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Um die Geschichte der I.G. Farben in den Jahren 1933 bis 1945, verstehen zu 
können, müssen Erklärungszusammenhänge aufgezeigt werden, die bis zum 
Ersten Weltkrieg zurückreichen. Der Komplex I.G. Farben ist nur zu begrei
fen, wenn man die wirtschaftlichen Ziele, die mit Hilfe der Industrie, speziell 
der Chemischen Industrie, erreicht werden sollten, in den übergeordneten 
Rahmen der macht-, militär- und rassenpolitischen Ziele Hitlers einordnet.

Ökonomisch war das Deutsche Reich nach dem Ersten Weltkrieg von der 
Weltwirtschaft so gut wie isoliert. Aufgrund des Versailler Vertrages waren 
Deutschland und seiner Wirtschaft so horrende Reparationszahlungen auferlegt 
worden, daß eine aktive Rolle auf dem Weltmarkt im Grunde nicht möglich 
war.1 Daraus erklärt sich die in Deutschland andauernde wirtschaftliche Krise.

Wenn Hitler tatsächlich von Anfang an die Absicht hatte, einen Krieg zu 
führen, so befand er sich aufgrund der Finanzlage Deutschlands in einer 
schwierigen Situation. Hitler strebte deshalb von Anfang an die Autarkie des 
Deutschen Reiches auf dem Rohstoffsektor an. Um die Wirtschaft wieder 
aktionsfähig zu machen, entwickelte man einen Finanztrick: Man stellte die 
sogenannten Mefo-Wechsel aus, die nicht gedeckt waren, beabsichtigte auch 
nicht, sie jemals einzulösen, konnte so aber riesige Aufträge an die größten 
Firmen erteilen.2 Damit versuchte man, von Rohstoffimporten unabhängig zu 
werden, und begründete den intensiven Ausbau der Rüstungsindustrie und der 
Wehrmacht mit den Bedingungen des Versailler "Schand- und Diktatfriedens". 
Die macht- und militärpolitischen Ziele und die Prämisse, den Krieg zur 
Gewinnung von Lebensraum im Osten zu führen, geben all diesen Maßnahmen 
einen logischen Zusammenhang. So führte man eine effiziente Zusammenarbeit 
zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Wehrmacht herbei.3

Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Tatsache, daß Hitler das Bewußtsein besaß, 
im technischen Zeitalter zu leben. Noch die Regierungen, die den Ersten Welt
krieg herbeiführten, betrieben eine Kabinettspolitik, die aus dem 19. Jahrhun
dert stammte und den Krieg als Ehrenhandel und legitimes Mittel der Politik 
ansah. Für alle beteiligten Nationen war es ein Schock, als der Krieg in seinen 
großen Vemichtungs- und Materialschlachten offenbarte, daß man die eigenen 
Mittel unterschätzt hatte.4 Es hat den Anschein, daß nur Hitler aus diesem 
Krieg gelernt hatte. Er wußte um die Bedeutung der Technik für die moderne
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K riegführung. D eshalb w urden alle A nstrengungen unternom m en, W irtschaft, 
W issenschaft und W ehrm acht effizient Zusam m enarbeiten zu lassen. D ie deut
sche W ehrkraft sollte w ieder hergestellt und zügig ausgebaut w erden. In diesem 
Sinne versteht sich auch H itlers m ilitärpolitische Entscheidung, die Panzerw affe 
zu entw ickeln und die Luftwaffe auszubauen; denn beiden W affengattungen 
sollte in einem zu führenden K rieg em inente Bedeutung zukom m en.5

Im Bereich der W issenschaft erfolgte die G leichschaltung im  Jahre 1937 durch 
die G ründung des Reichsforschungsrates.6 A uch die W irtschaft sollte durch die 
A ufhebung der Selbstverw altung und die E inführung des Führerprinzips dem 
Regim e unterstellt w erden. N icht zuletzt diesem Z iel diente die G ründung des 
Reichsforschungsrates, zu dessen Präsident der A rtilleriegeneral Prof. Becker 
ernannt w urde. A uf diese W eise w urde die an sich ziv ile Position eines 
"K oordinators der W issenschaft" m it einem O ffizier besetzt, w om it von A nfang 
an eine m ilitärische A usrichtung der w issenschaftlichen Forschung beabsichtigt 
w ar. D iese Intention w urde noch dadurch unterm auert, daß m an gleichzeitig 
eine Zentralstelle für H eeresphysik und H eereschem ie einrichtete. V on diesem 
Zeitpunkt an forderte m an von allen W issenschaften den N achw eis, einen 
Beitrag zur W ehrw issenschaft zu erbringen. Forschungsbereiche, die dies 
leisteten, w urden finanziell unterstützt und ausgebaut.7

D arüberhinaus w urden auch gezielt w irtschaftliche M aßnahm en ergriffen, bei 
denen gerade der I.G . Farben eine besondere Rolle zukam . Zeigte schon der 
V ieijahresplan8, der auch als I.G .-P lan bezeichnet w urde, die im m ense Bedeu
tung, die der I.G . Farben dam als zukam , so w ird dieser E indruck noch dadurch 
verstärkt, daß auch in der bisher kaum beachteten "W irtschaftlichen 
Forschungsgesellschaft" (W ifo) der I.G . Farben die führende Rolle zufiel.9 
G esellschafter der 1934 gegründeten W ifo  w aren die D eutsche G esellschaft für 
öffentliche A rbeiten (Ö ffa), sow ie die I.G . Farben und von 1935 an die 
D eutsche Bau- und Bodenbank. Im Jahre 1943 w urde das D eutsche Reich 
(Reichsw irtschaftsm inisterium ) A lleingesellschafter. D er G egenstand der 
U nternehm ung w ar hauptsächlich der H andel m it M ineralölen und die V ersor
gung der Luftw affe m it T reibstoffen.

A lle w irtschaftlichen M aßnahm en w urden m it der hohen A rbeitslosigkeit, der 
schlechten w irtschaftlichen Lage und dem daraus resultierenden D evisenm angel 
begründet, so daß der Eindruck entstehen konnte, die nationalsozialistische 
W irtschaftspolitik führe die geplanten V orhaben der Präsidialkabinette der 
W eim arer Republik, die diese aus G eldm angel zum Teil hatten einstellen 
m üssen, konsequent w eiter. D ie Z ielsetzung von H itlers Politik w ar aber von 
A nfang an eine völlig andere; daher erscheinen diese M aßnahm en nur als 
Stationen auf dem W eg zum K rieg.

U m die W irtschaftsuntem ehm en, speziell die I.G . Farben, zu einer an sich 
unattraktiven Produktion von Ersatzstoffen anzuregen, obgleich die Rohstoffe 
auf dem W eltm arkt z.T . günstiger erhältlich gew esen w ären, gab der Staat den 
F irm en A bnahm egarantien für synthetischen Treibstoff und später für die Buna-
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P r o d u k t io n . Z u s ä tz l ic h w a r m a n b e r e i t , P r e is e z u z a h le n , d ie ü b e r d e n P r e is e n 

d e r n a tü r l i c h e n R o h s to f fe la g e n u n d s o m i t n ic h t n u r d ie K o s te n d e c k te n , 

s o n d e r n n o c h e in e n Ü b e rs c h u ß a b w a r f e n . D ie T re ib s to f f m e n g e n , d ie a n d ie  

W e h r m a c h t g e l ie f e r t w e rd e n s o l l te n , w a re n im  V ie i ja h r e s p la n f e s tg e le g t ; 

O b e rs t L o b  k o n n te a b e r s e in e m V o r g e s e tz te n G ö r in g e in J a h r n a c h I n k r a f t t r e te n 

d e s P la n e s in  B e z u g a u f d ie e r fo lg te n L ie fe ru n g e n u n d d ie d a m i t v e r b u n d e n e 

E in s p a ru n g v o n D e v is e n k e in e b e f r ie d ig e n d e n Z a h le n n e n n e n . D ie V e r f a h r e n 

w a re n n o c h n ic h t a u s g e re i f t .1 0 E in e V e rb e s s e ru n g d e r E f f i z ie n z e r h o f f te m a n  

s ic h d a h e r v o m  R e ic h s f o rs c h u n g s ra t . D ie I .G . F a r b e n h a t te s ic h s o m i t v o n 

e in e r W e lt f i rm a , d ie v o n d e n A u ta r k ie b e s t re b u n g e n d e s R e ic h e s n ic h ts h a l te n 

k o n n te , z u e in e m d e r w ic h t ig s te n P a r tn e r e in e s R e g im e s e n tw ic k e l t , d a s e in e n 

E ro b e ru n g s k r ie g p la n te . I m  J a h r e 1 9 3 7 w a re n a l le jü d is c h e n D i r e k to r e n d e r 

I .G . e n t f e r n t u n d g e h ö r te n a l le V o r s ta n d s m i tg l ie d e r n u n d e r N S D A P a n .

W is s e n s c h a f t u n d T e c h n ik , in s t i tu t io n a l i s ie r t in  d e r I .G . F a r b e n , w u rd e n 

in s t r u m e n ta l i s ie r t u n d b e k a m e n ih r e n S te l le n w e r t im  n a t io n a ls o z ia l i s t i s c h e n 

S y s te m . I m  V o r d e r g r u n d s ta n d n ic h t m e h r d ie e ig e n t l ic h e G ru n d la g e n

f o rs c h u n g , s o n d e rn m a n s e tz te a u f d ie T e c h n ik a ls M i t te l  z u r A u s s ta t tu n g e in e r 

s ta r k e n , k r ie g s fa h ig e n A r m e e . D ie T e c h n ik w a r in  d e r L a g e , d ie M i t te l  b e re i t

z u s te l le n . D a h e r n a h m m a n s o g a r ö k o n o m is c h u n s in n ig e U n te r n e h m u n g e n in  

K a u f , u m  s ic h v o n R o h s to f f l i e f e r u n g e n a u s d e m A u s la n d u n a b h ä n g ig z u 

m a c h e n . N a c h d e m K r ie g s a u s b r u c h v e r s t r i c k te s ic h d ie I .G . F a r b e n im m e r 

m e h r in  d ie M a c h e n s c h a f te n d e s N S -R e g im e s . D ie I .G . F a rb e n f o lg te d e r 

W e h r m a c h t u n d e r g r i f f  B e s i tz v o n d e n f e in d l i c h e n F a b r ik e n . D e n H ö h e p u n k t 

d ie s e r E n tw ic k lu n g b i ld e te d ie E r r i c h tu n g v o n A n la g e n z u r H e rs te l lu n g v o n 

s y n th e t i s c h e m T r e ib s to f f u n d k ü n s t l i c h e m G u m m i in  P o le n , w o z u m a n v o m  

N S -R e g im e z u r V e r f ü g u n g g e s te l l te K Z - H ä f t l i n g e u n d Z w a n g s a rb e i te r h e r a n

z o g . A u f  d ie s e W e is e s o l l te u n m i t te lb a r h in te r d e r F r o n t d e r N a c h s c h u b f ü r  

H i t le r s T ru p p e n im  F e ld z u g g e n O s te n g e s ic h e r t w e rd e n , u m  b is z u d e n n a tü r

l i c h e n R o h s to f f v o rk o m m e n b e i S ta l in g ra d g e la n g e n z u k ö n n e n . S p ä te s te n s h ie r 

e r w ie s s ic h d ie I .G . F a rb e n a ls w ic h t ig e s I n s t ru m e n t d e r m a c h t - , m i l i tä r -  u n d  

r a s s e n p o l i t i s c h e n Z ie le H i t le r s . Z u  ih r e r E r re ic h u n g h a t te d ie s e r v o n A n fa n g a n  

a u f d ie H i l f e  d e r I n d u s t r ie b e im  A u f b a u e in e r s c h la g k r ä f t ig e n W e h r m a c h t a u f 

h o h e m te c h n o lo g is c h e m N iv e a u g e s e tz t .
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