K u ltu r, n id jt nu r (Europas, fonbern ber Hielt.

3 efft uerfteben m ir, roarum ber Kommunismus eine Œefaffr fü r  bie gan3e 
Hielt if t :  er i f t  ber Kampf gegen bie norbifdje A rt, gegen bie fdjöpferifdje 
Ceiftung.

9. Die Ceiftung.
Der RationaIfo3iaIismus Tagt n id jt roie ber Kommunismus: .Jebern bas 

(Bleidje.“ (Er erkennt bie £eiftung an unb fagt: „ 3ebem bas Seine.“ IDas 
bebeutet benn bas? (Ein Beifpiel roirb es uns k la r madjen. (Eine Sdjule folt 
gegen eine anbere einen îuffballroettkampf austragen. IDenn nun jebern bas 
ffileidje 3ukommt, könnte man es fo madjen: Die erften elf ber Sdjule I kämpfen 
gegen bie erften elf ber Sdjuïe II. (Es kann fein, baff keiner non ben 22 Sdjülern 
Juffbaü fpielen kann. So können m ir es alfo n idjt madjen. H ir  müffen bie 
3um Kampfe beftimmen, bie am beften fpielen können, bie etmas Ieiften. (Ein 
Ejanbroerksmeifter mag feffr gut fein 3 adj uerfteben. Könnte er aber audj Reicfjs- 
kan3ler fein? (Es ift m ögli^, aber er rnüffte uorffer bemiefen ffaben, baff er 
biefem Amte geroadjfen ift. Abolf ij it le r  ffat m it feinen 3effn iin g e rn  bas Brot 
uerbient. (Er Ijat aber audj eine DTillionenpartei ins £eben gerufen, bie gan3 
Deutfdjlanb roadjgerüttelt ffat. Das mar eine Ceiffung. Desroegen konnte er 
ber Hüffrer Deutfdjlanbs merben. tDie es bei biefem ijödjften Amte ift, fo ift 
es audj bei allen anberen.

H ir  können nidjt alle basfelbe Ieiften. Der eine ift 3um Stubium begabt, 
ber anbere nidjt. Der eine Ijat bie Dolksfdjule burdjlaufen, ber anbere ijat bie 
ijodjfdjule befudjt. Darf fic^ biefer benn n id jt meljr einbilben als ber, ber nur 
bie Dolksfdjule befudjt Ijat? Rein, ber muff meljr I e i f t e n .  (Ein menfdj, ber 
n idjt feljr Ijodj begabt ift, aber m it feiner gan3en K ra ft bem Staate, roenn audj
3. B. als Steinklopfer, bient, ift meljr roert, als ber Ijodjbegabte, ber nur bie 
Qälfte uon bem kiffe t, roas er Ieiften könnte.

Die Ceiffung ber IRenfdjen ift uerfdjieben, bestjalb ijeifft unfer ©runbfaff: 
„3eber foll an ben p iaff geftellt merben, an bem er am meiften Ieiften kann. 
3ebem bas Seine.“ Das beutfdje Dolk Ijat groffe Stiftungen uollbradjt. Jn  ge- 
funbem Wetteifer roirb bie Seiftungsfäljigkeit ber breiten Klaffe nodj geffeigert 
merben. (Berufsroettkampf.)

B. Das $ 03i a U î l l î d ) C  (Die Dolkssem einfcboTt).
1. Das tDefen öcr Dol&sgemcintdjaît.

Das Dolk if t  eine Blutsgemeinfdjaft. Alle Deutfcfjen ffnb lefften dnbes m it- 
einanber uerroanbt.

Das Dolk ift gleicbfam ein ein3iger Körper. Der menfdjlidje Körper befteljt 
aus KTilliarben uon 3 eHen, uon benen jebe iijre befonbere Aufgabe bat. ID ir 
können fagen: Der menfdjlidje Körper if t  ein 3 ellenftaat. (Er Ijnt aui$ eiffe 
Regierung, bie iffren Siff in  ber ijauptftabt liât : bem ©effirn. Die Reruen, bie 
ben gan3en Körper burd)3ieben, ffnb bie treuen ®ren3roädjter bes Körpers. 
Kenn bem Körper eine ©efaffr broijt, erfolgt fofort eine ITlelbung an bie Re
gierung, bas ©effirn. Kenn fid} 3. B. eine SFIiege auf bie ijanb fefft, berieten 
bie Reruen fofort bie ©efaffr, unb nom ©effirn kommt ber Befeffl an bie ijanb,
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ben Heinb 3u uerjagen. (Bber: m it haben uns gefdjnitten. Ba3illen bringen in 
bie IDunbe ein. Sie könnten bas B lu t 3etfefeen, uergiften. Da fdiidü aber bie 
Regierung bes Körpers itjrc Solbaten, bie roeifeen Blutkörperchen (IDanber3ellen), 
an bie gefätjrbete Steile. (Es entftetjt ein Kampf, bie (Einbringtinge merben uer- 
nidjtet, bie IDunbe eitert. Diefe IDanber3eIlen beroegen fid] gan3 felbftänbig non 
ben entiegenften Stellen bes Körpers an ben Kampfort. IDenn biefe 3 eüen 
benken könnten, mürben fie meinen, fie feien gan3 felbftänbig. Sie mürben es 
uielieidjt nicht begreifen, bafe fie m it ben DUlliarben anberer 3 ellen einen ein- 
3igen Körper hüben.

J ft bas nidjt fo beim Dolk? IDenn bas Dolk 3ugrunbe gebt, mufc aud) ber 
(Ein3elne fterben, genau roie beim menfd)lid)en Körper. IDenn bie ©ranate einem 
Solbaten bas Bein abgeriffen bat, müffen aHe 3 ellen, aus benen bas Bein be
geht, fterben. IDenn m ir uns bas Beifpiel genau überlegen, merben m ir er
kennen, bafc m ir Deutfdje fo 3ufammenhalten müffen, roie bie 3 eiten bes K ör
pers. 3 n biefem gibt es roidjtige Heile (3. B. ®el)irn, E?er3), es gibt auch 3 ellen, 
bie n idjt eine fo grojje Derantroortung tragen. Henau fo ift es beim Dolke. 
EDas mürbe benn gefcfjeljen, menn bie ®el¡irn3elten bie 3 eHen ber l)anb als iijre 
Jeinbe betradjteten? Sie mürben kein B lu t mehr bineinftrömen taffen, bie 
i)anb müfjte abfterben. lln fe r Körper 3eigt uns alfo, roas Dolhsgemeinfdjaft 
ift: (Einer mujj fü r ben anberen fteljen, jeher mujj an bas Ceben bes ©an3en 
benken, er muff bie Aufgabe erfüllen, bie ihm bas Sdjidtfal geftettt Ijat. Das 
Dolk muff eine ©inljeit fein.

IDenn bas Dolk bas gleiche B lu t í¡at, fo mu f f  es bod? eine Hinljeit fein! Das 
ftimmt. IDie aber, menn in ben lebten 3 ab il]uriberten Kräfte am IDerk maren, 
biefen Dolkskörper 3U 3erlegen, in  Heile 3u fdjneiben? Dann muff ein foldjes 
Dolk fterben, genau roie ber menfdjliche Körper in  biefem Halle fterben mujj.

U n f e r  D o l k  l a g  ro i  r  k l  i ch i m  S t e r b e n .  Der Arbeiter mar ber Heinb 
bes Unternehmers. Beibe maren Deutfdje unb bennod; gefpalten. Der Katholik 
betrachtet ben proteftanten als feinen ®egner. Dem beutfdjen ©rojjgrunbbefifeer 
ftanb ber auslänbifdje ©utsbefifeer näher als ber beutfdje kleine Bauer, unb bod) 
maren fie Blutscerroanbte unb nährten fid) uon bem gleichen beutfdjen Boben. 
Der Sübbeutfd)e mar gegen ben norbbeutfdjen. Der ®fterreid)er mürbe als Aus- 
Iänber betrachtet, obgleich er bod) m it 3U ber großen beutfd)en Hamilie gehört. 
Überall fah man in  Deutfd)Ianb trennenbe DTauern. Der Dolkskörper mar 
keine (Einheit mehr, er lag im Sterben.

IDahre ©lieber ber DoIksgemeinfd)aft finb m ir bann, menn m ir immer baran 
benken, bafc m ir 3 ellen im Körper unferes Dolkes finb. Das Ceben bes ©efamt- 
körpers mufj immer unfer erfter ©ebanke fein. 3 eöes Kinb kann bas uerftehen, 
unb es kann audj als Dolksgenoffe bañad) hanöeln. ©s kann auf näfdjereien 
oetjiditen unb einem armen Sdjulfreunbe etroas geben. ®in Kinb batte fid) 
Pfennig fü r Pfennig RUT. 1,—  gefpart. Hs hätte benken können: „n u n  kaufe 
ich m ir ein Spiel3eug.“ ®s hat aber gebaut: „®hne Spiel3eug geht es auch- 
Pch gebe bas ®elb ber IDinterhilfe.“ Diefes Kinb hat 3uerft an bas Dolk ge
baut unb bann erft an fidj.

So h«fet benn bas oberfte ©efet; fü r jeben roirklidjen Dolksgenoffen: 
„ © e m e i n t t u f c  g e h t  o o r  © i g e n n u f c . “

DTan könnte einmenben: Aud) im  D ritten Reiche gibt es Dlänner, bie h°hc 
Ämter bekleiben unb foldje, bie nur eine niebrige Stellung haben. Uft bas nicht 
aud) eine Hrennung? Hein, benn in  ein hohes Amt kommt nur ber, ber burcfj 
feine Ceiftung ba3u befähigt ift. Jn  ber Ceiftung gibt es Unterfdjiebe. 3eöer
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aber, ber etwas leiften kann, fotl es 3eigen. Dann wirb er auf ben piaß kom
men, an bem er am meiften leiften kann.

P unkt 20: „ I D i r  f o r b e r n  b i e  f l u s b i l b u n g  g e i f t i g  b e f o n b e r s  
o e r a n l a g t e r  K i n b e r  a r m e r  ( E l t e r n ,  o h n e  H i i d r f i d ] t  a u f  b e r e n  
S t a n b  o b e r  B e r u f ,  a u f  S t a a t s k o f t e n . “

2. SFiÜjrer — (Sefoigfcfjaft.

Das Dolk ift ein e in iger £eib. (Es befteljt aber aus Dielen Ulillionen Blen- 
fdjen, bie alle leben wollen unb ein £ebens3iel haben. Der erfte (Eebanke 

muß ja fü r feben fein: „IDas bient bem Heben bes Sefamtuolkes?“ IDoIjer 
weiß benn nun ber (Ein3elne, roas fü r bas Heben bes Dolkes gut ift, unb roas 
ißm fd?abet? Jrü lje r ftimmte man ab. Ulan ta t bas, wofür bie meiften waren.

(Ein Beifpiel: Dm Kriege bekam ein 3 ug Solbaten ben Befehl, ben Jeinb 
an3ugreifen unb befangene 3u machen. Das mar nötig, bamit man muffte, ob 
neue feinblidje (Truppen ba mären. Daraus pätte man fdjließen können: „ ij ie r  
liegen neue Regimenter. Der Jeinb hat alfo Derftärkung bekommen. IDarum? 
Sie wollen uns angreifen.“ (Es mar baljer fcijr notroenbig, biefe (Erkunbung 
burdtfuführen. IDenn nun biefer 3 ug Solbaten abgeftimmt Ijätte? Der eine 
hätte gefagt: „EDir werben (lote unb Dermunbete haben. EDir greifen nidjt an." 
Der anbere hätte r)iellcid}t gefagt: „Der 3 ugführer w ill einen ®rben bekommen, 
unb mir füllen bie Blühe haben. U)ir greifen nicht an." (Ein britter hatte niel- 
leicht ben wahren ®runb angegeben. IDenn bie Solbaten erft bas Recht gehabt 
hätten, felbft 3u entfcheiben, märe bie Ulehrheit mahrfcfjeinlich gegen bie ®r- 
kunbung gemefen. Unb hoch wäre es ein Fehler gewefen, ber daufenben hatte 
bas Heben koften können. So war es im Kriege aber nicht. Der Solbat ner- 
traute feinem Jührer. ®r mußte, baff jebe flnorbnung ihren ®runb hat. Die 
Solbaten hanbelten fo wie bie ®ermanen. fluch bei biefen fammelte fid? um 
ben Jührer bie ®efolgfd;aft.

ID ir haben aufgehört ab3uftimmen, benn m ir haben einen Jührer, ber be- 
miefen hat, baff er ben IDeg kennt. Die gan3 große beutfdje Dolksgemeinfchaft 
if t  gleichfam in ber Dreierreihe angeireten unb marfchiert hinter flbo lf tjitle r, 
bem Jührer. $ r 3iel}t, wie früher ber iferfog. ben BTillionen noran unb trägt 
bie helle Jäckel, bie ben IDeg in  bie kommenben 3 ahthunöetie erleuchtet. ID03U 
braudien m ir ab3uftimmen, wenn m ir ben IDeg fehen! ®erabe besmegen folgen 
m ir iljm  ja fre iw illig . Der Jü ljte r geht m it ber Jäckel noran. ®r führt freie 
beutfche Rlenfchen. (Ein Jührer ift kein dprann. Der geht nämlich h i n t e r  
bem 3 uge unb treibt m it ber Peitfdje. lln fe r Jührer aber geht noran.

Der Jührer hat auch feine Berater. $ r  hat audj feine Unterführer. Diefe 
forgen bafür, baß keiner surückbleibt, baß fidj keiner uerirrt. So ift bas gan3e 
beutfdje Dolk roie ein gewaltiges ijeer. (Befreite gibt es ba unb ®eneräle. Sie 
finb Jührer, Hbolf p itle r jeöodj if t  b e r Jührer. Alle 3ufammen aber finb bas 
einige beutfdje Dolk. So fehen m ir bie beutfdje Dolhsgemeinfdjaft: 3ober fießt 
in bem anberen feinen Blutsbruber. 3eber folgt bem Jührer.

IDie leicht hätte es ber 3 uöe aber gehabt, bie ®efoIgfchaft 3U uermirren, 
wenn er in ben 3 eitungen hätte weiter fo lügen bürfen, wie er es to r  1933 
getan hat! Jm  Punkt 23 nerlangt baher bas „Programm“ :

„ID ir forbern ben gefeßlidjen Kampf gegen bie bewußte politifdje Hüge unb 
ihre Derbreitung burd] bie Preffe.“ fluch biefe Jorberung hat ihre ir fü llu n g  
gefunben. ®s ift ja fü r uns fo leicht, bem Jührer ©efolgfdjaft 3U leiften, wenn 
m ir baran benken, baß er fü r uns alle Sorgen auf feine Schultern nimmt, baß
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er ohne Rüdtfidjt auf feine (Befunbfjeit arbeitet unb fidj m iiljt, bah er taufenb 
Xläd}te geopfert fjat, roenn bas Sdjidtfal ber Ration auf bem Spiele ftanb. 
Unfere Danhespflidjt ift es, bem Rüljrer bas Dertrauen 3u feinem Dolh baburdj 
3U erbalten, baff m ir ibm in  blinber (Treue folgen, roie m ir es ibm oerfprodjen 
haben, roenn m ir riefen: Rührer befiehl’, m ir folgen!

3 .  D ie  te  öcc D o lfe s g e m c in ic ffa ft  e in f t  u n d  jc tft .

3m halten Horben hatten unfere Dorfahren ein großes (Erlebnis: Die Sonne.
Der 3 ahreslauf ber Sonne roar ihnen ein ®Ieidjnis ihres eigenen Sehens, 

fie fahen bie ®eburt bes Cicfjts in  ber IDinterfonnenroenbe, fie feierten bie 
Auferfteljung bes Sehens nom IDintertobe im  Früh ling, fie liehen in  ber D lit t-  
fommernadjt bie Sonnenräber non ben Bergen rollen, fie erlebten bas Sterben 
bes 3 ahres im  fjerbft. An ben IDenbepunhten bes Wahres feierten fie ihre 
tiefte unb roaren m it (Bott unb H atur uerbunben. IDenn fie bie Dinge ihres 
Dolhes regelten, harnen fie 3um Shing 3ufammen. Aud) ro ir feiern bie gleichen 
Uefte: Die DMhenadjt, (Dftern unb bas IHaifeft, bas tieft ber 3 ugenb unb bas 
(Erntebanhfeft. Hm Reichsparteitag m arfd jie rt bie Dolhsgemeinfdjaft in  ihren 
Dertretern am Rührer uorbei unb gan3 Deutfchlanb la u fe t am Runbfunh- 
gerät feinen IDorten. ID ir gebenhen bes (Tages, an bem fid) ber Rührer uor 
bas gan3e beutfdje Dolh ftellte, um es ben gefahruollen IDeg ber Befreiung 3U 
führen, ro ir gebenhen ber (Toten, roenn bas 3 al)r bem IDintertobe entgegengeht.

Aus ben tieften fdjöpfen ro ir K ra ft, fie ftärhen unferen (Blauben an Rüljrer 
unb Dolh.

4 . A r b e i t ,  K r a f t  öurcfy J r e u ö e .

3 eher Dolhsgenoffe arbeitet im  Dienfte unferes Reidjes. Doch bie A rbe it ift 
n id jt mehr eine Strafe fü r  einen Sünbenfall, fonbern ijöcfjfte (Ehre eines 

gan3en Dolhes. ID ir arbeiten n id jt mehr uerbiffen unb feinbfelig in  Ijäbüdjen 
Räumen. Diefe roerben hell unb fdjön, Sieber hlingen roieber. Das (Theater ift 
n id jt mehr ein Dorredjt bes Reidjen, in  eigener tilo tte  burdjfährt ber beutfdje 
Arbeiter bie DTeere unb bie Seit ift n id jt fern, ba er im  KbR.-IDagen auf ben 
Straffen bes Rührers fein Daterlanb in  feiner pe rrlid jh e it hennenlernt.

5 .  EDie d e r  ic b e n ö ig e  K ö r p e r  ö es  b e u t f^ e n  D o ib e s  g e te i l t  smirfee.

Die urfprünglidje Dolhsgemeinfdjaft blieb nidjt immer befteljen. A ls fidj 
bie Raffen uermifdjten, löcherte fidj audj bas fefte (Sefüge ber Dolhsge- 

meinfdjaft. Dm folgenben ermähnen roir nur bie beutlidjften 3 erfebungserfdjei- 
nungen im (Bemeinfdjaftsleben bes beutfdjen Dolhes.

1. Dm fünf3eljnten 3 abxIlurtber:t galt es in Deutfdjlanb als oornehm, grie- 
djifdj unb lateinifdj fpredjen 3U hönnen. Auf ben Schulen lehrte man in ben 
Qauptfadjen biefe Sprayen. Die beutfdje Spradje roar ueradjtet. So harn es, 
bafe bie „®ebilbeten“ nur lateinifdj fpradjen. Diefe fdjämten fidj fogar ihrer 
beutfdjen Rauten unb überfeinen fie ins Sateinifdje. Aus ©Imann rourbe 3. B. 
(DIearius. Auf bie Bürger unb Bauern, bie nur beutfd? fpredjen honnten, fahen 
biefe Seute m it Deradjtung herab. So entftanb eine tiefe K lu ft 3roifdjen „®e- 
bilbeten“ unb „Ungebilbeten“ , bie fid) b is in  bie neuefte 3 eit erhalten hat.

2. Dm 16. 3 ahrhunbert harn ein grober 3 roiefpalt in  bas beutfdje Dolh: bie 
Trennung in  Konfeffionen. (Ein tiefer ®raben 30g fidj feit biefer Seit burd; 
Deutfdjlanb. Auf ber einen Seite ftanben bie proteftanten, auf ber anberen bie 
Katljolihen. pah roudjs. 30 3 aljre lang fuhr bie morbenbe 3 roietradjt burd; 
oie beutfdjen Sanbe. Die Deutfdjen hatten bie A rt ihrer Ahnen uergeffen. Diefe
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ooaren nämlich bulbfam. Jn  bem großen Kriege fd)Iug ber Bruber ben Brubet 
to t unb glaubte, ber Religion ber £iebe 3u bienen. Jn  biefer 3 eit griinbeten 
anbere Dötker Kolonien unb legten ben ®runb ju  feiinftiger ÜMtmaiht. Der 
ffiraben, ber fid? burdj Deutfchlanb 30g, mürbe immer breiter. Ruf beiben 
Seiten ftanben beutfche K lengen, bie fidj gern bie fjanb gereicht Ratten. Der 
®raben mar aber 3U breit unb 3u tief, unb niemanb kam auf ben ®ebanken, 
an bie ©uelle 3U gehen, roo man fid) hätte finben können.

3. An ber fran3öfifdjen Reuolution uon 1789 erfdjotl ber Ruf: ^Freiheit, ®Ieid)- 
fjeit, Briiberlidj&eit! J re i (lat. über) füllte jeber ®in3elne fein, fre i uon allen 
Binbungen. ID ir finb aber nicht fchrankenlos frei, m ir biirfen 3. B. nicht ¡teilen, 
nicht töten. ®s nukt nidjts, bak m ir f a g e n, m ir finb frei, roenn m ir täglich 
fühlen, bak m ir burd) bas B lu t an unfer Dolk gebunben finb. Diefe Binbung 
aber roollte ber Ciberalismus 3erftören. ®r roollte bem ülenfdjen bie ^Freiheit 
geben, feinen Dolksgenoffen 3u überoorteilen. (fre ies  Spiel ber Kräfte.) Diefe 
Celjre leugneten ben Jührergrunbfak. Balb entftanben Parteien. Partei bebeutet 
Keil. Das Dolk mürbe geteilt. ®s entftanben immer mehr Parteien. Jm  
3 aljre 1932 roaren es fdjon über 30. 3 e sröfeer ihre 3 al)i mürbe, befto größer 
mürbe bas ®lenb.

4. Die Ccljre 00m Klaffenkampf. Der 3ube K arl UTarj Ijatte ein Buch ge- 
fcfjrieben, in  bem er fagte, bak ber Arbeiter nicht 3u feinem Dolke gehöre, 
fonbern bak fidj alte Arbeiter ber Hielt oereinigen follten. Diele Deutfdje 
glaubten an biefe Cetjte unb hakten ben Unternehmer als ihren Jeinb. So 
mürbe burd; biefe £ef)re bas beutfdje Dolk nod} einmal 3erriffen.

5. Der Bürger fah h°d?mütig auf ben Arbeiter Ijcrab, ber nicht }o gut ge- 
kleibet mar, roie er felbft. ®in lächerlicher Stanbesbünkel trennte bie ITlenfdjen 
ooneinanber.

6. Damit mar es nod) nicht genug. Deutfchlanb beftanb aus oielen kleinen 
Staaten. Jn  Sübbeutfdjlanb fpradj man oon ber U lainlinie, ber rDeftbeutfcijc 
fah geringfdjähig auf ben ©ftbeutfdjen. überall 3eigten fid} £osIöfungs- 
beftrebungen.

&6oIf E itler, 6er Besieget 6er 6cut?d)ert Stoietradjt.

So roeit hatten bie ITlä«ä}te ber Heilung bas beutfdje Dolk gebracht. Da kam 
in lehter Stunbe ber Ar3t. ®r führte ben beutfdjen Arbeiter aus ber inter

nationalen ijeimatlofigkeit roieber 3urüdt 3ur Ration, inbem er ben U larjism us 
nieberrang. ®r befeitigte ben Stanbesbünkel. ®r führte Katholiken unb Pro- 
teftanten 3urück 3ur ©uetle, 3um Dolkstum, mo fie kein ®raben mehr trennt. 
Der UTain ift keine Hrennungslinie mehr, bie Ridjarb-IDagner-Stabt am Ulain 
(Bapreuth) roirb oielmehr 3U einem ID allfahrtsort ber Deutfdjen merben. 
©fterreidjer unb ber Subetengau m arin ie rten  unter ben Jahnen bes ®ro&- 
beutfdjen Reiches. Abolf i j i t le r  hat bie XTIädjte ber Heilung befiegt. Der blinbe 
ijöbur kann Baibur n id jt mehr töten, benn ber irüftel3meig £okis if t  ihm aus 
ber ijanb gefdjlagen roorben.

Deutfdjer 3un3e> beutfdjes ITläbdjen! Bleibe treu beiner A rt, merbe ein 
hungriger Stürmer, kein fatter Spieker: bann bift bu n a t i o n a l .

£iebe bein Blut, beinen Dolksgenoffen, fei er arm ober reich: bann bift bu 
f o 3 i  a I i  ft i  f dj.

tDiffe, bak eins ohne bas anbere nicht möglich ift- panble banad): bann bift 
bu n a t i  o-n a I  f o 3 i  a I i  ft i  f dj.

D ie  erf t f ebogens erfchien 1933.16


