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DE S RAUME S 

Von Peter Něm e c 

Di e Konfrontatio n zwischen der nationalsozialistische n Okkupationspoliti k un d 
dem Willen des tschechische n Volkes, seine verlorengegangen e Selbständigkei t un d 
Freihei t wieder zu erringen , der sich in seiner höchste n For m als nationale r Befrei-
ungskamp f äußerte , bildet den grundlegende n Widerspruc h des Zeitraum s der Vor-
herrschaf t der deutsche n Faschiste n auf unsere m Territorium . 

Di e tschechoslowakisch e Historiographi e ha t dieser Zeit , insbesonder e unte r dem 
Aspekt des nationale n Widerstandes , stets erheblich e Aufmerksamkei t gewidmet un d 
tu t dies auch heut e noch . De r tschechisch e national e Widerstan d formiert e sich un d 
wirkte im direkte n Kontak t mi t den Handlunge n der Nationalsozialisten , wobei es zu 
eine r starken gegenseitigen Beeinflussun g kam . Di e mit der Okkupationspoliti k 
zusammenhängende n Frage n konnte n deshalb in der Mehrhei t der Studien , die sich 
mit dem nationale n Widerstan d beschäftigten , nich t völlig auße r ach t gelassen wer-
den , wenn sich auch die Erforschun g der nationalsozialistische n Okkupationspoliti k 
in den einzelne n Arbeiten in unterschiedliche m Maß e un d in unterschiedliche r Quali -
tä t niederschlug . Andererseit s entstan d natürlic h auch eine Reih e von Monographien , 
die ausschließlic h der Problemati k des Okkupationsregime s im Protektora t Böhme n 
un d Mähre n gewidmet sind. In den Ansichte n der Historiker , die diese Frage n werte-
ten , mußt e im Laufe der Zei t gesetzmäßi g eine gewisse Verschiebun g im grundlegen -
den Herangehe n an diese Problemati k sowie auch in den Wertunge n einzelne r 
Phänomen e un d der Zusammenhäng e zwischen ihne n deutlic h werden . 

In breit angelegten Studie n beschäftigt e sich Václav Král 1 mi t der Entwicklun g 
unsere r Lände r in den Jahre n der Okkupation . Krá l konzentriert e sich dabe i vor 
allem auf die faktographisch e Erfassun g der historische n Tatsachen . De s weiteren 
verfolgte er in seinen Arbeiten vorrangig das Ziel , die nazistische n Verbreche n zu 
enthülle n un d zu verurteilen . Di e Interpretationen , zu dene n Krá l auf der Grund -
lage seiner Verarbeitun g eines reiche n Quellenmaterial s gelangt, entspreche n 
allerdings vielfach nich t meh r dem heutige n Erkenntnisstand . Seit der Mitt e der sech-
ziger Jahr e drange n Arbeiten weitere r Historiker , z .B . Jan Tesařs, Tomá š Pasáks 

1 Krá l , Václav: Otázky hospodářskéh o a sociálníh o vývoje v českých zemích 1938-1945 
[Fragen der wirtschaftliche n und sozialen Entwicklun g in den böhmische n Länder n 
1938-1945]. 3 Bde. Prah a 1957-1959. -  D e r s . / F r e m u n d , Karel (Hrsg.) : Chtěl i nás 
vyhubit [Sie wollten uns ausrotten] . Prah a 1961. -  Krá l , Václav: Pravda o okupac i [Die 
Wahrhei t über die Okkupation] . Prah a 1962. -  Ders . : Zločin y prot i Evropě [Verbreche n 
gegen Europa] . Prah a 1964. 
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u.a . 2 , an die Öffentlichkeit , die eine völlig ander e Annäherun g an dieses Them a wähl-
ten un d sich auf der Eben e der konkrete n Tatsachenbeschreibun g sowie auch auf der 
Eben e von Verallgemeinerunge n bemühten , eine Reih e mi t dem Mechanismu s des 
Funktionieren s der Okkupationsmacht , einschließlic h des Problem s der Kollabora -
tion , zusammenhängende r Frage n neu ode r überhaup t zum ersten Mal e zu beantwor -
ten . Es wäre wünschenswert , die Schlußfolgerunge n dieser Historike r zum Gegenstan d 
weitere r Forschunge n zu mache n un d in der Konfrontatio n mit den Ergebnissen dieser 
weitergehende n Forschunge n neu zu interpretieren . Mi t Rücksich t auf die gewisse 
Unterbrechun g der wissenschaftliche n Beschäftigun g mit der von Tesař , Pasák u. a. 
untersuchte n Seite der Okkupationsthematik , zu der es in den siebziger Jahre n kam , ist 
es erforderlich , zu den damal s formulierte n Frage n zurückzukehre n un d an die Arbei-
ten der genannte n Historike r anzuknüpfen . Di e Zäsu r der siebziger Jahr e wurde 
vor allem durc h die ArbeitenMirosla v Kárný s überbrückt , die die nationalsozialistisch e 
Okkupationspoliti k systematisc h un d in breitere n Zusammenhänge n erforschten . 
Insgesam t betrachte t dauer t jedoch der Zustan d eine r qualitativungleichenBearbeitun g 
der einzelne n Phase n der Okkupationszei t an . Diese Disproportione n empfan d ma n 
schon in den sechziger Jahren . Zumindes t zum Teil resultiere n sie auch aus der ge-
ringere n Anzah l erhalte n gebliebene r Archivmaterialie n aus den späten Kriegsjahren . 

Da s Machtverhältni s der Deutsche n zum tschechische n Volk besitzt tiefe histo -
rische Wurzeln un d beinflußt e das Schicksa l unsere r Lände r in der Vergangenhei t 
meh r als einma l sehr deutlich . In Anknüpfun g an diese Traditio n mußt e sich auch 
Hitle r gesetzmäßigerweise mit der Existen z der Tschechoslowakische n Republi k 

2 Tesa ř , Jan : Poznámk y k problémů m okupačníh o režimu v tzv. „protektoráte " [An-
merkunge n zu den Probleme n des Okkupationsregime s im sog. „Protektorat"] . Histori e a 
vojenství (HaV) ( 1964) 153-191,333-385 . -Ders . : K problém u nacistick é okupačn í politiky 
v Protektorát e v r. 1939 [Zum Proble m der nazistische n Okkupationspoliti k i. J. 1939]. HaV 
(1969) 40-85. - D e r s . : Protiněmeck á opozičn í jednot a na počátk u okupac e [Die antideut -
sche oppositionell e Einhei t zu Beginn der Okkupation] . In : Z počátk ů odboje [Aus dem 
Beginn des Widerstandes] . Prah a 1969, 449-517. -  Pasák , Tomáš : Vývoj Vlajky v obdob í 
okupac e [Die Entwicklun g der „Vlajka" in der Zeit der Okkupation] . HaV (1966) 846-895. 
-  Ders . : Problematik a protektorátníh o tisku a formován í tzv. skupiny aktivistických 
novinář ů na počátk u okupac e [Die Problemati k der Publizistik im Protektora t und die Her -
ausbildun g der sog. Grupp e aktivistischer Journaliste n zu Beginn der Okkupation] . Pří-
spěvky k dějinám KSČ (1967) 52-80. In diesem Zusammenhan g ist es angebracht , auch das 
kollektive Referat auf dem III . Internationale n Kongreß zur Geschicht e des europäische n 
Widerstand s in Karlsbad im Jahre 1963 unte r dem Titel Nacistick ý tero r a národn ě osvoboze-
necký boj československého lidu [Der nazistisch e Terro r und der national e Befreiungskamp f 
des tschechoslowakische n Volkes]. In : Nacistick á okupac e Evropy [Die nazistisch e Okku-
pation Europas] . Bd. 1/4. Prah a 1966, 116-168 zu erwähnen . 

3 K á r n ý , Miroslav: Generáln í plán Východ [Der Generalpla n Ost] . ČsČ H (1977) 345-382. 
-  Ders . : Die „Judenfrage " in der nazistische n Okkupationspolitik . Historic a 21 (1982) 
137-192. -  De r s . /Mi lo tová , Jaroslava: Anatomi e okupačn í politiky hitlerovskéh o 
Německ a v „Protektorát u Čech y a Morava" . Dokument y z obdob í říšského protektor a 
Konstantin a von Neurath a [Die Anatomi e der Okkupationspoliti k Hitlerdeutschland s im 
„Protektora t Böhme n und Mähren" . Dokument e aus der Zeit des Reichsprotektor s Kon-
stantin von Neurath] . Sborník k problematic e dějin imperialism u 21 (1987). - M i l o t o v á , 
Jaroslava/Kárný , Miroslav: Od Neurath a k Heydrichov i [Von Neurat h zu Heydrich] . 
Sborník archivníc h prací 39 (1989) 281-394. 
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beschäftigen , insbesondere , da er ein e Umor i en t i e run g de r deutsche n Außenpol i t i k 
v o m Weste n nac h de m Süde n u n d Os t e n p rok lamie r t e 4 . D i e böhmische n Lände r 
rückte n dadurc h in s Z e n t r u m de r Aufmerksamkei t de r Nationalsozial is ten . 

Di e Tschechoslowake i bildet e für Hi t le r ein Hinde rn i s bei de m v on ih m geplante n 
Vormarsc h nac h O s t e n zwecks Erwei te run g des deutsche n Lebensraumes , u n d des-
hal b war sie in Hi t ler s Vorstel lunge n von Anfan g an zu r Liquidat io n bes t immt . N o c h 
vor de r Machtergreifung , im Somme r 1932, verkündet e Hi t l e r auf eine r Beratun g 
nationalsozialistische r Funk t ionä re : „Da s böhmisch-mähr isch e Becke n besiedel n 
wir mi t deutsche n Bauern . Di e Tscheche n siedeln wir nac h Sibirie n u m ode r in 
wolhynische n Gebiet e . . . D i e Tscheche n müsse n au s Mi t te leurop a r a u s . " Z u r 
Konkret is ierun g diese r Hi t le rsche n Konzep t ione n hinsichtlic h de r E robe run g 
neue n Lebensraume s ka m es auf eine r Konferen z a m 5 . N o v e m b e r 1937, dere n 
Inhal t im sog. Hossbach-Pro toko l l schriftlic h fixiert i s t 6 . H i e r w u r d e n die Variante n 
für eine n Angriff auf die Tschechoslowake i festgelegt, dere n detailliert e Ausarbei tun g 
ihre n Niederschla g im bekannte n Pla n G r ü n fand . 

Ei n kriegerische r Konflik t brac h dan n allerding s schließlic h doc h nich t aus , un d die 
erst e Phas e de r Realisierun g de r wei t re ichende n Vorstel lunge n Hit ler s -  die Gewin -
n u n g de r böhmische n Lände r -  fan d „au f friedliche m Wege" statt . D i e entscheidend e 
Roll e hierbe i spielte n insbesonder e die internat ional e Dip lomat i e u n d die sudeten -
deutsch e Bewegung , dere n F ü h r e r sich de m poli t ische n Vorgehe n Berlin s unter -
o r d n e t e n 7 . N a c h de m 15 .Mär z 1939 began n in unsere n Länder n ein e neu e Phas e 
de r Germanisierungspol i t ik , in de r es zu r Konsol id ierun g de r nationalsozialistische n 
Mach t ka m u n d ma n n u n m e h r an die theoret isch e u n d prakt isch e Lösun g de r Zukunf t 
des tschechische n Volkes herangehe n k o n n t e . 

4 Es ging allerding s vorrangig um die Änderun g ihres Inhalts : „Nich t West-  un d nich t Ost -
orientierun g darf das künftige Zie l unsere r Außenpoliti k sein, sonder n Ostpoliti k im Sinn e 
der Erwerbun g der notwendige n Scholl e für unse r deutsche s Volk." In : H i t l e r , Adolf: 
Mei n Kampf . Münche n 1938, 757. Erwägunge n über die Außenpoliti k Deutschland s ist auch 
ein umfangreiche s Dokumen t gewidmet , das späte r unte r der Bezeichnun g „Hitler s zweites 
Buch " erschiene n ist. - W e i n b e r g , Gerhar d L. (Hrsg.) : Hitler s zweites Buch . Mi t einem 
Geleitwor t von Han s Rotfels . Stuttgar t 1961. 

5 R a u s c h n i n g , Hermann : Gespräch e mi t Hitler . Ne w York 1940, 42. Viele Publikatione n 
wiederhole n in diesem oft zitierte n Ausspruch die offensichtlic h irrtümlich e Übersetzun g des 
Ausdruck s „wolhynisch e Gebiete " (Gebiet e an der Wolga) als „Wolhynien" . Di e Lokalisie-
run g der künftigen Siedlungsgebiet e nac h Wolhynie n wäre ein Widerspruc h zum Gesamt -
plan der Nazi s hinsichtlic h der Gestaltun g des geographische n Raume s im Osten . Adäquate r 
korrespondier t mi t diesem Plan eine beabsichtigt e Aussiedlung der Tscheche n in Gebiet e jen-
seits der Wolga, an dem die Ostgrenz e des neu gestaltete n Europa s verlaufen sollte. Jenseit s 
dieser Grenz e begann in den Planunge n der Nationalsozialiste n der sog. Ergänzungsrau m 
Turkestan . Diese r bildet -  im Gegensat z zu Wolhynie n - auch eine „adäquate " Alternativ e 
zu Sibirien . 

6 Vgl. E č e r , Bohuslav : Norimbersk ý soud [Da s Nürnberge r Gericht] . Prah a 1946,155-158 . 
7 In einem Telegram m vom 16. Mär z 1938 teilte der deutsch e Botschafte r in Prag , Eisenlohr , 

dem Außenministeriu m in Berlin u.a . mit : „Fran k un d Henlei n sind darau f eingegangen , daß 
die Linie der deutsche n Außenpolitik , wie sie ihne n durc h die deutsch e Botschaf t mitgeteil t 
werden wird, für die Politi k un d Takti k der Sudetendeutsche n Parte i ausschließlic h entschei -
den d sind wird. Meine n Direktive n ist zu entsprechen. " Zugleic h wurde eine regelmäßige 
Kontroll e der gesamten Tätigkei t der SdP vereinbart . - E b e n d a l 6 2 f . 
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An dieser Stelle ist es erforderlich , nähe r auf die allgemeine n theoretische n Vorstel-
lungen Hitler s un d der übrigen Ideologe n des deutsche n Faschismu s hinsichtlic h 
der Behandlun g der unterworfene n Völker einzugehen . Ihr e Ziele , die direk t mi t der 
nationalsozialistische n Ideologi e zusammenhingen , aus ihr hervorginge n un d einen 
ihre r untrennbare n Bestandteil e bildeten , ließen sich nu r schrittweise , mittel s einer 
Reih e politischer , wirtschaftliche r un d kulturelle r Maßnahme n verwirklichen . Es 
handelt e sich somit um einen Prozeß , der auf die Errichtun g des Hitlersche n Tausend -
jährigen Reiche s des deutsche n Volkes abzielte . Als Grundlinie , die diesen Proze ß 
zusammenfaßte , kan n ma n gerade die Germanisierun g bezeichnen . Diese r Begriff 
mu ß allerding s nähe r charakterisier t werden , um seinen Inhal t in Übereinstimmun g 
mit den zeitgenössische n nationalsozialistische n Vorstellunge n verstehe n zu können . 

Mi t Berufun g auf die in Hitler s Buch Mei n Kamp f enthaltene n Gedanke n ist auf 
den grundlegende n Unterschie d gegenüber frühere n Germanisierungskonzeptione n 
hinzuweisen , der sich in der Frage nac h dem Hauptobjek t der Eindeutschun g mani -
festierte . Hitle r wandt e sich nämlic h eindeuti g gegen die Praxis der vorangegangene n 
Jahrzehnte , die sich bei der Germanisierun g der Angehörige n nichtdeutsche r Völker 
vor allem auf das Proble m der Sprach e konzentrierte . Am Beispiel des alten Österreic h 
wies Hitle r nach , wie oberflächlic h un d wenig dauerhaf t eine solche Germanisierun g 
war, auch wenn sie unte r dem Patroná t der Regierun g durchgeführ t wurde . Nac h Hit -
ler war es ein „beinah e unverständlicher , gedankliche r Irrtum , wenn jeman d an-
nimmt , daß aus einem Nege r ode r einem Chinese n ein German e wird, nu r weil dieser 
Deutsc h lern t un d berei t ist, in Zukunf t ausschließlic h deutsc h zu spreche n un d bei 
den Wahlen seine Stimm e einer der deutsche n Parteie n zu geben." 8 

Di e ursprünglich e Quell e solche r Aussagen ist nich t der Nationalismus , der in der 
nationalsozialistische n Ideologi e eigentlic h ein abgeleitetes , sekundäre s Momen t dar -
stellt, sonder n der konsequent e Einsat z der Rassentheorie , die weder die Gleichhei t 
der Rassen , noc h der Individue n anerkannte . Ih r zufolge war die arische Rasse zur 
Herrschaf t vorbestimmt , weil sie angeblich die stärkste Rasse sei un d allein dazu be-
fähigte, kulturell e Werte zu schaffen 9. Hitle r lehnt e deshalb eine mechanisch e Bildun g 
von Staate n mit einem einheitliche n Staatsvolk un d gemeinsame r Sprach e ab: „I n der 
Geschicht e tra t schon oft der Fal l der Unterwerfun g eines Volkes auf, in dem der Sie-
ger dem Besiegten seihe Sprach e aufzwang. Es ist allerdings auch geschehen , daß ma n 
tausen d Jahr e späte r zwar die Sprach e des Siegers sprach , aber es sprach schon nich t 
meh r das siegreiche Volk, sonder n ein ganz anderes , das frühe r unterworfene , das das 
im Kriege siegreiche Volk rassisch zu überwinde n vermochte." 1 0 Di e stärker e Rasse 
müsse herrschen , aber sie darf sich nich t mir der schwächere n vermische n un d so die 
eigene Größ e opfern . 

Aus diesem Grund e strebt e Hitle r nich t die Germanisierun g der Menschen , son-
dern die Germanisierun g des Raume s an . „Was in der Geschicht e wirklich germani -
siert worde n ist, mi t wirklichem Nutzen , das war der Boden , den unser e Vorfahre n 

Mit andere n Worten : „.. . die Nationalität , oder genauer gesagt, die Rasse, hängt nich t von 
der Sprach e ab, sonder n vom Blut." In : H i t l e r : Mein Kampf 428. 

9 Ebenda . 
10 Ebenda . 
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mit dem Schwer t in der Han d eroberte n un d mit deutsche n Bauer n besiedelten." 11 

Diese Art un d Weise der Germanisierun g setzte allerdings die Beseitigun g der ein-
geborene n Bevölkerun g un d die Kolonisierun g des gewonnene n Raume s durc h Men -
schen arische r Rasse voraus. 

Wenn der rassisch geeignete Teil der Eingeborene n zur Eindeutschun g ausgewählt 
werden sollte, so handelt e es sich dabei der nationalsozialistische n Interpretatio n 
zufolge eigentlic h um eine Regermanisierung , um die Rückkeh r eines Mensche n zum 
Deutschtum , der im Hinblic k auf seine Vorfahren zumindes t teilweise rassisch imme r 
ein German e gewesen war. Auf allgemeine r Eben e kan n ma n somit in der Umerzie -
hun g des einzelne n ode r eines Teils eines Volkes im Geist e des deutsche n Nationalis -
mu s un d dere n vorbehaltlose r Eingliederun g in das auserwählt e deutsch e Volk eine 
der Methode n der Germanisierun g im breitere n Sinne , d.h . eine der Methode n der 
Germanisierun g des Raume s sehen . 

Im Hinblic k auf die unterworfene n Völker existieren im Grund e drei Möglich -
keiten der Umsetzun g einer so verstandene n Germanisierung , die allerdings auf dem 
Wege vielfältiger Forme n entsprechen d den historische n Gegebenheite n un d den 
Bedürfnisse n der Nationalsozialisten , u . U . außerde m entsprechen d dere n differen-
zierte n Beziehunge n zu diesem ode r jenem Volk realisiert wurden . Mi t der Wirkun g 
dieser Faktore n läßt sich auch das unterschiedlich e Temp o der Realisierun g der 
Germanisierungspoliti k in den einzelne n Länder n erklären . 

Bei den ersten beiden Möglichkeite n der Umsetzun g der nationalsozialistische n 
Germanisierun g - der physische n Liquidierun g der rassisch minderwertige n Persone n 
un d der Aussiedlung großer Bevölkerungsgruppe n in Gebiete , die für die National -
sozialisten weniger interessan t waren - wird in der Zielsetzun g der Eindeutschun g 
gerade der Gedank e der Germanisierun g des Raume s betont . Di e dritte , bereit s er-
wähnt e Möglichkei t der Eindeutschun g von Persone n war für die Nationalsozia -
listen vorallem wegendes zahlenmäßige n Wachstum s des deutsche n Volkes attraktiv , zu 
dem es in dere n Ergebni s komme n mußte . Andererseit s wurde die Anwendun g dieser 
For m der Germanisierun g jedoch durc h rassische Gesichtspunkt e eingeschränkt . 
In der Praxis vermischt e sich die Umsetzun g dieser dre i Variante n hinsichtlic h kon -
krete r nationale r Gemeinschafte n natürlich ; aus ihre r unterschiedliche n Gewichtun g 
erwuch s dan n das Bild der Germanisierun g bezüglich dieses ode r jenes Volkes. 

Di e bisher erwähnte n Maßnahme n bildete n allerdings nu r den Teil der Germanisie -
rung , den die Nationalsozialiste n selbst als dere n negative Seite bezeichnete n un d 
dere n Realisierun g erst die Grundvoraussetzun g - das Freimache n des Raum s - für 
die Vollendun g des ganzen Prozesse s schaffen sollte. Di e zweite, die sog. produktiv e 
Seite der Germanisierun g hatt e die Schaffun g ausgedehnte r Gebiet e mi t kompakte r 
germanische r Bevölkerun g mittel s der Kolonisierun g des gewonnene n Raum s durc h 
rassisch wertvolle Mensche n zum Ziel . 

In diesem Zusammenhan g ist zu beachten , worauf Mirosla v Kárn ý aufmerksa m 
macht 1 2 , daß die mit Ostplanunge n beschäftigte n nationalsozialistische n Funktionär e 

Ebenda . 
Vgl. K á r n ý , Miroslav: Tajemství a legendy třet í říše [Geheimniss e und Legenden des Drit -
ten Reiches] . Prah a 1983, 84. 
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in der negativen Seite des Germanisierungsprozesse s keinerle i Schwierigkeite n er-
blickten . Sie sahen keine n Grun d zu Befürchtungen , daß die Besiedlun g des Osten s 
durc h die langsame Freiwerdun g der Siedlungsgebiet e beeinträchtig t werden könnte . 
-  Sie hatte n ihre Möglichkeite n in dieser Richtun g bereit s bei der Endlösun g der 
Judenfrag e ausprobiert , un d die zu diesem Zweck errichtete n Menschenvernichtungs -
kapazitäte n des Dritte n Reiche s ließen sich ohn e weiteres im erforderliche n Umfang e 
ausbauen . Ih r Hauptproble m war umgekehr t die Frage , wohe r sie eine ausreichend e 
Anzah l rassisch geeignete r Koloniste n nehme n sollten . Di e Nazi s suchte n deshalb 
nac h verschiedenste n Möglichkeiten , wie sie die zahlenmäßig e Größ e des deutsche n 
Volkes erhöhe n könnten . Dabe i kam die Umsiedlun g von Gruppe n von Volksdeut -
schen aus dem Ausland ebenso zur Anwendun g wie eine umfangreich e propagandisti -
sche Einwirkun g auf deutsch e Familien , aber auch auf ledige deutsch e Fraue n mi t dem 
Ziel , die Geburtenrat e zu steigern un d eine Anzah l von vier Kinder n pro gebärfähiger 
Fra u als optima l durchzusetzen 1 3. 

Bei der praktische n Realisierun g der Germanisierun g un d der mi t ihr in Zusammen -
han g stehende n Planunge n sind einige Umständ e zu berücksichtigen , die ihre n Ver-
lauf wesentlich beeinfluß t haben . Ein e gewisse zeitlich e Zäsu r im Übergan g von theo -
retische n Erwägunge n un d Planunge n zu dere n Realisierun g stellt unsere r Meinun g 
nac h der für die Nationalsozialiste n siegreiche Feldzu g gegen Pole n dar . Durc h 
die Entfesselun g des Krieges konnte n sie ihre n Handlungsspielrau m partiel l erwei-
tern , inde m sie nunmeh r weniger Rücksich t auf die Meinun g des Auslands hinsicht -
lich ihres Vorgehen s nehme n mußte n un d zugleich durc h den geplante n Feldzu g 
umfangreich e Gebiet e gewannen , von dene n klar war, daß deren Germanisierun g zu 
einer erstrangige n Aufgabe für sie werden würde . 

Im Zuge der spätere n Ausweitun g der besetzte n Gebiet e im Oste n wurde n auch die 
Plän e zu dere n Germanisierun g modifizier t un d weiterentwickelt , sowohl was die 
globalen Projekt e vom Typ des Generalplan s Ost betra f als auch die Richtlinien , die 
für konkret e lokale Verhältniss e erarbeite t wurden . De n Abschluß dieser häufig sehr 
systematische n un d detaillierte n Materialie n plant e ma n für den Zeitrau m nac h Be-
endigun g der militärische n Operationen , in dem das dadurc h frei werdend e mensch -
liche un d materiell e Potentia l vom Reic h vollauf in Richtun g der Germanisierun g 
eingesetz t werden sollte. 

De r Krieg un d die Situatio n an den Fronte n stellten somi t für die Entwicklun g der 
Germanisierungspoliti k einschränkend e Faktore n dar ; deshalb untersagt e Hitle r auch 
weitere , auf den Zeitrau m nac h Beendigun g des Krieges bezogen e Planunge n für die 
Gestaltun g der eroberte n östliche n Länder , nachde m zu Beginn des Jahre s 1943 die 
Zei t der großen miltärische n Erfolge des nationalsozialistische n Deutschlan d definiti v 
zu End e gegangen war 1 4 . Di e Ergebnisse , die die Nationalsozialiste n in dem ihne n zur 
Verfügung stehende n begrenzte n Zeitrau m auf einem begrenzte n Territoriu m bei der 
Germanisierun g erreichten , beweisen, daß die deutsche n Faschiste n berei t un d in der 
Lage waren , unte r günstigen Voraussetzunge n viele der Plän e der Ostexperte n Hitler s 

13 Vgl. Krá l : Zločin y prot i Evropě 109-115. 
14 Vgl. K á r n ý : Generáln í plán Východ 380. 
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in die Ta t umsetzen . Auf der andere n Seite mu ß ma n sich aber auch dessen bewußt 
bleiben , daß es gerade die Außerordentlichkei t der Kriegssituatio n war, die es ihne n 
erlaubte , ohn e Rücksich t auf das international e Ech o Millione n Zivilisten zu liquidie -
ren un d weitere Verbreche n zu begehen . Di e verantwortliche n Nationalsozialiste n 
lebten in dieser Zei t im Gefüh l der Verpflichtung , diese Tate n auf sich nehme n un d 
Europ a rassisch reinigen zu müssen , gerade weil die nachfolgende n Generatione n dies 
nich t so schnel l un d konsequen t würde n tu n können . 

Bezüglich der Frag e nac h dem weiteren Schicksa l des tschechische n Volkes war 
auf einer allgemeine n Eben e im Rahme n der Gesamtkonzeptio n der Hitlersche n Ost -
politi k von Anfang an klar, daß die böhmische n Lände r zu räume n un d in das Groß -
deutsch e Reic h einzuglieder n seien. Zugleic h zeigt das Quellenmateria l aber , daß sich 
die Nationalsozialiste n lange Zei t nich t mi t der Vorbereitun g konkrete r Maßnahme n 
un d Schritt e zur Realisierun g des Teilziels ihre r Germanisierungspoliti k im Hinblic k 
auf unser e Länder , d. h . zur Liquidierun g der Tscheche n als einer mitteleuropäische n 
Nation , beschäftigten . Alle bekannte n Fakte n weisen in die Richtung , daß es nich t 
einma l im Mär z 1939, wie ma n erwarte n könnte , zur Festlegun g einer verbindlichen , 
einheitliche n Linie der Germanisierun g des Protektorat s kam , sonder n erst in der 
zweiten Hälft e des Jahre s 194015. 

Di e führende n Repräsentante n des nationalsozialistische n Deutschland s widmete n 
in der zweiten Hälft e der dreißiger Jahr e der Außenpoliti k ihres Staate s maximal e Auf-
merksamkeit . Im Ergebni s ihre r Aktivitäten erreicht e Hitle r -  auf eine für ihn selbst 
überraschen d mühelos e Art un d Weise -  den Abschluß des Münchene r Abkommen s 
sowie weitere seinen Zielen günstige außenpolitisch e Veränderungen . Hitler s Selbst-
bewußtsein stieg dadurc h beträchtlich . Wie schon erwähnt , wurde die Sudeten -
deutsch e Parte i Konra d Henlein s in dieser Zei t zu einem direkte n Werkzeu g der 
Hitlersche n Politi k gegenüber der Tschechoslowakei . Di e Sudetendeutsche n ver-
mochte n Hitler s Richtlinie n über die allgemein e Tätigkei t der deutsche n Fünfte n 
Kolonn e in den Nachbarländer n des Reich s mit Erfolg in die Tat umzusetzen 1 6. Es 
überrasch t dahe r nicht , daß gerade aus diesem Milieu die ersten Plän e hervorgingen , 
die sich mit den nahe n un d fernen Perspektive n der Beziehun g zwischen Deutsche n 
un d Tscheche n beschäftigten . 

Währen d der Existen z der Zweite n Republi k setzten die im tschechische n Binnen -
land wohnende n Deutsche n diese Linie fort . Davo n legt z.B . die Nachschrif t eines 
Vortrags des Abgeordnete n Kund t vom Februa r 1939 Zeugni s ab, in der beton t wird, 
daß „di e Deutsche n mit Rücksich t auf die künftige deutsch e Politi k im Südoste n 

Noc h im August 1940 schrieb der Brünne r Oberlandra t Hofmann , daß sich „die bisherige 
Arbeit der deutsche n Behörden , soweit sie auf die Unterstützun g des Deutschtum s gerichte t 
ist, . . . noch nich t des Mangels an einem einheitliche n Plan der Anfangsphase der Arbeit zu 
entledigen vermochte" . Volkstumspoliti k im Lande Mähren , Staatliche s Regionalarchi v 
Brunn (SOAB), Fond s B251, Karto n 1, Sign. taj. 22, Fol . 231. 
Hitler s Anweisungen an die Auslandsdeutsche n für die Vorbereitun g einer Aggression 
vom Somme r 1934 siehe bei Gajan , Koloma n (Hrsg.) : Německ ý imperialismu s prot i 
ČSR 1918-1939 [Der deutsch e Imperialismu s gegen die ČSR 1918-1939]. Prah a 1962, 
249 f. 
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nich t aus der Tschechoslowake i ins Reic h übersiedel n dürfen" 1 7 . Di e Rolle dieser 
Deutsche n bei der Germanisierun g der böhmische n Lände r beschrie b der Olmütze r 
Oberlandra t Molse n im Dezembe r 1939 auf unmißverständlich e Weise mit den Wor-
ten : „ . . . der national e Kamp f mu ß in erster Linie mit aller Entschiedenhei t von den 
Deutsche n im Protektora t selbst geführt werden" 1 8 . 

Di e Führun g der SdP unte r Henlei n erarbeitet e aber auch einen langfristigen Plan , 
der einen Vorschlag für einen ganzen Komple x von Maßnahme n darstellt , mi t dere n 
Hilft e die tschechisch e Nationalitä t schrittweis e in mehrere n Etappe n liquidier t wer-
den sollte. Es handel t sich dabe i um das bekannt e Aktionsprogram m dieser Parte i vom 
Somme r 193819. In vielen Punkte n widerspiegelt dieses Aktionsprogram m die 
Ansichte n un d Plän e der führende n nationalsozialistische n Kreise in Berlin ; zugleich 
zeigen sich darin aber auch die Ambitione n der Sudetendeutsche n selbst. 

Diese r Plan entstan d noc h in der Zei t der Existen z eines einheitliche n tschecho -
slowakischen Staate s un d deck t eindeuti g die Absichten der Nationalsozialiste n auf, 
sich auf keine n Fal l mit der Abspaltun g des Sudetengebiete s zu begnügen . Di e Frag e 
des Fortbestehen s der Tschechoslowake i sahen die Anhänge r Henlein s schon damal s 
unte r zweierlei Gesichtspunkten ; zum einen als Proble m der böhmische n Länder , die 
restlos in das Großdeutsch e Reich eingeglieder t werden sollten , zum andere n als 
Proble m der Slowakei un d der Karpatho-Ukraine , für die ma n mit einer selbständige n 
Entwicklun g rechnete . Diese s differenziert e Vorgehen sollte zugleich die Kraft der 
beiden staatstragende n Völker der ČSR aufsplitter n un d den Gedanke n an das gemein -
same Slawentu m in den Hintergrun d drängen . 

Di e Sudetendeutsche n sahen in der Zei t der Entstehun g dieses Dokument s das prak -
tisch einzige Mitte l zur Lösun g der Situatio n in einem militärische n Konflik t un d 
orientierte n ihr Program m dahe r ausschließlic h auf diese Variant e der Entwicklung . 
Insbesonder e tra t in diesem Zusammenhan g ihr Bemühe n zutage , die eigene Bevöl-
kerun g un d deren Eigentu m vor den Auswirkungen der erwartete n militärische n 
Konfrontatio n zu schützen . Da s von der deutsche n Minderhei t bewohnt e Territo -
rium der ČSR sollte von der Wehrmach t als eigenes Lan d behandel t werden , währen d 
die von Tscheche n besiedelte n Gebiet e zu Feindeslan d deklarier t wurden . De s weite-
ren sollten den militärische n Einheite n des Reiche s bis auf die Eben e der Kompanie n 
hinunte r sudetendeutsch e Berate r in nationalpolitische n Frage n zugeteil t werden . 

Nac h der siegreichen Beendigun g der bewaffneten Aktione n sollte das erobert e 
Lan d für einen gewissen Zeitrau m militärisc h okkupier t werden . Zu m gleichen Zeit -
punk t wäre auch die Vollendun g des Großdeutsche n Reiche s feierlich zu verkünden . 
An dieser Stelle unterschätzte n die Anhänge r Henlein s allerding s Hitler s expansive 
Pläne . Diese r hegte entschiedenermaße n auch im Somme r 1938 nich t die Absicht, den 

„De r Anschluß der Sudeten ans Reich war nur die erste Etapp e der Eroberunge n im Osten . 
Die deutsch e Volksgruppe wird das Feld für künftige Aktionen des Reiche s im Südosten , mit 
denen man sehr bald wird rechne n müssen, zu bearbeite n haben. " Ebend a 498f. 
Aktive Volkstumsarbeit , 9.Dezembe r 1939, SOAB, Fond s B 251, Karto n 1, Sign. taj. 6, 
Fol . 86. 
Es handel t sich dabei um ein nichtdatierte s Dokumen t aus dem politische n Büro Henlein s in 
Asch. Dem Inhal t nach entstan d es wahrscheinlic h im Zeitrau m von Mai bis August 1938. -
Vgl. K r á l / F r e m u n d : Chtěl i nás vyhubit 29-40. 
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Ausbau des Großdeutschen Reiches mit der Eingliederung der Tschechoslowakei 
abzuschließen. Zur Stärkung ihrer eigenen Machtposition auf dem neugewonnenen 
Reichsgebiet strebten die Sudetendeutschen an, daß Henlein, der intern schon seit 
1935 Gauleiter der Sudetendeutschen war, zum „Reichsstatthalter für die böhmischen 
Länder" ernannt würde. 

Für uns sind insbesondere diejenigen Passagen des erwähnten Dokuments interes-
sant, die einen Überblick über die gegen das tschechische Volk beabsichtigten Maß-
nahmen bieten. Im Zeitraum der militärischen Okkupation sollten die Regierungs-
und Verwaltungsvollmachten von der deutschen Armee wahrgenommen werden. 
Nach Beendigung der Militärverwaltung würden deren Vollmachten ungeteilt auf den 
Reichsstatthalter, d.h. auf den Führer der Sudetendeutschen, Henlein, übergehen. 
Alle zentralen Stellen des ehemaligen tschechoslowakischen Staates würden von 
Deutschen, Henleinanhänger darin inbegriffen, besetzt werden. Gleiches sollte auch 
für die Regionalverwaltungen und für autonome Organe gelten. Für den Zeitraum der 
Militärverwaltung rechnete man darüber hinaus mit dem Beginn aller wichtigen Maß-
nahmen, „die geeignet sind, das tschechische Volk zu teilen und zu zerstreuen". 
Unmittelbar nach Beendigung der militärischen Aktionen sollten die nachfolgenden 
Prinzipien durchgesetzt werden: 

„ - Deutsch ist die einzige öffentlich gültige Sprache. 

- Das gesamte tschechische Schulwesen und andere Bildungseinrichtungen werden 
bis auf weiteres geschlossen. 

- Die Kirchen werden einer strengen Aufsicht unterstellt, und in den tschechischen 
Gebieten ist unverzüglich ihre Entnationalisierung einzuleiten. 

- Die im 19.Jahrhundert gültigen Ortsbezeichnungen werden als einzig gültige 
wieder eingeführt. 

- Alle tschechischen Druckschriften werden verboten - soweit dies nicht schon 
während der militärischen Aktionen geschehen ist. 

- Die auf tschechischem Gebiet [wirkende - d. Übers.] Polizei ist besonders sorg-
fältig aufzubauen. 

- Im Rahmen großer Reichsunternehmen, insbesondere bei der Bahn, bei der Post 
und anderen Staatsbetrieben, wird in dem von tschechischer Bevölkerung be-
wohnten Gebiet so schnell wie möglich ein genereller Austausch des Personals 
vorgenommen. Die [betroffenen - d. Übers.] Tschechen werden auf das gesamte 
Reichsgebiet verteilt. 

- Einsetzung kommissarischer Leiter für tschechische Banken, Industriebetriebe 
usw. 

- In gleicher Weise bekommen alle tschechischen Verbände und Vereine, insbeson-
dere die, die national-politischen Charakter besitzen, einen Kommissar, dessen 
Aufgabe es ist, sie zu liquidieren. Alle kulturellen und wissenschaftlichen Institu-
tionen erhalten einen Kommissar, der sie in entsprechende deutsche Institutionen 
(Universitäten, Museen usw.) zu überführen hat. 
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-  Tschechisch e Buchläde n werden geschlossen, tschechisch e Büchereie n beschlag-
nahmt . In gleicher Weise beschlagnahm t die Polize i auf der Grundlag e einer ent -
sprechende n Durchforstun g Quellenmateria l zur tschechische n Nationalgeschicht e 
un d Altertüme r in den Archiven un d Sammlungen . 

-  Da s gesamte Militärwese n der ehemalige n tschechoslowakische n Armee wird liqui-
diert . 

-  Alle wirtschaftliche n un d sozialen Maßnahme n sind unte r Berücksichtigun g dessen 
durchzuführen , daß breit e Schichte n der tschechische n Bevölkerun g (Industrie -
arbeiter ) in Gebiet e außerhal b Böhmen s umgesiedel t werden sollen un d daß der 
Zuzu g breite r Schichte n deutsche r Bevölkerun g aus dem gesamten Territoriu m des 
Deutsche n Reiche s in die tschechische n Gebiet e zu unterstütze n ist." 2 0 

Bei der Beurteilun g dieses Aktionsprogramm s komme n wir zu dem Schluß , daß es 
einen Maßnahmenkatalo g wider das tschechisch e Volk enthält , der sehr hart , kom -
promißlo s un d bei langfristiger Wirkun g offensichtlic h erfolgversprechen d war. Aus 
den großen Ansprüche n hinsichtlic h der Umsiedlun g der tschechische n Bevölkerun g 
ins Reic h un d umgekehr t der Reichsdeutsche n in die ursprünglic h tschechische n 
Gebiet e sowie auch das aus einigen These n hinsichtlic h der Vollendun g des Groß -
deutsche n Reiche s kan n ma n ableiten , daß die Anhänge r Henlein s in absehbare r Zei t 
nich t mit einer weiteren Expansio n rechneten , den n nu r unte r dieser Voraussetzun g 
war es überhaup t möglich , ihre zitierte n Absichten zu realisieren . Insgesam t betrach -
tet entsprac h das von den Sudetendeutsche n geplant e Herangehe n an die tschechisch e 
Frage jedoch eher der von Hitle r verurteilte n Konzeptio n der Germanisierun g als 
eines Sprachenproblems . Di e von ihne n vorgeschlagen e Lösun g bleibt somit von Hit -
lers Warte aus auf äußerlich e Faktore n beschränkt , da sie nich t das für ihn grundsätz -
liche Prinzi p der Auswahl der zur Eindeutschun g vorgesehene n Persone n nac h rassi-
schen Gesichtspunkte n enthält . Global e rassische Aspekte bleiben im Aktionspro -
gramm der SdP vom Somme r 1938 nahez u unberücksichtigt 21. In diesem Zusammen -
han g biete t sich die Möglichkei t eines Vergleichs der Vorstellun g der Anhänge r 
Henlein s mit der Realitä t an , so wie sie sich im Ergebni s der Auswirkungen nac h dem 
15. Mär z 1939 herausbildete . Bei einem solchen Vergleich ist allerding s zu beachten , 
daß die Situatio n im Protektora t einer rech t rasante n Entwicklun g unterlag , so daß 
sich die einzelne n Phase n der Okkupatio n in vielfältiger Weise voneinande r unter -
schieden . 

Zu m grundlegende n staatsrechtliche n Dokumen t wurde nac h der Durchführun g 
der militärische n Okkupatio n der Erla ß des Führer s un d Reichskanzler s vom 
16. Mär z 1939 über das Protektora t Böhme n un d Mähren 2 2 . Im Vergleich mit diesem 

Ebend a 36. 
„Eheschließunge n zwischen Angehörigen des deutsche n und tschechische n Volkes sind nich t 
zu behindern , sofern die deutsch e Erziehun g der Kinde r gewährleistet ist . . . Wer einma l 
währen d dieser einschneidende n Veränderunge n seinen Weg vom Tschechentu m zu uns 
gefunden hat , der soll fühlen, daß wir ihn als Staatsbürge r Deutschland s und auch als Volks-
genossen schätzen. " Ebend a 38 und 40. 
Vgl. O t á h a l o v á , Libuše/Červinková , Milada (Hrsg.) : Dokument y z historie čes-



434 Bohemia Band 32 (1991) 

Erlaß war das Aktionsprogramm der SdP vom Sommer 1938 für das tschechische 
Volk weitaus ungünstiger. Der relativ gemäßigte Charakter des Erlasses über das 
Protektorat Böhmen und Mähren war vor allem zwei Faktoren zu verdanken: zum 
einen der Tatsache, daß Hitler die Einrichtung des Protektorats als eine zeitweilige 
Maßnahme verstand. Deshalb entsprachen viele Bestimmungen in dieser Rechts-
vorschrift durch ihre Zweideutigkeit und die Möglichkeit unterschiedlicher Aus-
legungen der bisher noch nicht völlig festgelegten Politik des Reiches gegenüber den 
Tschechen. 

Andererseits wurden die Entscheidungen der Nationalsozialisten in der Zeit der 
Errichtung des Protektorats noch relativ stark von der internationalen Situation be-
einflußt, auf die sie noch in weitaus höherem Maße Rücksicht zu nehmen hatten als 
nach Ausbruch des Krieges. Diesen Aspekt belegen eindeutig die Worte K. H. Franks, 
daß „sich das Reich durch den Krieg innerhalb kurzer Zeit in Europa und in der Welt 
eine dominierende Stellung erobert hat, wodurch ein gewisser Teil der außenpoliti-
schen Rücksichten vom März 1939 weggefallen sind"23, sowie auch eine ähnliche 
Äußerung Neuraths24. 

Die Henlein-Anhänger rechneten in ihren Erwägungen entschiedenermaßen nicht 
damit, daß das territorial dem Reich angeschlossene und „unter seinen Schutz" 
gestellte tschechische Volk eine autonome Stellung mit eigenen Verwaltungsorganen, 
Behörden und Beamten, mit einem Präsidenten und einer Regierung erhalten 
würde. Gerade der Umfang der Autonomie war jedoch im Erlaß vom 16. März 1939 
sehr unbestimmt formuliert worden. Die tschechische Autonomie wurde vor allem 
durch die Bestimmungen des 5. Artikels des Erlasses abgeschwächt, denen zufolge ein 
Reichsprotektor als Interessenvertreter des Reiches zu ernennen war, mit dem Recht, 
die personelle Zusammensetzung der Protektoratsregierung zu bestätigen, sich zu 
deren Beschlüssen mit entscheidender Stimme zu äußern und eigene Regierungs-
verordnungen zu erlassen. In ähnlicher Weise ermöglichte der 11. Artikel auch dem 
Großdeutschen Reich selbst, für das Protektorat gültige Rechtsvorschriften zu er-
lassen, Verwaltungssachgebiete des Protektorats in die eigene Verwaltung zu über-
nehmen und alle erforderlichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Sicherheit 
und Ordnung auf dem Territorium des Protektorats zu ergreifen. Das Reich über-
nahm auch gemäß Artikel 6 die Führung der auswärtigen Angelegenheiten des 
Protektorats und gemäß Artikel 7 dessen militärische Sicherung, wenn in diesem 
Punkte auch die Möglichkeit offenblieb, eigene bewaffnete Einheiten in einem vom 
Reich zu entscheidenden Umfange zu bilden. 

koslovenské politiky 1939-1943 [Dokumente aus der Geschichte der tschechoslowakischen 
Politik 1939-1943]. Praha 1966, 418-420. 
K. H. Franks „Denkschrift über die Behandlung des Tschechen-Problems und die zukünf-
tige Gestaltung des böhmisch-mährischen Raumes" siehe bei Krá l , Václav: Die Deutschen 
in der Tschechoslowakei 1933-1947. Praha 1964, Dok. Nr. 315, S.417. 
„Für die staatsrechtliche Form des Protektorats, für den tschechischen Reststaat, waren 
seinerzeit in erster Linie außenpolitische Gesichtspunkte richtungsweisend." - Neu-
raths Anmerkungen zur Frage der künftigen Gestaltung des böhmisch-mährischen Raums 
siehe.in Njurnbergskij process [Der Nürnberger Prozeß]. Bd. 2. Moskva 1966, 106. 
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Nationalitäten - un d Rassenfragen berührt e der Hitler-Erla ß lediglich in seinem 
2. Artikel über die Protektorats - un d Reichsstaatsangehörigkeit , in dem der Aspekt 
der Isolatio n des tschechische n Volkes, die Schaffun g von Bedingunge n für den 
Schut z der Rasse un d die individuell e Prüfun g der rassischen Eignun g in jedem einzel -
nen Fal l des Antrags auf Verleihun g der Reichsstaatsangehörigkei t an einen Protekto -
ratsstaatsangehörige n festgehalten sind. Hitler s Erla ß vom 16. Mär z 1939 über die 
Schaffun g des Protektorat s war somit unte r dem Einflu ß der o.g. Tatsache n un d 
weitere r Umständ e nich t als ein Dokumen t konzipier t worden , das die Existen z des 
tschechische n Volkes unte r nationale n Gesichtspunkte n lösen sollte, sonder n eher als 
ein Werkzeu g zu dessen politische r Beherrschung . 

Gerad e auf dem Feld e der nationale n Frage zeigte sich mit besondere r Deutlich -
keit, wie unvorbereite t die Politi k Hitler s war, ihre eigenen theoretische n Postulát e 
in die Praxis umzusetzen , wenn zu diesem Zustan d auch noc h eine Reih e weitere r 
limitierte r Faktore n beitrug . Aus diesem Grund e besaßen die Verordnunge n un d 
gesetzliche n Bestimmunge n im Anschlu ß an den Erla ß vom 16. Mär z 1939, ganz 
gleich, ob sie von der Protektoratsregierun g ode r direk t vom Reichsprotekto r erlassen 
wurden , eher den Charakte r der von Hitle r abgelehnte n oberflächliche n Eindeut -
schung , wenn sich auch auf allen Gebiete n eine inner e Entwicklun g in Richtun g auf 
die Erhärtun g un d Vertiefun g der erlassenen Maßnahme n beobachte n läßt . 

Ein detailliertere r Vergleich zeigt, daß die Henlein-Anhänge r in ihre m Aktions-
program m in Frage n der nationale n Unterdrückun g der Tscheche n weiter gingen, als 
sich die Nationalsozialiste n dies in der ersten Phas e der Okkupatio n erlaube n konn -
ten , wenn sie sich auch in ihre r praktische n Tätigkei t in einigen Aspekten dem sude-
tendeutsche n Plan annäherte n ode r ihn gar direk t realisierten . Verständlicherweis e 
nahme n die Nationalsozialiste n eine solcherar t gemäßigte Haltung , die nich t ganz 
ihre n strategische n Zielen entsprach , nu r unte r Druc k an -  in der Anfangsphase unte r 
dem Druc k der bereit s genannte n internationale n Zusammenhäng e un d späte r unte r 
den Zwänge n der Anforderunge n an die Kriegswirtschaft , die von der Situatio n an den 
Fronte n diktier t wurden . 

Deutsc h wurde zwar nich t zur einzigen öffentlich gültigen Sprach e , aber die 

Entsprechen d der Verordnun g über die Amtssprach e vom 21. März 1939 werden „im Protek -
tora t Böhme n und Mähre n die Amtsgeschäfte in deutsche r und tschechische r Sprach e 
geführt". -  Verordnungsblat t für Böhme n und Mähre n (1939) Nr.3 , S. 11. Im Bericht des 
Reichsprotektor s vom Oktobe r 1940 konstatier t dieser allerdings schon , daß „der deutsche n 
Sprach e überall in der Öffentlichkei t und auch im privaten Verkehr der Vorrang vor der 
tschechische n Sprach e gegeben wird. Nachde m im vergangenen Jahr überall im öffentliche n 
Dienst.. . beide Sprache n als Amtssprache n eingeführ t worden sind -  bei Vorrang des Deut -
schen - komm t nunmeh r das Prinzi p zur Anwendung , daß zwar sowohl Deutsc h als auch 
Tschechisc h Amtssprache n sind, man aber auch überall die deutsch e Sprach e allein 
verwenden kann. " Weil die tschechisch e Privatwirtschaf t es fast geschlossen ablehn t sich 
anzupassen , „wurd e durch die Protektoratsregierun g eine Richtlini e vorgeschlagen, der-
zufolge alle öffentliche n Aufschriften und Bekanntmachunge n . . . deutsch oder deutsch -
tschechisc h auszuführe n sind, was inzwischen realisiert wurde. " -  Bericht über die von der 
Behörd e des Reichsprotektor s geleistete Volkstumsarbeit , 8. Oktobe r 1940. Staatliche s Zen -
tralarchi v Prah a (SÜA) , Fond s der Behörd e des Reichsprotektor s (ÚŘP) , Karto n 287, Sign. I 
lb-2000, S.19f. Am 5. März 1940 wurde auch ein Erlaß über die Orts- und Ortsteil -
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entsprechende n Verordnunge n legten eine durchgängig e Zweisprachigkei t bei vor-
rangiger Anwendun g des Deutsche n fest. Späte r erlassene Verordnunge n erweiterte n 
den anfänglic h festgelegten Statu s quo um die Pflicht , in bestimmte n Fälle n aus-
schließlic h die deutsch e Sprach e zu benutzen . Im engen Zusammenhan g dami t kam es 
auch zur Einführun g deutsche r geographische r Name n un d zur Festlegung , alle 
öffentliche n Aufschriften un d Bekanntmachunge n deutsc h ode r deutsch-tschechisc h 
auszuführen 26. 

Als völlig unrealisierba r erwies sich die Forderung , das tschechisch e Schulwesen 
mi t einem Schlag zu schließe n un d durc h ein deutsche s Schulwesen zu ersetzen . Tat -
sache bleibt allerdings , daß das Schulwesen im Zusammenhan g mit der auf das tsche -
chisch e Volk ausgerichtete n Germanisierungskonzeptio n der Nationalsozialiste n im 
Zentru m ihre r Aufmerksamkei t stand . Zie l der Eingriffe in das Schulwesen war es, 
einerseit s die tschechisch e Bildun g spürba r einzuschränken , andererseit s im Gegentei l 
die deutsch e Bildun g zu fördern . 

Di e Art un d Weise des Versuchs, an die tschechisch e Bildun g unte r dem Aspekt der 
Germanisierun g zu beseitigen , belegt ein Vergleich der Schülerzahle n an den tschechi -
schen un d deutsche n Mittelschule n im Schuljah r 1938/3 9 un d 1943/44 . Di e Anzah l 
der Schüle r an den tschechische n Schule n sank von 95164 auf 42 838, währen d sie an 
den deutsche n Schule n von 3913 auf lediglich 4697 stieg27. Dies e Tatsach e zeigt in 
aller Klarheit , daß die Absicht der Nationalsozialiste n nich t einfach in einem Ersat z 
der tschechische n Schule n durc h deutsch e bestand , sonder n im Abbau des Bildungs-
niveaus des tschechische n Volkes überhaupt . 

Di e Situation , die beim Ausbau des deutsche n Schulwesen s im Protektora t ent -
stand , zeigt, mit welchen Probleme n diese Ausweitun g verbunde n war, den n der 
Reichsprotekto r un d seine Behörd e mußte n große Anstrengunge n unternehmen , um 
geeignete Gebäud e zu gewinnen un d den großen Lehrermange l zu beheben . Letztere s 
gelang nu r durc h die Berufun g von Lehrer n aus dem Reichsgebiet 28. Di e Irrationa -
lität der ursprüngliche n sudetendeutsche n Forderunge n spiegelt sich gerade in den 
Mühen , mit dene n diese im Grund e einfache n Problem e überwunde n wurden . -  Han -
delte es sich doc h lediglich um den Ausbau eines Minderheitenschulwesens , das noc h 
dazu an die Leistunge n des in der ehemalige n Tschechoslowake i existierende n deut -
schen Schulwesen s anknüpfe n konnte . Da s Proble m der materielle n un d mensch -
lichen Ressource n verschob somit die Möglichkei t eine r komplexe n Lösun g dieser 
Frag e in die Sphär e eine r längerfristigen Perspektive . 

bezeichnunge n im Protektora t veröffentlicht , demzufolge diese in deutsche r Sprach e 
gemäß dem Lexikon „Amtliche s Deutsche s Ortsbuc h für das Protektora t Böhme n und 
Mähren " verwendet werden sollten. -  Mitteilungsblat t des Ministerium s für Schulwesen 
und Volksbildung 22 (1940) 69. Die Entwicklun g der Sprachenverordnunge n siehe kom-
plex bei Sobo ta , Emil : Co to byl protektorát ? [Was war das Protektorat?] . Prah a 1946, 
89-120. 
Bericht über die von der Behörd e des Reichsprotektor s geleistete Volkstumsarbeit , 8. Okto -
ber 1940, SÚA, Fond s ÚŘP , Karto n 287, Sign. I lb-2000, S. 20f. 
K r á l : Otázky hospodářskéh o a sociálníh o vývoje Bd. 1, 44. 
Bericht über die von der Behörd e des Reichsprotektor s geleistete Volkstumsarbeit , 8. Okto -
ber 1940, SÚA, Fond s ÚŘP , Karton287 , Sign. I lb-2000, S.4-8 . 
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Ein e ander e Situatio n entstan d im tschechische n Schulwesen , das planmäßi g unter -
drück t un d eingeschränk t wurde . Da s Entstehe n weitere r Generatione n einer tsche -
chische n Intelligenz , die von den Nationalsozialiste n als gefährlichst e Schich t des Vol-
kes angesehe n wurde , verhindert e die Schließun g der tschechische n Hochschule n im 
Herbs t 1939 auf eine Daue r von drei Jahren , wobei die Hitleranhänge r allerding s 
keinesfalls tatsächlic h mi t ihre r Wiedereröffnun g rechneten 2 9. Auch das mittler e un d 
nieder e Schulwesen unterlage n Persekutionen . Hie r gingen die Nationalsozialiste n 
mit den Mittel n von Eingriffen in den Lehrstof f un d die Lehrbüche r vor, mit der Aus-
weitun g des Deutschunterrichts , der Beschlagnahm e von Schulgebäuden , der Begren-
zun g der Klassenzahlen , der Umverlegun g un d Liquidatio n ganzer Schule n bis hin zur 
völligen Zerstörun g des tschechische n Schulwesen s am End e des Krieges 30. 

Ein e ähnlich e Situatio n wie im Falle des Schulwesen s entstan d auch bei der Realisie-
run g der Forderun g nac h der Übernahm e aller Verwaltungsfunktione n im Protektora t 
durc h Deutsche . Dadurch , daß es ihne n gelang, Präsiden t Hách a un d die Protekto -
ratsregierun g - un d dami t eigentlic h den ganzen tschechische n Verwaltungsappara t -
in die Positio n gehorsame r Vollstrecker nationalsozialistische r Anweisungen zu drän -
gen, vermochte n die Okkupante n ohn e größere Unregelmäßigkeite n un d Problem e 
den Betrie b der Verwaltungsorgan e mit einem Minimu m an eigenen Kräften , an dene n 
ein spürbare r Mange l herrschte , aufrechtzuerhalten . Im Oktobe r 1940, in eine r Zei t 
also, in der die Nationalsozialiste n im Ergebni s ihre r militärische n Erfolge ihre Forde -
runge n steigerten , nah m der Reichsprotekto r in einem seiner Bericht e zur Frag e der 
Germanisierun g der Protektoratsverwaltun g eindeuti g Stellung : „Da s nationalpoliti -
sche Ziel im Protektora t besteh t nich t in einer verwaltungsmäßige n Trennun g der 
Tscheche n un d der Deutschen , sonder n im Eindringe n deutsche r Kräfte in die auto -
nom e Verwaltun g un d in der dami t verbundene n Liquidierun g der Autonomie. " 3 1 

Es wurde auch kein einheitliche s Verbot der Herausgab e aller tschechische n Druck -
schriften verfügt. Es wurde allerding s eine strenge Zensu r eingeführt , die zur Folge 
hatte , daß die Presse währen d der Okkupatio n den Willen der Okkupante n un d der 
Protektoratsregierun g zum Ausdruc k bringen mußte . Di e Presse mußt e die offiziell 
vorgegebene politisch e Linie einhalten ; ander s hätt e sie nich t existieren können . Di e 
Zeitunge n widerspiegelten in dieser Zei t somit nich t die wahre Meinun g des tschechi -

In K. H . Frank s „Denkschrif t über die Behandlun g des Tschechen-Problem s . . . " lesen wir 
dessen Äußerung: „Ni e mehr tschechisch e Hochschulen , nur vorübergehen d ein .Collegium 
bohemicum ' an der deutsche n Universitä t in Prag. " -  Siehe K r á l : Die Deutsche n in der 
Tschechoslowakei , Dok.-Nr.315 , S.420. 
Pasák , Tomáš : Organizačn í a správní změny v českém školství v obdob í nacistick é okupac e 
[Die Veränderunge n in Organisatio n und Verwaltung des tschechische n Schulwesens in der 
Zeit der nationalsozialistische n Okkupation] . In : In memoria m Zdeňk a Fialy. Prah a 1978, 
215-255. -  B o s á k, F. : Česká škola v době nacistickéh o útlaku [Die tschechisch e Schule in 
der Zeit der nationalsozialistische n Unterdrückung] . In : Sborník Pedagogické fakulty v 
Českých Budějovicích , vědy společenské -  historie . Prah a 1969. 
Bericht über die von der Behörd e des Reichsprotektor s geleistete Volkstumsarbeit , 8. Okto -
ber 1940, SÚA, Fond s ÚŘP , Karto n 287, Sign. I lb-2000 , S. 16. Auf die Vorzüge dieser Art 
und Weise der Aufrechterhaltun g der Verwaltung im Protektora t macht e auch Neurat h auf-
merksam , der sich für die Erhaltun g des bestehende n Systems auch in Zukunf t aussprach . -
Vgl. Njurnbergski j process, Bd.2, 106f. 

http://Dok.-Nr.315
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sehen Volkes. Es bestan d vielmeh r ein grundlegende r Unterschie d zwischen der in der 
Presse veröffentlichte n Meinun g un d dem überwiegen d antifaschistische n Denke n un d 
Fühle n der Bevölkerung . Trot z aller Loyalitä t wurde eine Reih e von Zeitungen , Zeit -
schriften un d auch amtliche n Mitteilungsblätter n im Verlaufe der Okkupatio n nac h 
un d nac h verboten . Di e Anzah l der verbotene n Tite l stieg letztendlic h auf 1887, was 
das hoh e Ma ß der Persekutio n der tschechische n Presse im Protektora t bestätigt 32. 

Di e Okkupatio n griff auch spürba r in die Tätigkei t der verschiedene n Verbänd e un d 
Vereine ein, die untrennba r zum Charakte r des tschechische n Volkslebens gehörten . 
Ein e Reih e von ihne n wurde schrittweis e liquidier t -  insbesonder e diejenigen , die die 
Nationalsozialiste n für gefährlich hielten , wie z. B. den Tschechoslowakische n Legio-
närsverband . Umgekehr t wurde die Entstehun g solche r Organisatione n gefördert , die 
unte r der Aufsicht der Okkupationsmach t einen ständi g deutlichere n Kur s auf die 
Kollaboratio n mit dem Großdeutsche n Reic h nahmen , wie z.B . der Bun d für die 
Zusammenarbei t mit den Deutschen , die National e Angestellten-Gewerkschaftszen -
trale ode r späte r das Kuratoriu m für die Erziehun g der Jugend . 

Unte r dem Aspekt der Germanisierungsbemühunge n besaß der tschechoslowaki -
sche Sokol-Turnverei n eine ganz außerordentlich e Stellung . Seine Auflösung bedeu -
tet e den Untergan g einer großen , das tschechisch e Nationalbewußtsei n stärkende n 
Organisation . Zugleic h war der Sokol eine bedeutend e Basis für den inländische n 
Widerstandskamp f gegen die Nationalsozialisten . Andererseit s benutzte n die Protek -
toratsdeutsche n das beschlagnahmt e Eigentu m des Sokols für ihre eigene politisch e 
un d Vereinstätigkeit . Es dient e somit der -  aus Sicht der Protektoratsdeutsche n -
positiven Seite der Germanisierung , d.h . der Stärkun g des Deutschtum s in Böhme n 
un d Mähren 3 3 . 

Auf der Grundlag e der Ergebnisse der soeben durchgeführte n Vergleiche kan n ma n 
konstatieren , daß das Aktionsprogram m der Sudetendeutsche n Parte i Henlein s aus 
dem Jahr e 1938 in vielen Punkte n eher den Endzustan d der ersten Phas e der Eindeut -
schun g des tschechische n Volkes festhielt , den man , wie die später e Realitä t bestätigte , 
in der konkrete n historische n Situatio n der böhmische n Lände r im Jahr e 1939 nich t 
durc h einen einmalige n Rechtsak t im unmittelbare n Anschlu ß an die militärisch e 
Okkupatio n des Territorium s derselben erreiche n konnte . 

Es existierte eine Reih e von Gründen , weshalb die Okkupante n nu r schrittweis e 
zur Erfüllun g ihre r einzelne n Postulát e gelangen konnten . Im Zeitrau m bis zum Aus-
bruc h des Krieges wurde n die Entscheidunge n Hitler s nachweislic h in bedeutende m 
Ausmaße von der internationale n Situatio n un d insbesonder e von der Reaktio n 
der westlichen Großmächt e beeinflußt . Ein e gewisse Rolle spielte sicher auch der 

Pasák , Tomáš : Soupis legálních novin, časopisů a úředníc h věstníků v českých zemích z let 
1939-1945 [Liste der legalen Zeitungen , Zeitschrifte n und amtliche n Mitteilungsblätter n in 
den böhmische n Länder n in denjahre n 1939-1945]. Prah a 1980, 79. 
Mit der Nutzun g des Eigentum s des Sokols rechnete n die Nationalsozialiste n bereits vor des-
sen Verbot. Der Iglauer Oberlandra t Fiechtne r macht e am 14. Dezembe r 1940 auf die „rei-
chen Möglichkeiten , wie man nähe r an das Eigentu m des Sokols herankomme n könnte , das 
in Gestal t von Turnhallen , Sportplätzen , Sälen, Theater n und Kinos nach der Auflösung 
dieses Vereins sehr zur Stärkun g des Deutschtum s beitragen könnte" , aufmerksam . -  SÚA, 
Fond s ÚŘP , Karto n 290, Sign. I lb-2020-2 , Fol . 3b. 
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Umstand , daß die Nationalsozialisten , die verhältnismäßi g lange nich t über eine ein-
heitlic h ausgearbeitet e Richtlini e für das konkret e Vorgehen bezüglich des tschechi -
schen Volkes verfügten, gewissermaßen im Protektora t als dem ersten unterworfene n 
Land e lernten , im Interess e ihre r langfristigen Ziele zu regieren . 

Ein nich t minde r wichtiger Grun d für die nu r schrittweis e Umsetzun g der eigenen 
Postulát e bestan d darin , daß Hitlerdeutschlan d nunmeh r über begrenzt e finanziell e 
un d materiell e Ressource n sowie über ein beschränkte s menschliche s Potentia l ver-
fügte, das es sich nich t erlaube n konnt e zu verschwenden . Es war im Verlaufe des 
Krieges undenkbar , das tschechisch e Schulwesen ode r die tschechisch e Zivilverwal-
tun g in deutsch e Händ e zu übergeben , genauso unmöglic h war es auch , in größere m 
Ausmaße Arbeiter un d Angestellte nu r um der Germanisierungspoliti k willen zwi-
schen dem Reic h un d dem Protektora t auszutauschen . Darübe r hinau s rechnete n die 
Nationalsozialiste n mi t dem menschliche n Potentia l des tschechische n Volkes, das für 
sie unte r rassischen Gesichtspunkte n wertvoll war, auch hinsichtlic h der positiven 
Seite der Germanisierung . Deshal b vermiede n sie es, das tschechisch e Volk durc h 
allzu hart e Maßnahme n selbst auf den Weg des aktiven Widerstand s zu bringen . Di e 
Bedeutun g dieses letztgenannte n Aspekts nah m allerding s erst in den spätere n Jahre n 
der Okkupatio n spürba r zu. 

Di e Art un d Weise der Lösun g der tschechische n Frag e versuchte n auch die Protek -
toratsdeutsche n zu beeinflussen . Als Beispiel dieser Aktivität kan n das Memorandu m 
Erns t Schollich s unte r dem Tite l „Da s deutsch-tschechisch e Problem " dienen . 
Schollic h gehört e zu der Grupp e deutsche r Intellektueller 34, die sich schon in der 
Zwischenkriegszei t durc h kämpferische , nationalistisch e Ansichte n auszeichnete . 
Diese Intellektuelle n stellen eine rechtsextrem e Oppositio n gegen die Henlein -
Bewegung dar , deren Politi k ihne n zu regiona l beschränk t un d zu wenig alldeutsc h 
war. 

Auf Grun d seines ausnahmslose n Negativismu s gegenüber der Tschechoslowaki -
schen Republi k stellten für Schollic h die Entstehun g des Protektorat s un d der Erla ß 
über dessen Errichtun g eine große Enttäuschun g dar . Deshal b betont e er in seinem 
Memorandum , daß die Protektoratsgrenze n spätesten s mit dem Kriegsend e fallen 
müssen . Di e Tscheche n müssen angeblich zu spüren bekommen , daß auch die par -
tielle Staatlichkei t des Protektorat s vollständi g aufgehobe n werden wird. Er verwies 
auch darauf , daß die tschechisch e Frag e ein gesamtdeutsche s Proble m darstelle . Des -
halb dürfe ma n sie in keinerle i Hinsich t als partikulär e Angelegenhei t der Sudeten -
deutsche n betrachten , die für diese Aufgabe darübe r hinau s zahlenmäßi g zu schwach 
seien. 

Di e Lösun g der tschechische n Frag e sah Schollic h in einer Reih e von Maßnahme -
komplexen . Insbesonder e betont e er die Unterschied e zwischen dem hussitische n 
Böhme n un d dem nationa l tolerante n Mähren . E r schlug vor, diese Unterschied e 
maxima l zu vertiefen un d die Entfernun g zwischen Pra g un d Brun n in höchstmög -

Eine Reihe von ihnen übte während der Okkupatio n in Mähre n wichtige Funktione n aus: 
Dr . Karl Schwabe war Landesvizepräsident , Oskar Judex Oberbürgermeiste r der Stadt 
Brunn , Ing. Karl Folt a Kreisleiter der NSDA P usw. 
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lichém Maß e „auszudehnen" 3 5. Interessan t ist seine Ansicht , daß ma n die Tscheche n 
auf Grun d des langen historische n Zusammenleben s mit den Deutsche n nich t ein-
deuti g als rassisch minderwerti g einstufe n könne . Ihr e Ersetzun g durc h repatriiert e 
deutsch e Minoritäte n aus dem Ausland müßt e nich t unbeding t zu den erwartete n 
Ergebnissen führen . Als dringendste s Proble m betrachtet e Schollic h die Isolierun g der 
Tscheche n von den übrigen Slawen im Osten . Er schlug vor, eine national e Schrank e 
im Einzugsgebie t des Marchflusse s aufzubauen . Die s sollte allerding s nich t durc h 
eine militärisch e Besetzun g dieses Gebiete s geschehen , sonder n durc h eine umfang -
reich e Expansio n deutsche n Industriekapital s un d die dami t verbundene n Germani -
sierungsauswirkungen . 

Im Hinblic k auf den einzelne n sollte die Eindeutschun g durc h die Ansiedlun g qua-
lifizierter tschechische r Arbeiter zusamme n mi t ihre n Familie n im Reichsgebiet , durc h 
die Einführun g einer ausnahmslose n obligatorische n Arbeitspraxis in Deutschland , 
durc h den Armeediens t un d die Reorganisatio n des Schulwesens , in dem Schule n mi t 
zweisprachige m Unterricht , sog. utraquistisch e Schulen , die Hauptroll e spielen soll-
ten , erreich t werden . Schollic h stimmt e dem Gedanke n an die Umsiedlun g eines Teils 
der tschechische n Bevölkerun g zu. Insbesonder e sollte es sich dabei um diejenigen 
handeln , die sich mi t der Existen z des tschechoslowakische n Staate s identifizierte n 
un d somit für die Zusammenarbei t mi t den Deutsche n ungeeigne t waren . Hinsichtlic h 
des Gebietes , in das diese Tscheche n umgesiedel t werden sollten , besaß Schollic h 
keine konsistent e Meinung . Er befürchtete , daß die Tscheche n im Oste n eine politi -
sche Führungsroll e einnehme n un d die eingeboren e Bevölkerun g in diesen Gebiete n 
antideutsc h beeinflussen könnten 3 6 . 

In der Mitt e des Jahre s 1939 entstan d noc h eine Reih e weitere r Vorschläge, wie die 
Beziehunge n zwischen Tscheche n un d Deutsche n zu gestalten seien. Aber alle diese 
Lösungsvariante n der tschechische n Frag e unterschiede n sich noc h erheblic h von 
dem Plan , der späte r von Hitle r bestätigt wurde . Eine n der eben erwähnte n Vorschläge 
zur Gestaltun g der Beziehunge n zwischen Deutsche n un d Tscheche n erarbeitet e 
der Bevollmächtigt e der Wehrmach t beim Reichsprotektor , Genera l Friderici . De n 
besten Weg für die Eindeutschun g der Tscheche n erblickt e Genera l Frideric i in 
der Ansiedlun g kleine r Gruppe n von Tscheche n im Reichsgebiet , die in ihre r Verein-
samun g vom deutsche n Elemen t schrittweis e verschlunge n werden würden . U m die 
Bereitschaf t zur Umsiedlun g ins Reichsgebie t zu erhöhen , sollten den Tscheche n im 
Reic h gegenüber den im Protektora t verbleibende n einige soziale Vorteile eingeräum t 
werden 3 7 . Ein e Vorlage des Auswärtigen Amtes Ribbentrop s ging von der Annahm e 

Einen Ausdruck dieser Bemühunge n stellt der Plan dar, einen deutsche n Korrido r aufzu-
bauen , der Böhme n und Mähre n trenne n würde. Dieser Korrido r sollte durch die Auswei-
tun g der Iglauer Sprachinse l in Richtun g Süden bis zur Reichsgrenz e bei Datschit z und Jem-
nitz und nach Norde n bis an die Grenz e der Sudete n entstehen . -  Vgl. Deutschtumsarbei t im 
Lande Mähren , SOAB, Fond s B 251, Karto n 1, Sign. taj. 12, Fol . 137. 
Vgl. Z a m p a c h , Vojtěch: Memorandu m Ernst a Schollich a o české otázce [Das Memoran -
dum Ernst Schollich s über die tschechisch e Frage] . In : 15.březen 1939 - Sborník z vědec-
kého kolokvia. Brno 1989, 17-23. 
K r á l / F r e m u n d (Hrsg.) : Chtěl i nás vyhubit 46-50. 
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aus, daß die tschechisch e Nationalitä t auf das Nivea u eine r historische n Kuriositä t 
herabsinke n un d zum Gegenstan d folkloristische n Interesse s werden wird 3 8 . 

Da s Fehle n einer einheitliche n Germanisierungsrichtlini e hatt e zur Folge , daß sich 
eine Reih e weitere r Standpunkt e herauskristallisierte , die auch für ein so wesentliche s 
Problem , wie es die Endlösun g der tschechische n Frag e darstellte , unterschiedlich e 
Vorgehensweisen empfahlen . Da s Bemühen , solche Experiment e in der Praxis durch -
zusetzen , entspran g zumeis t lokalen Interesse n ode r den persönliche n Ambitione n 
ihre r Urheber . An dieser Stelle ist z .B . auf den Plan des Gauleiter s von Nieder -
donau , Hug o Jury , hinzuweisen , der vorschlug, die Germanisierung s der böhmische n 
Lände r mit der Eindeutschun g Mähren s einzuleiten . Jur y warb für ein solches Vor-
gehen mi t einer Reih e vorteilhafte r Bedingungen , insbesonder e mi t der Möglichkei t 
der Schaffun g deutsche r Siedlungsbrücke n unte r Ausnutzun g der bestehende n 
Sprachinsel n (Brunn , Iglau, Wischau , Olmütz) . Durc h diese Siedlungsbrücke n wäre 
es seiner Meinun g nac h möglich , die Hauptkräft e des tschechische n Volkes in Böh -
men völlig einzuschließen . Natürlic h war Jur y der Meinung , daß sich diese Aufgabe 
am einfachste n durc h den Anschlu ß Mähren s an seinen Ga u lösen ließe. Hauptstad t 
des neuen , erweiterte n Gau s würde natürlic h Brun n werden . Un d natürlic h war Jur y 
der Auffassung, daß nu r sein Ga u Niederdona u über genügen d biologische Kräfte zur 
Lösun g der von ihm vorgeschlagene n Germanisierungsvariant e verfügte. Konkre t 
empfah l Jur y einerseit s die Umwandlun g der Nationalitä t des rassisch geeigneten Teils 
der Tscheche n in Mähren , die Umsiedlun g der rassisch geeigneten , aber zum Reic h 
feindlich eingestellte n Tscheche n nac h Böhme n un d die Aussiedlung des kleinen Teils 
rassisch ungeeignete r Tscheche n nac h Überse e ode r in Kolonien 3 9. 

Eine n ähnliche n Vorschlag, der allerding s im Gegensat z zum vorangegangene n die 
Sudetendeutsche n begünstigte , erarbeitet e Ing . Fran z Künzel , der Leite r der Gau -
behörd e für das Grenzgebiet , die sich mit der Liquidierun g des tschechische n Ele-
ment s in den ans Großdeutsch e Reic h angeschlossene n Territorie n der ehemalige n 
Tschechoslowakische n Republi k beschäftigte . Künze l empfiehl t in mehrere n Varian-
ten die Schaffun g zweier selbständige r Gau e Böhme n un d Mähren , die durc h die 
Wiedervereinigun g des überwiegende n Teils des Protektorat s mit den Sudetengebieten , 
selbstverständlic h unte r dem entscheidende n Einflu ß der Sudetendeutsche n als der 
Hauptgarante n des nationale n Kampfe s gegen die Tschechen , entstünden . Er wehrt e 
sich dami t zugleich gegen die Möglichkei t der Aufteilun g des Sudetengaue s selbst40. 
Wie schon ' angedeutet , entwickelte n die Sudetendeutsche n eine große Aktivität , um 
das von ihne n beherrscht e Territoriu m auszuweiten . Als weitere r Beleg dafür kan n 
das Memorandu m Henlein s vom 10. Oktobe r 1939 dienen , in dem er den Anschlu ß 
des Gebiet s von Mährisc h Ostra u un d Olsa (Teschene r Gebie t un d Auschwitz) an 
seinen eigenen Ga u fordert 4 1. 

Di e Mehrhei t der bisher behandelte n Vorschläge wurde von verschiedene n Institu -
tione n ode r Einzelpersone n erarbeitet , die auf diese Weise -  nich t ganz selbstlos -

Vgl. SÚA, Fond s Auswärtiges Amt (AA), Karto n 16, Nr . 220 888-220 899. 
Sborník k problematic e dějin imperialism u 21 (1987) Dok.-Nr . 98, S. 281-284. 
Ebend a Dok.-Nr.97 , S.269-280 . 
Ebend a Dok.-Nr . 19, S.64ff. 
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unverbindlich ihre eigenen Ansichten hinsichtlich der Methoden für die Lösung des 
ganzen Problems vorbrachten. Verständlicherweise beschäftigten sich mit diesen Fra-
gen aber auch die verantwortlichen, kompetenten Organe sowohl auf der Ebene der 
Berliner Reichsbehörden als auch die Mitarbeiter der Behörde des Reichsprotektors 
und der Protektoratsverwaltung. So entstand eine Reihe weiterer Konzeptionen 
bezüglich der Assimilation der Tschechen. 

Es scheint, daß das zentrale Thema, um das sich die meisten der Diskussionen im 
Zusammenhang mit der Germanisierung des böhmischen Raums konzentrierten, die 
Frage der Existenz des Protektorats als solches wie seiner Zukunft als einer bestimm-
ten staatsrechtlichen Formation war. Wie aus den in der vorangegangenen Passage 
erwähnten Dokumenten hervorgeht, tauchten in diesen Diskussionen völlig ent-
gegengesetzte Standpunkte auf, bei denen sich im Hintergrund zumeist der Einfluß 
persönlicher oder regionaler Interessen beobachten läßt. 

Als Ausdruck einer bestimmten unparteiischen Haltung im Interesse globaler Ziele 
kann man Hitlers Standpunkt werten, der sich für die Erhaltung des Protektorats aus-
sprach. Gleiches gilt auch für die Stellungnahme Reinhard Heydrichs vom 14. Sep-
tember 1940, der sich im gleichen Sinne äußerte. Heydrich machte allerdings darauf 
aufmerksam, daß „nach der Lösung der Frage , Wohin mit den restlichen Tschechen?' 
die Einbindung des böhmisch-mährischen Raums in die angrenzenden Gaue für die 
Erfüllung unserer Ziele und Interessen richtiger und zweckentsprechender sein wird, 
weil dann den Richtlinien des Reichskommissars für die Stärkung des Deutschtums 
entsprechend eine einheitlich betriebene Besiedlung und Germanisierung gegen ein 
geteiltes und uneinheitlich geführtes Tschechentum stehen wird"42. 

Der Unterstaatssekretär Burgsdorf machte auf die Notwendigkeit aufmerksam, die 
Frage der Gültigkeit der Nürnberger Rassengesetze im Protektorat zu lösen, da sich 
diese dem Wortlaut nach nur auf deutsche Staatsangehörige bezogen. Wenn man 
allerdings nicht dahin kommen wolle, in Zukunft strikt zwischen Deutschen und 
Tschechen unterscheiden zu müssen, sollte das Reich ein erhebliches Interesse daran 
zeigen, daß die Nachkommenschaft der Protektoratsangehörigen rassisch einwand-
frei sei, da diese ja als möglicher Partner deutscher Staatsangehöriger in Betracht 
käme43. 

Aus dem Material, das in der Abteilung I der Behörde des Reichsprotektors erarbei-
tet worden war und das die wichtigsten Schlußfolgerungen aus den Berichten der 
Oberlandräte zu Fragen der Assimilation der Tschechen zusammenfaßte, wird die 
grundlegende Forderung nach Ausarbeitung einer genauen, vom Führer bestätigten 
und für alle Beteiligten verbindlichen Richtlinie deutlich, da, „solange die Partei und 
der Staat in den entscheidenden Fragen verschiedene Standpunkte einnehmen und 
sogar die Entscheidungen des Führers verschieden interpretiert werden, es nicht 
möglich ist, an die Lösung eines so überaus schwierigen Problems, wie es die Assimi-
lation darstellt, heranzutreten. . . . Politisches Prinzip Nummer eins muß es sein, 

Schriftliche Aufzeichnung des Standpunktes R. Heydrichs zum Memorandum K. H. Franks 
über die Lösung des tschechischen Problems und die künftige Gestaltung des böhmisch-
mährischen Raums vgl. ebenda Dok.-Nr. 109, S.339. 
Vgl. eb end a Dok.-Nr. 105, S. 324. 
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daß die einzelne n Organ e der Reichsverwaltung , der Parte i un d die Deutsche n in 
der Protektoratsverwaltun g zur gegenseitigen, freundschaftlichen , aufrichtige n 
Unterstützun g verpflichte t sind. Alle anderen , besondere n Interesse n müssen sich 
dem großem Ziele unterordne n - der Germanisierun g des böhmisch-mährische n 
Raums." 4 4 

Di e Oberlandrät e waren sich einig darin , daß für die gegenwärtige Lage zwei 
ungünstig e Moment e charakteristisc h sind. Di e politisch e un d psychologisch e Situa -
tion des tschechische n Volkes verschlechtert e sich im Laufe des Krieges so sehr , daß 
„ma n in der Gegenwar t keine grundsätzlichere n Erfolge bei der Assimilierun g der 
wertvollen Tscheche n erreiche n kann , weil diese für eine Änderun g ihre r Nationalitä t 
noc h nich t reif sind". Darübe r hinau s erfordert e die Assimilation auch den Einsat z 
von Persona l un d materielle n Ressource n in erhebliche m Umfange , an dene n es „im 
gegenwärtigen Augenblick im notwendige n Maß e fehlt". Nac h Meinun g der Mehr -
heit der Oberlandrät e ließe sich eine Assimilierungsaktio n im Gesamtumfang e zum 
gegenwärtigen Zeitpunk t praktisc h nich t realisieren ; deshalb sei nunmeh r eine ener -
gische un d beständig e nationalpolitisch e Arbeit im kleinen am Platze 4 5 . 

Gegenübe r den genannte n regiona l eingefärbte n Absichten , das Territoriu m Böh -
mens , Mähren s un d Schlesien s neu zu gliedern , mußt e sich auch die zentral e Mach t 
des Reichsprotektor s zur Wehr setzen , dessen Stellun g im Falle der Realisierun g einer 
dieser Variante n natürlic h gefährde t war. Siche r spielten in diesem Zusammenhan g 
auch Kompetenzstreitigkeite n eine Rolle . Neurat h un d sein Staatssekretä r K .H . 
Fran k faßten deshalb den Entschluß , eigene Vorschläge zur Endlösun g der tschechi -
schen Frag e auszuarbeiten . Diese schickte n sie am 31. August 1940 direk t an Hitler . 

Di e Ernsthaftigkei t des hinte r den Kulissen ausgetragene n Kampfe s um die Mach t 
im böhmisch-mährische n Rau m belegt ein Auszug aus dem Begleitschreibe n Neu -
rath s an den Leite r der Reichskanzle i Lammers : „Da , wie ich unte r der Han d erfahre n 
habe , von Seiten einzelne r Partei -  un d andere r Stellen beabsichtig t ist, dem Führe r 
Vorschläge hinsichtlic h der Lostrennun g verschiedene r Teile des mir unterstellte n 
Protektorat s zu unterbreiten , ohn e daß ich diese Projekt e im einzelne n kenne , 
wäre ich Ihne n dankbar , wenn Sie den Termi n für meine n Vortra g so rechtzeiti g 
ansetze n wollen, dami t ich als zuständige r Reichsprotekto r un d Kenne r des tschechi -
schen Problem s mit meine m Staatssekretä r Gelegenhei t habe , unser e Absicht dem 
Führe r gegenüber zu vertreten , bevor von andere r Seite alle mögliche n Plän e an ihn 
herangebrach t werden. " 4 6 

Unabhängi g voneinande r kame n die höchste n Vertrete r des Reiche s im Protektorat , 
Neurat h un d Frank , im Grund e zu den gleichen Schlußfolgerungen . Unterschied e 
tauchte n eigentlic h nu r in der Art un d Weise der Formulierun g der einzelne n Gedan -
ken auf. Beide Schrifte n formulierte n als Endzie l in staatspolitische r Hinsich t die 
völlige Eingliederun g des böhmisch-mährische n Raume s in das Großdeutsch e Reic h 
un d in nationalpolitische r Hinsich t seine Besiedlun g mi t Deutschen . U m dieses Zie l 

Assimilierung der Tschechen , Zusammenfassun g der Oberlandratsberichte . Ebend a Dok. -
Nr . 111, S.343. 
Vgl. ebend a S. 344f. 
Ebend a Dok.-Nr . 101, S.292. 
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zu erreichen, kamen zwei Möglichkeiten in Betracht: Entweder die totale Aussiedlung 
der Tschechen aus Böhmen und Mähren in Gebiete außerhalb der Grenzen des Rei-
ches und die Besiedlung des freiwerdenden Raumes mit Deutschen oder die Belassung 
des größeren Teils der Tschechen in ihrer Heimat bei gleichzeitiger Anwendung ver-
schiedener Germanisierungsmethoden. Letztere Lösung der tschechischen Frage 
setzte eine Änderung der nationalen Zugehörigkeit der rassisch geeigneten Tschechen 
sowie die Aussiedlung der rassisch ungeeigneten Tschechen und der Teile der Intelli-
genz, die zum Reich eine feindliche Stellung einnahmen, voraus. (Für Letztere und 
für alle destruktiven Elemente zog man auch eine Sonderbehandlung in Betracht.) 
Anschließend war es erforderlich, die freigewordenen Räume mit frischem deutschem 
Blut zu besiedeln. 

Die erstgenannte Variante wurde als unter den gegebenen Bedingungen unrealisier-
bar eindeutig abgelehnt. Beide Vertreter des Reiches im Protektorat sprachen sich vor-
behaltlos für die zweite Variante aus. Beide betonten, daß dieser Plan nur dann Aus-
sicht auf Erfolg habe, wenn er von einer zentralen Reichsbehörde im Protektorat mit 
einem einzigen Manne an der Spitze geleitet werde. Auf dem Wege einer systematisch 
durchgeführten politischen Neutralisierung und Entpolitisierung wollte man zu-
nächst die politische (geistige) und dann die nationale Assimilation des tschechi-
schen Volkes erreichen. Endziel war eine tatsächliche Änderung der Nationalität. 
Eine absolute Deklassierung des tschechischen Volkes in ein bloßes Hilfsvolk er-
schien ihnen aus rassischen Gründen nicht erforderlich und auch nicht wünschens-

47 
wert . 

Hitler hieß diese Vorschläge im Verlaufe einer Audienz, die er Neurath und Frank 
gewährte, am 23. September 1940 in Berlin gut. Er betonte, daß „die Auswahl der zur 
Assimilation bestimmten Tschechen streng sein und auf der Grundlage bestimmter 
Richtlinien exakt durchgeführt werden muß" 48. Der Prozeß der Assimilation sollte im 
Verlaufe eines Jahrhunderts beendet werden49. Zugleich ordnete Hitler an, „daß die 
Unzahl von Planungen hinsichtlich einer Aufteilung des Protektorats einzustellen 
ist"50. 

Der Beginn der Tätigkeit Reinhard Heydrichs im Protektorat in der Funktion des 
stellvertretenden Reichsprotektors griff auf bedeutsame Weise in das Leben des tsche-
chischen Volkes ein. Er kann als ein Markstein in der Entwicklung der Frage nach 
den Methoden der Germanisierung Böhmens und Mährens dienen. Heydrichs An-
kunft im Protektorat ist mit der beschleunigten Liquidierung der Juden, die unter der 
Leitung Adolf Eichmanns auf dem Wege ihrer Deportation in die Vernichtungslager 

Beide Dokumente siehe ebenda Dok.-Nr. 102, 103, S. 293-316. 
Neuraths Protokoll über die Besprechung beim Führer am 23.September 1940, ebenda 
Dok.-Nr. 109, S. 341. 
Die rasche Entwicklung der Ansichten hinsichtlich des Verlaufs der Germanisierung belegt 
Himmlers Forderung vom Juni 1942, nicht nur mit der Eindeutschung Böhmens und Mäh-
rens, sondern im Rahmen des erweiterten Generalplans Ost des gesamten östlichen Territo-
riums innerhalb von zwanzig Jahren zu rechnen. - Vgl. Kárný : Generální plán Východ 
345-382. 
Bericht des Vertreters des Auswärtigen Amts beim Reichsprotektor, Ziemke, vom 5. Okto-
ber 1940, SÚA, Fonds AA, Karton 16, Nr.217412-217 413. 
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realisiert wurde , verknüpft 51. Di e Nationalsozialiste n bemühte n sich zwar, einen Teil 
der Jude n als rassisch ungeeignet e Bevölkerun g ins Ausland umzusiedeln , in letzte r 
Konsequen z wurde dan n aber ihre massenweise Ermordun g beschlossen . Di e jüdi-
sche Bevölkerun g wurde zunächs t durc h eine diskriminierend e Gesetzgebun g aus der 
Gesellschaf t ausgeschlossen , dan n folgten ihre territorial e Ausgrenzun g in Ghetto s 
un d schließlic h ihre physische Liquidierung . 

Zu Beginn der Okkupatio n vertrate n die Nationalsozialiste n die Ansicht , daß rassi-
sche Maßnahme n zum Schutz e der tschechoslowakische n Bevölkerun g nich t in ihre m 
Interess e seien. Fü r notwendi g hielte n sie inde s abzusichern , daß die im Protektora t 
lebende n Jude n nich t das Verhältni s der übrigen Protektoratsangehörige n zum Reic h 
negativ beeinflussen könnten . Hitle r entschie d deshalb , daß die Jude n aus dem öffent-
lichen Leben zu entferne n sind. Di e Durchführun g dieser Entscheidun g sollte die 
Protektoratsregierun g garantieren 52. Diese lehnt e es jedoch ab, antijüdisch e Gesetz e 
nac h dem Vorbild der Nürnberge r Rassengesetz e zu beschließen . Wie der damalige 
Landwirtschaftsministe r Ladislav Feieraben d in seinen Memoire n anführt , erwog 
die Protektoratsregierun g nac h wiederholte m Druc k Frank s die Möglichkeit , ihre 
Demissio n einzureichen 53. 

De r Reichsprotekto r erließ die umstrittene n Gesetz e daraufhi n selbst. Veröffent-
licht wurde n sie in seinem Verordnungsblat t vom 21. Jun i 1939. Durc h die Bestim-
munge n dieses Gesetze s wurde einerseit s festgelegt, wer fortan als Jud e zu behandel n 
ist, andererseit s leitete n die Bestimmunge n dieses Gesetze s den Angriff auf das jüdi-
sche Eigentu m ein. Jude n durfte n mi t sofortiger Wirkun g nu r noc h mi t Zustimmun g 
des Reichsprotektor s über ihre Immobilien , Wirtschaftsbetriebe , Wertpapier e un d 
ihre n Bode n disponieren . Darübe r hinau s wurde n sie verpflichtet , in ihre m Besitz 
befindlich e Gegenständ e aus Edelmetallen , Edelsteine n sowie Kunstgegenständ e 
behördlic h zu melden . Es wurde ihne n untersagt , solche Güte r neu zu erwerben . 

In der Folgezei t wurde n schrittweis e weitere Verordnunge n un d Durchführungs -
bestimmunge n erlassen, die die Diskriminierun g der Jude n vertieften . Als Beispiel läßt 

Vgl. Krá l : Zločin y prot i Evropě 404-407. 
Vgl. die Rede des Staatssekretär s Stuckar t vom 25. März 1939, in der er die Hauptrichtlinie n 
zur Gestaltun g der Okkupationspoliti k darlegte. -  Sborník k problematic e dějin imperia -
lismu 21 (1987) Dok.-Nr . 2, S. 13f. 
F e i e r a b e n d , Ladislav: Ve vládě protektorát u [In der Regierun g des Protektorats] . Ne w 
York 1962, 44. 
Vgl. Verordnungsblat t des Reichsprotektor s (1939) Nr.6 , S.45-48 . Diese Anordnunge n 
wurden auf dem Wege von Durchführungsbestimmunge n weiter vertieft. Die fünfte Durch -
führungsbestimmun g vom 2.Mär z 1940 wies die Juden an, alle Wertgegenständ e und 
Schmuckstück e in gekennzeichnete n Depot s in der Bank zu hinterlegen . Zu Haus e behalte n 
durften sie lediglich: 
a) den eigenen Eherin g und den Eherin g des verstorbene n Ehepartners , 
b) eine silberne Armband - oder Taschenuhr , 
c) benutzte s Tafelsilber, zwei Bestecke pro Person , 
d) darübe r hinau s silberne Gegenständ e bis zu einem Gewich t von 40 g, bis zu einem 

Gesamtgewich t von 200g, 
e) Zahnersat z aus Edelmetallen , sofern sie persönlic h benutz t werden . Ebend a 1940 

Nr . 12, S. 81-83. 
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sich die Verordnun g über die Entlassun g jüdische r Angestellter vom 23.Oktobe r 
193955 anführen , die Verordnun g über die Ausgliederun g der Jude n aus der Wirtschaf t 
vom 26. Janua r 194056, die Regierungsverordnun g über die Stellun g der Jude n im 
öffentliche n Leben vom 24. April 194057 un d die Einführun g des Gesetze s zum Schut z 
des deutsche n Blutes un d der deutsche n Ehr e im Protektora t mit rückwirkende r Gül -
tigkeit vom 16. Mär z 193958 an . -  Da s Schicksa l der Jude n biete t ein anschauliche s 
Beispiel dessen, wie sich die Nationalsozialiste n die erste , die negative, Phas e der 
Germanisierun g vorstellten . 

Reinhar d Heydric h interessiert e sich für die tschechisch e Frag e im ganzen , un d als 
er im Jahr e 1940 das Memorandu m Frank s begutachtete , sah er das Schlüsselproblem , 
das allerding s vorläufig nich t gelöst werden konnte , in der Frag e des Raumes , in den 
die zur Germanisierun g ungeeignete n Tscheche n ausgesiedelt werden sollten . Er 
schlug deshalb vor, den Weg partielle r Maßnahme n zu beschreite n -  „sofor t die Fest -
stellun g des [rassischen -  d. Übers. ] Zustand s der Bevölkerun g einleiten , im Rahme n 
der Verschiebun g von Arbeitskräften die guten völkischen Kräfte dauerhaf t im Reic h 
ansiedel n un d germanisieren , den rein tschechische n Rest in diesem Gebie t klug so 
beherrschen , daß er nationalpolitisc h inakti v bleibt" 5 9. Es ist offensichtlich , daß 
Heydric h viele dieser Ansichte n auch nac h dem Antrit t seiner Funktio n in Prag , 
der eine bestimmt e Änderun g in der Behandlun g des tschechische n Volkes bedeutete , 
vertrat . 

Di e letzte n Monat e des Jahre s 1941 waren eine Zei t großen militärische n Einsatze s 
an der Ostfron t un d brachte n zugleich auch die ersten Mißerfolg e der deutsche n 
Armee vor den Tore n Moskaus . Die s alles mußt e notwendigerweis e die Möglichkeite n 
der Nationalsozialiste n in der nichtmilitärische n Sphär e beeinflussen un d so das Ver-
hältni s zwischen der Endlösun g un d den unmittelbare n Interesse n des Reiche s in der 
Protektoratspoliti k tiefgreifend verändern . Heydric h tra t deshalb mit einem Program m 
von Nah - un d Fernziele n auf, das den Hauptakzen t auf die Erhaltun g von Ruh e un d 
Ordnun g im Protektora t als eine r notwendige n Bedingun g für das reibungslose Funk -
tioniere n der Rüstungswirtschaf t legte. Allerdings sollten in der Gegenwar t wenig-
stens Vorbereitungsarbeite n für die Germanisierun g in Angriff genomme n werden , 
z. B. die rassenmäßig e Erfassun g der Bevölkerung . Alle neugefaßte n Beschlüsse soll-
ten möglichs t weitgehen d in Übereinstimmun g mit der Endlösun g der Frag e des böhmi -
schen Raum s getroffen werden . Di e Endlösun g selbst verscho b Heydric h allerdings 

Vgl. ebend a (1939) Nr.34 , S.281f. 
Jüdische n Wirtschaftsunternehme n konnt e die Leitun g von Betrieben jeder Art untersag t 
werden. Solche Unternehme n sollten eingestellt und liquidier t werden. Schrittweise wurden 
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Handel , Verkehr, Gaststättenwesen , Banken , Pfandleihen , Dienstleistungsvermittlunge n 
usw. Vgl. ebenda(1940)Nr.7 , S.41. 
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auf die Zei t nac h Beendigun g der militärische n Aktionen , wo er dan n hoffte, eine aus-
reichend e Zah l von Mensche n un d zugleich ausreichend e materiell e Ressource n ein-
setzen zu können . Di e Art un d Weise der Durchführun g der Germanisierun g Böh -
men s un d Mähren s sollte im wesentliche n von dem an Hitle r gerichtete n Vorschlag 
Frank s vom 31.August 1940 ausgehen , d.h . Assimilation des größere n Teils des 
tschechische n Volkes un d Sonderbehandlun g bzw. Ansiedlun g außerhal b der Gren -
zen des Großdeutsche n Reiche s für die übrige Bevölkerung 60. Heydric h sprach späte r 
explizit vom Gebie t des Eismeere s als mögliche m Ansiedlungsgebiet 61. Mirosla v 
Kárn ý interpretier t die von Heydric h in diesem Ausspruch benutzt e näher e geo-
graphisch e Bestimmun g auf der Grundlag e eines Vergleiches mit den Ergebnissen der 
Beratun g in Wannse e als Euphemismu s für die geplant e Ausrottun g ode r physische 
Liquidierun g des o. g. Teils der Bevölkerun g Böhmen s un d Mährens 6 2 . 

Alle aktuelle n Entscheidunge n sollten mi t Rücksich t auf das Endzie l getroffen wer-
den . Gleichzeiti g sollten einige Vorbereitungsarbeite n für die Endlösun g der tschechi -
schen Frag e eingeleite t werden . Darunte r verstand Heydric h vor allem die unauf -
fällige Durchführun g der rassischen Untersuchun g der Bevölkerun g un d ihre Eintei -
lung in die erwähnte n Gruppen . Heydric h gefiel sich auch in der Rolle des Beschützer s 
der Interesse n der Arbeiter , die ehrlic h für das Reic h arbeiteten . So empfin g er z. B. -
natürlic h mit entsprechende m Propagandaaufwan d - auf der Prage r Burg Delegatio -
nen von Werktätige n aus den Protektoratsbetrieben . Er schrit t energisch gegen den 
Schwarzhande l ein, auf den er die Schul d für Mänge l in der Versorgung abwälzte . Un d 
er organisiert e auch mittel s des N O U Z verschieden e Erholungsaktionen , öffent-
liche Suppenküche n u. ä. 6 3 Nebe n dieser sozialen Demagogi e benutzt e er zur Beherr -
schun g des tschechische n Volkes allerdings auch das Standrecht , Hinrichtunge n 
un d Gefängnisse . Di e Anwendun g einer solchen Politi k von „Zuckerbro t un d 
Peitsche " besaß jedoch in der gegebenen Situatio n ihre Motivatio n nich t in den 
Germanisierungsabsichte n Heydrichs , sonder n in seinem Bemühen , Ruh e zu garan-
tiere n un d das konfliktlos e Funktioniere n der Herstellun g von Rüstungsgüter n zu 
sichern 64. 

Nac h Heydrich s To d wurde schrittweis e der Staatsministe r K. H . Fran k zum ersten 
Mann e im Protektorat . In Frage n der Germanisierun g Böhmen s un d Mähren s hielt er 
sich selbst für Heydrich s Nachfolge r un d Vollende r seines Werkes. Scho n im Juli 1942 
wurde in Pra g die Reinhard-Heydrich-Stiftun g für wissenschaftlich e Forschunge n 

Vgl. SÚA, Fond s ÚŘ P IL Ergänzungen , Karto n 53, Heydrich s Rede vom 2. Oktobe r 1941. 
Vgl. ebend a Heydrich s Rede vom 4. Februa r 1942. 
Vgl. K á r n ý : Generáln í plán Východ 377. 
Vgl. Ševecová , Dana : Sociáln í politika nacistů v tzv. protektorát u v letech 1939-1945 
a její vliv na postaven í českých pracujícíc h [Die Sozialpoliti k der Nationalsozialiste n 
im sog. Protektora t in den Jahre n 1939-1945 und ihr Einfluß auf die Stellung der tsche-
chischen Werktätigen] . In : Dějiny socialistickéh o Československa . Bd. 7. Prah a 1985, 
183-189. 
„Fü r einen Tscheche n ist es real am günstigten , wenn er in diesem Augenblick viel arbeitet , 
auch wenn er sich insgeheim denkt , daß er wieder seine Freihei t haben wird, wenn es mit dem 
Reich doch noch bergab gehen sollte." -  Heydrich s Rede vom 2. Oktobe r 1941, SÚA, Fond s 
UR P IL Ergänzungen , Karto n 53. 
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ins Leben gerufen, dere n Bemühunge n auf die Erforschun g der böhmische n Lände r 
un d ihre r Bevölkerung , aber auch weiterer , insbesonder e slawischer, Völker Ost - un d 
Südosteuropa s gerichte t waren . Ziel dieser Forschunge n war es, aus dem Blickwinkel 
der verschiedenste n Wissenschaftsdiszipline n die Schaffun g des Großdeutsche n 
Reiche s Zu begründe n un d die Realisierun g der Germanisierungsprojekt e zur Gewin -
nun g neue n Lebensraums , an dene n im Verlaufe des Krieges intensi v gearbeite t 
wurde , vorzubereiten 65. 

Di e Situatio n an der Ostfron t wurde für Hitlerdeutschlan d jedoch zunehmen d 
komplizierter . Di e Schlachte n bei Stalingra d un d im Kurske r Bogen markierte n eine 
definitive Wend e in der Entwicklun g des Kriegsgeschehen s un d entschiede n mit end -
gültiger Wirkun g über das Schicksa l der nazistische n Vorstellunge n hinsichtlic h eines 
tausendjährige n Reich s auf dem Territoriu m des großdeutsche n Osten s Europas . Was 
das Protektora t betrifft, waren die Nationalsozialiste n lange Zei t von der Dauerhaftig -
keit seiner Angliederun g an das Großdeutsch e Reic h überzeugt . Aus diesem Grund e 
berücksichtigte n sie währen d der ganzen Zei t der Existen z des Protektorat s die 
Bedürfnisse dessen künftiger Germanisierung , wenn auch ihre Entscheidunge n 
zunehmen d von der Entwicklun g an den Fronte n beeinfluß t wurden . 

Auf einer Beratun g führende r Vertrete r des Sudetengau s in Karlsbrun n im Frühjah r 
1944 tra t Fran k mit einer Red e auf, in der er die bisherige Politi k des Reiche s im 
Protektora t einschätzte . Fran k betont e in dieser Rede , daß das Zie l der Politi k des 
Reich s unverrückba r in der Germanisierun g Böhmen s un d Mähren s im Geist e des von 
ihm selbst im Jahr e 1940 ausgearbeitete n Memorandum s bestehe . Er warnt e in diesem 
Zusammenhan g von eine r oberflächliche n un d flachen Beurteilun g der tschechische n 
Frage un d macht e aufmerksam , daß „wir viele oberflächlich e Einschätzunge n der 
Anfangszeit un d so manche n Stolz hinte r un s gelassen haben . Wir sind sehr nüchter n 
geworden . . . " Mi t Rücksich t auf die gegenwärtigen Möglichkeite n des Reiche s 
schätzt e er auch die Rolle der Sudetendeutsche n beträchtlic h höhe r ein, die „sich mi t 
dem Rücke n an das alte Reic h anlehne n un d von dor t Kraft schöpfe n müssen ; mit dem 
Gesicht , d. h . mi t der Brust un d dem schwertbewehrte n Arm, natürlic h auch mit der 
Überlegenhei t ihre r politische n Kunst , müssen sie sich aber gegen das Tschechentu m 
stellen" 66. 

Di e positive Seite der Germanisierun g besaß in Böhme n un d Mähre n von Anfang an 
deutlicher e Konture n als deren sog. negative Seite , da den Nationalsozialiste n klar 
war, daß sie ihre n Hauptinhal t vor allem in der allseitigen Unterstützun g des Protek -
toratsdeutschtum s zu suche n habe . „ . . . heut e sind die Deutsche n im Protektora t die 
Hauptgarante n der Arbeit für das Deutschtum , aber hinte r ihne n stehen , helfen un d 
unterstütze n der Staat un d die Partei" 6 7 . 

Es ist begreiflich, daß das primär e Interess e der Nationalsozialise n auf die Fest -

Vgl. F remui id , Karel: Heydrichov a nadac e -  důležitý nástro j nacistick é vyhlazovací poli-
tiky [Die Heydrich-Stiftun g - ein wichtiges Instrumen t der nationalsozialistische n Ausrot-
tungspolitik] . Sborník archivníc h prací 14 (1964) 35-38. 
SÚA, Fond s ÚŘ P IL Ergänzungen , Karto n 61, 30. März 1944, Rede in Karlsbrunn . 
Bericht über die von der Behörd e des Reichsprotektor s geleistete Volkstumsarbeit , 8. Okto -
ber 1940, SÚA, Fond s ÚŘP , Karto n 287, Sign. I lb-2000, S. 1. 
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Stellun g des tatsächliche n zahlenmäßige n Umfang s der deutsche n Bevölkerun g im 
Protektora t gerichte t war. Di e Ergebnisse entsprechende r Erhebunge n bereitete n den 
deutsche n Behörde n allerdings eine tiefe Enttäuschung . Nich t nur , daß die gewonne -
nen statistische n Angaben für Propagandazweck e unbrauchba r waren , sie waren für 
die Behörd e des Reichsprotektor s so ungünstig , daß Fran k anwies, sie als geheim ein-
zustufen . Deutsche n Quelle n aus dem Jahr e 1940 zufolge lebten im Protektora t bei 
einer Gesamtbevölkerun g von 7380000 Persone n 244739 Deutsche , was einem 
Bevölkerungsantei l von 3,31 % entspricht . In Mähre n waren die nationale n Verhält -
nisse für die Deutsche n etwas günstiger -  158 756 Persone n bei eine r Gesamtbevölke -
run g von 2 549 300, d. h . 6,23 % . In Böhme n stellten die Deutsche n hingegen nu r einen 
Antei l von 1,78 % an der Geamtbevölkerung 68. 

Di e Nationalsozialiste n hofften , daß nac h dem siegreich beendete n Krieg „auc h die-
jenigen den Weg zum deutsche n Volke finden , die bisher zögern . Heut e hinder t diese 
Persone n daran , sich zum Deutschtu m zu bekennen , zumeis t die Angst vor einem tsche -
chische n Boykott" 6 9 . De r Brünne r Oberlandra t Hofman n schrieb in diesem Zu -
sammenhang , daß „di e Statisti k über die zahlenmäßig e Stärke des Deutschtum s . . . bei 
weitem nich t -  das müssen wir heut e anerkenne n - das Ergebni s erbrachte , das ma n auf 
der Grundlag e von Schätzunge n der deutsche n Führun g erwartete . Di e Zah l der stati -
stisch erfaßte n Deutsche n beträg t imBereic h Mähren s ungefäh r 150 000. Da ß dieseZah l 
im Vergleich mi t 2,3 Millione n Protektoratsangehörige n keine außergewöhnlich e Be-
deutungbesitzt , istvölligklar,umsomehr , als dieses Deutschtumstarküberaltertist" 7 0. 

Di e Behörde n unternahme n alles, um zu verhindern , daß es im Ergebni s des 
Umzug s von Deutsche n aus dem Protektora t in ander e Gebiet e des Reiche s zu einem 
Absinken des gegenwärtigen Stand s des Deutschtum s käme . Es existierte zwar kein 
allgemeine s Umzugsverbot , dennoc h war es möglich , durc h Arbeitsmaßnahme n un d 
Nichtausstellun g von Passierscheine n praktisc h jegliche Aussiedlung von Deutsche n 
aus dem Protektora t zu verhindern . Ein entsprechende r Erla ß für die Oberlandrät e 
informiert e darüber , daß „im Prinzi p jeglicher Wegzug von Deutsche n unzulässi g 
ist"7 1 . Di e Nationalsozialiste n stellten auch Listen derjenigen Deutsche n zusammen , 
die seit Beginn der dreißiger Jahr e aus dem Gebie t des spätere n Protektorat s weg-
gezogen waren . Diese sollten in höchstmögliche m Maß e un d nötigenfall s auch mi t 
Gewal t zurückgeführ t werden 7 2. 

Weil für die Einleitun g einer komplexe n Germanisierun g nich t die entsprechende n 
Bedingunge n vorhande n waren , legten die Nationalsozialiste n sog. Interessengebiet e 
fest, d.h . Gebiete , die rein deutsc h werden sollten un d dere n Hauptaufgab e es war, die 
Geschlossenhei t des tschechische n Siedlungsgebiete s zu durchbrechen . Diese Maß -
nahm e sollte eine leichter e Assimilation der solcherar t entstehende n kleinere n tschechi -

Vgl. Erfolgsberich t über die Deutschtumsarbei t der Oberlandräte , 5. Oktobe r 1940, SÚA, 
Fond s ÚŘP , Karton287 , Sign. I lb-2000. 
Vgl. Bericht über die von der Behörd e des Reichsprotektor s geleistete Volkstumsarbeit , 
8. Oktobe r 1940, SÚA, Fond s ÚŘP , Karton287 , Sign. I lb-2000, S.2. 
SOAB, Fond s B251, Karto n 1, Sign. taj. 22, Fol . 231. 
Bericht über die von der Behörd e des Reichsprotektor s geleistete Volkstumsarbeit , 8. Oktobe r 
1940, SÚA, FondsÚŘP , Karton287 , Sign. I lb-2000, S.2. 
Vgl. SÚA, Fonds ÚŘP I. Ergänzungen , Karto n 37. 
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sehen Siedlungseinheiten ermöglichen. Die geschaffenen Interessengebiete sollten zu 
sog. nationalen Brücken ausgebaut werden, die die zusammenhängend deutsch besie-
delten Gebiete miteinander verbinden würden. 

Die Nationalsozialisten benutzten verschiedene Methoden, um in dieser Richtung 
Erfolge zu erzielen. Zum einen lokalisierten sie die Interessengebiete dort, wo sie sich 
auf eine starke deutsche Besiedlung stützen konnten. Insbesondere rechneten sie mit 
der deutschen Bevölkerung der Sprachinseln (Umgebung von Wischau, Iglau und 
Olmütz). Eine weitere Möglichkeit war die direkte Enteignung von Boden, wozu man 
die verschiedensten Wege beschritt, und dessen anschließende Übergabe an deutsche 
Siedler, die vor allem aus dem Reich und aus Südtirol, Bessarabien usw. kamen. Auch 
die Sogwirkung großer Bauunternehmungen, bei denen deutsche Arbeiter in größerer 
Zahl eingesetzt werden sollten, zog man in Betracht. Zumindest in einigen Fällen 
bestand die Absicht der Nationalsozialisten darin, um solche Großbauten herum 
einen Streifen zusammenhängenden deutschen Siedlungsgebiets zu schaffen. Aber 
auch dort, wo man nicht mit der Schaffung eines zusammenhängenden deutsch besie-
delten Gebiets rechnete, ließe sich die Realisierung eines solchen Projekts sicher für 
die Stärkung der deutschen Nationalität nutzen. Es war nicht zuletzt dieser Aspekt, 
der für die Planung der Autobahn Wien-Brünn-Zwittau-Breslau oder den Oder-
Donau-Kanal verantwortlich zeichnete. 

In der Praxis setzte man die Enteignung tschechischen Bodens unter dem Vorwand 
der Schaffung von Militärübungsplätzen fort. In den Plänen der Nationalsozialisten 
sollte der so gewonnene Boden später deutschen Siedlern zufallen, wodurch wie-
derum kompakte deutsche Siedlungseinheiten entstünden. Um zu verhindern, daß 
sich in den umliegenden Städten und Dörfern mit einer eventuellen deutschen Minder-
heit die Anzahl der Tschechen unerwünschterweise erhöhte, wurde bei jeder dieser 
Enteignungsaktionen ein Verzeichnis derjenigen Orte zusammengestellt, in die die 
Betroffenen nicht übersiedeln durften. 

Was die Wirksamkeit der zur Germanisierung des böhmischen Raums ergriffenen 
Maßnahmen betraf, so kritisierten viele Oberlandräte das fanatische Bemühen, um 
jeden Preis rasch Erfolge zu erzielen. Unter ihnen überwog die Ansicht, daß „das 
Hauptgewicht des Volkstumskampfes von den eigenen Kräften des Protektorats 
getragen werden muß. Dabei ist es erforderlich, sich von der Illusion frei zu machen, 
daß es in der Macht eines Oberlandrats oder einer anderen staatlichen Behörde steht, 
die deutsche Nationalität durch Verwaltungsmaßnahmen dauerhaft zu befördern". 
Ein gleicherweise gefährlicher Irrtum wäre es nach Meinung der Mehrheit der Ober-
landräte auch anzunehmen, daß sich die Siedlungsgrenzen zwischen den einzelnen 
Völkern durch großangelegte Aktionen beliebiger Art und Weise verschieben ließen. 
Auf diese Weise erreiche man zwar möglicherweise einen vorzeigbaren Erfolg, aber 
dieser besitze notwendigerweise nur oberflächlichen Charakter. Dauerhafte Ergeb-
nisse entstünden in dieser Richtung umgekehrt nur durch den energischen, alltäg-
lichen Kampf im kleinen, in dem es um jeden einzelnen Menschen geht, um jede Position 
um jedes Stückchen Boden 73. 

Vgl. Bericht des Olmützer Oberlandrates Molsen vom 9. Dezember 1939 unter der Über-
schrift „Aktive Volkstumsarbeit", SOAB, Fonds B 251, Sign. taj. 6, Fol. 86. 
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Finanziell e Mitte l für die Arbeit zur Förderun g des Deutschtum s wurde n vom 
Reichshaushal t im sog. Deutschtumsfond s bereitgestellt . Di e Mitte l aus diesem Fond s 
diente n zur finanzielle n Deckun g der Ausgaben für deutsch e Kulturpolitik , Sport , 
Schul - un d Gesundheitswesen , für den Aufbau sog. Deutsche r Häuse r un d Häuse r 
der Hitlerjugen d in den Förderungsregionen . Im Falle des Protektorat s wurde n 
bestimmt e Beiträge auch den Oberlandräte n „für kleiner e deutsch e Arbeit nac h ihre m 
eigenen Ermessen " direk t zur Verfügung gestellt. Finanzmitte l zum Zwecke der För -
derun g des Deutschtum s im Protektora t stellten auch die Haushalt e des Protektorats , 
der Kreise un d Gemeinde n bereit 7 4. 

Als grundlegend e Voraussetzun g für den Aufbau stabiler nationale r Positione n 
bezeichnete n die Okkupationsbehörde n die wirtschaftlich e Stärkun g der Deutschen . 
Ein wichtiges Instrumen t zur Erreichun g dieses Ziels erblickte n sie in der Arisierun g 
jüdische r Betrieb e in der Industrie , im Hande l un d im Handwerk . Di e Einsetzun g 
deutsche r Verwalter in solchen Betriebe n erhöht e nich t nu r den Antei l der Deut -
schen in diesen Wirtschaftszweigen , sonder n entledigt e die deutsche n Betrieb e auch 
der Konkurren z durc h entsprechend e jüdische Unternehme n un d eröffnet e ihne n 
neu e Absatzmöglichkeiten 75. 

Im Hinblic k auf die gewerbliche Wirtschaf t erwies sich die Bereitstellun g finanziel -
ler Mitte l im Rahme n der Aktion der Reichswirtschaftshilf e als ein bedeutende r Vor-
teil für die deutsche n Unternehme n im Protektorat . Große n Wert legten die Ober -
landrät e auch auf die Überführun g derjenigen tschechische n Betrieb e in deutsch e 
Hände , die „entwede r den Bedürfnisse n der deutsche n Bevölkerun g diene n ode r aber 
Schlüsselbedeutun g besitzen , wodurc h sie gegen einen tschechische n Boykot t relativ 
abgesicher t sind". Ähnlich e Maßnahme n ergriff ma n auch in der Landwirtschaft , wo 
darübe r hinau s die Tätigkei t deutsche r Genossenschafte n allseitige Unterstützun g 
fand 76. 

Sehr bald nac h der Okkupatio n des gesamten Territorium s Böhmen s un d Mähren s 
gelang es den Nationalsozialisten , der deutsche n Bevölkerun g auf dem Weg der 
Bevorzugun g praktisc h Vollbeschäftigun g zu sichern . Dari n erblickte n die Nazi s 
jedoch nu r einen Anfang. U m die Protektoratsdeutsche n fest an die eigene Politi k zu 
binden , schlug z.B . der Olmütze r Oberlandra t vor, mit Rücksich t auf die geringe 
Anzah l der Deutsche n im Protektora t jeden von ihne n zu befördern . Molse n verfolgte 
mit dieser Maßnahm e nich t nu r das Ziel , die Gehälte r der Deutsche n zu erhöhe n un d 
somit ihre persönliche n Lebensumständ e zu verbessern; vielmeh r ging es ihm vor 
allem darum , auf den betroffene n Arbeitsstellen in entsprechende m Umfang e die 
Bedeutun g dieser Deutsche n unte r dem Aspekt des nationale n Kampfe s zu ver-
größern 7 7. 

Im Verwaltungsbereic h bemühte n sich die Nationalsozialisten , die Tätigkei t aller 

74 Vgl. Bericht über die von der Behörd e des Reichsprotektor s geleistete Volkstumsarbeit , 
8. Oktobe r 1940, SÚA, Fond s ÚŘP , Karto n 287, Sign. I lb-2000 , S. 3. 
Vgl. Erfolgsberich t über die Deutschtumsarbei t der Oberlandräte , 5. Oktobe r 1940, SUA, 
Fond s ÚŘP , Karto n 287, Sign. I lb-2000 , S. 8. 

76 Vgl. ebend a 9. 
7 7 Vgl. SOAB, Fond s B 251, Karto n 1, Sign. taj. 13, Fol . 158. 
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Behörde n auf die Bevorzugun g der deutsche n Bevölkerun g auszurichten . Die s 
geschah z.B . durc h die Einsetzun g von Regierungskommissare n un d deutsche n 
Bürgermeister n in den Gemeinde n ode r durc h die Einsetzun g deutsche r Kreishaupt -
männer . Di e Anzah l der Deutsche n in den Gemeindevertretunge n wurde erhöht , um 
das deutsch e Elemen t in allen Protektoratsbehörde n zu stärken . Diese Aktivitäten 
zielten nebe n der Gemeindeselbstverwaltun g vor allem in die Reihe n der Staatspolizei , 
der Eisenbahn , der Pos t un d der neu geschaffenen Behörden , z.B . für den Arbeits-
einsat z un d die Wirtschaftskontrolle 78. 

Eine n nich t minde r wichtigen Bereich für die Stärkun g des Deutschtum s sahen die 
Nationalsozialiste n in der Kulturarbeit . Zie l der nationalsozialistische n Kulturarbei t 
unte r den Deutsche n im Protektora t war die Stärkun g des Bewußtsein s der nationale n 
Zusammengehörigkei t der Deutschen , insbesonder e unte r der jungen Generation . 
Intensiv e Fürsorg e widmete n die Nationalsozialiste n deshalb der Erweiterun g des 
deutsche n Schulwesens , un d zwar nich t nu r der Grundschulen , sonder n auch der Mit -
tel-  un d Fachschulen . Zugleic h sollte ein Net z von Schüler - un d Lehrlingswohn -
heime n geschaffen werden , da die Nationalsozialiste n der Auffassung waren , daß nu r 
die allseitige Erziehun g in solche n Wohneinheite n den im Protektora t lebende n deut -
schen Schüler n un d Lehrlinge n das fehlend e rein deutsch e Milieu ersetzen könnte . 

De r Ausbau des deutsche n Schulwesen s erfolgte häufig auf Koste n der tschechi -
schen Schulen , wobei die Einrichtun g neue r deutsche r Schule n nebe n dem Reichs -
protekto r auch von der Protektoratsregierun g finanzier t wurde . Insbesonder e in den 
Sprachinsel n wurde n so schrittweis e die tschechische n Schulen , die dor t angeblich mit 
ausgesproche n tschechisierende n Absichten gegründe t worde n seien, beseitigt. Ein e 
Reih e von tschechische n Mittel -  un d Fachschule n (soweit sie nich t aufgelöst wurden ) 
mußt e aus den als deutsch e Interessengebiet e reklamierte n Landstriche n umverlegt 
werden 7 9 . 

Di e Erziehun g eine r starken un d gesunde n Jugen d stellte für die Nationalsozialiste n 
den Angelpunk t der Stärkun g des Deutschtum s im Protektora t dar . Deshal b widmet e 
ma n ihr höchst e Aufmerksamkeit . In diesem Punkt e arbeitete n die nationalsozialisti -
schen Behörde n insbesonder e mi t der Organisatio n der Hitlerjugen d zusammen , der 
sie mi t finanzielle n un d andere n Mittel n bei der Schaffun g eines Netze s von Häuser n 
für die Hitlerjugen d halfen . In Verbindun g dami t bereitet e ma n zur Unterstützun g 
der körperliche n Abhärtun g auch den Bau von Sportplätzen , Turnhalle n un d 
Schwimmbäder n vor. 

Nebe n dem Schulwesen entginge n der Aufmerksamkei t der Nationalsozialiste n 
aber auch die übrigen Bereich e der Kultu r nicht . Zu ihre n Zentre n in den Gemeinde n 
sollten sich die sog. Deutsche n Häuse r entwickeln , die zugleich der NSDA P un d 
dere n Organisatione n als Versammlungsor t dienten . Fü r die Stärkun g der nationale n 
Positione n der Deutsche n nutzte n die Nationalsozialiste n auch weitere , bereit s beste-
hend e Kultureinrichtungen , wie Druckereien , Büchereien , Kinos , Theater , Museen , 
Musikschule n u. ä. 

Vgl. Erfolgsberich t über die Deutschtumsarbei t der Oberlandräte , 5. Oktobe r 1940, SÚA, 
Fond s ÚŘP , Karto n 287, Sign. I lb-2000, S. 5. 
Vgl. ebenda , S.7. 
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Ein besondere s Proble m in der Germanisierungstätigkei t der Oberlandrät e bildete 
das sog. Streudeutschtum . Da s Streudeutschtu m stellte zwar einerseit s gewisser-
maße n einen Stützpunk t für die Ausweitun g der deutsche n Positione n dar , anderer -
seits war es jedoch zahlenmäßi g schwach un d häufig in einem schlechte n Zustande 8 0, 
so daß es sich in der Oppositio n zur tschechische n Bevölkerun g kaum durchsetze n 
konnte . Di e Nationalsozialiste n führte n eine sorgfältige Übersich t über diese Deut -
schen , die häufig aus nationa l gemischte n Ehe n stammte n ode r selbst in solchen Ehe n 
lebten , un d bemühte n sich, sie davon zu überzeugen , daß sie wenigstens ihre Kinde r 
als Deutsch e registriere n ließen un d mi t ihne n deutsc h sprächen . Solch e Kinde r wur-
den auch vorrangig in die Schülerheim e eingewiesen , die den Einflu ß der tschechi -
schen Umgebun g eliminiere n sollten 81. In der Unterstützun g einzelne r Deutsche r 
gewann jene alltägliche Volkstumsarbei t im kleinen Gestalt , die durc h die Schaffun g 
fester Stützpunkt e für den weiteren nationale n Kamp f dauerhaft e Ergebnisse bei der 
Germanisierun g sichern sollte 82. 

In der Zusammenfassun g der gewonnene n Erkenntniss e kan n ma n feststellen , 
daß die Nationalsozialiste n im Protektora t im Vergleich mit den übrigen unterworfe -
nen slawischen Länder n ein spezifisches Model l der Germanisierungspoliti k geschaf-
fen haben . Seinen herausragende n Charakterzu g bildete die Tatsache , daß ma n im 
Rahme n der Möglichkeiten , die das Protektora t bot , sehr früh an die praktisch e Reali -
sierun g der positiven Seite der Eindeutschung , der ma n außergewöhnlich e Bedeutun g 
beimaß , heranging . 

Unte r Berücksichtigun g der nachweisbare n rassischen Güt e des tschechische n Vol-
kes un d im Zusammenhan g mit weiteren konkrete n Umstände n erreicht e die negative 
Seite der Germanisierun g im Protektora t Böhme n un d Mähre n nu r das Stadiu m von 
Planunge n un d vorbereitende n Arbeiten . Solch e Vorbereitunge n lassen sich in eine r 
breit angelegten rassischen Untersuchun g des tschechische n Volkes, die in größere m 
Umfang e währen d der Heydrich-Är a eingeleite t wurde , in einigen lokalen Aussied-
lungsaktione n un d in der Beschränkun g des tschechische n Schulwesen s verfolgen. Di e 
Liquidierun g der Jude n mu ß ma n in diesem Zusammenhan g im breiteren , gesamt-
europäische n Kontex t betrachten . Di e Nationalsozialiste n realisierte n im Protektora t 
zwar eine Reih e von auf eine oberflächlich e Germanisierun g abzielende n Maßnahmen , 
schreckte n nich t vor terroristische n Methode n im Kamp f gegen den tschechische n 
Widerstan d zurück , die auch die Zivilbevölkerun g trafen , zwangen Teile der Protekto -
ratsstaatsangehörige n zum Totaleinsat z ins Reich , aber wir habe n keine Kenntni s 

Im Falle der deutsche n Gemeind e Karlshof schrieb der Iglauer Oberlandra t z.B. , daß „die 
einheimische n Deutsche n stark verelende t sind und einen biologisch verkümmerte n Ein-
druck machen" . -  SÚA, Fond s ÚŘP , Karto n 290, Sign. I lb-2020-2 , Fol . 7a. 
Einer allseitigen Analyse der Unterstützun g des Streudeutschtum s ist z. B. die Sonderbeilag e 
der Tagesmeldun g der SD unte r der Überschrif t „Streudeutschtu m - Lage im OLB Olmütz " 
gewidmet. -Vgl. SÚA, Fond s ÚŘP , Karto n 289, Sign. I lb-2013 . 
Eine getrenn t zu behandelnd e Frage bildet die Wirksamkeit all dieser kulturelle n und sozialen 
Maßnahmen , wenn „zwischen den neu gewonnene n deutsche n Volksgenossen sich auch 
arbeitsscheu e Persone n fanden , kriminell e Element e und sogar Zigeuner , wobei die Kenntni s 
der deutsche n Sprach e bei diesen Persone n häufig sehr gering war". -  B r a n d e s , Detlef : 
Die Tscheche n unte r deutsche m Protektorat . München-Wie n 1969, 161 f. 
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davon, daß bei uns im Rahmen der Endlösung der tschechischen Frage ausschließlich 
durch Germanisierungsabsichten motivierte Massenaktionen gegen das tschechische 
Volk stattgefunden hätten83. 

Was verursachte diese Sonderentwicklung? - Das Protektorat entstand in der ersten 
Hälfte des Jahres 1939, in einem Zeitraum demnach, in dem Deutschland noch 
bemüht war, seine momentanen Forderungen auf diplomatischem Wege durch-
zusetzen. Insbesondere ging es ihm darum, ein Abkommen mit Großbritannien zu 
erreichen. Hitler konnte sich deshalb eine große Entnationalisierungsaktion gegen 
die Tschechen nicht erlauben, da diese von britischer Seite ein negatives Echo, ja 
u .U. sogar eine Änderung der bisherigen Orientierung der britischen Außenpolitik 
hätte hervorrufen können. Unter diesem Aspekt der Germanisierungspolitik standen 
außerdem zu diesem Zeitpunkt noch keine geographischen Räume zur Verfügung, in 
die man die rassisch ungeeigneten Tschechen hätte umsiedeln können. Darüber hinaus 
normalisierte sich die Situation im Protektorat relativ rasch - die Tschechen verwalte-
ten sich zum Vorteil des Reiches unter dessen Aufsicht sogar selbst. 

Nach Ausbruch des Krieges und dem deutschen Sieg über Polen verlor die Mehr-
heit dieser Argumente zwar schrittweise ihre Gültigkeit, im Hinblick auf die weiter-
gehenden Eroberungspläne der Nationalsozialisten wuchs aber andererseits die Wich-
tigkeit des ökonomischen Potentials des Protektorats, einschließlich der Arbeits-
kapazität des tschechischen Volkes. Hitler wollte deshalb die relativ ruhige und kon-
solidierte Situation im Protektorat nicht vorzeitig durch radikale Germanisierungs-
aktivitäten destabilisieren. Dieser Aspekt wurde mit zunehmender Kriegsdauer für 
die Nationalsozialisen beständig bedeutsamer, bis er schließlich zum entscheidenden, 
die Art und Weise der deutschen Okkupationspolitik grundsätzlich beeinflussenden 
Faktor wurde. 

Ein solches Problem der Germanisierungspolitik, das auch im Falle des Protekto-
rats voll zum Tragen kam, waren die gewaltigen Anforderungen an finanziellen 
Mitteln und materiellen Ressourcen, die diese stellte. Deren ausreichende Bereit-
stellung war während des Krieges unmöglich. In noch stärkerem Maße beunruhigte 
die Nationalsozialisten der Mangel an rassisch geeigneten Menschen, die ja eine 
unumgängliche Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluß der Germanisierung 
bildeten. Dieses Problem war für die verantwortlichen Funktionäre im Protektorat 
nicht einmal für die Zeit nach der angenommenen siegreichen Beendigung auf zu-

Die tschechische Intelligenz war z.B. unter den Opfern des Standrechts relativ stark ver-
treten. Daraus kann man aber nicht die Schlußfolgerung ableiten, daß die Nationalsozialisten 
mit der Einführung des Standrechts die definitive Liquidation der tschechischen Nationalität 
eingeleitet hätten. Vielmehr ist der Großteil der tschechischen Intelligenz aufgrund ihrer 
aktiven Teilnahme am Kampf gegen den Faschismus ausgeschaltet worden, den zu unter-
drücken ja die wirkliche und erstrangige Funktion des Standrechts war. Allerdings muß man 
sich zugleich dessen bewußt sein, daß die mit der Einführung des Standrechts in Gang 
gesetzte Entwicklung natürlich auch den Germanisierungsplänen der Nationalsozialisten 
entsprach. Es war durchaus eines der Ziele der Vorbereitungsphase der Germanisierung, das 
tschechische Volk seiner Intelligenz zu berauben, wovon man sich eine Erleichterung der 
späteren Umwandlung der Nationalität bei den dafür geeigneten Tschechen als Ganzes 
versprach. 
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friedenstellend e Weise gelöst, da zu diesem Zeitpunk t ja eine große Anzah l von aus 
dem Wehrmachtsdiens t entlassene n Kolonisatore n nac h Oste n in Gan g gesetzt 
werden sollte. 

An dieser Stelle wäre noc h auf das kritisiert e Fehle n eine r einheitlichen , ver-
bindliche n Richtlini e für die Germanisierun g des böhmisch-mährische n Raume s 
abschließen d einzugehen . -  Di e Situatio n ist in diesem Punkt e nich t eindeutig , da Hit -
ler mitunte r absichtlic h nu r allgemein e Ziele formuliert e un d nu r die Hauptrichtunge n 
der weiteren Tätigkeite n aufzeigte, um so selbst über einen größere n Handlungsspiel -
rau m für eventuell e Reaktione n zu verfügen. „Unzweifelhaf t existierte kein konkrete r 
Fahrpla n für die Endlösung , genauso wie kein fester konkrete r Kriegsplan existierte , 
nac h dem das Dritt e Reic h Europ a unterwerfe n un d allmählic h die Weltherrschaf t 
erringe n wollte. Hitle r lehnt e einen solche n Kriegsplan ausdrücklic h ab, da er ihm die 
Händ e band , un d kritisiert e in dieser Richtun g die deutsch e Führun g des Erste n Welt-
krieges. Da s Grundzie l un d die Grundrichtun g der aggressiven Kriege waren jedoch 
festgelegt un d wurde n mit bemerkenswerte r Flexibilitä t bei der Wahl der Wege un d 
der Wahl der Reihenfolg e der einzelne n Etappenziel e verfolgt."84 

Alle diese Tatsache n bedeutete n jedoch nu r die Verschiebun g der Endlösun g der 
tschechische n Frage auf eine später e Zeit ; keinesfalls verringerte n sie die Gefährlich -
keit un d den verbrecherische n Charakte r dieser spezifischen Variant e der Germani -
sierungspolitik"". 

Übersetz t von Hennin g S c h l e g e l 

4 Diese Schlußfolgerun g zog Miroslav Kárn ý im Hinblic k auf die Endlösun g der Judenfrage . 
Sie besitzt jedoch offensichtlic h breitere Gültigkeit . -  K á r n ý , Miroslav: Poznámk y ke 
genocidn í politice německéh o fašismu [Anmerkunge n zur Völkermordpoliti k des deutsche n 
Faschismus] . Sborník k problematic e dějin imperialism u 13 (1982) 191. 

>:" In tschechische r Sprach e ist dieser Aufsatz in ČČ H 88 (1990) 535-557 erschienen . 


