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l um ~r-.s r·J:E _ èIE. _::.:;: KH ANTI YD.I os 
FACULTE DES. I:.E'l'T:l.ES à .· 

--. 
- " . ,, -·-. ''. ·-·. ·,·;· • .... ,,_ ~ . . .· ;,:"7 ·:.t:,~t- ·>:·~')""' 

SC:I ~Nr:~s HUMAHES · · · . -
:.:;--.":".-;;.-~-=-~-.-:--:--:-... -- ~ - ..:.. -è,._· , .. -:;.~'.,;-,::,;,.:._.,;-.,., -, ·,.. -~- ' ' 
L' ::,PA8.l.!!.MEN'I:,•PE . LAt,GU,:,S ·:ET"\· .. , ':'"'ë ·::<· "' - . ,. '· /{}1:,ii , . 

1 G I) [c.];s~ T;?~:'.; G!è'.t;~.' ;èll ~JES\~~~ ~'.'.i:'·; --: ,;~0~ ... Ré ~~;11.~z~;c;trnè ses ,; u ;·r,e "10 ire d P. 

M.aity;'isë f.le FA'IlYME SEMBENE 
' 

.THSMÉ~ L' Alle:nag::, exo-::iq•.1!:'. 
. , 

Le· -~.evers d une Ge:1:cine vision 

'ëolon:i:alis-ce dans lé! sG'tire de 

· Hans PAASCHE, le VO/F!.H"e c.' explo

r~tioi'l. de l' A.fric~ . .!.:1 ~:..tkanga i'·iu"t"" 

.kara ·au. coeur tie l' ,'\.l lf!rna!!ne. 

Ce n'est pas seulement au XX siècle !:J~ '!.' :rr.~r:e nu 

Noir a c,o:n'.lle!1cé · à apparaÎ1:r~ dan; les écri 1:s de,is Occ.idrm

i::a,:ix •. Au con-crairè, le Noir ë. éi:ë' :;io'.:!r la fr..ij'l1,ure pav1:ie. 

du i;e:nps ce1:1:e no1:e. ç.' ·ex9'?i's:ne qui . 'fi:'li 1: · mê!!!e p1:1r !!lev en., f' 

. . .· i . : 
ticulier c.2rrs la .Li p;erà'):ure àllemand~. 

Si l'on fa.i:t uh, flash ct' u.~e- par-c sur la 1:r"li 1:e des 

Noirs, qui a coûi:é ia vie à plusieurs millions c( hommes, 

. - ' ei; ct' au1:re par-c, sur la c;-0lonis.:i-::i.c~ avec: sa m.1..3s.1.0n et ap-

por-cer e.u ;·Joir · 1a cïvilisatio,~, o;t ne po_urra que se 0ernan

der, si :Lës L3lanc·s ·c.onsiaéraiE'nt vrairn:en-c les. Noi:-·s co~me 

d A • 1- • es etre:-; nt.!!'Ja.lns .• 

S ou.;..e...,"".'.>:" c.i··:T : ;::. c·o· 10.,;,1· s"~i··o·,· ··rr:::"'t ...... i !.Tn"'l r,.. rl· ...... . ·L' ,_·1,_~~-- -. ;,_, --.• ... •e .... ""=--··' - - ,.. , • 'al, ... c."" .1., .. -••oOH""'-.•:>OJ\.;.- ... •, .. ,: .... \., .. 

oeuvre's:, Otl p.l'èse.n't,a_i 1:. une i!r,age nu .Nc.tr 

sori:es ::.e pr~j.ugé~ e1: cte clicnés~ 

·-~· 

,· . 

. ' '.· 
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' . , 
'.:: ependahi:, malgre la propagancte coni:enue ~~ns ct o. 

• • ,. ' f'"> I 

,)are ils ouvrages, il ·exïsi:al.,: i:oui:. ae :neme des .;.uro~en.s 

1ui on"t reconnu. ec: ciame hau.i:· le caraci:ère arrogani: ae cer

i:ains .Occicteni:c1wc.: Parmi ces: Suropeens, on ;:ieui: nommer Han:; 

?:\ASCHE, cton:t le courage cor..stan,:, si l~.or1 peut r:ir1si ~tire, 

,, I I l • ' 
?. ei:e aemoni:re ,:ou,: au ong cte sa vie, e,: a i:navers ses ou-

vrages, plus pari:iculièrement. dans le voyage.a' ex;Jlorai:ion 

"ie l'Africain. Lukanga Ifiukara au coeur de l' Aller:12,!ne. 

Ce n' ~si:·donc pas un. hasard, !=;i nou.s :Jvons fait 

'.ie cei;te oeuvre l' oojet de no"tre "travail. Ce 1ui sous-";;'ë!,L'l 

.ioi;re choix; c' esi: l' as;:iec.1: nova"teu:· -::e P,4ASCIŒ 1u t., ?. t.r~!-

vers elle, ei;atilit ·.me rupt-ure réelle avec ce 
. . , 

·1u.1 Jusqu aux 

?.nnées 20 du ;.;x siècle devenai T. une i;ra:"li 1:i0n en_ Aller.Jagne. 

Il ne cherchai,; pas à jus,:ifier le colonialisme, ni à faire 

;;_'"le propagande. en 1·aveur .du gouvernemeni: d' alors, mais exhor

tait à un chang.,ment des. mentalii:es ( Ancterung. ctes Denkens ) , 

~ une nouvelle· ·vision du monae. Son _pl~ .grand merl ,;e resi-
' " 

·"le ctans le faii; qu'il a su ctonner la parole Ji un Noir, à un 

11oment où celui-ci était rèdui i; à un:''sans-voix". J' ;,illeu:-s 

l' oeuvre esi; présem;ée sous forme d.e lei:i;res r,ue .l' f•.fricai;-i 

. . . . . , . . 
~.ngne pou~ tl:1e ··miss.ion ·q explora tio~ .. ~2.~~s: c·~~ l~t1::--~s. n~: .sortT 

............ 'eens ..... ~-.: . -;:, - --1-...i..,. o.u)-: 112-...:....---:: de î;:ukara, paraisserJ::: ;i:"!~cul0s ... -:e1:'"t~ ...... 

'.'o,me s"tylistique. 'ne peu,: être 
, 

qu. u..r1 Qv2.r:rt'J_g~ • .._...,.l..! ..... l' :?\11:0·1r ..:· ..... . -- ...... - . -

?.: loï..:s.:11.. le ·roi a1"ricâii1. -~...:.i a· su· préserv21~, son peµple dt~ 

"':elles II aosurdi tes!'. 
-. 

L' o~uvre en quesi;fon esi; certes un.e s21:ire·, e·c le 

,. 
•'} . . . ,, ... 

,·. 
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héros principal:' uh personnage, _fic-cif, mais quand même cela 
.-·--·.; ·:,.·: , .. ··'..::..::_~i .. :.-~· · .. · ::·':",_~Y::,'!·-~; __ ·· 

ne Jfà_ii:":'.qù.'~l\ic.ïder· ctavantagë)~a·· posi--cion ae 1' au-cèur qui· y 
·'' - - . ·- . . . . . ;. . -

exe';~e uhe crl~~ùe';(1ceroe àk' sà propre socie-cé. 

·Hans PAASCHE., 1' a~~eur d.e ce,; .ouvrage, es,: issu c:1' une 

grand.e famille d._e . Prusse e-c exerça le me-Cier cte solcta-c d.ans 

, , ·. '• .· ' ' . l armee pruss·1enne. Duran;; les sou.tevemen1:s qui on-c e.u lieu 

. en 190.'.:> dans la colcnie allemanae de l'Afrique cte 1' Es 1. 

( 1' à.c'tue11é· .. ·1·anzanie ) , il. fu1, nommé officier devan-c airi-
. r-::·.. . 

ger la répres·sion con:i:re les popula'tions inctigènes. c' esi; 

cturam:; ce séjour en Afrique que PAASCHE a connu Lukanga 

Mukara. Ce dernier n'a en réa.Liëe jamais foule le i;erri1:oire 

allemand., mais PAA~CES lui par lai,: souven1: <1 e La vie d.es Eu-

ropéens en· général e ~ ils en ctiscui:aien-c. Eï: c' es1;,d' une par 1:, 

sur les répliques· d.e · ce-c Africàin que P.<1.A~C::-:"' s' es-c basé pour 

concevoir son oeuvre. D'au1.re par-c, l'originali-ce des aspec-cs 

1 :religieux et ethniques d.e ce peuple noir, ae ~ême que son · 

· 1 ar-c e-c -son .mooe -d.e vie oirt amené· PAASCHC:: à avoir de nouvel

les idées et une nouvelle vue sur les peuples africains. 
. , 

Analyse sous cet angle, le personnage ;:e Lukanga a 

certes aide PAASCHE .à écrire lui aussi une oeuvre exotique, 

c.ependant cet exotisme ne :,aurait être l' u."1iq_ue raison 

d'être de l~ouvrage. 

PAASCE~ aVai t sa propre .Philosophie, s=:! p!"Opre con-

ception du:· monde qu'il a vo1,1lu d~èvoiler et E:i outre, 

il a toute sa vie durant ch2.nge :1 plusieu:-s :'"Y'i""s son 

point de ·vue selon: la sit.:ation soci_o-pcliti.:;.: .. ...-" :i·~ :,on pa:;s. 

De ce fait il s' avèr.e difficile d•' .ti:'ai ter· ·lr, :··:,v :rs a' un<c? 

certaine visiqn çolonis.liste dans la sati::-e :~-:- r.;!GCi-k: ~ans 

tenir comp,te de tou? ·J!es, ;fac.teurs .• 

' t l, 

;;; ~, ... 

,·. 

.. . ,.. 
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Il. nous faudra· donc: analyser la s·i tua tion sociale et ?OJ.i

tique del'A1.lemagnè avant la première guerre mondiale, car 

pour pouvoir analys'ef le revers de 12. vision c.olonialis te, il 

faut d'abord savoir ce qu'était la vision colonialiste même. 

c·e faisant, nou.s consacrons. un chapitre tout entier è. Ui. po

li tique coloniale allemande, laquelle est "étroitement li~c 

à la littérature de l'époque, ce qui nous amène Sgalemen,. 

à voir c.e qu'était la tradi tien en Allemagne dans le dom_.:.ne 

de l'écriture jusqwZ'.I. la date de parution de l' oeuvre ::e F"i,."-3;'.;ii". 

Avant de: pouvoir parler de cette satire, .il no·us faut 

d'abord savoir qui et comment Gtai t l,')i\ASCHE. ;;' est seule::,-2:it 
, 

avec: une connaissance juste de cet homme quel on pour-ra 

comprendre sa réaction contre la poli tique co.loéii3le et son 

opinion. sur le -)'Joir. Le probléme central reste cepenàant_ 

l'analyse de 1':oeuvre qui ne peut se faire sans un coup ,·j' oeil 
. . . . . , . . 

critique,_ ca:I;"-.l?AASCHE. donne l impression. de. s' êt1:e base s\.:r la 

société afri6ih:b~ .kt":sein de laquell_e il a sejo1,1rné pou.r cri-
. /::.{, .• •.• ·_"!,,:' • 

tiquer la soçietr{ ·allemande. Or .~e n'_est pas. tout. ce qu'il af-. .·-", - •.. 

firme· dans' son'\>Uvrage qui a réellement existé dans ce ccir: 

del' Afrique. 

Comme nous l'avons soulign~' plus haut, PAAS:::fü: avait sa 
: ·- . !.: ~- .: .. . .. . . ·,, ' 

propre conception et ses propres aspirations, qui parfois se 
.:: . . . .. 

dévoilent entre ies mots de l'ouvrage. Bref~ tous les mojens 

étaient bons pour lui, pourvu qu'il puisse propager ses idSes. 
. .· . . 

Il était végétari~n, ami de la nature; des 
. .· ... ., -~· .... ·~ ·:.·::.. . . . 

animaux, bref par-
, .... ; . . ·: .. 

tis"an d une nouvelle. forine de vie. ·Pour cela il n'a pas hesi-
' .·. : +.\'..: ·,, ·.·> 

te à se servir dU:.'.·Noir, de l'Africain _::i_u' il considérait d~,.jà_ 
.. :<~f-i' :·:;;::.. . . .~ .. ;· 

comme.un.11 bon. sà)Jy,age)'; dont les us et .. coutumès c:orrèspon-· 
: t:: ·i· '.· . .· . -· 

.. 
'·· 
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dai~rit
0'B1Jn aUY. pr{~~·ïpes q.e sÔn°.plOUVeme!1t qu'est l.a Lebc, ... ,-

.. ·.J .... ·:.:,~~~\.i; \; ... .}.. ~- ;;:\:r:· ' . ,-_ ' >o• ··.-

re:t?Bi!Wg~gÙtig.' qu; .f.l{N<iaj.i'!,j;;t .P:tP~a_g~r. Ainsi, glor,ï,fie-t-il 
· ·- ;t;'.~.:~'iF~ffi ... ~~~~-;~g : ~,:-~·Ji~~~ .{; ;-~-: ~ ,- .. _ ... ~~-\ ~-7t~ . · · . 

1ifï:fü:'.tr.1.îi"'ô"Flliiiiif}i'ii:t sè di:s.tingue. .de 1' i!;uropéen, alors 

.:~JÎ!â!ii!!JJ;11:~n:J~f-'~; ~'~~ ·~:;·.:.ié~ultat de la géographie et 
' ·tt··-~ ·: ,.· ... , ,- -". .. . . 

de 'l'·histoire. c'est seule~ent :en cbn_sidérant to·.10 ces facteu,s, 

que:nous-réussirons à disséquer·dans la satire des passages 
:. g;(~3i~/:., ·\~.\:. · - : .. , · . . . -~··R . 

qU::i:::-resul tent de sa propre · vision et non de la réa.)..i té afr ic(1 ine. 
~t,:jj-;;/ ... :~~~ '~~ .:, . . .,: . ' . . . . . -. , , 
· ,. Il- ne souhaitait que voir s etablir en Afrique la paix 
·:,\;•' 

e:é1~. ju~tièe~·;;s:>_ç:j_~le, et disparaltre 1' expl.oi-cation ého~-:-, ' . .., .. , ,'. ._ .. , .. , . . : . 

tée. de ses resso~rces natUrelles, Mais aussi "~fr·::.cai:1 11 ,.:.i' il 
. ·' 

fÔ.t, PAASCHE n'a pourtant' jamais ces·~~ d~ êt:-e ur1 Fe::-v,2:it ;,·:\-

tr"i.o'te. Mêffie s'il crii:iqlle ses compatriotes 0·.1. l::: r~gi~e (~':? se~: 

pays, il le fait par amour pour. ce peuple quÎ.l so:..:hai tü t voi::: 

occuper une plac; ·a.·~ choix au sein des nations. :..:1 cause p,e-... -_,; 

mière de la publication de l' oeuvre est en effet !.e souh:c:i t d0 

voir son p~cple se' c.orriger de ses d€fauts, se deharrasser- de 
. ., -~ , , .· .. 

ses 'tares, re\relees ·dans ·1a sa tir~. 

Il se~ai t egàlemen·~ interessant de soilligner que. pou:· 
. . . . : . . - , . . .· . 

PAA:SCHE, combattre les defenseurs de la ·col.onisa '.:ioh ne sii;-:ü-

fie· aucunement être. contre la colonisation •. ::,' aiL!.eurs, ' n :;-

t-il pas lui- même affirmé en 1912 qu'il ~· :; sur terre rl~s 

peuples qui ont le devoir de ~oloniser. Ce ~u'il co,rlamne 
. , 

ce n est pas la colonisation en tant que tell<?, ~ais plutô.: 

la façon de la pratiquer qui· souvent est atroce, :ilors qu?. selo:1 

lui, l'attitude du colonisateur e~vers le colonisé doi't être 

celle des. parents. vis-à-vis de.1ei:.irs enfants; e: les parents, 

s'ils veulent éduquer leurs enfants· .. doivent s'éduquer ct' flbord. 

,,· 1 

,·. 

. ' "· 
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c'est donc en·. c_ei;" quelques'··mots que .s~ résume la ,con-

ce~tion pasisch~~r14t~~~i;]:,t.6olo11i~-~~f~ri-~~-~;~-~~ l' ~n t~4:i~ ;~·-.;:' 

seuiemezii èd1if~;' .J!~i~iïfbi1-~fua-i:}tii~1~~JtF!~ë dêiJ;1i::±ai~~\ 
• •,• - ,'~-~·"',AC ·..-:5•:., ! .::~~itift•.~:· ;':, ... ;"., ~-"•V ' "': ~<3.:.:.,. ~~.;;.-... ~-:;<~• ••'. O • : '~~ ;,.~, ~~"• -\~JI, 
J~~t{park'ift~J 'd'0üni~·?l1frf~&!~-rii~f~;f4;lrt1t"f~GJJ i~,--~~lft'.:~·.:\ 

- .. · .. , ·::-:.: ·. '_ç;\:::t~.._-fi_·- ·. ~... . . . - .. -:~~ ... .:;,J~,-~.·- 0 -- ',.::·· ·.; 'i:~ ·.f-: .: . 
: i té de 1r:·oeuvre est'':'Ynséri te' en fillgrarie."-n' ailiëu_rs; 'l' oeu-

:1re a été l'objet d'une·censure e-c interdïte à U."l moment a·onné, 
. ' 

':t ce sont même des ~?ldats_ qui ,,nt mis fin à la vie ~f- cet 

hemme qui a jadis appartënu a 1' armée prussienne· élevie dans ·, 

l'amour. de la guerre et de la patrie. 

Vu l'écho que cette satire a· eu et J.~~ réac.tians·· qu~ elle a 
" ..... · 

suscitées, on pourrait bien. cro~re à une tentàtivè de Ïa réécri.:. 
1 

re, car de la période de sa paru-cion à nos jours O?.aucoup de 

-::noses on-c cnange surtou-c en Afrique. 

Ce sont la Orièvemen-i; exposf?s · les aspec-i;s · fonr!.::imen-caux 

· le noi.:re -cravail .aon-i; nous. livrons J.e pJ.an èi-P.prè!>: 

-~> ::. ·"'"' . :".: 

PLAN 
t:{}.:· 

I:. Introduction 

éI~ La si-cuation de l
1

AJ.J.emagne peu avant la guerre de 1914 

1 • La poli tique coloniale al.1.~mande 

2. Tradi -cion dans J.es écri -es ç_oJ.oniaux 

jusqu' en 191 2 

:II:. Eiogre.phie. L" evo.Lut.ion de !·!ans f>AASCH~ 
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\ do 
~ .. 

.-

,•. 
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1 
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A mes parents qui, les premiers, m'ont 

appris â lire et â ecrire. 
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Vorwort 

Als ich das Buch '\l'on Hans Paasche zum ersten Mal gelesen 

habe; hat':es Illich sehr beeindrookt. Das erkl.art die Wahl, die 
• 

ich getroffen habe und aufgrund der ich den EntschluB faBte, 

seine Forschungsreise des Afrikaners Lukanga Mukara ins in• 

nerste Deutschland zum Gegens.tand. meiner Arbei t zu machen. 

Das ware abèr wohl allzu schwierig gewesen, wenn ich dabei 

keine Untersttitzung bekommen hatte·o DeshaJ.b méichte ich: hier 

allen danken, die meine Arbeit geféirdert haben; 

Allen Professoren der deutschen Abteilung in der Dakarer 

Universitë.t danke ioh ftir die Betreuung wahrend meines ge

samten bisherigen Studiums.; 

Be! der Steiermarkischén Landesregierung bedanke ich mich 

!Ur die Gewiihrung eines Stipendiumâ in G:r;,e.zt wo ich die Arbeit 

verfaBt habe. 

Besonderen Dank achulde ich dem CODESRIA, meinen Betreuern 

Herrn Magister Erwin Kummer (in Graz.) und Frau Doktor Uta Sadji 

(in Dakar) und meinem Tutor Piotr Dobrowoil.Ski rur die Hilfe und 

Unterattitzung, die aie mir gewahrten. Ihnen verdanke ich viele 

wichtige Unterlage und Hinweiseo 

zu danken habe ich auch undin ganz besonderem MaBe meinen 

EJ.tern, Ihnen, die meine ersten und besten Helier waren, ist 

diese Arbeit gewidmet. 
DAKAR, im Juli 11989 
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1 • Einführung 

Das Überlegenheitsgefühl des WeiBen dem Schwarzen gegenüber 

taucht nicht erst im 20, Jahrh:undert auf. Im Gegenteil hat es 

schon sei t Jahrhunderten existiert. Vergleiche die Auswüchse 

der Sklaverei, bei denen mehrere Millionen Schwarzen das Leben 

verloren. Der Kolonialismus ist auch mit diesem Überlegen-

hei tsgefühl verbunden: der WeiBe dachte ,. er würde den Schwar-

z en mit der Zivilisation segnen. 

Die beiden erwahnten Beispiele,' Kolonialismus und Sklaverei, 

die eine groBe Bedeutung in der Weltgeschichte haben, zeigen, 

daB die Europëer den Schwarzen so unmenschlich unterdrückt 

haben, daB man sich frag'e~ :nïuB, ob sie die Schwarzen überbaupt 

noch für Menschen bielten. 

Es ist als.o kein Wunder, daB eine Reihe von Schriften die 

Kolonisation unterstützten. Die rapid anschwellende Zahl sol

cher Schriften, die nicht nur in deutscher Sprache erschienen, 

sondern auch auf énglisch und ;franzësisch, zeugt von groBem 

Interesse an dieser Frage, 

Wie unterschiedlich diese Schriften auch sind, so lassen 

sich manche dennoch auf einen gemeinsamen Nenner bringen: sie 

verteidigen die kolonialistische Sichtweise dem Schwarzen ge

genüber, die darin besteht, diesen mit allen Vorurteilen und 

Klischees vorzustellen, Trotz der Propaganda solcher Schriften, 

die die Kolonisation und ihre Übeltaten rechtfertigen,gab es 

aber auch Europaer, die den arroganten Charakter-~er WeiBen 

erkannten. Zu diesen Europaern zahlt man Hans Paasche, dessen 

Bekennermut durch sein Leben selbst und seine Werke bezeugt wird. 

-· , . 

7 

CODESRIA
 - BIB

LIO
THEQUE



Uncere Arbeit besteht darin, sein berühmtestes Werk:zu behandeln, 

na.mlich Die Forschungsreise des Afrikaners Lukanga Mukara ins 

innerste Deutschland, 

Es~ist kein Zufall, wenn wir dieses Werk gewahlt haben. Mit 

ihm hat Paasche einen wirklichen Bruch mit dem vollzogen, was bis 

zu seiner Zeit in Deutschland üblich war, Er rechtfertigt die Kolo

nisation überhaupt nicht, macht keine Propaganda für die Regierung, 

sondern ruft zu einer Anderung des Denkens auf, Sein Verdienst 

becteht darin, daB er den Schwarzen zu Wort kommen laBt in einer 

Zeit, in der dieser als vol~ig minderwertig angesehen wurde. 

Obwohl der Hauptheld de?l Werkes eine fiktive Figur ist, ist 

es dem Autor gelungen, eine scharfe Kritik an der deutschen 

Gesellschaft zu üben. Paasche hat zwar wahrend seines Afrika

aufenthalts einen Lukanga Mukara kennengelernt,dieser ist aber 

in Wirklichkeit nie in Deutschland gewesen, Seine Figur hat 

Paasche geholfen,exotistisooe Lfteratur zu schreiben. Diese 

Exotik ist aber nicht die einzige Daseinsberechtigung des Wer

kes. Paasche hatte seine eigene Philosophie und Weltanschauung, 

die er verbreiteri' wollte, AuBerdem hat er von seiner Jugend 

bi~ zu seinem Tod seine Einstellung unter dem EinfluB der ge

sellschaftlich-politischen Lage in Deutschland mehrmals geandert, 

Deshalb erweist es si~h als schwierig, die Umkehr der kolonia

listischen Sichtweise in Die Forschungsreise des Afrikaners 

Lukanga Mukara ins innerste Deutschland zu behandein, ohne 

auf all diese oben erwahnten Aspekte hinzuweisen, 

Nach der Einleitung, die das erste Kapitel bildet, werden wir 

versuchen, die Lage Deutschlands kurz var dem ersten Weltkrieg 

! 

8 

CODESRIA
- B

IB
LIO

THEQUE



zu cchildern. Denn um die Umkehr der kolonialistischen Sichtweise 

in dem \1/erk benandeln zu kêinnen, c:ollten wir zuerst zeigen, worin 

diese kolonialistische Sichtweise besteht.Deshalb gibt das 2. Kapi

tel einen Überblick über: 'die deutsche Kolonialpoli tik. Mit ihr ist 

auch die deutsche Literatur diesel:' Zeit verbunden, denn Literatur 

und Gecellschaft kêinnen nie ganz voneinander getrennt werden. Daher 

kêinnen wir es nicht versaumen, die Tradition in den Kolonialschriften 

bis zur Erccheinung der Satire von Paasche zu untercuchen. 

Bevor wir aber von dem Werk selbst sprechen, wollen wir erlautern, 

wer und wie Paasche war und wac er auBer dieser Satire geschrieben 

hat.Daher beschaftigt sich das 3. Kapitel mit der Biographie von 

Hans Paasche. 

Im 4. Kapitel werden wir die Reaktion Paasches auf die Kolonial

politik und seine Einstellung den Schwarzen gegenüber schildern. 

Daf' zentrale Problem der Arbeit bildet die Werkanalyse (5. Ka

pitel} ·• Wir müssen dabei folgendes beachten:Der Held des Textes, 

Lukanga Mukara, :bst ,wie schon erwahn~ nur eine fiktive Figur. 

9 

Die Anwesenheit von Paasche in Ostafr.ka ist aber historische Wirklich-· 

keit. Paasche hat sich manchmal auf das, wac er in diesem afrikanischen 

Gebiet gesehen hat, gestützt, um eine Kritik an der deutschen Gesell

schaft durchführen zu kêinnen. Er schrieb: 

In seiner wundersamen Abgeschlossenheit bewahrte 
dies Land bis in unsere Tage Zustande und Volkssit

ten,die zum Vergleich mit der eigenen Denkart,der 
eigenen 11 Kultul' anregen. 1 ) 

Dank seinem Aufenthalt in Ostafrika weiB Paasche Bescheid,daB die 

europaische Zivilisation,statt dem Einheimischen zu nützen, ih~ 

1) Hans Paasche: Einleitung zu: Lukanga Mukara, S.9. 
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seiner Qesseren Eigenschaften zu berauben drohte, Einige Dichter 

hatten schon diese Problematik behandelt, Und es war sogar im Bereich 

der Literatur eine Tradition gewesen, çias Unbehagen an der Zivilisa

tion am Licht zu bringen, indem man ein kul turell unberührtes Volk 

lobte,Mit dem Bild von diesem noch in der Tradition verwurzelten 

Volk werden wir die Briefe Lukangas vergleichen, damit man sieht, 

welche Unterschiede Paasche besonders wichtig erschienen.Wie das Werk 

rezipiert wurde, beschreibt das folgende, sechste Kapitel, 

Die Lukanga-Briefe beinhalten Paasches eigene Ideen, wie die Le

bensreform, die er dem deutschen Volk mitteilen wollte. Jedes Mittel 

war ihm recht, um dieses Ziel-, Propagierung der Lebensreform- zu er

reichen. Deswegen haben wir gefunden, es ware sehr wichtig, daran zu 

erinnern, daB das Werk eine Satire ist (vgl. Kapitel 7),Erst unter 

Berücksichtigung dieser Tatsache wird es uns gelingen,es kritisch 

zu durchleuchten und festzustellen, welche Passagen in erster Linie 

von der personlichen ~tsicht des Autors und nicht von den wirklichen 

Zustanden bestimmt werden, Es kann auch sein, daB das Werk heutzuta

ge einer Umarbeitung bedürfen würde, denn von der Zeit seines Er

scheinens bis heute haben sich viele Sachen geandert, besonders in 

Afrika, Indem wir Bezug auf diese Veranderungen nehmen, schlagen wir 

ganz kurz eine aktuelle Umarbeitungsperspektive der Briefe von Paasche 

var. 

! 
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2. Die Lage Deutschlands kurz vor dem ell'stan Weltkrieg 

Mit der industriell-kapi talistischen Revolution wurde Deut,sch

land ein wirtschaftliches und technisches _Machtzentrum,dem auch 

co starke militarische Machtmittel zur Verfügung standen. 

Um den wirtschaftlichen Aùfschwung zu sichern, hatte Deutsch

land cich immer mehr mit einer Frage beschaftigt, nahmlich mit der 

ErschlieBung neuer Absatzmarkte. Um 1880 führte die Suche nach Roh

rctoffen und Abeatzmarkten zum expansiven Drang nach Kolonien. 

11 

Zum starksten Interessenverband wurde der 1882 

gegründete Deutsche Kolonialverein, in dem Aristo~ 
kraten, Schwerindustrielle und Bankiers die Richtung 
der Agitation bestimmten: der Kolonialenthusiasmus, 
vor allem im ,deutschen Mi ttelstand, wurde angeheizt. 1i) 

Wie aber war die deutsche Kolonialpolitik? Ui:td welche Rolle hat 

Deutschland im Imperialismus gespielt? 

2.1 Die Beschaftigung mit dem Kolonialismus und die deutsche 

Kolonialpolitik 

Spater als die .anderen Kolonialmachte,wie Frankreich und 

England zum Beispiel, beteiligte sich auch Deutschland an dem 

groBen Wettlauf um Übersee-Besitze. 

Friedrich List, der Schëpfer des deutschen Zollvereins, hatte 

den Deutschen schon um 1840 geraten, Kolonien zu gründen und 

eine ernsthafte Kolonialpolitik zu betreiben: 

Ein umsichtiger deutscher Kon~ular- und diplo

matischer Dienst muBei.ngerichtet werden. Junge 
Forscher müssen dazu ermutigt werden, die Ge

biete zu bereisen und unparteiische Berichte 

1}Die Liebe zum Imperium, S.5. 
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zu erstatten. Junge Kaufle.ute müssen aufgeforde·rt 

werden, die Ge.biete auf ihre. Handelsmoglic:hkei ten 

hin zu unte.rsuchen. Unternehmungen sollen gegründet 

werden, von Aktienge.sellschaften unterstützt und 

unter den Schutz der Regierung gestellt we.rden. 

In deutschen Hafe.nstadten sollen sich Korperschaften

bilden, die. i:iibe.Fse.e.isc:he Landereien aufkaufen und. 

mit deutschen Kolonisten besiedeln. Auch Handels-

und SchiffahI'tge.sellsc:haften müssen entstehen, dleren 

Ziel die Eroffnung neuer Absatzge.biete füir' di'l· dleutscher 

Fabriken und· die. AufFechterhaltung von Damp;ferverbin

dungen ware.'- Kolonien sind das beste Mittel zur 

Entwic:klung der Produktion. 11 ) 

Almlic:h dac:hte· spater Bismarc:k, daB Ko,lonialg,esellschaften nac:h d.em 

Vorbild der e.nglischen und niederlandischen Handelskompanien der 

der erste Schritt für die Kolonisation und. VeFwaltung von ÜbeFsee

ge:bieten sein soll ten.S'o bildeten sic:h Vere.ine·, Gesellsc:haften und. 

Organisationen Z'.Wischen Deutsc:hland und den Kolonien, die unter den 

deutschen kaiserlic:hen Schutz g,estellt waren. Die Sc:hutzerklarungen 

über Gebiete in Südwestafrika 1:884 um im folgenden Jahr über Ostafrika 

hatten die Z.eit des deutsc:hen Kolonialismus gekennzeichnet. 

In WirklichKeit war de'!:'' Schutz, <ien Deutschland den Afrikanern anbot, 

nichts andere:s als eine. koloniale Ausbeutungspoli tik. Verstec:kt oder 

offen wurden Ausbeutung und Z'.wangsarbeit eingeführt. Am 2:. 4. 11885. 

wurde die Deutsc:hostafrikanische Gesellsc:haft von Carl Peters2iatig. 

Mit groBem Elan ging Peter daran, nac:h zwei Richtungen zu wirken: 

-Ausdehnung des Territoriums 

-profitable Ausbe:utung des Erworbenen. 3) 
I 

1i) zi tiert nach; Konzelmann: Sie ackle woll ten · Afrika; S. 268 
' 1 

2 )C:arl Peters: 27-9-1856 ,/J.9-9.:;:-,191a. Ist Gründer des Schutzgebiets 

Deutschostafrikanische Gesellschaft. Von Bismarc:k nic:ht unterstützt 

erwarb er Ende 1884 das Hinterland von Deutsch--Ostafrika. 

j) Jl_:ëe Lie be zum Imperiurn, S. 58. 
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Man qual te d·œe Einge borenen, die hart in den Plantagen arbei teten. 

D'ie belastendste Arbei t war das Tragen von sehr sc:hweren Baumstammen, 
' ' 

aus denen Holz gemacht wurde. All das geschah zugunsten der Kolonial

herren. 

Nic:ht umsonst hatte. der Kolonialfachmann und Beamte Rohrbach 

propagiert: "Die beiden G;rundf'I'agen deE Kolonialwirtschaft sind die 

der Bodennutzung auf der einen, der Einge,barenennutzung auf der an-

d ·t 11) eren Sei e. 11 · 

Betrachtet man die ZJ.ele des Kolonialismus in diesem Sinne, sa 

erscheint die Kolonialpoli tik Deurtschlands nur als poli tisches Mi ttel 

' zu. europaischen Zwec:ken, insbesondere zu, deutsc:hen. Deshalb hat der 

Siedler sic:h die moralische Verpflichtung aurfeJ?ieg,t, den Schwarzen 

"zur Arbeit zu erziehen". 

Au13erdem verkündete Wilhelm II. als GrUDdlage seiner Politik fol

gende Schlagwarte: 

- Weltpolitik als Aufgabe 

il'el tmacht als Ziel 

Flottenbau als Instrument 2) 

Diese Aufgabe hatte der Reic.hskanzler Bismarc,k in Berlin erlautert, 

indem er behauptete, Deutschland habe die . "Ehrenpflic:ht, sich an 

der Zi vilisierung des afrikanischen Kontinents z.u beteiligen." 3) 

In diesem Z.usammenhang kann man behaupten, daJ3 es doc:h nicht nur 

wirtschaftliche Motive waren, die Deutschland zur Kolonialpoli tik 

zwangen, sondern ebenso die falsch verstandene kulturelle Verpflichtung, 

die Errungenschaften deutscher Technik und Kultur in die Welt zu tra

gen. Damit befUrwortete Deutschland eine Kolonialpoli±ik, die es zu 

einer Weltmacht machen sollte. 

1:) zitiert nach: Die Liebe zum Im:eerium, s. 85 ~ 

2) Ebenda, S.29 
'. 

3) Il s. 69 
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Die Siedlergesellschaft, die schon im Sinne einer deutsch-ostafri

kanischen Gesellschaft gebildet war., stand in Ostafrika für diese 

Politik. Sie trug offen rassistische Züge. Ihre wirtschaftliche 

Tatigkeit wurde durch eine Herrschaftsideologie unterstützt. Bei 

dieser Position wurde der Eingeborene beziehungsweise der Schwarz.e od 

Afrikaner als ein Instrument der wei!3en 11 Herrerurasse 11 angesehen. 

Da!3 die deutsche Kolonialpolitik sich in dieser Richtung ent

wickelt hatte, ist vor allem daraus zu erk;I.aren, da!3 die ersten 

Kolonialpioniere Manner aus dem KeinbüFgertum waren, die im Sendungs

bewuBtsein des deutschen Chauvinismus erzogen worden waren. Der wei!3e 

Rassismus tat sich in allen Berichten kund. 

Beispielsweise muBten in den Stadten alle Afrikaner 

jeden Wei!3en grü!3en, sie durften auf keiner Bank 

sitzen, da diese nur für Europaer aui'gestellt wa

ren; sie (die Afrikaner) unterstanden einer anderen 

Rechtsordnung,; noch um 1910 wurde von deutschen 

Siedlern bezweifelt, ob sie Weisungen von farbigen 

Beamten folgen soll ten. 11 ) 

Man kann also behaupten, da!3 die deutschen Kolonialunternehmer 

von vornherein nur den deutschen Interessen dienten. was aber daran 

besonders béisartig war, war die Art und. Weise.·, wie . sie handel-

ten, Sie begnügten sich nicht damit, ihre Übermacht durch Taten zu 

demonstrieren, welche die Eingeborenen unfahig zu leisten waren,sei 

es auf dem Gebiet der Wissenschaft, der Wirtschaft oder ahnlichem, 

àee:iern übten II eine rüc ks ic htslose und entschlossene Bereichrung. 

des eigenen Volkes auf anderer, schwacherer Volker Unkosten". 2 ) 

1) 

2) 

Ebenda, S. 
/1, s. 

81' / 

96 
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Ein anderer Punkt der deutschen Kolonialpolitik, die ja unter 

anderem .der "Eingeborenennutzung 11 diente, bestand darin, Schulen 

in Deutsch-Ostafrika einzuführen. 

Unter grol3herzigen Redensarten wie "Zivilisation" und "Freiheit" 

beteiligte sich Deutschland an der Erz.iehung des eingeborenen Volkes, 

meist ohne aber Rücksicht auf die Sprachen oder die Traditionen zu 

nehmen. Detlef Bald und andere merken in ihrem Buch folgendes an: 

Der Geograph und spatere Professer am Hamburger 

Kolonialinstitu.t, Si·egfried. Passarge: auBerte 1895: 

man dürfe auf keinen E'a.ll dem Beispiel der Englander 

folgen, die einige wenige Afrikaner zwn Studiwn an 

englischen Universitaten und spater als Anwalte an 

Gerichten Bri tisch-Westaf:rdkas zugelassen hatten. 

Afrikaner seien auflerstande, sich die hohere Bildung 

wirklich anzueignen, und ein dera· tiger Liberalismus 

konne den Interessen der .delltschen Kolonialmacht nur 

schaden. 'vvenn es wirklic:h -: , _, , g,elange, die Afri-

kaner zu gebildeten Menschen ZUl machen, was ware 

die Folgen? 11 ) 

Entsprechend dieser Aul3erung von Passarge wurde zur Rechtlinie 

deutscher kolonialer Erziehungspolitik eine Methode, in der die 

Peitsche zweifellos eine groBe Bedeutung beanspruchen konnte. 

"Die Schwarzen müBten sa erzogen werden, da!:l sie sich den WeiBen 

gegenüber ihrer Minderwertigkei t bewul3t sind • 11 2 ) 

Das Licht der deutschen Kultur war in die Bildung gebracht; und 

die Schulen sollten der Ausbildung von Schwarzen für die Verwaltung, 

dienen. "Afrikanische Anges tell te [yiarerj wei t billiger als deutsche 

Subal ternbeamte und wurden mit der Ausdehnung der beherrschten G.e

biete immer unentbehrlicher~j) 

1 ) Ebenda, s. 105 
/ 

2) Il s. 104 ,' I 
-

3) Ebenda. 

- -
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Angesichts dieser Mi8handlungen und Qual empërten sich mqnch

mal die Einheimi.~chen gegen die Kolonialherren, die sich ~ls 

Eroberer entpuppten. Erstmals kampften verfeindete Stamme 

zusammen gegen die verha8teh Deutschen. Die Empërung vergrë8erte 

sich immer mehr und verwandelte sich schlieBlich in einen Gue

rillakrieg. Die Ursache einer solchen Haltung auf der Seite 

der Einheimischen hatte Daniel Kariko, ein Herero-llii.uptling, 

erklart. 
Unser Volk ••. wurde durch deutsche Handler rundum 
beraubt und betrogen, und sein 'ifieh wurde mit G.e-
wal t genommen. Unser Volk wurde geprügelt und mi8-
handelt, und· ihm wurde keine Wiedergutmachung zu

teil. Die deutsche Polizei unterstützte die Hand-
ler, statt uns zu sëhützeJ;l. Die Handler kamen des 
Weges und boten Waren an, Wenn wir sagten, .daB wir 
kein Vieh entbehren kënnten, da die Rinderpest viel 
Vieh vernichtet hatte, sagten. sie,sie würden uns 
Kredi t geben. Wenn wir ableh:n,t;en, Waren zu kaufen, 

16 

auch auf Kredit, geschah es oft,daB der Handler 
einfach die Waren ablud und dalieB. Er sagte, wir 
kënnten sie bezahlen,wann wir wol.lten. Er kam jedoch 
nach wenigen Wochen wieder und forderte Geld .Cider 
stattdessen Vieh. Er suchte sich dann die besten 
Rinder au.es. Haufig wurde das Vieh irgendeines Mannes 
genommen, um damit anderer Leute Schulden einzutreiben. 
Wenn wir Einspruch erhoben und uns zu wehren ver
suchten, wurde die Polizei geholt, die mit Prügel 
und Erschie8ungen drohte. ( ••• ) Die Handler setzten 

ihre eigenen Preise für die Waren fest und lie8en 

es niemals zu, da8 wir den Wert unseres eigenen 
Viehs selbst bestim~n. 1 ) · 

Egal ob in Ost- oder in Südwestafrika: die deutsche Haltung gegen 

die Aufstande war immer dieselbe. Die Felder und Garten der kampfen-

1)zitiert nach: Patemann:Lernbuch Namibia, S.104 

' -
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den Eingeborenen wurden verwüstet, Gefangene gehangt oder auf 

eine andere Weise ermordet. Carl Peters hat über einen seiner 

Ge·. al takte in Ostafrika folgendes berichtet: 

Überall dasselbe Schauspiel: nach kur;;an· Widerstande 
stoben die llagogo au-seinander, Feuerbrande wurden 
in die Hau~er geschleudert, die .Axte arbeiteten, 

um das zu zerschlagen, was nicht zu verbrennen war. 
So wurden bis halb fünf Uhr 19 Dorfer verbrannt, 
Die Wagogo versuchten, ihre Herden schnell abseits 
zu treiben, aber es gelang doch, 200 bis jOO Stück 
von diesen zu greifen und die Hirten,sow:eit· sie 

nicht flohen, niederzumachen ••• Meine Leute plünderten 
in den verschiedenen Dorfern. 1 ) 

Aus dieser Passage erfahren Wll", daB die Deutschen nicht nur 
' 

"sich verteidigten" oder die Aufstandischen straften, sondern 

daB sie versuchten, die Afrikaner zu vernichten.Kennzeichnend 

dafür ist ein Befehl, den General von Trotha im Oktober 1914 

erlieB, 

Ich, der groBe General der deutschE.'n Soldat.en, sende 

diesen Brief an das Volk der Herero, Herero sind 
nicht mehr deutsche Untertanen, Sie haben gemordet, 

gestohlen,haben verwundeten SoldaTen Ohren, Nasen 
und andere Korperteile abgeschnitten und wollen jetzt 
aus Feigheit nicht mehr kampfen ••. 
Das Volk der Herero muB jetzt das Land verlassen. 
Wenn das Volk dies nicht tut, so werde ich es mit 
dem Groot Rohr (Geschütz) dazu zwingen. Innerhalb 

der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne 
Gewehr,mit 
\\leiber und 

oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine 
Kinder 

zurück oder lasse 
mehr auf, treibe sie 
auf sie schieBen. 2 ) 

1 )zitiert nach: Die Liebe zum Imperium, S.66 

2)zitiert nach:Patemann:Lernbuch Namibia,S.108 

zu ihrem Volk 

-
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Auf diese V/eise wurden sogar Hererofrauen und -kinder ermord.et. 

Hauptlinge und ·GroBleute wurden als Radelsführer und. a:m Aufstand 

Schuldige hingerichtet, andere wurden ihres Landes beraubt. 

denn man die. deutsche Anwesenh~i t in den afrikanischen Kolonien 

(Ost- und Südwestafrika) beziehungsweise die deutsche Unterdrückung 

der Aufstande unter die Lupe nimmt, kann man behaupten, daB sie 

sich in folgenden l'lorten zusammenfassen laBt: Lynchjustiz. durch 

Soldaten und Offiziere, Standgerichte mit unverzüglic.hem Todes

urteil, Ausbl.utung versc:hiedener Stamme. 

Aber wahrend die Feldherren in Afrika sel.bst wüteten, bereiteten 

andere den geistigen Boden dafür au.f. Unter ihnen waren auch, 

Schriftsteller, deren Rolle in der deutschen Kcilonialpolitik wir 

im folgenden untersuchen wollen. 

2.2 Die Tradition vcin Kolonialschriften bis zu Hans Paasche 

1/enn man über die li terarische '.L'radi tion der deutschen Ko,lo

nialli teratur bis zum Ersc.heinen des Lukanga Mukara sprechen 

will, so muB man die ersten deutschen Schriftsteller berücksich

tigen, die über Afrika und die Afrikaner geschrieben haben. 

Viele der entsprechenden Sc.hrif-cen lieferten nur exotistische 

Fluchtphantasien und Abenteuerberic.hte, die zum . ·. Teil groBe 

Beliebtheit erlangten. Karl May zum Beispiel, 1842 in Hohenstein

Ernsthal geboren, gestorben 1912 in Radebeul bei Dresden, wurde.

mit Hilfe dieser Art von Literatur zu einem der meistgelesenen 

Schriftsteller überhaupt. 

Unter den Autoren der Kolonialromane gibt es viele, die niemals 

in den Kolonien gewesen sind, ahnlich wie Karl May, der den 

-· 1. 
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von ihm oft beschriebenen Wilden Westen nie gesehen hat. 

Diece Autoren haben keine tatsachliche Kolonialerfahrung 

gehabt, zum Teil waren sie keine hauptberuflichen Schriftsteller. 

Au~ der Fülle der Kolonialromane sticht ein Titel besonders 

hervor, na~mlich Peter Moors Fahrt nach Südwest von Gustav 

Frenssen. Schon im .Erscheinungsjahr 1906 hatte man eine Aufl8ge 

von 4400Q und von etwa einer halben Million Exemplare im ersten 

Vleltkrieg. DieQer wohl erfolgreich.ste Kolonialroman der Kaiser

zeit thematisiert den Aufstand der Herero in Südwestafrika in 

der Zeit von 1904bis1906. Das Auffallende ist, daB es dem 

Autor gelang,über dieses Thema zu schreiben, ohne afrikanischen 

Boden jemals betreten zu·haben. 

Gust~v Frenssen, ein ehemaliger Pfarrer, war ein norddeutscher 

Heimatdichter, der in Schleswig-Holstein Zeitungea, Bücher und 

Generalstabsberichte über den Krieg studierte. Er sprach auch 

mit mehreren Leuten, die im Krieg gegen den Herero-Stamm aktiv 

waren.Er glaubte, dank dieser Methoden informiert genug zu sein, 

um über Afrika zu schreiben. 

Ich hatte nach so viel Lektüre, so viel Grübeln 
und geistigem Sehen,so viel genauer Befragung nicht 
mehr das Gefühl; daB ich nicht Selbstgesehenes und 

Erlebtes darstellte. Ich hatte den Sand zwischen den 
eigenen Zahnen. 1 ) 

Es ist also kein Wunder, wenn Frenssen keine andere Sichtweise 

haben konnte, da er sich nur auf das, was die anderen gesagt 

hatten, stützte. Er konnte in seiner Beschreibung Afrikas nicht 

wœiter gehen,da der afrikanische Boden ihm unbekannt war. 

1 )zitiert nach: Afrika und der deutsche Kolonialisr,ius, S.85 

, . 
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Ein Be:weis dafür ist folgendes: Au.f die Frage des Vaters, ab in 

3üdwestafrika 11 wilde Tiere waren, ab die Feinde schon alle Ge

wehre hatten, oder ab sie noch mit Pfeil und Bogen schossen, ab 

es dort sehr heiB und fiebrig ware", 1 ) kann Peter Moor ke·ine. Ant

wort geben. 

Sa beschrankt sich Frenssen darauf, nur die üblichen Fragen der 

Europaer zu erarbeiten und stereotype Antworten darauf zu geben. 

AuBerdem ist Frenssen so weit gegangen, daB er die Kolonisation 

rechtfertigt. 

,1 ir kolonisieren, weil .. wir die Besseren und. 
Tüchtigeren sind; unsere Kolonie. ist heute. var 
allern Deutsch-Si:idwest, rnorgen jedoch die. ganze 
Welt; und wir rnüssen noch lange hart sein und 
toten. 2 ) 

Was die. hohe Popularitat des Romans von Gustav Frenssen betrifft, 

so dürfte diese auf seinen abenteuerlichen Charakter zurückzuführen 

sein. Der junge Held reist gegen den Willen seiner Mutter weg, er

lebt Abenteuer in der Fremde und kehrt zurück. Dieses literarische 

Verfahren übte einen groBen EinfluB auf die Deutschen aus, die 

glaubten, sie würden auch wie Peter Moor heil zurückkehren, wenn 

sie nach Afrika fahren. 

0ft sind im literarischen Bild A,îrikas auch die Klischees des 

1'9. Jahrhunderts anwesend. Man liest zurn Beispiel folgende Satze: 

1 ) 

2) 

T'euerer Leser! richte nun 
Deinen Blick nach Kamerun, 
Wo der Neger faul sich lürillnelt, 
,'/ 0 es von Kamelen wimrnelt, 
110 irn 1/üstensande still 
Eier legt das Krokodil. 

Hier in dieser \'lildnis war 
August Krause Missionar 

Bei der deutschen Station 
Rings Gefahr und Unheil drohen 

zitiert nach: Ebenda, S. 86 

Il' " " , S. 95 
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Ihm und seinen Kriegsgesellen, 
Denn dort drauBen vor den Wallen 
Lagen in gewaltigen Rotten 
Bose wilde Hottentotten.1) 

An"tatt ein realistisches Bild Afrikas darzustellen, charakte

risiert der Autor Afrika als unwegsame Wildnis,deren Bevolkerung 

faul ist. Er versucht, die Faulheit des Negers zu betonen,um 

dem Leser zu suggerieren, daB die 11 Arbeitserziehung 11 etwas 

Heilsames sei, 

Diese Schablonenhaben seit langem in der europaischen Lite-

ratùr' inen Platz gefunden.Man dachte auch meistens an den Schwar

zen nur als Diener.Die meisten Vorurteile, die bis heute als 

stereotype Vorstellungeh in den Kopfen herumschwirren, gehoren 

zu den vorhergehenden Jahrhunderten, wo man sagte, daB der 

Schwarze einfach zu gar nichts tauge, daB er aus dem Busch 

komme und nur ein Kannibale sei. 

Wenn man eine Idee nach der anderen betrachtet, stellt man 

fest,daB das g2schriebene Wort und die auf diese Weise be

schriebene Propaganda wichtige Voraussetzungen für den deutschen 

Kolonialismus schafften. 

Diejenigen, die am scharfsten Rassismus gegenüber kolonisier-

Volkern zeigten,um den Kolonialismus zu rechtfertigen, 

die Alldeutschen. 2 ) Sie versuchten, in ihren Schriften 

auch politische Stellungnahme abzugeben. 

ten 

ren 

1 ~and~: Der Trichinen-Missionar,S.6 

wa-

2) Die Alldeutschen bildeten einen Verband.Sie sind Anhanger einer 
Ende des19. Jahrhunderts ent"tandenen Politikbewegung, die die 
Forderung nach Verstarkung des deutschen NationalbewuBtseins 

mit Volk und imperialirtischen Zielsetzungen verbanden. Sie hat· 
ten die deutschnationalistische Richtung gewahlt und gaben eine 
Zeitung heraus, die sich Alldeutsches Blatt nannte. 

-· 
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Indem ccie sich auf die sozialdarwinistische Interpretation 

stützten, die die Menschen in Schwarz und Wei/3 gliederte, 

rechtfertigten sie die Kolonialunternehmung.K. Wolf,ein Anhan

ger der rassenbiologischen Weltanschauung, schrieb in den 

Alldeutschen Blattern :_ 

22 

Die rassenbiologische Weltanschauung sagt uns, da/3 

es Führerrassen und Folgerrassen gibt. Die politische 

Geschichte ist nichts weiter als die Geschichte 
zwischen den Führerrassen. Die Folgerrassen, die 
an Mensoben stets viel reicher sind,werden nur mit
geschleppt. Wo in aller Welt steht geschrieben, da/3 
die erobernde Führerrasse die Verpflichtung hat, den 

Besiegten nach einiger Zeit politische Rechte zu ge
wahren? ••• Solche Menschen konnen erobern, dürfen 
erobern,sollen erobern!Und sie sollen auch Herren 
sein und den anderen zu Nutz und Frommen! Das gilt 
für die neue Zeit genau so gut wie für das Altertum. 
Denn nicht die Vernichtung,sondern die Hoherentwick-
.lung bedeutet da." Hereinbrechen einer rohgesinnten 

Edelrasse. Sie dient dem Herrn der Heerscharen, und 
was ,=ie tut, ist ein Erloserwerk. 1 ) 

Der Alldeutsche Verband gehorte also zu den eifrigsten Befür-

wortern kolonialer Expansion. Parallel zu diesem Verband for
mierten:sich andere Propagandaorganisationen, die ihre Meinungen 

auBerten. So wurde 1886 in der Zeitschrift Die kolonialpoliti~ 

sche Korrespondenz folgendes geschrieben: "Der Kolonialzweck 

ist die rücksichtslose und entschlossene Bereicherung des 

eigenen Volkes auf anderer, sch.l'J:acherer Volker Unkosten. 11 2 ) 

Durch die nationalistische Hetze für Deutschlands GrëBe 

arbeiteten solche Gruppen auf eine Verstarkung der deutschen 

1)zitiert nach: Die Liebe zum Imp2rium, S. 83 

2) Il Il Ebenda, S. 96 
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Kolonialpolitik hin. Dabei war ihre Argumentation nur zu oft 

einseitig. Denn um zu: sc.hildern, was in den Kolonien pa,ssierte, 

spricht der Autor nicht von den Ursachen der einheimischen Aui:.

stande,, mac.ht keine, gesc.hic:htliche Darstellung, sondern erwahnt 

aussc:hlieBlic.h Punkte zugunsten des deu.tschen kolonialen Gedan

kens. Anstatt die Tat realistisch zu sc:hildern, versuc.hen die 

Autoren, zuerst ein negatives Bild der afJrikanisc:hen Këinige zu 

zeigen. Sie schildern diese als grausame Mensc.hen, um den HaB der 

Leser zu erwecken. Emil N.ords zum Beispiel schreibt über Wi tbooi 

folgendes: 

lm Hinterland, nicht zur Mac.htsphare des deutsc.hen 

Sc.hutz:- und Trutzgebie-tes gehëi.rig, herrschte der 

23 

Këinig. \'li tbooi über einen Stamm grausamer Negerscha

ren. ( ••• ) .An der Spi tze jener Wilden, raub- und 

rnordg.ierigen sc:hwarz.en Schar fiel er in rUhig und 

friedlich daliegende Negerhütten, zerstëirte ganz.e 

Dëirfer, brannte sie nieder, rnoI'de.te, raubte, plüncierte, 

rnac:l:'Lte alles dern El"d boden gleic.h und führte die Ne.ger, 

die ihrn in die Bande fielen, üi. die Gefangenschaft, 

wo sie als Sklaven arbei ten muBten, oder eines qual
vollen Todes starben. î,) 

Durch eine solche Erzahlung versuc.ht der Sc.hriftsteller, die 

Position seines Landes zu, rec.htfertigen, da13 die Deutschen in Afrika 

OrdDJUng: bring.en woll ten. 

In der li terarischen Ver,nittlung des Krieges fand auc:h der 

deutsc:he Leser Befriedigung, da das i',riegshandwerk und das Tëiten 

als Genüsse vermi ttel t wurden. Der Farmer Conrad Rust au13erte. 

sic:h am 19. Marz î 904 in den Alldeutschen Blattern wie folgt: 

1;) zi tiert nac:h: Amadou B. Sadji: Das Bild des Negro-Afrikaners, 

s. 176f 
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Für solch' teuflisches ;rreibenC: der Aufstandischen:), 
für solch'unbarmherziges Rauben, Morden und Schanden 
kann es nuf eine Strafe geben: den Tod, 

Darum: Tod den Mërdern,Raubern und Plünderern; 

Tod denen, die dazu anfeuern, und Tod den lieulenden 
Hyanen, die an den Greueltaten Wohlgefallen finden, 
Wer da von Schonung "Pricht, ist ein Verra.ter an der 
,'eiBen. ~ensahhei t, ein Verra.ter an seiner Rasse, ein 
Verra.ter an der guten Sache, für die Deutschlands 
Sëhne - Kolonisten und Soldaten - Gut und Elut ein
setzen! - Aber unsere, der Kolonisten

1
Forcterungen 

geht noch wfl:iter, Von den überlebenden Mërdern, die 
wir ja kennen, müssen an derselben Stelle, wo sie 
gemeuchelt, für jeden erschlagenen WEÏBen mindestens 
fünf Stück erhangt werden, eine Strafe, die im Hin
blick auf das', was sie verbrochen, als aUf:lerst mil-

24 

de bezeichnet werden muB, Z.u solchen MaBnahmen zwingt 

die Notwendigkeit, zwingt das sich im Selbsterhaltungs
trieb offenbarende eherne Naturgesetz. FUr den Rest, 
die Überlebenden: Frohndienste, bis diese Nobili 

sich bewuBt geworden sind: der WeiBe, und ganz speziell 
der Deutsche, ist Herr und nicht gesonnen, seine 
Herrschaft abzutreten. 1 ) 

Wenn man diesen Passus analysiert, stellt man fest, daB darin 

reiner Rassismus tobt, der sich mit der Zeit zur Staatsdoktrin 

entwickelt hatte. 

Neben den Blattern, die zugleich berichten,"der Deutsche sei in 

der Behandlung der Eingeborenen roh, brutal, erschreckend grausam 11 , 2 ) 
• wurden auch andere Propagandaschriften gegründet, dll!._ ab dem 

letzten Jahrzehnt des 19, Jahrhunderts die Darstellung der At

traktion eines Lebens in den Kolonien auf belehrende und unter

haltsame Weise zu ihrem Programm machten.Schon waha.--end· dèw"Gründer-

zeit schrieb man Kindergedichte, die sich zum Ziel gesetzt hat-

~~zitiert nach: Patemann: Lernbuch Namibia, S. 111 

2)Hans Paasche: Das verlorene Afrika,.S.17 · __ . 
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ten, die jungen Deutscr1en zur Eroberung ânzuspornen zum Beispiel: 

Ein Reiter will ich werden, 
Ein Reiter mit 2 Pferden, 
Das eine trabt frei nebenher 
Das andere tragt den Reiter schwer, 
Wird es müd'im vollen Lauf, 
Schwinge ic_h mich drüben auf, 

Und reit noch heut nach Afrika, 
Und bin schon morgen wieder da, 
Und bringe von dem weiten Ritt, 
~-nen Schwarz en als Gefang' nen mit, 
Hurra! 1 ) 

Mit Hilfe solcher Gedichte begann man, den jungen Deutschen im 

Kindesalter eine bestimmte Denkart einzupragen, Das Kind sollte 

immer glauben, der Schwarze ist nur ein Gefangener, ein Sklave, 

In der Folge solcher Erziehungsmethoden bildete sich zur Zeit 

der deutschen Expansion eine"J;)idaktik der Edelrasse" heraus, 

In wenigen Zeilen faBt der deutsche Kolonialhistoriker E,G, Jakob 

die Aufgaben des in seinen Augen heroischen Kolonialpioniers 

zusammen: 

Nicht wagen, sondern wagen, 
Kampfen und nicht fragen, 
Ausharren, nicht verzagen, 
Nicht wanken, sondern v.erber,, 
Arbeiten und vererben, 

Nicht raffen, sondern schaffen, 

sich einsetzen mit dem ganzen Ich 
für Volk und Vaterland und nicht für sich. 2 ) 

So wurde die junge Generation im Geiste der Liebe zum Krieg 

erzogen. Das Viesentlic-hste ist, daB sie zu einer so blinden 

Gehorsamkeit gedrillt wurde, daB sie nicht zogerte zu handeln, 

wenn ma~ befahl. 

1 )zi,tiert nach: Die Liebe zum Imperium, S, 46 

2)zitiert nach:Henning:Deutscl1lands Rechtaif Kolonien.In: Klaus 
Hildebrand: Vom Reich zum Weltreich, S._596 
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Auc:h die katholisc:he i':.irche hatte es zum Teil nic.ht verabsaumt, 

den deutsc,hen Imperialismus zu rechtfert.igen. 

Das vaterlandische i-l.egiment, das wir auf diese Art 

aufrecht halten, ist ein machtiger Hebel, sie zur 

Frë=igkeit anzutreiben und in guter Ordncing und 

Arbei tsamkei t zu erhal ten. 1 ) 

Solche Satze kormte man 1881 in der Z,itschrift Die katholische 

Mission lesen. 

In einer solchen Zeit, wo ?olitlker, Historiker, Schriftsteller, 

Wissensc.haftler, Missionare und fast alle Scande der deutschen Geseli!,.

schaft die Verherrlichung des t'reu13entums bejahten, in einem Zeit-

' abschni tt ( 1884-1'914), wo keine bedeu,tendere Belletristik gegen 

den praktizierten Kolonialismus argumentierte, hat Hans Paasche 

mit seinem We:r::k Die Forschcmgsreise des Afrikaners Lukanga Mukara 

ins innerste Deu~schland_nicht nur groBe Aufmerksamkeit erweckt, 

sondern auch viel Aufregung verursacht. Bevor wir aber von dem 

'1/erk sprechen, werden wir un.tersuchen, wer Hans Paasc:he eigent

lich war. 

1:) zitiei;t nach: Die Liebe zum I1,,verium,S. 115 

CODESRIA
 - BIB

LIO
THEQUE



3. Biographie: Die Entwic~lung von Hanr. Paasche 

Hans Paasche wurde am 3. April 1881 als Sohn einer angese-· 

henen Familie in Rostock geboren. Sein Vater, Hermann Paasche, 

ein nationallioeraler Abgeordneter, lehrte dort als Universi

tatsprofessor. ·Wirtschaftswissenschaften. Spater~·mrde er Vize-· 

Prasident des Reichstags. 

27 

In Berlin und auf dem Gut"Waldfrieden" in der Neumark verlebte 

Hans Paasche den groBten Teil seiner Klndheit. Ni.ch dem Besuch 

des Joachimsthaler Gymnasiums in Berlin wurde er auf Wunsch 

seiner Eltern Seekadett, und mit etwa 20 Jahren Marineoffizier. 

Diesen .Beruf hatte Paasche von Jugend auf erwahlt. Er hatte es 

sich immer gewünscht, ein Seemann zu werden. Der Grund dafür 
war, daB Paasche glaubte, dem Seemann gelange es, viel zu reisen 

und andere Volker kennenzulernen, was er auch selber tun wollte. 

11 Vdm Jugend an fühl te er den Trieb, fremde Lander und fremde Volker 

kennenzulernen. Er wünschte1ein einfaches, naturgema.Bes Leben 

in den Tropen zu führen. Die Tropenlandschaften übten einen 
tiefen Eindruck auf ihn aus. 111 ) Deshalb strebte Paasche eine 

Karriere in der Schiffahrt an, aber sein Charakter und insbe

sondere seine Eigenschaften erschwerten ihm die Ausübung des 

Berufs. 

Besonders sein Bedürfnis nach individueller Freiheit, 
die Vorurteilslosigkeit seines Denkens, seine Abneigung 
gegen Standesdünkel und sein Widerwille gegen Gewal~a

tigkeit brachten ihn schon früh in Konflikt mit seinen 

Berufsgenossen. 2 ) 

1 )Magnus Schwantje: Hans Paasche.Sein Leben und Wirken, S.4 

2)Ebenda. 
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Von 1904 bis 1906 war Paasche Erster Offizier auf dem Kreuzer 

11SMS ::::Elus·sard" in Ostafrika. Die Niederwerfung eines Aufstandes 

der'Eingeborenen im Jahre 1905 führte Paasche zu seinen ersten 

pazifistischen Gedanken.Obwohl er schon ale: fechsundzwanzigjahri

ger Kapitanleutnant wurde, kàm er dennoch zu der Überzeugung, daB 

ein Mann mit seinen Anschauungen nicht Offizier bleiben dürfe. 

Dann reichte er seinen Rücktritt aus der kaiserlichen Marine ein. 

3.1 Vom preuBischen Militar zum deutschen Pazifisten und Revolu

tionë.r 

In der_Zeit, wo er Marineoffizier in Ostafrika war, hatte 

Paasche das echte Leben eines pre'tlischen Militars kennengelernt. 

Die Deutschen gebrauchten unerbittlich Gewalt. Mit hohen Blutop

fern unterwarfen sie eine Stadt nach der anderen, 

Er (Hans Paasche) wurde Zeuge von Vergeltungsak
tionen, Greueltaten, die mit dem deutschen Erbe 
preuBischer Gieschichte mehr zu tun haben, als die 
von der neuen "PreuBen- und Hohenzollernlegende" 
vielgepriesene ,aogennante 11 preuBische" Toleraru,, 

Disziplin, Ordnung, Freiheit, Aufklë.rung un~ Tu
gend: oie sofortige Ermordung von Gefangenen, nach

dem und weil deutsche Truppen aus dem Hinterbalt 
beschossen worden waren; Die Verurteilung. von Ein
geborenen zum Tod durch den Strang, obwohl sie vor 
dem Kriegsgericht ihre Unschuld beteuerten und die 
Richter die Sprache der Angeklagten nur schlecht 
verstanden. 1 ) 

Nachdem Paasche solche Taten erlebt hatte, entschloB er sich, 

mit dem Militarismus zu brechen, denn solange er ein Offizier 

blieb, war er gezwungen, wie die anderen zu handeln, was er 

a.ber aufgrund :c;einer Überzeugung ablehnte. "lch verachtete alles 

Waffentragen, 1èh war anders als die Scharfmacher"~)agte er. 

-1-)Helmut Donat: 11 Auf der Flucht" erschossen ••• , S.15 

2)zitiert nach:Ebenda. 
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Mit diesen Worten hatte Paasche beabsichtig~ zu zeigen,· daB er 

mit der Jagd auf Menschen nichts zu tlm ha ben woll te. Hingegen wur

de er aber zum GroBwild- und Steppenjager. \'lac; an dieser neuen 

Betatigung auffallend war, war die Tatsache, daB Paas~he nicht 

aus Gier jagte. Für ihn hand.elte es sich nicht darum, die Tiœre 

auszurotten, wie die Europaer es im allgemeinen in Afrika machten. 

Da er aufgrund seiner pazifistischen Einstellung nicht so handeln 

konnte, wie die Kolonialoffiziere, deren Mentalitat sich auf ein 

"der Neger müsse Prügel haben" beschrii.nkt, wollte er bloB wissen, 

ob seine Kriegsablehnung aus Mangel an Mut resultierte oder nicht. 

Helmut Donat selbst bat da"' übrigens in seinem Werk hervorgehoben. 

11 Im Zwèil!:1ëel ein'èchter Kri~ger'zu sein und'wirklichen Mut'zu ha

ben,wurde er(Paasche) zum GroBwild- und Steppenjager. 111') 

In dieser Flucht in die Jagd hat Paasche nebenbei einen Teil 

Afrikas sehr gut kennengelernt. Sein Werk Im Morgenlicht, das er 

im Jahre 1907 veroffentlichte, ist ein Beweis dafür, 

Nach seinem Abschied aus der kaiserlichen Marine heiratete 

Paasche im Jahre 1908 Ellen Witting. 

Ellen war die Tochter eines pazifistisch gesinnten Bankiers 

und geheimen Regierungsrats. Ihr Vater, Richard Witting, batte 

seinen eigentlichen Familiennamen, Witkowski, wegen seiner jüdi

schen Herkunft abgelegt, Nach der Hochzeit unternahm Paasche:· 

mit ·seiner Frau Ellen eine Hochzeitsreise nach Deutsch-Ostafrika, 

wo sie mehrere Monate. im afrikanischen Kulturraurn lebten, Für das 

junge Paar war die Reise gleichzeitig eine Forschungsreise, die 

den beiden ermoglichte, in Negerdi:irfern und in der üldnis, wie Paa-

s·che es sagte, zu leben, 

1)Ebenda. 
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Die Originalitat der religiësen und ethischen Ansichten der 

Neger und sogar ihre Kunst und Lebensführung lassen Paasche zu 

neuen Gedanken finden. 

Der '.<a:tikiro aus Kaziba, ein Hondu, stell t sich 

50 

vor: Er heiBt J:'lsanja. In seinem Gefolge sind mehrere 
gut gewachsene Neger. Er redet mich freundlich 

an, fragt nach dem Wichtigsten, nach Ge;,undheit und 
Nahrung und gibt mir Auskunft über Land und Leute. 
Schnel1- ordnet auch er sich mit seinen -Beglei tern 
in un:seren Trupp ein, und noch mehr nackte FüBe 
stapfen auf dem Weg nach Mtagata. Wahrend wir ge-
hen oder stehen bleiben, um zu betrachten,zu messen 

oder aufzuschreibem, sehen uns die einsamen Menschen-· 
Kinder bewundernd an. Der KompaB, die Kartenskizze 
und die Tatigkeit des Schreibens beschaftigt sie~ 
Sie scheinen in ihrer Unschuld zu wahnen, daB solch 

Kulturbesitz nur Gutem, nur einer besseren Zukunft 
dienen müssen, und ich schame mich geradezu, wie ich 
denke, wie schlecht wir mit all diesen Dingen die 
Erde verwalten, welche ~ranen, und Blutstrëme, wel
che Schmerzen wir verschulden. 1 ) 

Seine Anwesenheit unter den Schwarzen hatte Paasche die_ Augen 

geëffnet. Je mehr er sich dieser Negerkultur annahm, desto mehr 

meldete er Zweifel an den Werten der "herrschenden Klasse 11 Deu-ts,ch-

lands an. Magnus Schwantje, ein Freund von ihm, legt Zeugnis 

von dieser Haltung ab: 

Er liebte die Neger und bemühte sich eifrig, die 
in Europa verbreiteten geringschatzigen Meinungen 
von dem Charakter und den geistigen und seelischen 
Fahigkei ten der farbigen Volker zu widerlegen. 2 ) 

Paasche hatte aber nicht nur die Menschen gern. Er verehrte auch 

1)Hans Paasche: DerAfrikaner.Hans Paasches afrikanische Hochzeits
reise. In : Helmut Donat: 11 Auf der Flucht" erschossen... ,S .107 

2)Magnus Schwantje: Ha:1s., Paasi::hlc. Sein Leben und Wirken, s. 6 
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die Tiere, die er aus der Nahe beobachtete und photographierte. 

Auch wenn er am Anfang seines Lebens in Afrika die Jagdfrevel 

mitverübt hatte, spater hat er das sehr bedauert. Von seinem 

1reund erfahren wir: 

Er wollte-ebeh.die Schuld, die er dedurch auf sich ge

laden hatte und die ihn schwer bedrückte, durch sein 
auch der Forderung des Tierschutzes gewidmetes Buch 

""h 1) su nen. 
-

Unglücklicherweise wurde dieses Buch nie veroffentlicht. Es 

sollte den Titel Eine Hochzeitsreise nach den Quellen des Nils 

erhalten. 

In den letzten drei J.ahren seines Lebens arbei tete Paasche 

vergebens daran. Sein g~oBter Wunsch ware gewesen, den Tier

und Naturschutz durch dieses groBe Werk über Afrika zu fordern. 

Er wollte durch seine Bilder den Menschen die Augen 
offnen für die Schonheit der Tiere und dadurch auch 
die Liebe zu den Tieren wecken und der Gefahr der 
Ausrottung ganzer Tiergattungen entgegenwirken. 2 ) 

Sicher ist e~, daB er am Anfang Lowen, Elefanten, Nashorner, 

Nilpferde cchoB, denn man hatte ihn gelehrt, daB die Kolonien 

in den Tropen nur gedeihen kënl1$n, wenn die Zahl der wilden 

Tiere sehr vermindert würde. Dennoch erschien es ihm in jener 

Zeit zuweilen als eine Roheit, schone und friedlich lebende Tie

re zu toten. Da eq aber in dieser Zeit noch keine Bewegung gab, 

die die Tiere schützte, konnte Paasche seine Haltung und Neigung 

nur als eine personliche behalten. 

In Der Vortrupp vom 1. Marz 1914 hatte er seine Unzufrieden

heit mit der Federmode ausgedrückt: 

1)Magnus Schwantje: Hans Paasche. Sein Leben und Wirken, S. 7 

2)Ebenda. 
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Deutsche Frauen,deutsche JV!adchen, die Schi:ipfung 

selbst bi ttet Euch, sie ruft Euer Mi tleid an: Ml.cht 

dem grausamen Vogelmord ein Ende. Sprecht Eueren 
Willen aus: es soll kein Vogel mehr geti:itet werden, 

um als Hutschmuck zu dienen. Verzichtet auf alle 

Federhüte auBer Hüten mit StrauBenfeaern, weil nur 

StrauBenfedern durch Zucht gewonnen werden, alle 

anderen Federn aber, wenn sie nicht dem Schlacht~ 

geflüge.l entnommen werden, nur durch grausame Ver
nichtung unersetzlicher, schi:iner Vi:igel beschafrt 
werden. 1 ) 

Wir erfahren daraus aber, daB Paasche nicht gegen die Mode an 

sich ist. Er emporte sich nur gegen die Mode, die darin besteht; 

eine Tierart auszurotten, na ·u: lich Véigel, um sich schéin zu machen, 

wo es doch andere Mittel dazu gibt. Denn wenn man immer Véigel téi

tet, um ihre Feder zu nehmen,dann wird es auf die Dauer keine mehr 

geben. 

AuBerdem hat Paasche wahrend seines Aufenthaltss in Ostafrika 

einen Afrikaner kennengelernt,nam,lich Lukanga Mukara. Dieser 

dieote.als Dolmetscher bei dem Kéinig des Landes Ruoma. Paasche 

hatte sich auf seine Figur und Persi:inlichkeit gestützt, um sein 

popularstes Werk zu schreiben - Die Forschungsre:i, se des Afrikaners 

Lukanga Mukara ins innerste Deutschland ·--indem er sich eingebil

det hat, was Mukara über deutsche Sitten und Praxis sagen würde. 

Dierer Mukara hat Paasche die Kenntnis de.s Vegetarismus vermi ttel t. 

Mir hàt der Neger Lukanga: die Kenntnis des Vegeta

rismus vermittelt. Als er sich die deutschen Sitten 

ansah, fand er es gar nicht so selbstversüincllich, 
daB man Tiere téitet, in Stücke schné!lLdet und auf

iBt. Da wurde ich aufmerksam und sagte mir, viel

leicht empfinden die Vegetarier die Einwande, die 
gegen den Vegetarismus gesagt werden, gerade so 

als etwas Téirichtes, wie ich, als Kenner der Alko-

1 )Hans .. Paaschc,. ·cegen· die Federmode. In: Helmut Donat: "Auf der 
, 1 

Flucht" erschossen ••• ,S.106 
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holfrage die Einwande der Alkoholtrinker gegen die 

Abstinenz toricht finde, 'und so beschaftigte ich 
mich mit der frage, 1 ) 

Dann begann er, da.es FJàschessen als absolut verwerflich zu er

kennen. Allerdings hat Paasch~ den Vegetarismus nicht gedankenlos 

angenommen. Er hat selber Analysen und Überlegungen gemacht, bevor 

er sich entschloB, ein Vegetarier zu werden. 

Als ich mich in Afr-ika wochenlang in der Wildnis 
nur von Fleisch und von Eiern wilder Vogel genahrt 

hatte, war ich sehr schwach und krank gewesen. 
Als ich mit meiner Frau nach den Nilquellen wan

derte, beobachtete ich bei ihr, die noch nie Alko
hol getrunken und sich so kindlichen Geschmack be
wahrt hatte,, eine stürmische Vorliebe für alle 

Früchte der Neger. Zuckerrol:rr, Knollen, Nüsse, 

Negerkorn, allerlei Xerne: alles naschte sie roh 
und teilte es mit den Wilden. 2 ) 

Nach solchen Betrachtungen kam Paasche zu der Überlegung, daB 

Fleisch für Raubtiere sei. Einmal, im Beisein eines Freundes, 

bestellte er im Hotel Schwarzbrot, Apfelbrei und einen groBen 

Pfannkuchen. Dieser Freund, Otto Wanderer,sagt uns in einer FuB

note seines Paasche-Buches folgendes: 

Paasches Vegetarismus wurde gerade so scharf ver

treten wie seine Alkoholgegnerschaft. Wer erinnert 

sich nicht seinerjeden FleischgenuB verekelnden 

BenBnnungen der verschiedensten Speisen? Nieren 

nannte er "flei.scherne Nachttopfe", vom beliebten 

Schinken sprach er nur als dem "gesalzenen Hintern 

einer Schweineleiche 11 , "Frikasse" bezeichnete er 

als "Eisenbahnunglück", die 11 gutbürgerliche Ernah

rungsweise" nannte er 11 Kannibalen-Mahlzeiten". Die 

1)Hans Paasche: Die Kenntnis der natürlichen Lebensweise. In: Helmut 

Donat: "Auf der Flucht" erschosser,.; •• ,S .103 

2)E1Jenda. 
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Schlemmer, Schlürfer und Schnalzer mit der Speck-
falte über der hohen Kragennummer waren seine er
klarten Lieblinge, 1 ) 

j4 

Das politische und sozialkritische Engagement von Paasche war 

schon in seinen jüngeren Jahren spürbar, Was den Alkoholismus be

trifft, hat er sei~ langem einen HaB dagegen verspürt. Von Schwant,-

je erfahren wir folgendes: 

Schon als Kadett auBerte er auch ganz unbedenklich 
seine Abneigung gegen den AlkoholgenuB. Er kannte 

damals noch gar nicht dessen Schadlichkeit und hatte 
noch nichts davon gehort, daB zahlreiche Menschen 
ihn aus mancherlei Gründen bekampfen, 2 ) 

Paasche konnte einfach nicht verstehen, wozu sich der Mensch 

betrinken sollte, wenn er davon gar nichts auBer einer bloBen 

Beleidigung seiner eigenen Würde hat, 

Bereits wahrend seiner Ausbildung zum Marine-Offi
zier hatte er Aufsehen erregt als er nach deftigen 
Trinksprüchen auf Kaiser Wilhelm II~ seinem Vor
gecetzten mit einem Glas Wasser zuprostete,3.) 

Obwohl der Alkoholismus zu seiner Zeit sehr verbreitet war, 

war Paasche stets Abstinenzler geblieben. Dabei verurteilte er 

auch die GroBindustr:ile, die den Alkohmlismus féirderte/ um sich daran, 

zu bereichern, 

Sein HaB gegen den Alkoholismus war dem gegen das Rauchen ahn-

lich, Er bezeichnete als Nikarnalken diejenigen, die Fleisch aBen, 

Zigaretten rauchten und Alkohol tranken. Durch all diese Genüsse, 

behauptete Paasche, würde der Mensch nahmlich weniger schlank, 

weniger klug und weniger schéin werden, als er sein konnte. 4 ) 

1 )Otto Wanderer: Paasche-Buch,S.16 

2)Magnus Schwantje: Hans Paasche,· Se5.n Leben und Wirken,S,5 

3)Helmut Donat: "Auf der .Flucht" ershossen,., ;S,18 

4)Vgl, Hans Paasc-heaie:riGedâ.nke der Lebensreform. In: Helmut Donat: , -· 
"Aüf der Flucht" erc:cho!"sen ••. ,S.101 
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Als Gegenteil der Nikarnalken stell if, aasc~ ui1;,:i1Jebenserneuerer 
z; ç-oo r 

oder Lebensreformer dar, deren Ver v %; r er se s war. Was · 
!>-. "' 

ist aber die Lebensreform? · ' '6-s-300')' 

Der Begriff Lebensreform ist Mitte der 1890er Jahre entstanden. 

Darunter verstand man "Bestrebungen zu einer Erneuerung der gesam

ten Lebensführung, beconders auf dem Gebiet c1.er Ernahrung, Klei

dung, Wohnung, Ge.sundhei tspflege!'. 1') 

Die soziale Situation der deutschen GroBstadt gegen Ende des 

19. Jahrhunderts war unmenschlich geworden, was einige Leute da

zu trieb, eine Losung zu suchen. Der Gedanke der Lebensreformer 

liegt aber nicht darih, bJ.dB Angst:·um die Gesundhei t zu haben. 

Im Gegenteil;, bewuBte Überwindung des uns natürlichen 
Egoismus, Anerkennung des moralischen Menschen und 
unseres wahren an sich seienden gottlichen.\vesens, 
das ist die Vorbedingung, die 112:.:r an den stellen 
müssen, der unseren Gedanken gerecht werden will. 
( ••• ) Wer aber die Zukunft aufbauen, wer den neuen 
Menschen schaffen will, der kann an der Lebensreform 
nicht vorbei. 2 ) 

Die Hauptbeschaftigung der Lebensreformer bestand ver allem 

darin, den steigenden Materialismus zu bekampfen. Paasche zum Bei

spiel konnte die Lebensweise der Bourgeoisie nicht mehr ertragen. 

Die~es Streben nach materiellem Vorteil, das nur aus einer falschen 

Denkart kommen konnte, war in diesen Leuten so stark, daB sie alles 

Metaphysicche am Menschen verneinten. Sie kümmerten sich bloB um 

das irdische Leben und dessen Genücse, die manchmal bis zur Krank

heit führten. Die Folgen des Alkoholismus und des Rauchens sollen 

hier. als Beispiele genannt ,·ierden. Noch einen anderen Punkt kri

tisierten die Lebensreformer: Anstatt das Übel an der Wurzel zu 

1 )vfolfgang R. •Krabbe :Gesellschaftsverandenungen durch Lebensreform , 

S .13 

2 )Hans Paaséhe: fier Gedanke der Lebensreform, S .100 
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packen, verPuchten die Behi:irden, mit Hilfe von Entschadigungen 

und Versicherungen nur die Symptome des Alkohol- und NikotinmiB

brauchs zu bekampfen. Die Lebensreformer wollten hingegen eine 

Ge~undheitskultur celbct bilden, eine 11Gesundung des Ganzen" wie 

Paasche e~ formulièrt. 

Die Kenntnis der Alkoholfrage führt immer zur Abstinen:.: 

die Kenntnis der Ernahrungsfrage zum Vegetarismus. 
Licht-· und Luftbader reinigen nicht nur den Ki:irper, 
sondern befre~en auch. von HaBlichkeiten des Sexual
lebens, und das Zu~ammensein der Geschlechter wird 
frei und Schi:in. 

Das Wiirtshausleben und die Stammtischgesellschaften 
' verschwinden und machen einer wirklichen frohen 

Geselligkeit Platz. Für die Frage der Erziehung, 
und in der Straffrage. kommen neue Anschauungen. 
Die Stellung des Menschen. ;,:um Tier wirct eine an
dere, ·das Recht der Tiere, das Recht des Kindes, 
das Recht des Verbrechers wird anerkannt, der 
Aberglaube der Medizin schwindet. 
Lebensreform ist eine Weltanschauung und führt 
in eine neue Wel t. 1 } 

Nach seiner Rückkehr aus Afrika wollte Paasche die tebens

weise der Deutschen andern. Sein diesbezügliches Engagement 

beschreibt Otto Wanderer mit folgenden Worten: 

Solche und ahnliche Szenen wiederholten sich immer 
und immer wieder. Es gab im Wartesaal, im Abteil, 
im Hotel-Vorraum usw. oft recht lange Debatten, die 

,alles andere als langweilig waren, und die 
jedenfalls immer ihr Ziel erreichten: Nachdenken 

über Trinksi tte, Tabakrauchen, 11 Tierleichen-Essen" 
und dann Entschlüsse: "Da muB was ge,c;chehen! 11

2 ) 

·1 )Hans Paasche: Der Gedanke der Lebensreform, S .103 

2)0tto Wanderer: Paasche-Buch,S.15 

-, 
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Bezeichnend war es übrigens auch, dal3 Paasche sich bei so.Lchen 

Unterha.L tungen mit einem Gemisch von Scherz und Wahrhei t ausdrückte ., 

Einige Leute, die sein·e Lust am Wicter:spruch schon kannten, frag-

ten sich, was an Paasche eigentlich die Mitmenschen anlockte,da 

er in solchen Szenen immer Erfolg hatte. Die Antwort auf diese 

E<'rage hat Wanderer gegeben. 

Weil ér lebendige Natur war. Kein Zerfaserer, 
Vernünftler, Heuchler und Môralïst, sondern sprü
hendes, springendes, flie13endes, rollendes Leben 
mit all seJnen 11Ungereimtheiten 11 , seinem scheinba
ren Chaos, seiner "Unvernunft", !'ieinen Hêihen und 
Tiefen, vor allem aber auch: weil er jene überwal-

. : . 

tigende Komik des 11 trockenen Humors" besa13, hinter 
dem eine errtste, mutige und fast zwingende Persêin
lichkeit stand. 1 ) 

Paasche arbeitete auBerdem im Jahre 1912 an der Gründung 

.eines "Abstinenten-Bundeooeutscher Offiziere" mit1um den Alkohol~ 

genu13 zu bekampfen. 

Auch bei der Marine hatte er angefangen, im Sinne der Jugend

be·,,egung tatig zu sein. Zwar hatte er schon 1908 seinen Abschied 

aus der Marine eingereicht, aber spater wurde er, als der Krieg 

begann,als Kapitanleutnant wieder in die kaiser.Liche Marine 

eingestellt. Dort setzte er also sein Wirken im Sinne der Jugend

be1.;egung fort. 

Als Kommandant des Minenlegers "Pelikan" tat er für 

seine Leute den 11 Wandervogel Pelikan" auf. il.amen 
seine Matrosen dann an Land, so tanzten und wanderten 
sie mit den Madchen der Kieler Wandervoge!-Ortsgruppe. 
Spater wurde er in Wilhelmshaven Kompanieführer. 
Dort veranstal-œer Wettmarc;che, an denen er selber 
teilnahm, er v.anderte mit seinen Torpedoleuten und 

lei tete für sie Lieder- und Un'ter'.1al tungsabende , 
in die Wege. Im .Winter 191'.V191 ~ veranstal tete er 

1 )Otto Wanderer~ Paas_che-Buch,1 · S,;· 24 

' -

CODESRIA
 - B

IB
LIO

THEQUE



in Wilhelmshaven(,,,J eine Reihe Freideutscher 
Vortrage, auf denen viele Wanderv3gel mit Paasche 
bekannt wurden. 1 ) 

Wegen agi tatorischen Aktivi taten wurde Paasche ohne Angabe von 

Gründen im Februar 1916 aus der Marine endgültig entlassen, 

Zu dieser Zeit war Paasche mit der Jugendbewegung so beschaf

tigt, daB er nicht mehr darauf verzichten konnte. Als Hauptstrom 

der umfacsenderen deutschen Jugendbewegung ist der Wandervogel aus 

den 11 planvollen Wanderungen" Hermann Hoffmann-Fiilkersambs, eines 

begeisterten Naturfreundes, erwachsen, 11Dàs G.eheimnis bestand im 

Wandern auf den eigenen FüBen bei beispielloser Anspruchslosigkeit, 

Genügsamkeit und Ha.Rte gegen sich selbst", 2 ) 

58 

Spa.ter wurde eine andere Bewegung gegründet, deren Inhalt mehr 

revolutionar war, Trotzdem hatte der Begründer den Wandervogel von 

Fiilkersamb zum Vorbild. Deri~è.inz:l,ge Unterschied lag in dieser Tatsache: 

Es waren nationale Plane, die ihn (den Begründer' 

Karl Fischer) leiteten, und der Wandervogel soll
te ein neuer und origineller Ausdruck für eine 
besondere Seite des nationalen Gedankens sein •• ,3) 

Im Jahre 1913, als das kaiserliche Dëutschland zur Feier der 

hundertjahrigen Wiederkehr der Viilkerschlacht bei Leipzig aufrief, 

versammelten sich verschiedene Bünde als Protest dagegen, zu einem 

eigenen "Fest der Jugend" auf dem Hohen MeiBner bei Kassei, 4 ) 

Es war der ercte Versuch der Jugendbewegung, auf 
den Staat. EinfluB zu nehmen, ihn zu ihrem Staate 

im Sinne betrachtlicher Gesellschaftsreformen um
z upragen, 5 ) 

1)Walter Hammer: Hans Paasche und die Jugendbewegung.In: Helmut 
Donat: "Auf der Flucht 11 erscho.ssen •• ,;,, s.61 

2)\1/alther Gerber: Zur Entstehungsgeschichte der deutschen '!landervogel
bewegung, S,22 

3)Hans Blüher: \vandervogel 1-3 •.. Geschichte· einer- Jugendbewegung. 
1 , Te il , 3 • 1 01 

4)Vgl. t/erner Helwig: Diê blaue Blume des Wandervogels,S.92 

5)Ebenda. 
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\'las an Paasche besonders erstaunte, war sein feuriges Tempera

ment und s_ein· :aufrech ter Charakter, 1911 vereinigte er sich mit 

Hermann Popert 1 ) zur Gründung der Zeitschrift Der Vortrupp, die 

vom Jahre 1912 an erschien. 

In dieser Zeitschrift hat Paasche viele Satiren und Aufsatze 

veroffentlicht, unter anderem die Schrift gegen die Federmode und 

59 

die Bri·efe von Lukanga Mukara. Unglücklicherweise nahm die Entwicklung 

der Zeitschrift eine soblechte Wendung.Es gab Meinungsverschieden

heiten zwischen Paasche und Popert, dessen politische Ansichten 

nicht mit jenen von Paasche übereinstimmen. Am Anfarig des Jahres 

1917 brach Paasche die Verbindung mit der Zeitschrift ab. 

Neben seiner politischen und aufklarerischen Tatigkeit war 

Paasche auch ein überzeugter Pazifist • 

• Die Verbindung von Paasche zu pazifll,stischen Kreisen wurde 

von seiner Frau unterstützt, die ihm béi vielen seiner diesbezüg

lichen Arbeiten half. Im Jahre 1912 wurde er Mitglied der "Gesell

schaft zur Forderung des Tierschutzes und verwandter Bestrebungen 11 • 

Spater,.am Ende des Jahres 1918, wurde dieser Verein in ".Bund für 

radikale Ethik" umbenannt, 

Paasche ist diesem·Verein lange Zeit treu geblieben und hat auch 

dessen Zeitschrift Ethische Rundschau kennengelernt. Da die Gedan

ken dieser Gesellschaft .seinen. eigenen entsprachen, hat sich Paasche 

durch Vortrage und Schriften eifrig bemüht, diese Bestrebungen zu 

fordern. 

Es ist erstaunlich,wie sehr und wie deutlich Paasche, ein Sohn 

aus 11 gutem Hause", gegen soziale Ungerechtigkeit und die Verherrli

chung des Krieges Stellung nahm. 

1 ) Hermann Popert: Sozialpoli tike:' und. Schriftsteller. . 

Hamburg 12-1,11-11871./ 6-2-1:932, Richte~in Hia1J1burg. Gab 119'ii2-20 
- . 

die lebensreformerisc.he Halpmo,natspl,~·.ift, Dar Vortrupp mit 

Paasche· heraus. Schrie:b dén Erziehüng,sroman Helmut Harringa 
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Die preuBischen Behërden empfanden diese Haltung als eine Ge-

fahr für den Staat. Ein Jahr lang (1912-1915) wurde Paasche von 

den Ehrengerichten verfolgt. Der Grund dafür war., daB er in einer 

ëffentlichen Versammlung das Wort ergriffen hatte. Nach dem Vortrag 

einer Pazifistin, Anna Eckstein, sagte er in der Diskussion folgendes: 

Der Diskussionsredner, der hier den Krieg pri@s, 
hat ihn gewiB nicht aus eigener Anschauung kennen
gelernt, Ich aber habe in Ostafrika Menschen im 
Kriege getëtet und sogar einen Orden dafür erhalten; 
und;,ich weiB daher, wie der Krieg wirklich aussieht, 
Ich war damals, als junger Offizier, fest davon über
zeugt, daB ich durch die Unterdrückung eines Neger
aufstandes der Kultur und dem Vaterlande einen gros
sen Dienst erweise, und daB ich die Pflanzer und 
die friedlichen Neger mit Waffengewalt beschützen 

müsse. Aber je weiter ich mich entwickele, um .. so 
schwerer lastet die Erinnerung an das entsetzliche 
Elend, das ich im Kriege gesehen, auf meiner Seele; 
und um so mehr denke ich darüber nach, was man tun 
kann, um solches Unglück zu vermeiden. 1 ) 

Trotzdem war es den Ehrengerichten nicht gelungen, Paasche 

zu verurteilen, denn es lliangelte an triftigen Beweisen fµr eine 

staatsfeindliche Tatigkeit. Dennoch versuchten einige Freutie,Paasche 

zu überzeugen, seine antimilitaristische Haltung nicht zu laut und 

zu oft zu auBern. Paasche allerdings hielt diese Rücksichtsnahme 

spater für "seine Mitschuld" am ·,'/eltkrieg. 

Meine Mitschuld am Weltkrieg besteht darin, daB ich 
den Irrsinn des Krieges schon vor dem Kriege erlebt 
hatte und mich bestimmen lieB, mein Gewissen zu be

ruhigen, zu schweigen oder gar im üblichen Stil 
über solche Dinge zu sprechen, 2 ) 

1)zitiert nach: Magnus Schwantje: Hans Paasche. Sein Leben und 

Wirken,S.11f ! 

2 )Hans Paasche: Meine Mi tschuld am -Wel tkrieg,. S, 7 ··· 
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· Wahrend des Ersten Wel tkrieges1als Deutschland gegen Frankreich 

kampfte, lieG Paasche den 14. Juli 1917 im Gedenken an die Erstür

mung der Bastille als 11 Freiheitstag 11 feiern. Nach se;i.ner Entlassung 

aus der Marine hatte er ~ich erneut auf sein Gut 11 Waldfrieden 11 

zurückgezogen. Für die franzêisis·chen Kriegsgef&ngenen, die dort 

auf seinem Gut arbeiteten, lieG Paasche die Trikolore hissen und 

die Marseillâise erklingen. Dadurch wollte er seine antimilitari

stische Gesinnung erkennen lassen. 

Durch diese Tat hat Paasche den Verdacht der Behêirden wieder 

erweckt. Im Oktober 1917 wurde er wegen Aufforderung zum Hochver

rat verhaftet und angeklagt, Um ihn vor einer Hinrichtung zu ret

ten, •.,arf "ein Anwalt, der Sozütldemokrat Wolfgang Heine, die Fra

ge nach einer angeblichen Geisteskrankheit Paasches auf. Obwohl 

Paasche ,. gegen eine solche Vorgangawe!se war, beantragte der An

wal t eine Untersuchung des Geisteszustandes, Auf diese Weise kam 

Paasche in ein Nervensanatorium, Am 9, November 1918 wurde er 

aber von Revolutionstruppen aus der Heilanstalt befreit. 

5,2 Paasche und die November-Revolution 

Wie Wilfried Knauer beschrieb, zogen bewaffnete Trupps am 

frühen Nachmittag des 9. November 1918 durch die StraGen Berlins 

und befreiten die politischen Gefangenen, 1 ) Zu diesen Gefangenen 

zahlte man Paasche, der einem System nicht entgehen konnte, das 

darin bectand, "Kriegsgegner· und Kriegsdienstverweigerer unsch1l.d

lich zu machen, indem man sie für geisteskrank erklari;,.und einsperr

te11.2) 

Paasche wurde zum Reichtagsgebaude geführt, wo sich alle revo-

1) Vgl. Wilfried Knauer: Hms Paasche und dœe November-Revo.Lutior . 
.. 

von 1918. In: Helmut Donat: 11Auf der Flucht" .ersGhossen.~S.28 

2) Ebenda. 

CODESRIA
 - B

IB
LIO

THEQUE



42 

lu cionàtren Krafte samme.!.1:en. Er traf dort einen. Hauptmann des 

deut--chen Generalstabs, den man wegen seiner politischen Haltung 

ebenfalls für geisteskrank erklaren wollte. Beide wurden am fol

genden Tag von den Aufs1:andischen in den Vdlzugsrat des Arbeiter

und Soldatenra1:s gewahl1:. Innerhalb dieses Rates gab es aber viele 

Auseinandersetzungen zwi5chen den Vertre1:ern der aJ.ten SPD, den 

Unabhangigen, den Revolutionaren und den Spartakisten.SchlieBlich 

kam man zu dem En1:schluB, einen paritatischen Vollzugsrat auszu

handeln und zu bestatigen, der dafür verantwortlich sein sollte, 

die provicorische Reichsregierung zu kontrollieren. 

Unglücklicherweise gab es viele Meinungsverschiedenheiten inner

halb des Rates. Seine Hauptbeschaftigung in dieser Revolution sah 

Paasche darin, die Kriegsschuldigen und die Vertreter des.:PreuBischen 

Militarismus offentlichc anzuklagen. Deswegen informierte er seil.ne 

Freunde am 26 November über die Ankunft zweier Waggons mit Akten 

aus Brüssel. Mit diesen Akten ware es seiner Meinung na~h moglich 

gewesen, das deutsche Volk über die Gemetzel zu infprmieren, die 

von den deutsçhen Truppen in Belgien zum Beispiel begangen wurden: 

Dorfer und Stadte wurden geplündert und niedergebrannt. Trotz seiner 

An,trengungen fand aber Paa.sches Vorschlag kein Gehor. Daraufhin 

wollte Paasche ein anderes Mittel einsetzen, um sein Ziel zu er

reichen. Dieses Mittel bestand darin, Pich auf bereits veroffent

lichte Akten zu stützen, um die Grausamkeit des Militarismus zu 

zeigen. In diesen Akten, die von Kurt Eisner veroffentlicht wurden, 

wurden die Mitglieder der preuBi~chen Reichsleitung als Kriegs

treiber entlarvt. 

2aasche wollte mit diesen Unterlagen das militaristische Vorge-

-
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hen der Reichsführer aufzeigen. Doch obwohl sein Antrag diesbezüg

lich im Vollzugsrat angenommen wurde, wurde er dann nich.t mehr be

handel t. Auch viele andere Bestrebungen, die Paasche zu.den wïch

tigsten zahl te, wurden vom Vollzugsrat für nebensachlich gehal ten. 

Neben diesem ~1iBerfolg muBte Paasche auch noch einen fürchter

lichen Schicksalssch.lag hinnehmen: Seine FrauEllen starb am 10. 

Dez.s=mber 1918 auf dem Gut "Waldfrieden" an der Grippe. 

4j 

Als Mi tglied des Vollzugsrats nahm Paasc.he vom 16. bis 21. Dezem-:

ber 1918 noch am Reichsratekongre/3 teil. Aber der KongreB übertrug. 

die Aufgaben des Vollzugsrats einem Sj?.D-horigen Zentralrat. Damit 

wurde es für Paasche unmoglich, seiner Stimme Gehor zu. verschaffen. 

Enttauscht von der Revolution beschlo/3 er, sich aus der Politik 

zurückzuziehen. Er hatte aufg,ehort, sich vom deutschen Volk noch 

etwas zu erhoffen. Am Anfang des Jahres 1919 zog er sich wieder auf 

das Gut 11 \'l'aldfrieden11 • zurück. 

3. j Das Lebensende von Paasche 

In den letzten Jah.ren seines Lebens hatte Paasche viel Leid er-

fahren. Magnus Schwantje sch.reibt in seinem Werk davon: 

Hans Paasche litt entsetzlich durc.h den plotzlichen 

Tod seiner G:e.fah.rtin ( ••• ). Besonders schmerz.te es 

ihn tief, daB einige Menschen, nach deren Liebe. er 

sic:h. geseh.nt hatte, ihn wegen seiner Weltanschau

ung und seines poli tischen Wirkens gera.ssig verfolg
ten.1) 

Einige von dies en Leuct:en verhiel ten sich. ihm geg.enüber nur des-

hal b so, weil sie glaubten, er sei ein Kommunist. In Wirklichkei t 

gehorte Paasche aber keiner Partei an. 

1:) Mag,:ius Schwàntje: Hans Paasche. Sein Leben und Wirken, So 211 
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·seine politischen Ansichten entsprachen in den 

meisten Punkten etwa denen des linken Flügels der 

Unabhangigen Sozialdemokratie. Von einigen Leutan: 

ist behauptet wordeh, er sei Kommunist gewesen 
( .•. ). Er war aber nur Kommunist in dem Sinne, 

in v,elchem auch Tolstoi Kommunist genannt wird. 

Er wün°chte eine kla 0 .senlose Gesellschaft; aber 

er billigte nicht alle Mittel, mit denen die H:om
munistischen Parteien unserer Tage Ihre Ziele er
reichen wollen. 1 ) 

Diejenigen, die die Haltung von Paasche verurteilten, sind so 

·.,ei t gegangen, dal3 sie beheupten, er habe an der Vorberei tung eines 

Bürgerkrieges teilgenommen, der angeblich von den Kommunisten her

beigeführt werden sollte. Aufgrund dieser Behauptung erschienen 

etwa bO oder mehr Soldaten auf dem Gut 11 Waldfrieden 11 mit dem Auf

trag,dort nach \'laffen zu suchen, Der Verlauf dieser Untersuchung, 

bei der Paasche er 0 cho 0 sen wurde,hatte grol3e Proteste hervorgerufen. 

Jie Berliner Tageszeitung Freiheit vom25. Mai 1920 hat,wie viele 

andere Zeitungen auch,einen Bericht darüber veroffehtlicht. Darin 

heil3t es : 

Am Freitag, dem 21. Mai um 3 Uhr weilte Hans 

Paasche an einem zu seinem Gute gehorigen See. 

Er hatte gerade gebadet, al, er vmn dem Gendarme
rie-1'/achtmeister Wendlandt aufgefordert wurde, in 
0 ein Ü'aasches) Haus zu kommen, weil er ihm etwas 
mitteilen wollte. Ahnungslos ging Paasche, der nur 

mit Bëdehose und Jackett bekleidet war, mit. Als 

er sich bis auf zirka 100 Mei;er dem Hause genahert 

hatte, sah Paasche an der Boschung versteckt mehre

re Soldaten. Paasche, der sich das plotzliche Auf

tauchen offenbar nicht erk\ren tonnte und wohl 

eine Falle fürchtete, machte kehrt. Darauf wurde 

1 )Magnus Schwantje: Hans Paascheo Sein Leben und Wirken;8.21 
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von drei Soldaten auf ihn Feuer abgegeben, ein 

SchuB traf ihn ins Herz und führte den soforcigen 
':'cet 1-l'c!~b'".i... 1 ) 

Selbst nach Paasches Tod unterlieBen seine Feinde es nicht,ihn 

'+5 

zu verleumden. Von Walter Hamrner erfahren wir folgendes: "Nach 

seinem Tod haben sich ~ine Feinde fieberhaft bemüht, uns aus seinem 

Bild eine Teufelsfratze zu machen. 112
·) Das konnte aber nicht gelin

gen: Paasche hatte wirklich nicht nur Feinde, sondern auch viele 

Freunde. An seinem Begrabnistag bewiesen sie ihre Anteilnahme für 

den Ermordeten. 

Paasche wurde im Park seines Gutes 11 Waldfrieden 11 beerdigt. Seine 

Schriften leben aber auch heute noch und üben groBen EinfluB auf 

die Leser,aus. 

3.4 Die Hauptwerke von Hans Paasche 

Wahrend seiner Lebens hat Paasche viele Schriften, Aufrufe und 

Artikel verfaBt wie zum Beispiel Was ich als Abstinent in den afri

kanischen Kolonien erlebte, ein Vortrag von 1911 oder Kriegstage 

in Ostafrika von 1914. 

Im Jahre 1907 schrieb Paassche sein erstes bedeutendes Buch, Im 

Morgenlicht. Kriegs-, Jagd- und Reis.eerlebnisse in Ostafrika. Wie 

der Titel zeigt, handelt es sich dabei um eine Beschreibung seiner 

ersten Jahre in Ostafrika, einer Zeit, in der er noch ein begeister

ter Jager war. 

1916 erschien Fremdenlegionar Kirsch, eine Fahrt von Kamerun in den 

deutschen Schützengraben in den Kriegsjahren 1914-1915. Über die 

Ursache, die Paasche veranlaBt hat·· • dieses Buch, das auf wahren 

Begebenheiten beruht, zu veroffentlichen, teilt Schwantje folgendes mit: 

1 )Ebenda, s.25 

2) zitiert nach 
. 

Helmut Donat: "Auf der Flucht 11 ercecho·ss·en •• _.;,:: 136 
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Der Zweck (. •• J war, dem unheilvollen EinfluB 
nationalistischer Kriegsberichte entgegenzuwir
ken durch ein Buch, das zwar den Hunger der Jugend, 

und auch vieler Erwachsener, nach Erzahlungen von 
seltc;amen Erlebnissen im Weltkrieg befriedigt, 

aber von jedem Au"druck des Volkerhasses und von 
jeder Lobpreisung des Krieges frei ist. 1 ) 

1919 schrieb Paasche Meine Mitschuld am Weltkrieg. In dieseni, Buch 

führt er seine -Kri tik an der Krieg~hetze au"'., wobei er aufzeigt, 

wie da" deutsche Volk un ter dem Dr.uck seiner Erziehung und in dem 

Vorurteil "einer Vergangenheit den Weltkrieg geführt hat. 

Im selben Jahr wurde auch das letzte Werk von Paasche veroffent,

licht: Das verlorene Afrika. Der Titel des Buches ist mit dem Ver

lust der damaligen Kolonien Deut•·chlands verbunden. Wie Helga, 

die Tochter von Paasche, berichtet, wollte ihr Vater mit dièsem 

Werk die Deutschen zu einer Anderung des Denkens aufrufem. 2 ) 

Die berühmteste Veroffentlichung Paasches bleiben aber Die Brie

fe de. Negers Lukanga î'iukara. Was die Originali tat und den Erfolg 

diecer Briefe auc;macht, werden wir im folgenden Kapitel untersu-

chen. 

1 )Magnus Schwa· .tje:Hans Paasche.Sein Leben und.Vlirken, S.13f 

2)Vgl. Helga Paac;che: Vorwort. Mein Vater Hans Paasche. In:Hans 

Paasche: Lukanga ;1ukara,S.XII 
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4.Die Umkehr der koloniéli"'tischen Sichtweise in dem Werk 

Die Briefe des Negers Lukanga Mukara bilden das popularste 

Werk von Paasche. lenn ros im Vergleich mit àan anderen Werken 

Paa.,,ches einen so groBen Erfolg gehabt hat, so muB e5 inhaltlich 

etwa,:; Be~onderes an sdch haben, das man in seinen anderen Werken 

nicht finden kann. Warin liegt also das Interesse der Sati:ee?: 

Schon· im 16 • .Tahrhundert gab es Schriften,die die Stellungriah

me der Autoren für dar, Recht der einheimischen Volker zeigen. 

Jean Jacques Rousseau beschrieb auch seinerseits den natürlichen 

Menschen in einer natürlichen Umgebung. Dies machte er, weil er 

da,- MiBbehagen an der Zivilisation nicht mehr ertragen konnte. 

Als Loc:ung fand er heilsam, daB e" ein 11zurück 11 zu diesem Zustand 

gab, da der naturnahe Men.sch ein glücklicheres und auch moralisch 

besseres Leben führt. 

Die Absicht einiger Reiseberichte war auch, die Einheimischen 

als Mus ter hinzu~tellen. Da,s fand man besonders1Jei den )ml turkri

tischen Berichten der Missionare, die sich in der Literatur in 

Satireum.,,etzten und die Einheimischen sogar als be.ssere Christen 

gelten lie/3en. 

Der okonomische Zusammenbruch, der nach dem Ersten Weltkrieg 

47 

in ganz Europ& herrschte, führte die Leute aber zu einer Anderung 

des Denkens. Selb 0 t im Bereich der Literatur 2pr~ch man nicht mehr 

so oft über Afrika, über die \l'ilden, die dort wohnten, man versuchte 

eher eine Lo~ung für das neue Problem zu finden. 

Die expresionistischen i<:ünstler hatten .schon den Schwarzafrika-

ner im Vergleiche mit dem Europaer al.s einen echten Künstler betrachtet, 

aber im Bereich der Literatur wurde das Problern von den Schrift

stellern anal,rsiert. 
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Der Expre:·sionismus trat in der Li tefrtur als tvpisch deutsche 

Erscheinung besonders in der Zeit von 1911-19?4 hervor. Diec;e Li

teratur ,trebte nach Sr/n,2uerung des Menschen und der Gesellschaft. 

Wegen der KatacCtrophe des Krieges klagten die.se Schriftsteller die 

Welt des Bürgertums an und predigten ihren Glauben an den neuen 

Menschen. Deshalb wurde damals die Kulturkr±ti~laut. Die Verfasser 

waren auf seiten der Eingeborenen, denen Vieles zu verzeihen sei. 

Dank seinem Aufenthalt in Ostafrika wuBte auch Paasche, daB die 

europaische Zivilication, statt dem Einheimi.<schen zu nützen, "einer 

besseren Eigencchaften zu berauben drohte. 

Es ist deshalb kein \'lunder, wenn Paasche mit einem nicht üblichen 

Bekennermut behauptet, Deutschland würde Afrika seiner Identitat 

berauben, wenn ec dorthin die deutsche Zivilisation übertrüge. 

Der \veiBe aber, der ins Land kommt, ist überzeugt, 

daB er Notwendiges und Gutes bringt. Er erschlieBt, 
hebt, bessert,kultiviert und verfeinert, macht 

dienstbar, und wie die Ausdrücke alle heiBen. 
Aber er hat keine Ehrfurcht vor dem, was da ist. 

Er entheiligt,verwüstet,vernichtet,verschandelt, 
zerstërt, ohne es zu ·,Jissen 1) 

AuBerdem c-;endet .sich Paasche gegen das, was die Kolonialherren 

unverschamterweise als einen kolonialen Pakt bezeichnen: die Tat

sache, daB die Eingeborenen 8Ufs harte.ste au.sgebeutet werden. Paasche 

zeigt, daB, auch wenn der Koloniali.srrnirc '1/ohl taten zu verwirklichen 

vorgab, er dennoch Negatives hervorrief (vgl. das oben angefühPte 

Zitat). 

Wir sehen al.sa, daB Paasche einen radikalen Bruch mit der bis

lang üblichen kolonialistischen Sichtweise vollführte, die darin 
·z.v. 

bestand, gegenüber den Einheimischen eine Überlegenheitifempfinden, 

1 )Han" Paacche: Die lvildnis. In:Lukanga Mukara, S.87 
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die den Gegner irn allgemeinen zurn Barbaretl verzerrte. 

In Lukanga Mukara ist der Schwarze, ein Einheirnischer, an der 

Reihe. Dieser Schwarze , Lukanga Mukara, rei:st nach Europa, genauer 

gesagt nach Deutschland,und beschreibt das Land so, wie er es sieht. 

Er. ·unternirnrnt seine Rei ce nicht als Sklave oder D, ener eine.cs WeiBen, 

sondern al,c, freier Mencch, als ein stolzes 1/ecen, der Forschungen 

für sein eigenes Land unternirnrnt. Durch den brieflichen Aufbau des 

Buches vermeidet es Paasche, üoe·r den Schwarzen und über Afrika. 

so zu sprechen, wie es zu seiner Zeit üblich war. 

Es ist kein Zufall, daB Paasche Mukara ale einen Mann darctellt, 

der stolz auf cich selbst, auf sein Land und auf seinen Konig ist, 

'19 

den er irnmer rnehr verehrt, je naher er die deutschen Verhaltnisse 

unter die lupe nirnrnt. Dadurch berichtigt Paasche die von den Kolonial

herren verbrei tete Ansicht, daB die schwarz-afrikanischen Volker 

keine Beziehung zu ihren Herrschern hatten, und daB diese nur blut

dürstige und habsüchtige Banditen waren. 

Der Konig von Mukara ist auBerdem· ein reicher Mann. Durch die 

Darstellung eine~ wohlhabenden schwarzen Afrikaners hat sich Paasche 

gegen den darnels üblichen Gedanken, Afrika als ein Land von Ver

sagern zu betrachten, gestellt. 

Diese Art zu schreiben ist keine Erfindung von Paasche.Schon 

lange vorher existierte der Briefroman. Die rnonologische Forrn gibt 

keine Ant•;.1ort auf die Briefe. Sie i st ein S tilmi ttel, das zu einer 

Verabsolutierung des Gesagten führt. Sie provoziert sornit geradezu 

die Identifikation des Verfassers mit dern Autor der Briefe. 

Paasche wollte auf die Gefahr hinweisen, die den afrikanischen 

Tugenden duLch die europaische Zivilisation drohe und damit Kritik 

an der Gecells,~haft üben. 

Wie Montesquieu vorn Standpunkt eines Naturrnenschen geiGalte,so 
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H2ns Paasche im Deutschland des beginnenden 20. Jahrhunderts. 

Damit wollte er "den Deutschen im Zeitalter des Ko.lonialismus var 

Augen führen, dafl "ie kein Recht haben, sich a.ls auserwahlte 

Rasse zu betrachten und ihre Lebensformen nach Afrika oder anders
wohin zu exportieren 11 •

1 ) 

Um den Kolonialherren zu charakterisieran, der den Schwarzen 

als einen Primi ti ven betrachtet, der im \1ald wohnt und lang.sam 

var Hunger stirbt, benützt Paasche die Figur des Lukanga, der sich 

mit f'olgenden Worten an °'einen verehrten t-cioi:v,,n ,-Conig wendet: 

Ale du mir zu rei·en befahlcst und mir aus Deinem 
weiten Reiche zwolfhundert marschfahige Rinder und 
z;1ei taucend Ziegen mi tgabst, ctamït ich bezahlen 

konne, was meine Reise im fremdan Lande koste, da 
wuflte niems.rn[, dafl ich schon jetzt, nach zwei 

Manden, kein einziges Deiner blanken Rinder mehr 

bei mir haben würde, und dàB ich trotzdem, dank 

Deinem Reichtum unG'Deiner Macht nicht Not leiden 
würde. 2 ) 

Selbst wenn man den Reichtum des Konigsbeiseite laflt, ist al

lein schon die Schilderung der Figur Mukaras, dessen Kraft und 

Gesundheit hervorragend sind, eine Bestatigung dafür, dafl die 

Schwarzen nicht minderwertig sind, und dafl sie ihre eigene Ent

faltung keineswegs vernachlassigen. 

Auflerdem erscheint Mukara nicht als der dumme, faule und schmut

zige Neger, c'Ondern als der begabte Dolmetscher, Erzahler und Be

richterc;tatter, der mit einer besonderen Beobachtungsgabe aus

gestattet ist. 

Ein anderes Vorurteil, das Paasche durchbrochen hat, liegt in 

der Tatsache, dafl er den Kolunialherren widersprochen hat,die be

haupten, es gabe keine Gerecrnigkei t in Afrika. Paasche hat sich 

1)Helmut Donat: Der radikale Ethiker und die Briefe des Lukang@ 

Mukara: In : 11 Auf der Flucht" er-chossen ••• ,S. 27 

2)Hms Paasche: Lukanga ,,Jukara, S. 11 
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von dieser 'Meinu;:ig distanziert, die ein blof3er Vorwand war, um den 

Afrikanern die Prinzipien der europaischen Scheindemokretiè beizu

bringen •• Er rcchildert uns. kein von den Europaern verbessertes 

Land, sondern zieht eine Parallele zwischen dem noch von der anti

ken Weishei t durchdrungene:1 schwarzen Volk und dem europaischen 

modern en Volk. Das Ziel eine.s solchen Vergleichs ist es, den Deut

schen die Gefahrlichkeit ihrer eigenen Kultur var Augen zu führen. 

Die Art und Wei se, wie Mukara mit Ironie von den \veif3en spricht, 

zeigt., daf3 er dieses Volk überhaupt nicht beneidet. Diese Kritik 

Mukaras ist .ein Mi ttel für Paa rche, den Europaern eine Lêisung zu 

finden. In diesem Sinne s-'.nd deswegen konkrete Probleme abgehandelt, 

wo der Schwarzafrikaner erscheint ,um die Monotonie des europaischen 

Bürgertums zu brechen. 

Das Besondere an Paasche liegt also in der Tatsache, da/3 er 

wagte, sich gegen die Grausamkeit der Eroberer zu errichten, die 

eine schlechte Zivilisation brachte. 

Die Zusammenstellung der in die.sem Kapi tel erwahnten Elemenc:e 

zeigt, worin die Umkehr der kolonialistischen Sichtweise in dem 

Werk liegt. Diese Umkehr spüren wir ganz deutlich in den Zweifeln, 

die der Autor seiner eigenen Kultur gegenüber hegte. 

Ich zweifle an dem Wert dessen, was ich bringe 
und habe Ehrfurcht vor dem, was ich finde. Und 

daher schwebt mir ein anderes Ziel var: ich denke 
:-iicht daran, Menschen und Lander bessern z· 1 wollen, 

sondern hoffe, relbst besser zu werden im Verkehr 

mit der 'llildnis. Wenigstens nichts Schlechtes ins 
Land hineinbringen. 1 ) 

Da/3 Paasche gegen die Sichtweise der Kolonialherren war, bedeutet 

aber keineswegs, da/3 er gegendie KoJ.onisation war. Es laflt sich 

1)Hans Paasche: Die Wildnis. In:Lukanga Mukara, S.87f 
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bei ihm nur klar erkennen, daB ceine ·weltanschauung nicht derje

nigen der wilhelminicchen Zeit entsprach, da er viel Wert auf iVlit

leid, Nachstenliebe und Re.cpekt der Menschhei t legte. Seine eigene 

Anschauung, die Kolonisation betreffend, faBt er im Gegensatz zu 

der üblichen r(onzeption dies.es Begriffes in folgenden Worten 

zusammen: 

Ich glaube, dac Verhaltnis zur Wildnis muB das sein, 
was rechte Eltern zu ihren Kindern einnehmen: Sie 

sehen die Kinder nicht als etwas Mangelhaftes an, 

sondern als einen vollkommenen Rohstoff, der gleich 

bereit ist, zur 2chonheit oder zum Greuel geformt 
zu werden, und erziehen .sich selbst, weil sie Kinder 
erziehen wollen. 1 ) 

In seiner Deutschlancl,--Kx-itik ging Paasche von dieser Annahme 

aus und forderte seine Landsleute auf, ihr Verhalten zu andern, 

indem er ihnen als Mu~ter einen Schwarzafrikaner hinstellte, 

Darin liegt sein Verdienst, 

,- 1) Ebend~, S. 88 
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5. W.erkanal yse 

Nicht erst Paasches Werk hat be,-:iecen, daB der Schwarze einen 

Platz in der deutschen Literatur gefunden hat.Nach vielen Werken, 

die den Afrikaner beschreiben, hand>d.t es sich hier um einen der 

selten Falle, in dem der Schwarze sœlbst zu Wort kommt. 

Ein bezeichnender Aspekt von seinen Lukanga Briefen ergibt sich 

aus der exotischen Auffassung i'Jukaras dessen., was er in Deutsch-
. -

land sah, Dabei erscheint Deutsc~land als exotisch, 

Die europaische Kultur, die Gewohnheiten, die Sitten und das 

Leben der Deutschen werden im Vergleich zu dem, was in Afrika, 

beziehungsweise im Land Mukaras passiert, analysiert. Alles, was 

Mukara wahrend seiner 11 Forschungsreise ins innerste Deutschland" 

gecehen und festgehalten hat, wia die Briefe es zeigen, bildet 
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nur einen Spiegel, damit die Europaer, beziehungsweise die Deut

schen, zu neuen Sehwèisen kommen, Alle Fehler und Makel sind darin 

dank einer zugleich bee,chreibenden und belehrenden Analyse beschrle

ben. Deawegen werden wir das Werk betrachten, indem wir eine Parall~

le zwischen der europaischen und der 11 echt 11 afrikanischèn Gesell

schaft ziehen. Mittels solch einer Methode wird die Verschieden-

heit der beiden Gesellschaften ans Licht gebracht. 

5,1 Unterschiede in der Gesellschaft 

Die Ethnologen haben oft auf die Einheit des negro-afrikanischen 

Universums hingewiesen, Denn bei den Afrikanern ist der Mensch, 

als Persan das Zentrum des Weltalls.Deswegen ist es für einen 

Afrikaner ziemlich schwierig, von dem Menschen nur als Individuum 

zu sprechen, 

, 
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Der schwarze Mensch ist in ein viel gr6Beres Beziehungsnetz 

eingeflochten. So besteht seine Familie nicht nur aus dem Va

ter und der Mutter, wie bei den EuropAern, sondern aus allen 

lebenden und verstorbenen Personen, die gemeinsame Vorfahren 

haben. In bezug auf solche Unterschiede hat unser ErzAhler 

eine Menge von Neuigkeiten beschrieben, die wir 1Stufe flir 

Stufe einer thematischen Gliederung folgend, erwahnen wollen. 

S.1.1 Die Unsitte des Bekleidens 

In Lukangas Briefen stellt man fest, daB "ein Mann, der mit 

Wenigem auskommt und nichts kauft, in Deutschland nicht ange

sehen ist" (Zweiter Brief, S. 17). Das erklart, nach der Mei

nung Mukaras, warum die Leute dort immer nach etwas streben, 

das ihnen das Leben angenehm machen soll. Jeder muB auf seine 

eigenen Krafte rechnen. Die Leute helfen einander nicht. 

Bei der Kleidung, sagt Mukara, konnen die Deutschen keine 

eigene Wahl treffen. Sie tragen Kleider bei der Arbeit, beim 

Bàden, und auch wenn sie umhergehen. Niemand wird davon ver

schont, auch der K6nig des Landes nicht, der sich wie. alle an

deren <lem Zwang der Kle.idung unterwerfen muB: "Er tragt dicke, 

genAhte Stoffe, den Kopf bedeckt er, und die FliBe umkleidet er 

mit genahtem Kalbfell". (Zweiter Brief, S. 19) Man kann sich 

nicht anziehen, wie man will. Daflir muB man den Forderungen 

der Gesellschaft nachkommen, auch wenn sie anstrengend sind. 

Flir Mukara hingegen ist die Kleidung in seinem Land kein 

Zweck an sich. Man kann nackt umhergehen, wenn man keine Lust 

hat, ein Kljid anzuziehen. Und selbst wenn man angezogen ist, 

sqll-das Kleid den K6rper nicht daran hindern, die fr.ische 

Luft zu atmen. 

SI+ 
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Erstaurdic:h ist bei den Europaern aber, daJ3 die Frauen; wenn 

sie gemeinsam mit den Mannern essen und tanzen, so iut wie· nackt 

sinil., und nur ein Teil des Ki:irpers von JQeidung bedeckt ist. (vgl. 

Dritter Brief, S. 50). 

Die Idee - das \varum e.iner solchen Hal tung - wirkt befremdend. 

Für Mukara ist es, als ab es die Frauen darauf abzielen, die Manner 

zu verführen,. deshalb verhüll t und entblê:iJ3t ihre Kleidung gleich

zei tig. Die Vermutung liegt nahe, daJ3 diese Halbnacktheit nicht der 

Naturlichkeit entspricht. Sie ist nur e.in Mittel zum Z.weck. 

Die· Frauen aber "dürfen es nicht wagen, ganz ohne Kleider zu kommen, 

weil ihr Leib aus zwei '.l'eilen besteht, die nur lose miteinander 

verbunden sind und durch ein auJ3eres, starres Gerüst zusammen-

gehal ten werden". (Dri tter Bli:œef, S. .51 ) • Mukara behauptet auch 

durc:h die Feder von Paasche, daJ3 diese Frauen durch künstlic:he 

Mittel ganz verandert sind, wie etwa durch das Korsett, das er 

als Gerüst bezeichnet. 

Weiter fallt für Mukara auf dem Sebiet der Bekleidung auf, 

daB der Deutsc:he nur die asthetische Sei -ce hervorhebt, namlic:h 

auBere Schê:inhei t, die ihm das Kleid bringen soll. 11.1as sie (die 

Deutschen) an Kleidern am Kê:irper tragen sollen, schreiben d.i~ l->':1d

werker var, die die Kleider nahen ••• 11 (Zweiter Brief, S. 20). 

Meistens kaufen sie, was in Mode ist, und in dieser Hinsicht 

sind sie gezwungen, den Handwerkern unbedingt zu folgen. 

Aui' diesen auBerlic:hen,Aspekt des bekleideten Menschen wird die 

deutsche FJ?au. Bezug nehmen, wenn ihren Mann wahlt. für Mukara 

soll aber ein Mann anhand seiner Fahigkei ten, seine:· kê:irperlichen 

Beschaffenheit und Kraft gewahlt werden. 

··. -
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Für die Fül3e la2sen sich. die Europaer Schuhe machen, 11 wodurch 

sie die Zehen ge,.al tsain zusammenpressen, csodal3 es ihnen unmoglich 

gemacht ·wird, sicher zu, gehen". (Zweiter Brief, S.2i ). Die Schuhe 

werden nicht nach der.Form der Fül3e produziert, stattdessen sollen 

die Fül3e sich der Schuhform anpassen, die je nach der Laune und 

dem Willen der Handwerker wechselt. Erstaunlich ist für Mukara, 

dal3 man immer· Schuhe tragen soll. Sie spielen offenbar eine grol3e 
-

Rolle in der europaischen Gesellschaft. Für ihn soll aber der Schuh, 

als Beiwerk, den Gang des Menschen weder behindern noca verunstal

ten. Man kann sogar ohne Schuhe gehen, um den Kontakt mit der ~rde, 

mit der Natur am besten zu genieJ3en. Dieser von Paasche _gepre::ligte 

Naturismus war in Deutschland schon durch die Anhanger der Frei

korperkultur (FKK) verbreitet. Mukara ware aber mit seinen von 

Paasche.gepriesenen"Tugenden 11 das beste Muster, um über ein gemein

sames Freiluftleben zu sprechen. 

5~1,%.Von den Mann/Frau Beziehungen 

Wenn man die Beziehungen zwischen Mann und Frau betrachtet, 

erscheint die Frau in Europa in den Augen von Mukara oft als bloJ3es 

Spielzeug des Mannes. Dieser empfindet alle moglichen Sachen und 

zwingt seine Frau dazu, sie anzuwenden. Lukanga gibt uns dafür 

ein Beispiel. "Das Leibgerüst der Frauen [also das schon erwahn-

te Korsett) ist so eingerichtet, dal3 sie nicht vollstandig atmen 

konnen, und dieses Gerüst ist von den Mannern erfunden, ( ••• J und 

schon im jungfraulichen Alter wird der Leib der Madchen eingeschnürt, 

weil man fürchtet, sie konnten zu lange gesund bleiben".\Jnd tatsach

lich kommt es dazu, dal3 "die meisten Frauen frühzeitig krank und 

hinfallig werden". (Dri tter Brief, S, 51 ) 

! 
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Diese. Boshei t des europaischen Manne.s cter Frau. gegenüber ha-c 

für den Helden des ':ierkes nur einen G.rund: cJ er ;-1ann will de:- macntig

ste sein, indem er die Frau. z.urückdrangt. Dieses"Uerüs-c" is-c aber 

nicl'Ft- die einzige Sache, die er der Frau aufgez'.,ungen ha-c, um sie 

schwach zu macnen. AuJ3erdem müssen sich die Frauen fasi; ir:imer mit 

dem Kochen bescnaftigen, sodaJ3 ihnen keine Zei-c. zum Lernen bleibt 

und sie, desnalb dumm bleioen müssen. Und deswegen traum-c die Frau 

in Deutsc:nland - nacn der Meinung. von Mukara - da1·ur lieber von 

Geld, Kleidern. ::ichlimmer isi;, daB der deui:schen Frc,u al.Le Mit-cel 

recht sind, um ihr Ziel zu, erreicnen. Sie prosti tuiert sich sogar, 

um G.e'1.d zù verdienen. Kauflic:he Madc:nen, sagt Mukara, siedeln sien 

in der Sitadi;; an, um den Arbei tern das ue.ld wieder aozunehmen. (Vgl. 

Vierter Brief; S.::,5). Pa&.scne erwaJmt in seinem Buch auch solche 

Sachen, denn in seinem. Kampf. hatte er die Frauen nicht vergessen, 

deren Emanzipation er immer wünschte. 

Was das Leben in der Familiec betrifft, kann man feststellen, 

daB das europaische Kind oft von den Eltern als stêirend empfunden 

wird. Deswegen wird es in ein anderes Milieu eingeführt als das 

der Familie, damit es erzogen win:i. Das zumindest ist 11u..\:aras 

Erklarung für die Existenz von Schulen. "Also müssen Hauser gebaut 

werden, in denen ein Mann die Kinder haut, bis sie lesen und ZâhlErJ 

kêinnen. Das dauert acht Jahre. 11 (Vierter Brief, S. 57) 

Diese von Paasche. erwahnten Probleme sind ein ;,d_ ttel, der Frau 

eine neue: Rolle zu geben. Das Streben nach Materialismus wird de

nunziert, was als Ursac·he des Niederganges dargeste1-lt wird. Auf 

seiner Suc·he nach dem Vorbild für den neuen Menschen 1:;ollte Paasche, 

daB die Frau zu ihrer ehemaligen Au.fgabe. zurückkehrt. :Jiese. ehe

malige, AU!fgabe besteht darin, den Haushalt zu fü!1ren und sich wn 

die Kinder ':u kü_mmern_. ùie: Rechtfertigung, die Paasche dafür gibt, 
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ist, daB der zunehmende Lwms, die Verfeinerung ohne Hemmung die 

Folge einer falschen Denkart seien, was eine Anderung des Denkens 

benëitige, um .èine neue Gesellschaft zu schaffen. 

5.1. 3 Die Organisation des -Arbei tslebens: Keiner hat Zei t 

Ein anderer wesentlicher Aspekt der deutschen Gesellschaft, 

der sich in dem Werk kunm tut, liegt in der Tatsache,daB die 

soziale Organisation .so· beschaffen ist, daB alle an Zei tmangel 

leiden: 11Die Arbei t wird maBlos überschatzt, und die Menschen ge

wëihnen sich, in der Arbeit als solcher schon Pflichterfüllung 

58 

und die .Aufgabe des Lebens zu sehen, anstatt zu wissen, daB Arbeit 

nichts weiter ist als ein Bedürfnis wie E.ssen und Trinken, und dafJ 
' 

man sbh dessen nicht rühmen dÜrfte. 111 ) 

Der Arbeiter darf nicht zu spat zu seinem Arbeitsplatz kommen. 

Deswegen sollte er am besten schon vor der vereinbarten Zeit 

eintreffen. Eine solche Arbeitsweise, wie sie im Werk beschrieben 

wird, ist der wichtigste Grund für den Mangel an Zeit. Sie macht 

aus den Deutschen Gefangene:.,- Wasungu, wie Mukara den Europaer 

nennt, kann nicht ohne Arbeit leben, welche eine Hemmung für den 

JVJenschen bildet, statt ihn zu befreien. 11 Manner und Frauen be

wegen ihre Hande an den Ma~chinen. Sie machen eine Arbeit, die 

nie fertig wird, machen jahrelang dieselbe Arbeit." (Zv.eiter 

Brief, S.18). Daraus laBt sich folgern, daB der Mensch zu einem 

seelenlosen Teil der Maschinen gemacht wird. Er freut sici1 nicht 

über diese Arbeit, sondern leidet an der Monotonie. Hans Paasche 

selbst kritisiert diese Praxis. 

Diese Menschen haben gar kein--Verstandnis dafür, 

daB Betriebsamkeit und Arbeit schandet, wenn sie davon 

abhalt, uns ~it geistigen Dingen, mit Philosophie, 

1-)Hans.fadsche:-Der Gedanke der Lebensreform. In: Helmut Donat: 
1 

"Auf der Fluchtll er-chossen ••• ;S.1~@ 
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Re-ligion, mit den Fragen nach der ewigen Bes tlmmung 
des Menschen auseinanderzusetzen.1-) 

Wie Paasc:he MUlka!I'a behaupten la.Bt, soll die Arbeit als etwas 

angesehen werden, das in erster Linie Freude bereite. Sie soll keines

wegs de111 Menschen entfremden. In Europa hingegen ist, wie gesagt, die 

Arbeit maBlos überschatzt, wahrend sie nur sc.handet, wenn sie den 

Menschen vernichtet, wie es mit der Betriebsamkeit der Fall ist. 

5 .• 1:,4 Von der Stadt 

Egal, . wie groB eine Stadt auch sein mag, sie la.Bt sic:h immer 

als ein Ort, an dem Menschen leben, definieren. Aber welche Aspekte 

der Stadt in Deutschland sind' in den Augen Mukaras die besonderen? 

Da es sich bei dem Begriff 11Stadt" im allgemeinen um ein des

kriptives Wo(t"'t des Ortes beziehungsweise seiner Bewohner handel t,. 

weFden wir unseFe Analyse: nicht auf die un;tersc:hiedlic:hen Verwal

tungsorgane konzentrieren, sondern wir werden versuchen, mit Mukara 

zu entdecken, was die europaische Stadt in ihrem auBerlic:hen 

Aspekt kennzeichnet. 

Was die Aufmerksamkei t besonders auf sic,h zieht, ist der Rauch, 

der überall aus den Rauchfangen oder Schornsteinen kommt. Besonders 

schlimm daràn ist, daB es sich um einen stinkenden Rauch handelt. 

Daneben ist auc:h der Larm bedeutend. Es gibt zuviel Larm und 

Dunst, die die Gesul1ldhei t der Einwohner zerstéiren. Die Fabriken, 

die Bahnen, die :fortschrittlich zu sein vorgeben, sind gleic:h-

zeitig. Krankheitsverbreiter. Diese allgemein anerkannte Tatsache 

stellt auch der Erzahler fest, wenn er schreibt: 

Es ist kein Rauch in :frischer Luft, es ist Rauc:h im 

1') Ebel1lda, S. 100:f 
,, 

.. :''. 
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Dunst ( ••• ) lier sich die Lungen nic:h"t :r,l t .i.auch 

füllen lassen will, flieht die Platze, an denen 

die vielenr Eingeborenen zusammenwohnen, flieht 

auf das Land hinaus, wo die Luft noch rein und 

frisch ist. (Zweiter Brief, S. 1·6) 

Deshalb erweist sich die Erholung auf dem Lande für ;'l"J.kara als 

ein echtes Bedürfnis. der Stadter, die versuchen, für eine gewisse 

Zei t dem Stadtgedrange zu entflie\-ien, verseuchte Umwel t und ein 

morderisches, von stadtischen Lebensbedingungen auferlegtes 

T.empo hinter sich zu lassen. 

Die Mehrheit der Stadteinwohner wurde vom schnellen Gewinn 

angelockt. Mit dem Anwachsen der Anzahl der Fabriken und der 

Arbeitstellen werden gleichzeitig die peripheren Stadtteile 

immer groBer: "Auch siedeln sich Kaufleute, Schnapsverkaufer 

und kaufliche Madcben an,,." ( Vierter Brief, S. j5) 

Was Mukar.a hingegen kennt, ist ein natuebelassenes Land, wo 

die Luft noch rein und frisch ist, wo man sich in noch erhaltener 

Natur, in einer Landschaft entspannen und sich an ihr erfreuen 

kann. Er braucht keinen geschlossenen Raum, wie man sole.ben in 

der Stadt an den Arbeitsplatzen findet und wo die dasungu eine 

unertragliche Luft atmen. "Sie (die Eùropaer) ebnen die .'lege, 

legen glatte' Eisenbalken darauf und lassen Wagen darauf entlang 

toben, in die sie sich setzen." (Sechster Brief, S. 51 ) 

Mit der Vermehrung der Anzahl der Verkehrsmittel veriroBern 

sich gleichzei tig die Verkehrsprobleme. Was Mukara aber :ücht 

verstehen kann, ist, daB es manchmal vorkommt, daB Manner auf 

oO 

der StraBe stehen, urn für Ordnung zu sorgen. "Nun beschaftigen sie 

sich aber damit, in die Unruhe eine Ordnung zu, bringen, a:f 

die sie stolz sind • Sie vergessen d:a.nn, daB sie selbst erst 
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die Unruhe gemacht haben, die gar nicht notig war, und sprechen 

dann von der Ordnung." (Vierter Brief, I'!. 40) .. 
In Schlagworten konnten wir sagen, da/3 das Leben in der Stad-c 

sich in folgenden Begriffen in _den Augen von Mukara zuaammenfassen 

la/3t; Maschinenlarm, Rauch, Verkehrsstau, Autounfalle, die den 

offensichtlichen Beweis eines int'?nsiven Verkehrs bilcil:en. All dies 

ist unnütz für Paasche, dessen neuer Mensch davon befreit sein soll. 

Nach der Stadt werden wir jetzt versuchen, das Verhaltnis der 

deutschen Gesellschaft zur Macht und zu. der Personlichkeit des 

Konigs mit den Augen von Mukara zu betrachten. 

5.1. 5 V-on der Obrigkei t 

lm allgemeinen sind Konige die hochste Autori tat im Land, 

manc,hmal werden sie sogar als Gotter verehrt. Der deutsche Konig 

hat zwar viele Krieger und Waffen, doch hort das Volk nicht auf 

das, was er spricht. Um das zu bestatigen, schildert Mukara, wie 

die Deutschen seinen Geburtstag feiern. Sie betrinken sich, obwohl 

der Konig am Anfang des Festes gesagt hat: 11Enthal tet euch vom 

HineingieBen, das euc:h unfahig macht, dem Vaterland zu dienen 11 

(Siebter Brief, s. 65) 

Die Tatsache, da/3 sie nicht auf seine Empfehlungen achten, 

vermindert seine Bedeutung. Mukara hat das ans Licht gebracht, 

indem er folgendes behauptete; "So machtig auch ·der Konig der ,/a

sungu ist,-die niedrigen Gebrauche seines Volkes vermag er nicht 

zu. hindern". (Siebter Brief, S.63). Und Paasche laBt Mukara seine 

iVJeinung weiter auBern, damit die Deutschen daraus eine Lehre zie:1e:J. 

Deswegen ist es kein Z.ufall, wen.'1 Mukara sagt, die '.'lakintu ( d2.s 

Volk von Kitara) feiern den Geburtstag i:1,res Konigs durch Fasten, 
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damit sie sich reiner und starker aus F'reude machen, daJ3 der Kënig 

lebt, (Vgl, Siebter Brief, S. 63), Dadurch wollte er zeigen, daf3 

das heutige Le ben in der ,vel t· des Abendlandes nichts anderes als 

ein "Sichausleben des egoistischen Menschen 111·) sei. 

Bisher haben wir uns mit den Unterschieden in der gesellschaft

lichen Struktur von Deutschland und dem Sc,hwarz.afrika Paasches be

faf3t, Sie kënnen, aber nur vor dem Hintergrund der Verschiedenen oko

nomischen Voraussetzungen verstanden werden. Deshalb gehen wir mm 

daran, Mukaras Aussagen über die Wirtschaft zu anal/sieren. 

5.2. Unterschiede in der Wirtschaft 

Der landwirtschaftliche C:harakter der negro-afrikanischen Z i vi

lisa tion, der ail) besten diese Gesellschaft erklart, wirkt bis ins 

Gebiet des Warenverkehrs hinein. 

5,2.1' Von dem iferkehr und Geldwesen 

1'/ahrscheinlic:h· in ganz Schwarz-Afrika, aber sicher in dem 

Lcmd von Mukara, wenn wir an das, was er sagt, glauben, war das 

Geld zu der Zeit, als er die Briefe schrieb, noch nicht bekannt, 

Der Hand.el war hauptsachlich ein Tauschhandel. 

In Europa hingegeh gab es Geld, und jeder Handel wurde mit 

seiner Hilfe bewerkstelligt. Das erstaunt Mukara, der sich 

fragt, wie man Vieh gegen Metallstücken oder gegen ein buntes 

Papier wechseln kann. Noch lacherlicher ist, daJ3 das Papier, 

das sich schnell abnützt, sich wertvoller als das Metall erweist. 

1) rlans Paasche: Der Gedanke der Lebensreform, In: Helmut Donat: 

11 Auf der Flucht" erschossen ••• ,S. 100 
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lm Afrika Mukaras war das Geld nàch nicht der MaBstab des Reich

tums. Je mehr Tiere ein Mann sein Eigen nennen konnte, desto 

gréiBer wa:t.,f'·ein Ansehen und EinfluB in der Gesellschaft. 

i1i t Rück"icht auf die Bedeutung des Geldes, die Mukara in der 

deutschen Gesellschaft festgestellt hat, werden wir analysieren, 

wohin se ner Meinung nach. das Streben nach Geld, insbesondere 

aber die Heuchelei führt. 

5.2.2. Kritik an dem Kapitalismus 

Der Mensch ist immer ein Eir.zeuger und Werktatiger gewesen, 

wie die Geschichte beweist. Wenn man jedoch heute die Arbeit 

als das Hauptproblem ansieht, dann ist es nur infolge der ent

fremdeten Arbeitsbedingungen in den Indu,;;trielandern, die zu einer 

Bewertung der Arbeit als dem Menschen auferlegte Tyrannei geführt 

haben. Diese Abwertung hat zum Nachteil der moralischen Werte den 

Akzent auf die materiellen gelegt. Sie laBt sich am besten durch 

das Privateigentum, das nicht aus der geleisteten Arbeit kommt, 

veranschaulichen. Ein gutes Beispiel hat Mukara in ~.einer Erzah

lung gegeben. 

Der Narr, mit dem ich reiste, hieB Karl. Er war 
stolz, mir seine Narrheit zeigen zu kéinnen ( ••• ]. 

Sein Vater hatte ihm einen Kasten mit Papier hin
terlassen. Durch den Besitz dieser Papiere kam er, 
indem er an den richtigen Stellen und zur richtigen 
' ' 

Zeit von ganz bestimmten Narren etwas schreiben lieB, 
zur Herrschaft über ein Tal, 1;10 Bauern wohnten. Hier 
war nur ein Ort, wohin Karl/immerzu fahren muBte 
oder wenn er nicht dorthin .fuhr, so fuhr er, weii 
das geschrieben worden war, woanaers herum, sah in 
das Zahlenbuch, wann aie Wagen losrasen una sah auf 
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den Zeitzeiger. In den Besitz der Papiere, die solche 
;·1acht hatten, war aber Karls Vater dadurch gekommen, 

' ' 

weil er es verstanden hatte, tausend i'lenschen das 
Ackerland und also das Korn wegzunehmen, so daB sie 

arm waren und eine Narrheit für ihn tun muBten, um 

nicht zu verhungern. So waren die Papiere entstanden, 

die tatsachlich die Mac:ht hatten, andere Narren 

glauben zu machen, Karl sei zur Herrschaft über ein 

Tal gekommen. (Sechster Brief, S. 52) 

In diesem Aussagen zeigt sich die Tatsache, daB die Landbevêil

kerung brutal zerrüttet und die Arbei tskraft der Menschen rücksichts-· 

los ausgeteutet wird. Trotzdem, so Mukara, will der Eu~opaer im-

mer mehr haben, so daB er schlieBlich keine Gefühle mehr den 

anderen Leuten gegenüber hat. Darunter versteht Mukara, daB er 

nur auf seine Gewinne aus·ist und anderen Leuten gegenüber vêillig 

gleichgül tig. Durch die Geschichte 11der Karlé II und der scheinbar 

naiven Erklarung, der Erfindung des Zuckers hat der Erzahler diese 

Praxis aufgezeigt, 

Früher also standen, ebenso wie heute, Rüben mit 

süJ3em Saft auf den Feldern und die Menschen kochten 

diesen Saft ein. Dann sah er braun aus und flo/3 lang

sam wie Honig. Da bemühten sich die Leute vom schlage 

Karls, diesen Saft durch Maschinen, die nur sie ha
ben dürfen, zu verandern. Sie machten weiBe, feste 

Kêirner daraus, .die wie Quarzsand aussehen. Nun wur-· 

de ein groBer Larm gemacht, daB das gelungen sei, 

mehrere Karle durften sich "Herr" nennen und ein 

glanzendes Stück Messing über der Brustwarze befesti

gen, so daB die Menschen glauben muJ3ten, das, was 

erfunden sei, sei was sehr viel Besseres und mache 

sie glücklicher, wenn sie es kauften. 
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So gelang es den Karlen, dem Volk abzugewèihnen, 

das zu essen, was kostenlos aUÎ den Feldern 

i,;achst und sie zu veranla,sen, die ii.üben an ein 

groBes Baus abzu.liefe:rn ( ••• '). Jetzt wurden neue 

Zahlenkarle ang.estell t, die aufschreiben muBten, 

wie das dumme · Volk jahrlich mehr weiBe Kerner aB, 

wieviel Zahne deshalb verfaul ten, wieviele. Zahn

zieher beschaftigt wurden und wieviel schneller 

die Menschen jetzt starben. (Sechster ,Brief, S. 58f) 

Anhand dieser beiden Beispiele. zeigt Mukara, wie der Kapi talis

mus durch die Konzentration des Eigentums an den Produktionsmitteln 

in wenigen Hë.nden und durch ungleiche Verteilung der Produkte 

menschlicher Arbei t gekenrui:'eichnet ist. Die Reichen oder die 

Mi tglieder der herrschenden Klas se in Deutschland ( Vgl. Karl) 

steigen zu Fabrikbesitzern auf. Dafür müssen die Armen in kapita

listischen Unternehmen Arbeit suchen. Dadu.rch wurde ihre Arbeits

kraft zu einer vlare, zu etwas, das gekauft und verkauft werden konnte. 

Eine solche Praxis findet Mukara nd.cht nur unter einzelnen 

f.apitalisten in Deutschland, sondern auch bei der Regierung. 

Anstatt ihr Volk var der Gefahr zu schützerr, fèirdert sie zwn 

Zeispiel das Rauchen durch Werbung, obwohl .:l.er Tabak lebensge

fahrlich ist. "Sie benutzt die Staatsgewal t und die Presse dazu, 

dem Menschen unsinnige Bedürfn.isse anzuerziehen. 111 ) 

Die Expan~ion einer solchen Praxis bringt es mit sich, daB der 

1'1ensch nicht mehr frei ist. Er ist nur noch Konsument. Das fütrt 

auch letzten Endes zu einer Betonung der Klassenunterschiede; der 

unverschamte Lu.xus der Reichen bildet eine Beschimpfung in den . 

Augen der Armen, die für die.se Reichen erbei ten; was 11ukara nicht 

e;leichgu.l i:ig lassen kann, denn es gib't Dinge, die nur gemeinsam 

werden sollen. Senghor fügt hinzu.: "La propriétè ne peut. être théo-
l 

1) Hans Paasche: Der Gedanke der Leti-e,_,,:eform~ In: Helmut Donat: 
,· 

''Auf der ? lucht"erschussen •• '., S. 102 
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rique si les richesses naturelles et les movens de production 

restent entre les mains de quelques individus". 1 ) 

Paasche wünschte eine humanistische Verteilung der Güter; denn 
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der Boden und alles, was er _'.tragt ( wie FluB und Wald) ,ist gemein

sames Gut. Deswegen hat man den Eindruck, daB - und vergessen wir 

nicht, daB es sich bei Mukaras Kitara um die utopische afrikanische 

Gesellschaft handelt - der Begriff Eigentum in Schwarzafrika nicht 

die gleiche Bedeutung wie in Europa hat. 

Der Vorteil einer solchen Praxis ist auffallig: Jeder Mensch 

bat bei Mukara ein Existenzminimum und kann also seine Hauptbe-

' dürfnisse befriedigen. Hingegen muB der Europaer, wie Mukara aus-
; 

geführt hat, den Menschen vernachlassigen, um sich einen Luxus 

zu verschaffen. 

5.2.3. Die Verwaltung und die Zahlen 

Eine Kritik an der Volkswirtschaft kann nicht ohne die Frage 

erortert werden, worin der Sinn und die Aufgabe dieses Svr.temsbesteht, 

Das Zahlen, schreibt Mukara, ist die groBte Freude der_El.lropaer, 

aber gleichzeitig auch ist es etwas sehr Wichtiges insofern 1als 

die deutschen volkswirtschaftlichen Lehr.en in Bewunderung vor 

wachsenden Ziffern stehen. Mukara, der diesen deutschen Unfug 

-kennengelernt hat, liefert uns folgende Bemerkungen: 

Ich folgte ( ••• ] einem Narren, der es sich zur 

Aufgabe gemacht batte, aufz~scbreiben, ~ie viele 
Menscben, Tiere, Steine, Kürbisse, Baume auf den 
Wagen bin une[ ber gesandt werden. Er trug ein Buch 
bei sicb, in dem er mir zeigte, daB es in jedem Jahr 

1) Leopold Sedar Sengh.ir: Libertè:I, S. 29 
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mahr würde. Ich fragte,wann es denn genug sei. 
(Sechster Brief, S. '51:f) 
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· Die Hauptsorge der ProdU2J.enten besteht also nur .in dem ~lachstum 

der Produktion. Was Mukara in einem solchen System aber erschreckt, 

ist die Tatsache, daB man den Gebrauchswert der Waren vernachlas

sigt. Je mehr Produkte es gibt, desto minderwertiger beziehungs

weise sogar nutzloser sind die Produkte. A]g; Lebensreformer hat 

sich Paasche gegen diese Entwicklung gewandt. Er übt Kritik an 

der Volkswirtschaft, indem er fragt: 

Welcher Art sind denn die Wareb, die den Zoll 
passierten, sind sie ihrer Wirkung nach nützlich 
oder schadlich und was wird erfahrungsgemaB aus 
den Menschen~ die diese Waren herstellen oder 
verbrauchen müssen? 1') 

spürt 
In diesen Zeilen\lman die Angst des Autors vor einer Steigerung 

der Quantitat der Güter, die, - nur um das Wirtschaftswachstum zu 

sichern - dazu führt, _Waren zu produzieren, die dem Menschen .scha

den. Mukara drückt diese Ansicht in folgenden Worten aus: 

Die Freude des Zahlens ist es auch, daB sie hindert, 
dafür zu P,orgen, daB das Unglück im armen Volke 
abnehme. Sie wissen, daB die Rauschgetranke dem 
Menschen "Chadlich sind. Es maéht ihnen aber Freu
de, alle Jahre zahlen zu konnen, wieviele Menschen 
im Rausche erschlagen wurden, wieviele Kinder von 
berau,oahten Eltern oh.rie Verstand geboren werden, 
wieviele Verbrecher der Pompetrank bringt, wieviele 
der verschiedenen Getranke notig waren, um eine 
gewisse Menge Totschlag, Verarmung und Bosheit 
hervorzubringen und wieviele Menschen deshalb in 

Gefangnisse einges!)ill?Tt werden. Es geschieht, daB 
sie in groBen Gebauden zusammenkommen und darüber 

sprechen, als sei es ein Fest,und alle freuen sich 

î) Han~ Paasche: Der Gedanke der Lebensreform; T • _:i: Heimut Bonet: 
,· 

~Auf der Flucht" er.,chossen •• ,, -s=.-1 o~· ': 
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über die schonen Bücher mit den Zahlen von Mord, 

Totschlag, Hurerei und Krankheit.(Sechster Brief, S.57i 

Es ist auffa.llig, daB der Mensch hier zu einem 11 Instrument 11 

heraogesetzt wird. Er verne.chlassigt die Frage des Warums zu

gunsten eines unablassigen .Strebens nach Konsum. Man hat den Ein

ctruck, daB alles funktionieri:, aber im Grunde genornmen vergiBt 

man immer acter, genauer geaagt, betrachtet man nie die Finalitat, 

das heiBi: die Folgen, die aus einem solchen System entstehen 

konnen. Durch. die Sprache cter Ziffern und der Prozentsatze wird· 

versucht, die Realitat zum Ausdruck zu bringen, als ob Qliantitaten 

die einzige·.vahrheit waren. Die Lebensreformer aber,und ctamit 

auch ihr ViJrbild Hans Paasc·he, setzen ctieser Rea.Li tat ihre 

Vorste.Llungen entgegen: 

Eine Eisenbahn ist nUT nützlich, wenn sie gute 
Menschen und gute Dinge in das Land hineinbringt 
nicht, wenn sie dazu dient, B0:o.enspekulanten,A.Lko-

ho.L, Tabak, Opium, Gesch.Lec,htskrankheiten hineinzu
bringen und ctie unschuldigen Menschen und Tiere des 
Landes herauszuho.Len und der V'ernic.h.tung preiszugeben.1: 

Für die Leoensreformer ist die Entwicklung beziehungsweise der 

Fortschri tt a.Lso nic.ht nur eine Frage cter Stèigerung der Produk

tion, sondern auch die Frage, ob die produzier-cen Gü-i;er für die 

Menschheit nütz.Lich sind. 

5.2.4 Sinn.Lose· Vernicn-cung der Na-i;ur 

Die Expansion der Wirtschaft h.ai; letzten Endes irnmer zu einer 

Verar;:J.erung der gesellschaftlichen Verhaltnisse geführt. Diese 

En.twicklung macht auch var der Natur nicht hal t, da die Menschen 

bei der materiellen Produktion ihres Lebens bei allem Fortschri-ct 

1) Ebenda. 

'. 
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doch noch irnmer auf die Natur als Basis angewiesen sind. Nac:h Mu

karas Meinung lst die Natur für den Menschen unentbehrlir.h. 

Der Mensch darf sie nicht zerstëren, wenn er überleben will. 

Bemerkenswert ist, daf3 die erste Voraussetzung für die Beherrschung 

der Natur die il:enntnis der Naturgesetze ist. Das soll heif3en, daf3 

die neuen Techniken zwar nicht total abgelehnt werden müssen, man 

aber geeignete Methoden benützen muf3, um die Umwelt nicht zu Scha

digen. ;las ,'1ukara indessen in Deutschland sieht, steht allerdings 

im Gegensatz zu dieser skizzierten Vorgangsweise. Die Deutschen 

begnügen sich nicht damit, aus der Natur Nutzen zu ziehen, sondern 

versuchen, sie nach ihrem eigenen llillen umzuformen, wie, Karl das 

macht. 

Karl sei zur Herrschaft über ein Tal gekommen. In 

dem Tal aber hatte Karl viele Menschen zusammen

gebracht, die etwas taten, was er Arbeit nannte. 

Sie rannten. hin und her. Einige verbesserten den 
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Lauf eines Flusses, den Gott falsc:h angelegt hatte. 

Er ging wie der N1awarongo in Windungen durch die 

Ebene. - Jetzt wurde er g:erade gemacht. Andere fuh

ren einen Berg ab, der· unnütz war, wie Karl sagte, 

und warfen ihn in einen- Sumpf in dem bisher nur 

Reiher wohnten. Ein groBer Bach war schnel.l zu Tal 

geflossen. Karl befahl, das dürfe nicht sein, lief3 

Erde davor schütten und gebard.ete sich wie ein 

Irrsinniger var Freude, weil das Wasser nicht über 

di.e Erde fliel3en konnte, sich sammel te und weil sich 

Rader drehten, auf die das überflief3ende Wasser fiel: 

wé,.s sich jede.s Kind denken kann, wenn es unter einem 

\lasserfall badet: Diese Bewegung benutzte Karl dazu, 

von dem Brotgetreide, das er überall zusammenholte, 

et·11as abkratzen zu lassen. (Sechster Brief, S. 55) 

In dieser Passage wird die i:-enutzung der Erkenntnis der Natur 

zum Eeispiel für den Antrieb einer l•iühle naiv dargestell t. 
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Dabei er.scheint aber der technische Fortschri tt, auf den die Eu

ropaer am rr:ei;cten <stolz sind, nicht als grol3artig. Ein solcher E.in

. gr.'..J.:f des Menschen in die Natur wirkt sich schadlich sowohl auf 
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die datur als auch auf das Individu11,'Il aus. Auf die Natur zum Beispiel, 

,;enn jener, so wie Karl, immer nur Brotgetreide anbauen lal3t: 

eine solche Monokul tur tragt zur Erosion des Badens bei. Auf der 

Ebeno ges Individuums ist die Wirkung etwas anders. Durch die Zerrilt-

tuhg der Natur mangelt es immer mehr an Ackern. Auf diese Weise 

wird die Produktion geringer,und viele Menschen müssen, um über

leben zu konnen, eine Arbeit aul3erhalb der Landwirtschaft finden. 

In dieser Hinsicht sind wir mit der folgenden Aussage des Erzahlers 

ganz einverstanden. 

Wenn alle diese Narren auf ihrem Acker blieben und 
bei ihren Kindern, dann brauchten keine Wagen auf 
Eisenbalken zu fahren,und wenn keine Wagen fahren, 
konnten alle einen Acker haben und glücklich sein. 
(Jlïerter Brief, S.41) 

Ohne Rücksicht auf die naturzerstorenden Folgen hat der Euro

paer neue Dinge in sein Leben eingeführt. Das Wachstum von Indu

strie und Gewerbe, das seiner Ansicht nach die Überwindung der 

materiell~n Armut mit sich bringen sollte, tragt gleichzeitig. 

zur Luftverschmutzung bei. Unser Erzahler hat das in Deutschland 

selbc;t festge,-tellt, wo es; sehr viel Rauch gibt. "Aber das ist 

kein itauch, dèr eines Wanderers Augen auf sich zieht, der die 

Schritte beschleunigt oder das Herz hoher schlagen laBt. 11 (Zwei

ter Brief, S.16) 

Es lassen sich auch für Mukt,ra andere Nachteile erkennen, die 

au., den Eingriffen de::; f1enschen re"ul tieren. Die Wasungu zersto

ren .lalder und bauen StrafJen und Eisenbahnen, damit die Leute über-
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allhin fahren konnen. Doch hart bezahlen sie fLr die neu gewonnene 

Bewegungsfreihei t. Sie selb~t "ind viel zu sehr in ihrem System 

befange.1, um die Nachteile ihrer Tatigkeiten wahrnehmen zu konnen. 

Doch der unbefangene, vorurteilslose Blick des scheinbar naiven 

Schwarzen erkennt die Wahrheit. "Man baut also die Wagen, um Kohlen 

zu holen und holt Kohlen, um die Wagen zu bauen, Betrieb, Verkehr, 

Rauch, Lli.rm und Fortschritt, also das, was die Wasungu Kultur nen

nen, ist dann im Gange C• •• J Weil aber die Menschen in solcher 

S'..ta:::.t und bei solcher Beschaftigung verrückt werden, muB man groBe 

Hauser auBerhalb der Stadte bauen, in die man die Verrückten ein

sperrt.11 (Vierter Brief, S.35f) 

'.lie bereits festgestellt, wird der Wasungu durch Waldabholzung, 

Luftverschmutzung, Monokultur die Umwelt zerstoren, vernichten. 

Was aber unseren Afrikaner Mukara überrascht, ist, daB die Wasungu 

sich dessen nicht bewuBt sind. 

Sie sehen nicht, daB sie sich im Kreise drehen, daB 
sie nichts tun, als durcheinanderwerfen, was auf 

oder in der Erde ist und daB sie die Schonheit und 

den Reichtum der Erde zerstoren. Dabei haben sie· 
einen Wetteifer gegeneinander. Nicht nur einzelne 
Menschen, auch Menschen ganzer Gegeq:llen und Volker 
wette.ifern, wer von ihnen mehr Unsinniges tut, mehr 

Schatze zerstort, mehr hin und her rast. Sie nennen 
das Le ben ( ••• J. Sie nennen es gesund. (Sechster 
Brief, S~58) 

Vian kann also sagen, daB eine derartige Praxis zu einem Ungleich

gewicht im okoiogischen System der Erde führen muB. Die ses bei Paia.s:c,he 

aufgezeigte Problem is-t bis heute a.ktuell. \'lie es in den letzten 

Jahren immer wieder betont wird,sind die Walder die wichtigste 
Quelle des Lebens auf der Erde. "ühne 'tialder würde das gefahrliche 

Kohlendioxid in der Atmosphare noch starker zunehmen." 1 ) 

1) Rudolph H. Strahm: \\/arum sie so arm sind, S,75 
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5,3, Unterschiede in Lebensformen 

Kehren wir zu der Frage dec Kolonialismus zurüèk. Manche sagen, 

daB Afrika nur ein Land von Primitiven sei, wo der Schwarze sich 

damit begnügte, ein tieris.ches Leben zu führen, Indem sie sich 

auf dieses Axiom stützen, maBen sich die Europaer als Mission an, 

dieses primitive Volk zu zivilisieren, ihm eine Kulihur, eine 

Zivilisation beizubringen, In dieser Hinsicht erscheint der Kolo

nialherr als ein Hindernis für die Entwicklung der schwarzen Kul

tur, Mit der Ver,icherung, daB er allein die Fahigkeit habe, alles, 

sogar dao; Fremde, zu verstehen, strebt er danach, · seine eigenen 

Lebensformen anderen Vêilkern aufzuzwingen. Doch ist diese sogenann

te Zivili"'ation so erstrebenswert? Wir werden zuerst diese Kultur 

mit dem Blick Mukaras untersuchen, bevor wir entscheiden, v,ie b~

rechtigt ihr gewaltsamer Export ist. 

5,3,1, Die EB- und Trinkgewohnheiten 

Was die Aufmerksamkeit von Mukara auf dieser Ebene auf sich 

zieht, ist der hohe Fleischkonsum der Deutschen, die für ihn Kan

nibalen sind, Nichts zwingt uns, diese Position, so wie sie ist, 

zu akzeptieren doch sollen wir versuchen, ihre Gründe zu verstehen. 

Im sllgemeinen iBt man nicht Tiere wie Hund und Katze, die 

den Menschen auf all seinen Lebensabschnitten begleiten. 

Was das Land unseres Erzahlers betrifft, so iBt das Volk dort 

überhaupt kein Fleisch. Alle Leute sind Vegetarier und essen nur, 

was von der Erde kommt, wie Paasche es behauptet. Nach ihrer Phi

losophie haben alle Tiere eine Seele. V.:er also diese Tiere iBt, 

ist ein Seelenesser,ein Kannibale. Zur taglichen Ernahrung konsu-
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mieren d.i~· Deutschen, na.ch Mukara, hingegen alles, was ihnen in 

die tia 1·.l2 fall t, sei · es Fleisch oder Pflanze. 

Die vermischen die Nahrung, die die Erde spendet,· 
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mit Teilen verschiedener Tiere. Besonders Schweine, 
r\inder und Pferde · 1,/erden getotet und in viele Teile 

zerschnitten und zerhackt. Hunde werden in einer Stadt 

mit Namen Halle geschlachtet und gegessen. Katzenfleisch 
w~rd( •.• J kleingeschnitten und mit anderen Fleisch
stücken in Tonnen gesammelt, dann wird es in Darme 
von Rindern hineingetan und ver,kauft. In einigen Or-
ten vermischen sie es mit Mehl und Fett und e~sen es 
aus î"luschelschalen. Nur Menschen dürfen nicht geschlach
tet und gegessen werden. (Fünfter Brief, S.43f) 

Das Schreckliche an diesem Volk beruht also nach Mukara,auf der 

Tatsache,da/3 eine"Hungersnot"es zwing.t, Tiere zu essen, wie Hunde 

und Katzen. Paasche erzahlt aber in Anspielung auf eine Begeben

heit im damaligen Deutschland von Katzen und Hunden, um den Lesern 

mitzuteilen,eine Lê:isung ware, sic~von der Erde gespendeten Pro

dukte"zuzuwenden. Sie sind viel ge:!tinder und nahrhafter als Katzen, 

Wenn man diese ganze Pass.age unter die Lupe nimmt, sieht man 

sofort, dal3 aus ihr der Veget~rier und Lebensreformer Paasche, 

der Freund der Tiere, spricht, Schwantje hat namlich zu diesem 

Thema folgendes geaul3ert: "Es erschien Paasche allerdings zuwei

len schon in jener Zeit als eine Rohheit, schê:ine und friedlich 

lebende Tiere EIU toten 11 •
1 ) 

Aus dieser Liebe zu den Tieren verzichtet Paasche auf die Jagd 

und enh:ickel t sich zu einem begeisterten Fr2und des Vegetarismus, 

erkennt das Fleische~sen al~ unbedingt verwerflich an. So wie 

seine i·Jukara-r~igur lobt er den Vegetarismus und schildert diejeni

gen, die Fleisch essen, als Kannibaleno Damit dreht er auch den 

1)Magnus Schwantje: Hans Paas~he. Sein Leben und Wirken, S.7 
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Vorwurf des Kannibalismus, der immer wieder gegen Afrikaner er

hoben ·.1urde, um. Auf3erdem geht es ihm auch um das Leid der Tiere, 

die die Zuropaer für ihre Zwecke folgenderweise behandeln: 
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Die ,rnsungu machen die Schweine, die sie essen wol
J.en, künstlich krank, damit sie ganz dick werden. 
Sie zwingen diese Tiere hastig zu schluc.ken und 

dann zu ruhen. So masten sie die Tiere. (Fünfter 

BriE:?f, S. 45) 

Die Benutzung solcher Methode erforderte nicht nur grof3e Finanz

mittel, sondern zerstort auch die Qualitat des von diesen Tieren 

kommenden Fleisches. 

i'ias für Mukara auch auffallend ist, ist die Tatsache, daB die 

Europaer alles, was sie essen sollen, kochen, selbst wenn das Kochen 

unnêitig ist. Dadurch verandern sie den natürlichen Geschmack der 

Nahrungsmittel, die sie nachher würzen, damit sie überhaupt nach 

etwas schmecken. Eine derartige Praxis kommt Mukara dunim und uner

traglich vor. 

Sie (die ,lasungu) wenden viele Mühe an, die Dinge, 
die sie in ihre Têipfe werfen, zu zerstêiren und ih
nen den Sonnengeschmack zu nehmen ( ••• ) .Danac:h 
tun sie an alle Speisen Salz, und dann sagen sie: 
"es schmeckt." • (Fünfter 2rief, S. 48) 

Durch diese Kritik will Paasche eine natürliche Lebensweise sug

gerieren. Sein ,Vunsch ware, daB die Leute in Deutschland auch alles 

roh a.Ben und es mit den Mi tmenschen teilen wie bei ~iukara. 

Mukara hat den Eindruck, daB die Deutschen keine Menschen sind. 

Das bezieht sich nicht nur auf das, was sie essen, sondern auch 

auf die Art und 1,eise, wie sie es mit den Tieren tun. Sie masten sich 

selbst genau so, wie sie es mit den Tieren machen. Seiner Meinung nach 
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essen sie nicht aus Hunger, sondern aus Gier. I•1ukarë, .ist zu dieser 

Schlu13folgerung gekommen, als er einen 1/asungu beim Essen gut 

beobachtet:e_. Davon gibt er uns in seinen Briefen ei.n Bild. 

Die Augen hat-er beim Schlucken weit: geèiffnet. 

,vahrend er eine Speise hinunterschluckt:, sieht er 

auf einen Zet:tel, auf dem die nachste Speise 

geschrieben steht. Dadurch erreicht er schnelleres 

Hinunt:ers·cnlucken. ileil er ja nicht aus Hunger i13t: 

und die Speise nicht schmeckt, iBt: er mit den Augen, 

und er iBt: dann immer die nachst:e Speise. (Fünft:er 

Brief, S. 45) 

-.Vas waren aber die Konsequenzen einer solchen Gewohnhei t:? 

Se.lbst wenn man die Faulllei t und Müdigkei t, die solche Gewohn-

hei t:en verursachen, mit Stillschweigen übergeht, t:rit:t: doch. 

deutlich ans Licht, da13 diese Praxis kurz- oder langfristig Nach

wirkungen auf den Organismus haben wird •. Denn der Mensch ist keine 

Masc:hine, sein Magen braucht es manc:hmal, frei zu sein. Der \'/asun

gu aber spiel t mit seiner Gesundhei t. In diesem Zusammenhang hat: 

Mukara ein Mittel entdeckt, ctas zu. schnellerem·Essen hilft: das 

Getrank. Es ersetzt:· das z:auen der Nahrungsmi ttel, die mit der 

Flussigkeit direkt: in den f.'lagen geführt werden. 

Ein anderes Mi tt:el, um die "i\:éirpermast" zu fèirdern, besteht 

nach der Meinung des Erzanlers darin, da/3 die Europaer sich 

Speisen s_ervieren und Getranke selbst, wenn sie Ubersatt:igt: sind, 

einschenken las.sen. 

Obwohl sie keinen H .. .mger haben, gelingt es ihnen 

dann, .sehr viel zu sch.lucken. Es kommen Diener, 

die versuchen die Gier der Sch.lucker zu reizen 

( ••• ) • iienn s ie dann anfangen, da -rnn etwas in 

aen Mund zu -cun, schreien sie sich gegensei1:ig 

an und zwingen sich dadurch zu schnellerem Hinun1:er-
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schlucken. AuBerdem ist es Aufgabe der Diener, 
die Schlucker von hinten fortwahrend zu bedrohen, 
als sollten die Teller, auf denen die Speise liegt 
plêitzlich weggenommen weM~n t·n--i auch dadurch wird 

der Zweck schnelleren 3chluckens erreicht. (Fünfter 
:Grief, s. 46) 

Bemerkbar ist, daB das gemeinsame Essen, nach der Meinung von 

Mukara, nur aus purem SpaB an der Freude stattfindet. Vom gemein

samen Mahl ist ein leeres Ritual geblieben, das gesundheitsschad

lich und unsozial in mehrfacher Beziehung ist. Gleichzeitig ist 

dieses Ritual eine Provokation für die Armen, denn in solchen 

Momentlëln vergessen die Esser, daB .sie mit der auBerordentlichen 

Vielfal tigkei t der Speisen nur Verschv1endungen betreiben, wahrend 

es andere arme Leute gibt, die nichts zu essen haben. 

Sie Vlirgessen, daB das, was sie essen, aus harter.menschlicher 

Arbei t kommt. Sie begnügen sich. dami t, den Bauch zu jeder Zei t voll

zufüllen. Das Schrecklichste an den EB- und '.llrinkgewohnheiten der 

Deutschen hat Mukara wahrend der G.eburtstagsfeier des Kêinigs gese

hen. "Je· mehr einer gleichmë.Big und ohne zu unterbrechen hinunter

schluckt, desto héiher steht er in der Achtung der anderen ( ••• ). 

Es ist Pflicht eines jeden, mêiglichst viel Rauschgift zu trinken. 11 

(Siebter Brief, S. 64) 

So lassen sich die Deutschen gern "vom Schwindel befallen 11 , in-· 

dem sie ihre Glaser wiederholt austrinken. Sie miBachten di·2 Kon

sequenzen und ,virkungen des Alkohols, der den Menschen auf die 

Ebene des Tiers erniedrigt. 

So wie sein /lluke.ra hat der Autor des \verkes selbst auch schon, 

als er jünger war, seine Abneigung geg;en Alkoholismus gezeigt. 
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vlie Muikara ist Paasche auch davon überzeugt, daB die europaische 

"Alkohol-Kultur" den· Menschen seiner individuellen Freiheit 

beraubt: bei Festanlassen müssen alle trinken, egal, ob sie das 

wollen oder nicht. Deshalb ist es kein \Vunder, wenn Mukara in 

seinen Briefen folgende Satze schreibt: 

Der dicke Hauptling des Festes befiehlt allen, 

mit den TrinkgefaBen auf den Tisch zu hauen. Dann 
müssen alle den ïnhalt ihrer TrinkgefaBe zugleich 
und auf einmal in ihren Hals hineinschütten. Sie 
nennen das Spiel die "Eidechse". Nie sah Dein 
Knecht Lukanga etwas Niedr:i,geres als dieses Spiel. 
(Siebter Brief, S. 76f) 

Zusammenfassend soll wohl aus den oben beschriebenen Ausführun

gen Mukaras die SchluBfolgerung gezogen werden, daB das deutsche 

Volk zuerst seine eigenen Kinder erziehen sall te, bevor es danach 

strebt, seine ïdeologie und Kultur in Afrika einzuführen. 
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Dank seiner materiellen und technischen Übermacht hat es versucht, 

die eigene Kultur der Schwarzen zu zerstëren. Gerade in diesèr 

Hinsicht ware es aber nach Paasches Meinung nëtig, die schlechten 

Seiten und ~Jakel dieses Volkes zu berücksichtigen, welche auch 

im Bereich der Si tten bemerkbar sind, um sich Vor Augen zu füh-

ren, wie hohl das Bild der Deutschen als Kul turbringer, das sie 

von sich· selbst immer wieder zeichnen, ist. 

5.3.2 Von den Sitten 

- Von dem Rauchstinken 

Die Schaden, die durch die i::ntwicklung des iiirtschaftslebens in 

.Deùtschland entstanden, sind bis G.uf das Gebiet der Lebensreform 
I 

zu beobachten. Paasche schreibt dazu: 
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Gerade die Industrie treibt einen Raubbau mit den 

Kraften und mit der Gesundheit und ist schuld an der 
Verarmung des Familienlebens, und zwar ist die Schuld 
der Industrie eine doppelte. Sie verarmt die Seele 

der Hersteller, indem sie den Handwerkerstand ver

nichtet und den Menschen zu einem seelenlosen Teil 

einer Maschine macht, indem sie ihn obendrein dazu 

verurteil t, zwecklo.~e, schabige und gar schadliche 
Dinge herzustell~n. 1 ) -

In diesem Zusammenhang macht sich bei dem deutcchen Volk aber 

ein groBer Mangel an Kritikfë.higkeit bemerkbar: es konsumiert 

alles, was in seine Hë.nde fë.llt, egalob es gut oder schlecht ist. 

Mukara, der hier mit der Stimme des Autors spricht, kann eine sol

che Praxis nicht ertragen: 11E2 ist unverstandlich ( ••• ), daB eine 

ungesunde Gewohnheit als etwas Gesundes bezeichnet wird" (Achter 

Brief, S.76). Manche der Konsumenten wissen allerdings, daB Zigaret

ten unheilvoll .sirid, aber sie freuen sich trotzdem dari.iber, bei 

jeder Gelegenheit zu rauchen. Trotz der Krankheiten und Ratschlë.-

ge der ii.rzte fühlen sie sich gezwungen zu rauchen. Mukara beschrë.bt 

diesen Zustand wie folgt: 

lvillst du eine Rauchrolle? 

- Nein; ich mache nicht Rauch. 

Dann sagt der erste seinen Namen und wippt dabei mit 
dem Oberkéirper nach vorn. Dann erklë.rt der Rauchstin
ker, es sei eine Gewohnheit, die er nicht lassen kéin

ne; alles andere kéinne er entbehren, nur Rauch müsse 

er s,tinken, er stinke .schon soundsoviel Jahre, jetzt 

habe es ihm der i'Iedizinmann v2rboten. Er mache es 

deshalb h2imlich, er habe ein krankes Herz und ver

steinerte Blutadern und oft Schwindel im Kopf. 

(Adter Brief, S.75) 

1) dafis Paasche : Der Gedanke der Lebensreform. In:Helmut Donat: 

· "Auf der Flucht" erschossen ••• , S.102 
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Was Mukara an dieser Praxis empHrt, ist nicht nur der sinnlose 

Charakter des Rauchens - nebenbei ist es für ihn unglaublich, · 

daf3 ein Mensch aus seinem Munde Rauch blast ~ sondern var al

lem die Konsequenze~ die daraus entstehen: 

"Die Folgen des Rauchstinkens sollen mannigfaltig 
sein. Die Stinker sterben früher als die Nicht
stinker, was allerdings eine Freude ist für die, 
die sich von dem Unterschiede der Zahlen.ernah
ren, die Zahlenkarle. Viele bekommen Geschwüre in 
den Magen, die Lungen verfaulen frühzeitig, die 
Blutadern werden steinig, der Kopf ·schmerzt und 
die Kinder der Rauchstinker sind kranklich." 
(Achter Brief, S. 76) 

Lacherlich für Mukara ist , daf3 gerade die Leute, die 

selbst rauchen, als ab das ganz normal ware, anderen das Rau

chen aus Gesundheitsgründen verbieten wollen. Sie sorgen sich 

um die Jugendlichen, die Frauen und die Alten, die rauchen. 

Ihre eigene Persan hingegen vergessen sie, wahrend sie selber 

doch gesünder sein sollten, wenn sie die Rolle eines Vorbildes 

für diese physisch weniger ktaftigen Leute spielen wollen. 

Der Ehrbegriff 

Die Ethik in Schwarz-Afrika ist für Mukara eine aktiVe 

Weisheit. Sie besteht darin, für 

ein gerechtes Verhaltnjs zwischen allen Menschen zu arbeiten, 

und das erklart die Suche nach solchen'~ugende~ wie Arbeit, 

Gastfreundschaft und Ehre, die in der afrikanischen Gesell

schaft der bedeutenste Ausdruck der Ethik sind. Was bedeutet 

aber "Ehre" in Deutschland? 

Beim Geburtstag des Kaisers ist es dem Erzahler gelungen, 

den deutschen Sinn des Ehrbegriffs zu begreifen. Der Deutsche 

berücksichtigt dabei die PersHnl.ichkeit seiner Mitmenschen.._ 

nicht, sondern sieht sie sozusagen als Feinde §.TI', denen,·er un-
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bedingt als der Be.ssere gegenüberstehen will. Deshalb muB der 

Deutsche, urrf'eine Ehre zu verteidigen, den anderen miGhandeln, 

vor ihm gewaltsam reagieren und damit seine eigene Kraft zeigen. 

Für die Verteidigung der Eh.re sind damal 0 • in Deutschland noch 

Duelle üblich. 11Sie [ die Deutschen) glauben, daG ein Mensbh 

durch rohe Ge.:=,innung gegen andere Fehler wieder gutmachen konne. 

Daraus ist ein gewisses Vorrecht entstanden, das die, welche reich 

und machtig sind, für sich beanspruchen. Diese sagen, nur sie hat

ten 'Èhre' und dürften deshalb andere hauen und toten", ,_· (Siebter 

Brief, S.70). Mukara, für den der Ehrbegriff eine andere Bedeu

tung hat, weiB, daB die Deutschln diesen Begriff nur dazu benutz

ten, um ihre l'l:ohe:it z:u tarnen. Sie rechtfertigen ihre Grausamkei t, 

indem sie ihre eigene Definition des Ehrbegriffs erfinden: 

Sie denken sich, daB e.s eine feindliche Macht gebe, 

die da~ Gute in ihnen geschandet habe. Da sie aber 

nicht anerkennen wollen, daB das Gute in ihnen wirk

lich verletzt sei, nehmen sie an,daB es noch etwas 

zwischen dem Gute~und der feinctlichen Macht gebe. 

Und dies nennen sie mi i; einem Wort "Ehre". Sie·· saigen 

nun nie, daB sie schlecht seien, sondern sagen, die 

"Ehre" sei verletzt, und, '"'ie alle tiefstehenden Volker 
mi -c niedrigen Si tten, :,uchen .sie sich einen Feind. zu 

hauen oder schlachten den und glauben, dadurch selbst 

wieder gut zu werden. (Siebter Brief, S. 69) 

Paasche, der sich zu diesem Ehrbegriff nicht bekennen will, 

setzte ihm den von Mukara entgegen, nach dem man immer darauf aus 

ist, sich zu vervollkommen.Darin besteht die Ehre, die gleichzeitig 

Gefühl, BewuBt~.ein und lebensfahige Handlung ist. Fern von gewal t

samen Taten einem sogenannten Feind gegenüber ist die Ehre ein 

Humanitatsideal. Der Mensch versucht sich in allen Bereichen zu 

/ 
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vervollkommen und auch "eine Mitmencochen in Bhre zu halten, indem 

er sie so behandel t, wie er selbct be,1andel t ·1.erden will. E> geht 

nicht nur darum, Hochachtungsbeweice zu verlangen und zu bekommen, 

sondern es geht darum, seine Personlichkeit zu ~chützen und zu 

behaupten. Diese Personlichkeit behauptet sich besonders durch 

folgende Tugenden: Redlichkeit, Mut, GroBzügigkeit, welche am besteb 

den "Chwarz-afrikanischen Ausdruck der Gerechtigkei t rep:rë.sentiert. 

Diese afrikanische Ethik, die in Mukaras Heimat zu gelten scheint, 

ist weit von der europaischen Moral entfernt. Solche Auffassungs

unterschiede konnen wir auch auf anderen Gebieten sehen. 

- Von dem Hut 

Jedesmal, wenn wir von einem Themenbereich zu einem anderen 

übergehen, entdecken wiP, nach der Schilderung von Mukara , daB 

die Wasungu komisch sind. Sie beharren auf ihren Sitten, obwohl 

es darin doch etwas Unsinniges gibt. Ein Beispiel, das auffallig 

wirkt, ist das Huttragen: 

Der Hut ist das Zeichen der >'lürde, und wenn er auch 

nur aus einem schmutzigem, · ;o.chwei/3durchtrankten Bün

del Zeug besteht, es gil t als vornehm, ihn zu t ·agen, 

so kommt es, da/3 den meisten 1,vasungu die Kopfhaare 

aus Mangel an Licht und Luft weglaufen und der Kopf 
kahl wird. (Zwei ter Brief, S. 20) 

Was Mukara dadurch hervorheben will, isct, da/3 die Deutschen ,oich 

dessen bewu/3t sind, daB der Hut schadlich für ihr Haar ist, aber 

trotzdem tragen sie ihn, um gut grü/3en zu konnen. Anctatt hinzu

knien <Jll.er in die Hande zu klatschen wie in dem Land des Erzahlers, 

besteht ihr GruB darin, den Hut einmal vom Kopf herunterzunehmen 

und ihn wieder hinaufzusetzen (vgl. S.20). Vielleicht ist der G~u/3 
! 
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nicht der einzige Grund des Huttragens, aber auffallend ist, daB 

diese Leute einander immer damit grüBen. Dem anderen die Hand 

drücken würde aber die zwischenmensch!ichen Beziehungen festigen 

und gleichzeitig zeigen, wie stark die Leute sich verbunden füh

len. AuBerdem soll der Mensch sich über das Licht und die Sonne 

freuen. Der Hut ware aber in diesem Fall ein Hindernis. 

5.4. Kritik am Hurrapatriotismus 

Wahrend der Weimarer Repub!ik.entstand in Deutschland eine 

wahre Flut von nationalisi;ischen Schriften. Des Volk, beconders 
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die Jugend, wurde ~o erzogen, daB es nur von deutschen Interessen 

sprach. AuBerdem wurde der Krieg als positiver Ausnahmezustand 

bewertet, in dem sich mannliche Tugenden bewahren konnten. Wie 

Paasche in Das verlorene Afrika schreibt, 11 war nichts in diesem 

Volk, was nicht noch grëiBer ware in Verbindung mit 0.em Wort Krieg!I ! ) 
Die ganze deutsche Art und Bildung waren ri.urch die Liebe züm 

Krieg _geformt, Eine Problematisierung des soldatischen Gehorsams 

findet sich in einem Brief von i~ukara. 

Ein grof3er Feldh'err des Landes woll te sich den 
versamme!ten Kriegern zeigen, um ihre Waffenlust in 
Friedenszeit anzuspornen. Er wollte sich auch dem 
gemeinen Volke zeigen, und da" stand dicht gedrangt 
auf dem Platze und sah zu. ( ••• ). Es war ein heiBer 
Tag. Der Feldherr kam. Er saB auf einem schonen Pfer

de, hatte dichte und schwere Staffe u~ den Leib ge
schnürt und war auf dem ganzen Korper mit bunten jvJe
tallblattchen und Ketten behangen. Auf dem Kopf hatte 
er, wie a!le ~eine Krieger, ein umgekehrtes Gefaf3, 
daran ware:n die Sch1;anze von weif3en Hühnern bef.ectigt. 
Wo er vorbeikam, schrie das Volk, m1d der Feldherr 

1.·)Haï::l:s Pàa::sèhe: Das verlorene Afrika, s.8 
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muBte dann mit dem rechten Arm seinen Kopf anfassen 

wobei ihm sehr warm wurde. Viele bunt behangene·Adli-

ge folgten dem Feldherrn zu Pferde, und allen war sehr 

warm. (Dri tter -Brief, S, 27f) 

Durch diese Schil.derung la.Bt Paasche ironisch "eine Kri tik am Krieg, 

einfl.ieBen, Solche Leute wie der Feldherr, die nichts anderes als 

Schinder sind, haben dem deutschen Volk ein Ideal der Unterwürfig

keit und des Gehorsams aufgezwungen; Mukara hat uns das an diesem 

heiBen T2g be"chrieben. Indem sie den Kampf heroisieren, versuchen 

sie, nur einen IHllen zu anzuspornen, n am.J.ich die Liebe zum Krieg, 

Der Krieger erscheint mit einem schêinen Pferd, mit bunten Me

tal.lblattchen und Ketten. Kurz gesagt: er erscheint als eine groBe 

Perceèinlichkeit, so ctaB ctie Leute, besonders ctie Jugendlichen îhn 

bewundern und deshalb versuche,n, ihn nachzuahme_n. Mukara findet 

in diesem Zusammenhang, daB die Leute nicht mehr in erster Linie 

für bestimmte Werte und Ideale wie für die Freiheit oder das Va

terland kampfen werden, sondern nur, um sich als Helden zu fühlen, 

Ein weiterer Grund für die Liebe zum Krieg ist in der Erzie

hung zu suchen, In Das verlorene Afd;ka weist Hans Paasche auf 

diesen Umstand hin: 

Der Staat züchtet und hegt den Begriff des Feindes, 
um sein S-rstem der Macht und des Gehorsams zu recht
fertigen, da". in Wirklichkeit nur dazu da ist, das 
Volk in Unfreihei t zu hal ten. Er will nicht Vêilker
ver':'éihnung, weil das Wehrpflicht und Drill überflüssig 
macht. Er will überhaupt keinen einfachen Weg zum 
Glück, sondern will, daB das Volk ein ganzes Heer von 

Schmarotzern für nêitig halt, um die~ sehr Unentbehr
liche zu ceichern, was in einem Atem genannt wird Na-
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tian, Vaterland, heirnatlicher Herd und nichts i:3t 

als ein Vorwand, Menschen zu knechten, eine Hie

derung von Mensch und Seele.l) 
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Durch diese Methode wurde die junge Generation zur ,\riegsver

herrlichung erzogen, und nach Paasches Überzeugung hatte sogar die 

dissenschaft eine Rolle dabei zu spielen~ "Alle deutsche dissenschaft 

ist zur Schande geworden irn Krieg, als die Professoren sich ver

leiten lieBen, die Wahrheit Zu verschweigen oder lügenhafce Gut

achten abzugeben für das Durchhal ten des Mili taris mus. 112 ) 

Für den Pazifisten Paasche erscheinc aber der Krieg als sinnlo

ses Unternehmen, das die junge Generation vernichtet. Denn "keine 

Leistung hat llert, wenn sie der Gewalt dient und nicht der Freiheit 115 ) 

,'ienn die Deutschen sich anrnaBen konnten, so zu handeln, isc es 

nur, weil sie sich als der Nabel der ·llel t becrachteten, wie ~lukara 

feststellt. 

Nichts GrëiBeres kennen si@ unter der Sonne als sich. 

"Wir sind·die Menschen", sagen sie, "sind die denken

den Geschëipfe, für deren Ernpfindung allein die del t 

gernacht ist. Um uns dreht sich die ganze \/el t". ( •..• ) 

Sie sagen auch von sich, sie allein hatten die richti

ge 1vel tanschauung. ( ••• ) • Auch sie glauben, . die Erde 

sei urn ihretwillen gemacht und halten sich fpr das 

Beste, was auf dieser Erde hervorgebrachc worden ist. 

(Dritter Brief, S. 26f) 

Eine andere Methode, die zur Bntwicklung eines Volkes beigetragen 

hat, das eine übertriebene, kriegsbegeisterte Vaterlandsliebe zeigt, 

liegt im Bereich der Schundli teratur, die Mukara folgenden1eise 

charakterisiert: 

1) Hans Paasche: Das verlorene Afrika, s. 10 

2) Ebenda, §. 8 

3) Ebenda. 
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Unter denen, die ~chreiben und Geschriebenes ver
kaufen, gibt es allzu viele, die nicht schreiben, um 

den Lesern Notwendiges zu sagen, -=ondern nur, um recht 
viel Geld zu bekommen. Deshalb sahmeicheln und reizen 
sie die Le~er und erzahlen ihnen von einer Welt, in 
der auch der Dümmste und Faulste mit sich zufrieden 

sein muB, ohne daB ihm der Wille geweckt werde, zu 
Besserem hinaufzusteigen, (Dritter Brief, S. 25) 

Nur aus, Geschaftsgründen werden also nach der iVJeinung von Paasches 

Mukara Schriften veroffentlicht, die meistens auf die Dummheit 

der Leser rechnen, Aber "wie soll denn jemand Besseres wollen, 

wenn ihm Schlechtes als, das Leste geschildert wird! 11 (Dri tter Brief, 

S,25), Diese "Frage" von i'iukara, die diejenigen, die schreiben, 

verurteilt, spiegelt die diesbezüglichen Ansichten von Paasche 

wider: "Lieber Analphabeten als Kreaturen, die jede Lüge glauben, 

wenn .sie gedruckt ist. 11
1 ) 

Zwischen den Zeilen laBt uns Paasche erraten, daB das deutsche 

Volk am Ersten Weltkrieg zum Teil mitschuldig ist, da es nichts 

tat, um den Kriegshetzern entgegenzutreten und die Wahrheit zu 

enthüllen. 

· Lassen wir den Pazifisten Paasche zum Schl~iB im Namen dieses 

zerschlagenen Volkes gegen den i-Iurrapatriotismus Stellung nehmen, 

\'/ir müssen aufhéiren, von unseren 11 Gegnern", von un
seren "Feinden" zu sprechen: wenn wir Menschen sind, 
ha ben wir keine 'l?einde.: sind wir aber \Verkzeuge der 
Gewalt und Lüge, wie sie bi,,her bei uns herrschten, 
so haben wir alles, was menschlich fühlt, gegen uns. 
Es gibt nur einen F'eind, das ist die Dummheit und 
Schlechtigkeit in uns und der fehlende Wille, sich 
da von zu befreien. 2 ) 

1) Ebenda, s.to · 

2) f.lans Paasche: Meine Mitschuld am Weltkrieg, S,17f 

,· 
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b. Die Rezeption des 'ilerkes 

ÜberZf=Ugt von der UnkuJ_ tur der europaischen, insbesondere 

der deutschen GeseJ_J_schaft, wandte Paasche den gri:i/Jten Teil 

seiner Zei t dafür auf, die Depkart seiner Mi tmensc·nen zu andern. 

Das wichtigste Beispiel dafür ist sein Buch Die Forschungsreise 

8b 

ctes Afrikaners Lukanga Mukara ins innerste Deutschland, das Paasche 

seinem Volk widmete. 

Die politische und soziale Lage Deutschlands hat in der Rezep

tion des \'Jerkes eine groBe Rolle gespielt. Schon "seit der im 

Jahre 1892 ·erfolgten Gründung der'Deutschen Friedensgesellschaft' 

wurde der Pazifist in Deutschland mit dem Makel des 'utopischen 

Schwarmers, Narli'en und Geis,teskranken' behaftet". 1 ) Auch Paasche, 

der sich von einem überzeugten Soldaten zum Pazifisten wandel te, 

muGte ein solches Schicksal auf sich nehmen. Die deutschen Behor

den verstanden es nicht, daB er, ein ehemaliger deutscher Offi

zier und Kapitanleutnant, sa direkt die Regierung und die ganze 

Gesellschaft kritisierte. Diese Feststellung kennzeichnete die 

t\eaktion der Behi:irden, d_ie darin bestand, die Erscheinung der 

Briefe zu verbieten. 

Kein 1funder, daB die Zensurbehi:irden wahrend des 

Ersten Wel tkrieges nic.ht geneigt waren, die Briefe 

in Buchfo,rm erscheinen zu 1assen. Erst im Jahre 

1919 konnte der Lukanga Mukara wieder veri:iffent

licht werden. 2 ) 

•t/as eine solche Reaktion der Beho rd en verursacht hat, is t i ie 

Tatsache, daB sie die Urteile und Mahnungen von Paasche nicht e;o

tragen konnten. Die pazifistische Ge,;innung von Paasche war ur:i-

erwünsc.n.1:. 

1) Helmut Donat: ''Auf der Fluétrt" erschossen ••• ;s.8 

2 ) E bendc1, , S. 2b , · 
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"Die Autoren, die oft mit diagnostischer Scharfe die Folge der 

preuBisch-deutschen Fehlentwicklungen voraussagten, sirtd verges

sen. Sie sind geschmaht, verachtet, verfolgt und bisweilen ermor

de.t \'JOrden. 111 ) Immerhin kl.angen die Worte der Negerbriefe so . 

schrill, daB man den Schriftsteller, der sie gE!'B.chrieben hatte, 

nicht vergessen konnte. 

Da Paasche unbestechlich in seinem Wachrütteln .weiterging, 

lëisten seine Briefe die Gehassigkeit der preuBischen Behëirden 

aus, 

war, 

Wie berechtigt die Kritik an der deutschen Gesellschaft 

zeigt sich darin, daB sich diese durch die Briefe sehr ge ... 
' 

stëirt fühlte, 

Als die Brief'e zum ersten Mal erschienen, gab es viel Lli.rm 

um sie, Manche beschuldigten Paasche, die Briefe waren gegen 

die Regierung gerichtet. Andere fragten sich, ob sie wirklich 

von einem Schwarzen geschrieben worden seien, 

Immerhin haben die Leser aber schnell erkannt, daB die Quint-

essenz des Werkes nicht in den oben erwahnten Fràgen liegt, 

sondern man sich eher der ·Botschaft des Werke·s zuwenden soll te, 

die Paasche vermi tteln woll te. Helmut Donat, der zu dieser Zei t 

lebte, hat diesen Fortschritt auf der Seite der Leser bemerkt, 

Als sie (die Briefe) 1912/13 zum ersten Mal im 
Vortrupp erschienen, wu.:."'d:e jedoch nicht nur viel dis

kutiert, ob sie wirklich von einem Neger stammten. 

Sie lëisten.auch ein groBes Echo b.ei ùenen aus, die 
nach neuen Lebensformen und -grundsatzen suchten. 2 ) 

Paasche wollte also, daB der europaische Leser beziehungsweise 

der deutsche das Buch mit dem Willen, sich zu verbessern, lese, 

1 )Ebenda, S.1 Of 

2) Ebenda, s.26 
I 
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oder wenigs-cens durch die Lek-cüre dazu angereg-c werde. 

Viele haben das vers-cancten, und das Euch fand w schnell eine 

groBe Verbrei-cung. 

Das In-i;er.esse an dem ,Jerk .von Hans Paasche war nich-C nur 

Folge eines li-cerarischen Erfolgs: Das tuch ha-c auch der Lebens

reform mac:htig Aufwind gegeben und neoenoei der Zivilisa-cion den 

satirisc.hen Spiegel vorgehal -i;en. Alle I;eute, die eine Anderung 

der ·deu-cschen Gesellsc.haft wünsch-Cen, ohne aus Angs-c vor gericht

lichen Verfolgungen den Mu-c zu haben, sich offen auszudrücken, 

haben in Paasche ihr Sprachrohr gefuncten. Das erklar-c, warum sein 

Publikum ihn unters-i;ü-i;z-ce und aui' seine Unschuld und seinen 

Willen, positiv zu. handeln, hinwies. 

Allerdings schwebte wahrend des Krieges jeder in Lebensgefahr, 

der es als patriotische Pflicht betrachtete, dem deutschen Volk 

die ungeschminkte 'viahrhei t zu sagen.1,) Das erklart die Ta tsache, 

daB es am Ende des Ersten \'iel tkrieges kawn genug Lebensreformer 

gegeben hat. In dieser Hinsicht waren die Briefe von Lukanga 

Mukara eine Art Grundmauer für die 1/iederentstehung der Jugend

bewegung. Walter Hammer, Lebensreformer und Freund von Paasche, 

der darüber Bescheid wuBte, hat in einem interview.sogar bezeugt: 

Ohne die 520.000 Exemplare Harringa2·) und di.e 

60.000 Exemplare Lukan!Za Mukara ware die deutsche 

Jugendbewegung nach .ù=l -::krieg I kaum wieder so 

munter auf die Iieine ;s'.'kommen. 3) 

Es ist wichtig zu signali.sieren, w.Le stark der EinfluB der 

.Briefe auf die Ausarbei tung und die Vers tarkung der Lebensre-

l) Ebenda 1 S .14 

2) HarriTI;;,a oder Helmut Harringa, 1910 von Hermann Popert geschrieben 

:dst. ein Erziehungsroman, der die Folgen des Alkoholisrnus behandel t 

und Abhandlungen zur Abstinenzb.ewegu!lg. 

5) derner Helwig: Die blaue Blume des ,;ardervogels, S. 100 
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f.o:n:mprinzi.pièn war. Um nur einen Teil dieser Bewegung zu erwah-

. nen, U.'1d zwar die Vegetarier, behaupten wir, da/3 es für sie im 

allgemeinen schwierig war, einen groBen Anklang zu finden. Die 

Bevi:ilkerung konnte ~ich ein -Leben ohne Fleischessen nicht vorstel

len. Dadurch waren die Vegetarier müde,eine Xe.mpagne ohne Erfolg 

weiterzuführen, und sie schoben den Zeitungen die Schuld an ihrem 

Mi!3erfolg zu. Sie warfen ihnen vor, da/3 sie dem Vegetarismus 
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den Platz nicht gaben, den er haben sollte, damit er die Massen 

anlocken konnte. Wer dièsen \Vunsch aber erfüll t hatte, war Paasche, 

dessen vierk, wie auch einige andere, den Vegetarismus pries.Er 

propagiert darin eine einfache und gesunde .Lebens,weise, indem er 

gleichzeitig ein Beispiel gibt, namlich Mukara. 

Es ware aber einseitig, sich nur auf diese Problematik zu 

beschranken. Dae Buch hat mehrere ?acetten. Paasche spricht nicht 

nur für die Lebensreformer, sondern für alle,die nach einer Wür

digung der Menschlichkeit streben,in welchem Bereich es auch sein 

mag. Einige Rezipienten, die das verstanden, haben ihre Aufmerk

samkei t auf die im Hintergrund · 1.muro.hschinimernden Bereiche gelegt. 

Helmut Donat macht in seinem ·:i:erk die Botschaft der Briefe so be-

greiflich: 

Doch nicht nur seinen Einsatz für ein 11 anderes 11 , 

von der Vormu.'1dschaft und Last der militarstaatli
chen Tradition Preu!3ens befreites Deutschland, ha
ben die Deutschen Han~ Paasche zu danken. In beson

dererweise bemüht er sich wn eine über die Kontinen
te hinauswei.sende Vi:ilkerverstandigung •1 ) 

Das Wirken von "Paasche in diesem Bereich hat ein fruchtbares 

1') Helmut Donat: 11Auf der Flucht" erschossen.;., S.24 
,, 
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Resultat gehabt. Es hat einige Leute venmlaflt, die Prot,lematik 

der Kolonisation wenn schon nicht in Frage zu stellen, so doch 

sie nochmals zu überlegen. Ein auffallcndes Beispiel unter den 

BeeinfluBten ist Heinz Kratschutzki. 

Er war ein Kapitanleutnantp.eir .fili'Deutschland gekampft hatte, 

denn die Tradition, in der er aufgewachsen war, zwang ihn dazu. 

Hans Paasche, obwohl nicht nur er allein, hat die Vlandlung von 

Krél,tschutzki veranlaBt und beschleunigt. 

Aufgrund -der Informationen und Schriften, die Paasche ihm gab, 

kam er allmahlich zu .. der Ansicht, dafl die Eroberungsplane des wil-· 

helminisc:hen Deutschlands verrückt seien. Die Ursache für eine 

solche Verurteilung gibt Kratschutzlci selbst wie folgt an: 

Ich sah allmahlich das preuBisch-deutsche Kaiser

reich so, wie es wirklich war: raubgièrig strebte 

es nach fremde.m. Land im tlesten wie im Osten. Unter 

MiBachtung .aller Regeln des Véilkerrechts versenkte 

es die Handelsschiffe auch der Neutralen, blipd 

gegen die \'iirklichkei t beraüschte es sich an loka-
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len Siegen und sah nicht, daB die Koalition der Gegener 

imrner starker wurde, der véillige Zusammenbruch immer 

naher rückte. 

Ich beschloB, die Augen nie mehr zu schlieflen vor 

der \virklichkei t, mich nie mehr durch kleine Er

folge von der Erkenntnis eigener Fehler ablenken 
zu lassen.1'). 

Der Kolonialismus wurde also nicht mehr aus wirtschafclishen 

Gründen verteidigt, sonder:n aus sittlichen. abgelehnt •. Auch Helmmt 

Donat ist mit Paasche einverstanden, dai3 die :Jeutschen kein R.echt 

hatten, sich als auserwahl tl'?. Rasse zu betrachten und ihre Lebens-

11) zitiert nach: Hrlmut Donat: "Auf der ?lucht" erschossen ••• , S. 52 
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forrn _nach Afrika oder anderswohin zu exportieren, 

In der'wilhelrninischen Zeit war die Ansicht weit verbreitet, 

daB die Kolonisation etwas Gutes für die Einheimischen sei, 

Paasche hat diese Auffassung·widerlegt und konnte .s1ch, da man da

mals gerade von Véilkerverstandigung und Humanismus zu sprechen 

begann, damit auch Gehéir verschaffen, 
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DaB Die Forschungsreise des Afrikaners Lukanga Mukara ins inner

ste Deutschland _·einen groBen Erfolg gehabt hat, wird niernand bezw.ei

feln. Die Bri·.~fe haben in der Presse viel Beachtung gefunden, Fast 

alle Zei tschriften, die in ,Deutschland· erschienen, insbesondere 

die Zeitung der Jugendbewegung, haben Artikel über das Werk ver

éiffentl-icht, Das Sonntagsblatt des arbei tenden Volkes schrieb am 

1 9. Oktober 1924 folgendes: 

Das Büchlein rechne ich unbedingt zum besten, 
weil wirkungsvollsten in der deutschen Literatur. 
Dern denkenden Leser wird dies kleine Büchlein, 
das uns Hans Paasche unvergeBlich macht, mehr be
deuten, als eine ganze Reihe guter Romane, die"man 

1 ) gelesen haben" sollte,,, 

Durch die hohe Anzahi der Leser, die es gehabt hat, und auf

grund der verschiedenen Auflagen "tand da" Werk von Paasche unter 

den von der Jugendbewegung am rneisten begehrten Büchern an zwei
te.r Stelle, 2 ) 

In sehr groBer Auflage wurden auch Flugblatter, die auf das 

Buch Bezug nahmen; kolµortiert, Nicht nur die Jugendbewegung, 

sondern auch andere Bewegungen und Vereine nahmen zu dem Text Stel

lung, Wie groB Paasches Erfolg war, zeigen auch jene f'ressezitate/ 

mit denen der Fackelrei ter-Verlag für die 11 ungekürzte Volksaus abe" 

des Lukanga Mukara·warb. Sie stamrnen aus verschiedenen Zeitungen 
I 

1)Anzë.ige aus dem Jahre 1926, In:Hans Paasche: Lukanga Mukara, 
B.eilage S. 20 

2)Vgl. _L!;,Jmut :Jonat: "Auf der Fkucht"ercfho-"en,.,, S,26 
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und sollen hier integral zitiert werden. 

Regensburger Echo: "Hans Paasc:he la.Bt in diesen 

Briefen einen Neger über die Eindrüc~e, die er 

bei einer StudienTeise nac:h Deutschland hatte, 

berichten. Jed? 2.eile ist ein flarnmender Pro.test 

gegen die Unkultur, in der wir als Ku:l.turvolk le-
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ben und die uns gar nic:ht mehr zum BewuBtsein kommt. 

Das Buc:h ist eine Tat, und es. ware nur gut, wenn 

die Deutschen dieses Buch mehr in sich. aufnehmen 

wollten, als seichten Vel!'gnügtmgen nach.zujagen. 11 

Hamburger Echo_: 11 ••• Man lese das kOstliche Büc,hlein 

selbst, und man lese daraus an Heimabenden vor. 

Man wird brü.llendes Ge'.liichter und nacb..derLltliche 

Besinnlichkeit wecken..Denn wohl ist Hans Paasche 

ein Mensch, der alles rundum zum Lachen zu bringen 

versteht., aber es ist ihm bitter erœt damit. Er 

legt die Schwachen unserer hohlen auBerlichen Zi

vilisation. bei mangelndel!'· innerer Kultur erbar

mungslos klar; aber er rüttelt auf zum Ring.en nach 

Besserung. Das ist aber Sache_jedes einzelnen. 

'Andert euren Sinn', das ist sein Wahrspruch. stets 

gewesen, und vor allem war er es in seiner letzten 

Zeit, als er mit Erbitterung erkannt hatte, daB die 

deutsche Revolution nicht revolutionar genug war -
nicht etwa weg11m Hinwendung zur demokratischen Staats-

form, sondern weil sie g;3.r nicht daran dachte, das 

Wichtigste, die Menschen, zu revolurtionieren ••• 11' 

Das \folk, Jena: " ••• Ich habe diese Briefe aus der 

Band gelegt mit der Empfindung·, als ware ich aus 

einem reinigenden Bade gekommen." 

Sudetendeutscher Wandervogel: 11 ••• Man kann die 

Paasche-Tranen zwischen der:;· Z.eilen lesen, die ge

flossen sind aus Mitgefühl und lauter Liebe zu 
den Menschen." 11 ) 

1;) Anzeige aus dem Jahre 1923. In Hans. Paaschy.; Lukanga Mukara,. 
Beilage S. 74. 
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i1erkwürdig ist hier, ·c1as sich in den verschiedenen Artikeln 

aJf einen gemeinsamen Nenner bringen la.Bt: Paasche hat nur dem 

Volk helfen wollen, damit es sich verbessert. Anhand dieser ver

schiedenen Pressestimmen sieht man schon, wie das Buch rezipiert 

wurde. Ss scheint, daB die lebensreformerische Agitation Paasc:hes 

in der Ôffentlichkeit eine günstige Aufnahme gefunden hat. 

Auch die vom Fackelrei ter-Verlag in einer Werbeschrift 

gestell te Frage :. 11 \ver kennt die Paasche-Bücher des Fackelrei tere 

Verlags noch nicht? 1111 ) weist auf die hohe Popularitat des 1/erkes 

hin. 

Paasche ist es gelungen, selbst diejenigen, die nicht gewohnt 

waren, Bücher zu lesen, zur Lektüre anzuspornen. Eine Erklarung 

dieses Phanomens ist zum Teil in der Tatsac:he begründet, daB man 

in diesem Buch alles findet, wofür sich die.Jugendbewegung ein

setzte. AuBerdem hat Paasche die Briefe mit Humor ausgearbeitet, 

was die· Menschen auch nicht gleichgül tig la.Bt. Und bis heute wer

den sie mit Interesse rezipiert. Schon im Jahre 1929 wurde die 7. 

Auflage des Büchleins gedruc.kt. Noch heute - in den achtziger Jaq.

ren- findet Die Forschungsreise des Afrikaners Lukanga Mukara ins 

innerste Deutschland viel Beachtung. Heutzutage bereitet auch 

der Verlag Donat & Temmen eine Auflage mit einem Nachwort von 

Iring Fetscher var. 

Auch der ri.und.funk hat Sendungen veranstaltet, in denen ver

schiedene Personen über das lierk von Paasche sprac.hen. Die auf

fallendsten Beispiele sind die Sendungen über Paasches Lukanga 

Viukara im Bayerischen Rundfunk am 18.10.1981, und im Sender 

Freies :aerlin am 12. 10. 1982. 2 ) 

Eiae nahere Beobachtung dieser Sendungen zeigt, daB die Negerbrie-:-

1 ) Anzeige aus dem Jahre 1925: In: Hans 1'.aasc~e: tukai?lefa Mukara, 

Beilage S. 38 . , 
, . 

2) Vgl. Anmerkungen und Juellenangaben zu den Texten und Abbildungen 

;.Ir 3, In: Gerd Stein: Exoteh durc:hschauen Europa, $. 238 
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fe auch heute ernst genommen werèen. Es ist kein Zufall, wenn man 

von einer Rehabili tierung; des unglüc:klichen Paasche spric:ht. 

Denn ei.nige au:fg,eklarte i-lenschen ha ben erkannt, daB in einer Zei t, 

in der alle von Frieden und Abrüstung reden, in der pazifistisches 

Gedankengut und Engagement aber noch immer verachtet werden, es 

geradezu eine Notwendigkei t ist, sich des Lebens und Wirkens von 

Paasche zu erinnern.1i) 

'.L'atsachlich haben die Negerbriefe samit nic:hts an Aktualitat 

verloren. Noch eine weitere Tatsache zeig,t, wie wirkungsvoll das 

Büc,hlein von Paasche war. Acht Jahre nach der Erscheinung der 

Briefe veréiffentlichte Erich &cheurmann ein Buch mit dem Titel 
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Der Papalagi,. Z:,1ar hat Sch~urmann das Buch va •• P.aasche nicht p.La

giert, aber die G.rundidee der Lul.anga-Briefe hat er sich angeeignet. 

Sein Buch, das eine Satire ist, bleibt also sehr stark an Die Forschungc 

reise des Afrikaners Lukanga Mu:kara ins innerste Deutschland ange-

1,ehnt, mit der es thematische Übereinstimmung,en aufweist, die die 

Aufmerksamkeit des Lesers auf sich ziehen. 

Bis, var ku.rzem konnte man Büc:her lesen, die nac:h dem Muster von 

Lukanga Mukara gesc:hrieben sind. Als Beispiel nennen wir das Buch 

von dem bsterreicher Michael Horatczuk Obolungwe oder ein Neger in, 

Europa. 1951 ist es geschrieben, aber es stellt einen edlen Neger 

seinen eigenen Landsleuten als Muster hin und laBt ihn sogar als 

besseren C.hristen gelten. 

:lie e,nlockend und interessant die Lukanga-,Briefe auc:h sein 

mochten, sie sind trotzdem nicht von der Kri tik verschont geblie

ben. Einige Leute finden es zum B1cispiel widerlich, daB Paasche 

einen Schwarzen zu, seinem Botschafter macht. Meiner eigenen Meinung, 

über diese 3r ie:fe wi:ime ich das folgende Kapi tel. 

1 , ) Vgl. Helmut Donat; V'orbemerkw1g. In; 11 Auf der Flu:ch,~ 11 Prsc-hossen ••• 
S. 8 , ' 
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7. Y-ri tik und Perspekti ve einer aktuellen Umarbei tung des Werkes 

E~ ist nicht notwendig, noch mehr über œn Erfolg der satiri-.. 

schen Briefe a.i sprechen. Ein ganzes Kapi tel ist ihm gewidmet, 

r,8.,,il~·::!1 das Kapi tel sechs über die Rezeption des Werkes. 

Hingegen ware es günstig, einen kritischen Blick auf das Werk 

von Paasche zu werfen. 
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Der Hauptheld Lukanga Mukara, das Sprachrohr von Paasche, tragt 

den Namen eines Afrikaners, den der Autor in Ostafrika tatsachlich 

kennenlernte, der aber niemals Europa betreten hat. Bevor ich mich 

mit der Kritik beschaftige, ware es gut, kurz zu erërtern, was 

die Satire ist und gleichzeitig zu zeigen, inwiefern die Briefe 

Lukangas den Grundzügen dieser literarischen Gattung entsprechen. 

7 .1. ·.vas ist eine Satire? Inwiefern ist das ,4erk eine Satire? 

Paasches Beteiligung an der Niederwerfung eines Aufstandes 

in Ostafrika war für ihn eine scharfe Lehre, die ihn veranlaBte, 

über die Gefahr der Herrschsucht nachzudenken. Er begann deswegen 

einen Krieg gegen die Gesellschaft zu führen, die solche Ungerech

tigke.i ten erlaubte. Die Waffe, die er dabei verwendete, ist nicht 

au/3ergewëhnlich, aber trotzdem bemerkenswert. Durch eine satiri

sche ~childerung der europaischen Sitten und Taten nahm er sich 

vor, die Deutschen über ihre Praxis nachdenken zu lassen. 

~ie Hauptrolle der Satire liegt darin, den Menschen ihre Dumm

heit zu zeigen, ohne âabei Einzelpersonen an den Pranger zu 

stel.len. ':ienn man al.so ei.ne solche Schreibweise annimmt, heiBt es, 

daB man mit der menschlichen Jmwelt unzufrieden ist. Man kann 

behau;::;te:1, der ..3atiriker ;cteht zwischen der 'tiirklichkei-c, die er 
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sieht, und dem Ideal,dern Traurn, den er sich wünscht. Die Satire 

bedeu-cet sowohl EngagemeffL als auch Ironie. Es ist deswegen kein 

Zufall, wenn Paasche eine Darstellung liefert, in der es an Dissi

gen '1/êirtern nicht rnangelt wie zum Beispiel Nikarnalke, Seelen

oder Leichenfresser, Leibgerüs·c. 

In dieser Hinsichc ist der Leser ein Forscher. Er soll die Ge

danKen, deren Keirn der Autor ihrn gibt, weiter entwickeln. Er soll 

selbst korrigieren, was ihm falsch erscheint, Schlechtes durch 

Gu-ces erse-czen. 

Auch Paasche hat diese Vorgangsweise gewahlt und die alltaglichen 

deutschen ru -cuale lacherlich gernacht. Seine Urteile im Werk sind 

aber nicm; einhei t.Lich. Sie schwanken zwischen Bewunderung für 

AfriKa und i<ritik an Deutschland. Er giot mit der Figur von 

Mukara und mit dern, was in seinern Land geschiehc, ein Mus-cer. 

So kampfte Paasche nicht für die Rettung einer alten aeu-cschen 

Lebe.nsweise, sonctern woll te ener eine neue Lebensweise einführen. 

Um den Unsinn dessen, was die Deutschen -cun, hervorzuheben, 

oenutzt Paasche mancnrnal gegensatzlicne Begriffe, die er in einern 

einzigen Satz mi-ceinanaer verbincte-c: 

Hüte Dein Volk vor diesen Mêirdern una Rauoern. 
[ ••• ) die irre sina una nicht sehen, ctafJ sie mit 
Feueroranaen die .S-crdbacher der Hüt-cen segnen 
·,1ollen. (Sechs-cer Brief, S. 52) 

\llie kêinnen i'lêirder una Rauoer mit Gewa1 t Segen oringen? Diese Kom

bination unvereinoarer Wêir-cer ist ein Verfanren, aas für die Sa

tire typiscn ist. Die Leser ziehen daraus ihre Lehre, werden 

aber gleicnzeitig erheiter-c. 
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DaB Paasche eine Sa Lire von seiner Geaellscnaft schreiot, kon

nen wir versienen, aa er aamit die Dummheicen aieser Gesellscnaft 

ausmerzen will. Inaessen giot es in aem Werk einige erwahnte Sa

chen, aie aer Wirk1icnkeit nicht entsprecnen. 

'( .2. Krii:ik aes Werkes una Persp·ektive einer aktuellen Umaroei

tung. 

Wa.s man zuerst mit ctem Werk von Paasche machen soll te, ist .zu 

versuchen zu zeigen, von welchem Standpunkt aus der Autor kriti

siert, ironisiert. Manchmal ist es nur der Standpunkt eines euro

paischen Lebensreformers, bei dem zum Teil auch afrikanische 

Erfahrungen durchkommen. Manchmal aber liefert Paasche eine ganz 

normale Kapitalismuskritik, die ihm am Herzen lag. 

Das Sprachrohr von Paasche, Lukanga Mukara, ironisiert die Eu

ropaer beziehùngsweise die Deutschen in der Art und Weise, wie 

sie sich anziehen. Für einen, der aber das Herkunftsland von 

Mukara gut kennt, scheint diese Kritik fehl am Platze. 

Denn wenn die Europaer sich mit 11dicken genahten Stoffen1' anzie

hen, anstatt sich mit einem leichten Stoff zu bedecken, so hat 

dac einen Grund. Ware e.c: auch ein Übel, sich so anzuziehen, so 

ware es ein notwendiges Übel, ein Zwang, um der Kalte, dem Winter 

zu trotzen. Man soll eine dem Klima angepaflte Kleidung fordern. 

So würde es auch vollig absurd erscheinen, wenn ein Afrikaner bei 

37°c im Schatten in Afrika mit einem Anzug oder Mantel einher

stolziert. Man achwitzt nicht nur in diesen Kleidern, sondern sie 

würden wegen der tropi 0 .chen vlarme am Korper klebeh bleiben. 

-· I. 

' 
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Die Europaer konnen auch nicht barfuB gehen, Sie müssen aus 

den schon erwahnten Gründen Schuhe benützen, die :lie FüBe wirk

lich c;tützen, '!Jas, aber die Schwarzen Paasche nicht verzeihen wer

den, ist die Tatsache, daB er sie als nackte Leute betrachtet hat, 

obwolü c;_i,2cs,i;· ':iahl mit dem Begriff des edlen Wilden verbunden ist, 

damit er die Philosophie seiner Bewegung, nam lich der Lebensre

form propagieren kann, Denn die Nacktkul turbewegung versteht 

sich auch als. Teil der Lebensreformbestrebung. Sie will den \'leg 

zu einer unbefangenen Haltung dem Korper gegenüber weisen. 

Kleidung hat n:c'at_lich bei den Afrikanern, im C'egenteil 

zu dem, was der Autor erklart, eine groBere Bedeutung als sich 

bloB vor Kalte oder Nasse zu schützen. Engelbert Mveng, ein 

Kameruner Theologe und Kulturwissenschaftler, bestatigt diese 

These in seiner Schrift über die afrikanische Mode. 

Afrika ist nicht das Land der nackten Menschen; 
Afrika ist der Erdteil, wo man Schmuck liebt, wo 

Kleidung ein Gegenstand der Kunst und der Schon

heit i~t. Die afrikanische Mode ist eine ureige-

ne Schopfung des afrikanischen Geschmacks. Sie ist 

also ein Teil der Kunst der Schw;:irzen, Denn Kleidung 

ist in Afrika nicht ein oberflachlicher Zeitver
treib, Sie ist ein Abbild des Lebens der Menschen, 
die eingebunden in ihren Kosmas sind, Das Klei

dungsstück ist bei uns ein Werk der Kul tur, •• 

Die afrikanische ~lode i:ct die Botschaft der Schon

hei t und der J-ïo:·:nung, und die se Botschaft ist 

eine der/am leichtesten verstandlichen für die 

Jvienschen der Welt.,, Sie muB uncsere Botschaft an 

d Z . ·1· t· . 1) an ere ivi~isa ionen sein ••• 

1 )zi tiert nach: Gerd& Regina Riepe: Afrikl. erfahren,S, 78 
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AuI3erdem war a,.1ch das Korsett, dac ,'<Jukara in seinen Briefen 

erwahnt, nicht aus d<:,.:1 Gründen, die er uns angibt, erfunden 

worden, na m .lich der ~esundhei t der Frauen zu schaden. Im 

Gege.nteil benutz ten die Frauen das Korsett, das er Leibgerüst 

nennt, a.ls Büstenhalter, um ihre Brust hervorzuhebe!]..- Dadas 

aber schwer zu ertragen war, befreiten sich europaische Frauen

rechtlerinnen im 19. Jahrhundert bezeichnenderweise als erstes 

vom Korsett. 
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Auch wenn Mukara sagt, der europaische Mann hatte das Kochen 

erfunden, um die Frau immer damit zu beEchaftigen, so fragt man 

sich, ob die afrikanische Frau nie gekocht hat. Auf dieser Ebene 

findet man nochmals den Lebensreformer Hans Paasche, oder genauer 

den Vegetarier, der eine natürliche Nahrung predigt, und zwar die 

Nahrung, die die Erde spendet. 

Da/3 die Europaer in Steinhausern wohnen, konnen wir ebenfalls 

aus dem klimatischen Zusammenhang verstehen. Es ist so, nicht weil 

sie die Menschenfreude mit Stein toten wollen, 1 ) sondern weil das 

Klima),:u hart ist. 

In Afrika, wo sich dieses Problem der Kalte im allgemeinen 

nicht auf diec'e ,:eise r.tell t, ergeben sich Veranderungen nach 

dem europai.schen Mode.Ll. Durch neue importierte Techno.Logie 

verzichten die Eingeborenen allmahlich beim Hausbau auf das 

traditionell afrikanische Modell. 

Ein anderer Fehler, den Paasche begangen hat, da er sein 

Buch auf jeden Fall vom Standpunkt eines europaischen Lebens

reformers aus s-chrsiben woll te, liegt darin, daB er sich auf 

1) Vgl. E,rich Scheurmann: Der ?apalagi, S. 59 

-· 
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Sachen stützte, die für i'rn .h Afrika existieren. Das hei!lt, er 

behauptete, sie würden in Afl·ika existieren, aber im Grunde genommen 

existieren sie nur in seinem i(opf, in seinen Ideen. Auf diese 

Vle.ise la!lt er Mukara die ,\lkoholiker kri tisieren, so als ob es 

den Alkoholismus in Afrika rlicht gegeben hatte. 

Vielleicht gab es in Afrlka in dieser Zeit nicht dieselben 

Getranke wie in Europa. Immerhin hatte aber Afrika seine eigenen 

alkoholischen Getranke wle Palmwein und auch andere, die aus 

eigenen Nahrungsmi tteln ·,·ile Mais oder Hirse produziert wur:ien. 

Für die Kri tik am Rauchen gil t Ahnliches, da es zu dieser 

Z.ei t in Afrika auch das Rauchen gab, Es gab zwar nicht die heutigen 

Zigaretten, aber dafür Ffeifèn, in die einige Blatter gesteckt 

wurden. 

Ein weiterer Tadel, der den Autor der 11 Negerbriefe" trifft, 

ist, da!l er sich der .Figur i..,ukanga Nukara bedient, um den Vege

tarismus zu verbrei ten. 

Es ist widersprüchlich, ·,;ie Paasche es tut, zu behaupten, 

da!l da s Lana. von Mukara das der langhéirnigen Rinder ist ( vgl. 

erster Brief), um spater zu sagen, i1ukara gehéirte einem Neger

stamm an, der gar kein Fleisch i!lt ( vgl. fünfter Brief). ;/ir 

widerlegen die Hypothese nicht, da!l das Vieh hier als Zahlungs

mi ttel gel tan kann, wie Paasc.he es_ den Leser verstehen las sen 

will. Das gab es zur Z.ei t des Tauschhandels tatsachlich. ,Jas uns 

aber veranla!lt, dennoc.h auf ;.;nserer These zu beharren, ist die 

Tatsache, da!l Paascl:e in seinem vierk alle Gelegenhei ten aus-

gespart hat, bei denen er i'liukara beim Essen hatte darstellen müssen. 

Deshal b blei bt unsere /rage off en, wenn wir uns nicht an das 

vom Autor Gesagte halten wollen. 
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Die These von ?aasche, die klarmacht, daB die afrikanische Frau 

ihren Mann nient nach seinem auBerlichen Aspekt,' ci.as heiBt nach der 

Kleidung, wahlt, sondern aufgrund seiner këirperlichen Beschaf

fenhei t und Kraft, widerspiegel t bewu13t oder unbewuBt die Phi

losophie der Nacktkultur, welche für ein gemeinsames Freiluft

leben und gemeinsamen Wassersport beider Geschlechter ohne 

Bekleidùng ist 

Die Form der Briefe ist für Paasche vorteilhaft. Er kann 

von allen Themen, die ihm am Herzen lagen, sprechen. Er hat 

den Vorteil, über Philosophie, Poli tik, Wirtscha_ft, über die 

Frauen sprechen zu këinnen', auch wenn der fiktive Lukanga Muka

ra diese Themen nicht Unbedingt miteinander verbindet. So ist 

es mëiglich, Mukara ein System kri tisieren lassem, das er über

haupt nicht kennt. Der in solchen Passage'n angewendete Stil 

bestatigt darüberhinaus, wie unwissend Mukara ist: "Der Narr, mit 

dem ich reiste, hieB Karl. Er war stolz, mir seine 1~arrheit 

zeigen zu këinnen. So hëirè wie er es trieb ••• 11 (Sec:hster Brief) 

Karl selber erklart die Mechanismen des Systems, da der Afrika

ner darüber nicht Bescheid wissen kann. 

Die Mechanisierung, die die Entfal tung der geistigen Fa

higkei ten hemmt, wirkt sich nicht nur auf die Psyche w1d auf 

das soziale Benehmen des JV!enschen aus, sondern auch auf die Um

welt. Paasche la.Bt seinem VoJ.k die JV!ëiglichkeit, sich allein 

zu verbessern. Die afrikanischen Schaden aber übergeht er mit 

Stillschweigen.rlarum hat er sonst nicht von den afrikanischen 

Problemen gesprochen, die die K..Jlonisation verursacht hat? 

' -
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Was man bei Paasc:he auc·h feststellen kann, ist der Wider

spruc.h zwischen dem, was er sag,t und den Wêirtern, die er benutzt. 

'tlie wir es im Kapitel 4 gezeigt haben, stellt sich der Autor g,egen 

die damalige kolonialistische Sichtweise. Er· verteidigt das schwar

ze Volk, das er auf seinen Reisen kenneng,elernt hat. Seine andere 

'.'ierke wie I!Jas verlorene Afrika und insbesondere. Meine Mitschuld am 

Weltkrieg zeigen ihn als einen Liebhaber Afrikas, dessen Sitten imcL 

Lebensweise er gern annimmt. 

1.02 

Der deutsche Schriftsteller Paasche zëg,ert aber nicht, den 

Afrikaner als einen edlen Wilden zu betrachten, um das deutsche Volk 

zu überzeugen, Auch wenn e.s Paasche gelungen ist, den Afrikaner 

posi ti v zu schildern, hat man dennoch den Eindruck, daB er einige 

europaische Vorurteile teilt. 

DaB Paasche einen Schwarzen zu Wort kom:l!len laBt, hat bestimmt 

groBe Bedeutung. DaB er so aus wirklicher Anerkennung und Bewunde .. 

rung dem Schwarz en g,egenüber handel t, wollen wir auf ·keinen Fall 

widerlegen. Es ist aber ganz offensichtlich, daB Muikara für Paasche 

nur ein Mi ttel ist, um die Deutschen ihrer Ung,erechtigkei t und Un

vernun:ft zu überführeh. 

Mit der exotischen Sicht der Briefe ermëg,licht er zwar einen 

faszinierenden Einblick in die afrikanischen G.esellschaftsverhal t

nisse., doch soll te man nicht verges sen, daB Paasche letztendlich 

von der Position eines Propaganctisten-schrieb. 

,'ienn er auBerctem auch das Schreiben und Lesen kritisiert, so 

muB man sich fragen, was hier eigentlich verspottet werden soll. 

Es ftill t manchmal schwer zu. entscheiden, ob dabei noch Dummhei t 

am 'l'lerk ist oder schon boswilliges Nicht-Verstehen-Wollen. 
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iienn wir alle in diesem Kapi tel erwahnten Kri tikpunkte be

rücksichtigen, dann kê:innen wir oehaupten, daB aus heutiger Sicht 

eine Umarbeitung der Briefe interessant sein"kê:innte. Freilich 

wiro. eine solche Umarbeitung nur ein Gedankenspiel bleiben müs

sen, da aer Au-cor se.non seit gut einem halben Jiahrhundert tot ist. 

In diesem SlLne kê:innte die Satire von Paasche auch heu~e noch 

g:enauso gel ten wie damals. Allerding.s um Elemenrt.e, die sich auf 

î 0) 

das moderne Leben der letzten 50 Jahre beziehen, _erweitert, zum 

Beispiel das heutzutage am meisten umstrittene Problem der Umwelt · 

und· des Menschheitsüberlebens. Mit der Entwicklung der Wissenschaft 

produziert der Mensch immer mehr Dinge, die sich spateJ?· stêirend er

weisen, wie zum Beispiel di~ Atomwerke. 

vlenn eine Atomwaffe in der Atmosphare explodiert, dann ist der 

daraus resul tierende radi_oakti ve ·1/irkstoff sehr gefahrlich. 

in dieser Hinsicht g.eht der Mensch das Risiko ein, Krebs zu haben 

oder genetische MiBbildung .• Und ctas sind nur die cl,irekten Wirkungen 
·' 

einer Nuklearexplosion. Die sekundaren Wirkungen sind genau so zer

stêirend, denn sie greifen die natürlichen Dinge an, die die Menschen 

benutzen. 

Man würde auch in der Kri tik den 'rourismus nicht vergessen, 

des sen Entwicklung auch die mancher Krankhei ten beschleunigt, wie 

zum beispiel von Aids. Er fêirdert auch die Zerstê:irung der Tierwel t 

durch die .A.nderung der Umwel t una die Prostitution um die Hotels 

herum. 

~ 
1 • 
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3. Schlu/3folgerung 

Die wichtigste Ursache, die Paasche zur 1.ferëffentlic:hung 

seiner Satire i.eranla!lt hat, ist der \'lunsch, daB die Deurtschen 

sich' von ih.ren: lliak'?ln und Fehlern befreien mëgen. In de~· Fo,rm 

einer Satire hal t Paasche den Deu,tschen einen Spiegel vor. Diese 

Absicht wuroe von vielen erkannt und posi tiv beurteil t. Die po.

si tive Beurteilung karm man auch heu.te noch beobachten, wenn zu 

Paasches hundertstem Geburtstag, ein Buch verëffentlicht wird. 

Dies es Buch hei/3t 11 Auf der Flucht" erschossen ••• und z.eichnet 

ein Bild von Paasche, das den Schriftsteller wirklich rehabi

litiert und auch die Erinnerung an seine PersënJ.ichkeit hoch

halt. 

\'lir haben Paasche aber vor allem als einen Liebhaber Afrikas 

kennengelernt. Se·inen Einsa tz. für Frieden und soziale Gerec:httig:

kei t 1Erband er mit einer eindringl.ichen Warnung vor der Ausbeutung 

der natürlichen Schatze Afrikas. Deshalb kritisiert er den Im

perialismus des wilhelmind.schen Kaiserreichs. 

t04 

Mit se iner Forschungsreise, dès Afrikaners Lu:kanga Muka11a ins innerste 

Deutschland erscheint er als Vorlaufer der ~gritude, da er den 

Schwarzen in seiner Kultur und seiner Zivilisation verteidig.t. 

Er hatte sogar die Ng,gritude-Dichter beeinflussen kënnen.Es. ist 

deshalb kein Wunder, wenn Paasche ein Sonderfall unrter den 

Schriftstellern seiner Zeit war. 

Mutig stellte er sich der Unterdrückung: entgegen, die sein Land, 

Deutschland, dem afrikanischen \folk gegenübeF ausübte. 

In dieser \ferteidigung hat Paasche die Umwelt, die Tiere, und die 

'' 
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Natur nicht vergessen. 

Aber 1·:ie "afrikanisch" er auch gewesen sein mag, verleugnete 

Paasche seine Heimat nicht. Es ist kennzeichnend, wenn er wegen 

seiner pazifistischen Ideen viele Feinde innerhalb des deutsc:hen 

Volkes gehabt hat. vlas aber seiner Deutschlandkri tik zugrunde 

lag, war kein blind_er HaB gegen seine Heimat, sondern der Wunsch, 

daB Deutschland als Muster unter den Nationen angesehen werden 

konrrte. 

Jugendliches Ungestüm spürt man in seinem aufklarerischen 

Werk. Er bricht mit der Tradition des Kolonialromans, um den 

Lesern einen satirischen 'L'ext· darbieten zu konnen, der die euro

paisc,he beziehungsweise die deutsche Gesellschaft kri·tisiert und 

ironisiert und ihre Garstigkei t · und Makel hervorhebt. 

1/as Paasche verherrlichté, ist der primitive Afrikaner, der 

sich von dem Europaer unterscheidet. Liegen diese Unterschiede 

aber nicht an den geographischen und htstorischen Verhaltnissen, 

wie Senghor es behauptet hat~ "La race n'est pas une entité, une 

substance. Elle est la fille de la géographie et de l' histoire. u 1) 

So ist es g2.nz logisch, daB die afrikanische Kul tur. sich von der 

deutschen stark unterscheidet. G.erade in der Schilderung dieses 

Unterschieds wollte Paasche eine l'lerbeschrift für die Lebensreform-

bewegung schaffen. 

Es i,t 2uch gut, daran zu erinnern, daB die Bekampfung des 

Kolonialherren für Paasche überhaupt nicht bedeutet, gegen die 

Kolonisation zu sein. Hat er nicht 1912, als er seine Satire 

veroffentlichte, folgendes behauptet? 

.:':s gibt auf dieser Srde Volker, die berufen 

1:) Leopold iledar Senghor: Liberté I, S. 8 
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sind, i{ul tur zu verbrei tr,n. iieil sie durch nildung 

und FleiB zu Anschauungen gekommen sind, .mit denen 

sie für andere Lander ein Segen sein kêinnen. 

1.06 

Solc.he Volker haben sogar die Pflicht zu koloni

sieren. Das deutsche Volk hat schwer errungene 

sittliche Gütér, hat Eigenschaften, !lat( ••• ) eine 

Kultur, die es besonders geeignet macht, unerschlos

sene Lander mit seinem ·,iesen und iiillen zu durch

dringen. Es ist deshalb Schade um j_edes Stück Afrika, 

das nicht 

·brauchten 

Geschêipfe 

deutsch ist. Nicht, weil wir das 

( ••• ), sondern weil das Land und 
1 ) uns brauchen: uns Deutsche ••• · 

Land 

seine 

Glüc:klicherweise war die pazifistische Gesinnung Paasches 

' so stark, daB er die blindwütigen Gemetzel, die die Deutschen 

in Afrika anstellten, verurteilte. Ansonsten hatte er seine Um-

kehr der kolonialistischen Sichtweise wohl kaum vollbringen kêimnen. 

r) Gerd Stein: Exoten durchschauen Europa, S. 1-3 
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