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Die deutsche koloniale Geschichte dauerte im Prinzip nur etwa 30Jahre, geschicht- 
lich betrachtet eigentlich kurz. Trotzdem kann sie als Teil eines rassistischen und hierar- 
chischen Herrscher-Modells betrachtet werden, das die Welt nachhaltig verandert hat. 
Besetzten Regionen wurden andere Staatsformen und Ordnungsvorstellungen aufgezwun- 
gen, die Lander wurden ausgebeutet, indem deren Rohstojfe abgebaut und nach Europa 
verbracht wurden. Gerade dieses okonomische Ausbeutungsmodell ist sicherlich eines, 
das bis heute durchaus noch nachschwingt. Deutsche Stadte sind bis heute vom Kolo- 
nialismus gepragt, wie z.B. Strafiennamen wie Lilderitzstrafle oder Von-Trotta-Strafie 
belegen, benannt nach deutschen Kolonialisten. Viele deutsche Strafien sind noch nach 
irgendwelchen dubiosen Kolonialherren benannt und viele Worter undBegrijfe der deut
schen Sprache haben deswegen negative Konnotationen, obwohl sie manchmal noch vor 
ein paar Jahrzehnten neutral und harmlos wahrgenommen wurden. D er Beitrag fa sst  
die deutsche koloniale Geschichte kurz zusammen und erwahnt einige Worter oder Re- 
dewendungen, die eine postkoloniale Bedeutung haben konnen und von einem Teil der 
deutschen Gesellschaft als unfreundlich, auslanderfeindlich oder sogar rassistisch emp- 
funden werden konnen.

Schliisselworter: Kolonialismus; Geschichte; Wortschatz; Afrika; Mohr; Schwar- 
zer; Kanake; Rassismus

The German colonial history took in principle fo r  only about 30 years, historically 
considered actually short. Nevertheless, it could be considered as a part o f  a racist and 
hierarchical ruler model that has changed the world in a sustainable way. Occupied re
gions were forced  onto other form s o f  government and order, the countries were exploited 
by their raw materials, m ined and shipped to Europe. This economic model o f  exploita
tion is certainly one that still resonates to this day. German cities are still characterized 
by colonialism, such as street names such as Lilderitzstrafle or Von-Trotta-Strafie verify,

40

Мо
гил
ев
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а

mailto:jan.capek@upce.cz


named after German colonialists. M any German streets are still named after some dubi
ous colonial masters and many words and concepts o f  the German language therefore 
have negative connotations, although they were sometimes perceived as neutral and 
harmless even a few  decades ago. The article briefly summarizes German colonial history 
and mentions some words or phrases that may have a postcolonial meaning and maybe 
perceived by a section o f  German society as unfriendly, rude, xenophobic or even racist.

Keywords: colonialism; history; vocabulary; blackamoor; black; racism

Deutscher Kolonialismus
Nach der Reichsgrundung 1871 wuchs in Deutschland der Wunsch nach 

einer Weltmachtpolitik. Man beneidete die europaischen Kolonialmachte um 
ihre Gebiete in Ubersee und stieg in den imperialen Wettkampf ein, Kolonialbe- 
sitz wurde zur Prestigeangelegenheit. Reichskanzler Otto von Bismarck gehorte 
zunachst zu den Gegnern des „kolonialen Abenteuers“. Doch der Druck der 
deutschen Handelsunternehmen, die Propaganda des Deutschen Kolonialvereins 
(ab 1882), missionarische Interessen und strategische Erwagungen fuhrten zu 
einem Umdenken. Die von ersten privaten Kolonial- und Handelsgesellschaften 
erworbenen Landereien wurden zu „Schutzgebieten“ erklart. 1884/85 trafen sich 
die europaischen Kolonialmachte in Berlin zur Afrika-Konferenz und teilten den 
Kontinent unter sich auf. Deutschland konnte die Kolonien Togo (damals Togo- 
land genannt), Kamerun, Deutsch-Ostafrika (heute Tansania, Burundi und Ruan
da) und Deutsch-Sudwestafrika (heute Namibia) fur sich reklamieren. Spater 
kamen Schutzgebiete in der Sudsee und in China dazu. Die Kolonien sollten 
dem aufstrebenden Deutschen Reich neue Absatzmarkte bieten, Rohstoffe ga- 
rantieren, militarische Stutzpunkte und Siedlungsgebiete sichern. Daruber hin- 
aus strebte das neu geschaffene Kaiserreich danach an, die Anzahl der europa
ischen Kolonialmachte zu vermehren und der Reichskanzler Otto von Bismarck 
wollte Deutschland endgultig als Groflmacht etablieren. Kolonien waren ihm 
wichtig, da seiner Meinung nach fuhrende Nationen so etwas unbedingt haben 
mussen, dazu entwickelten die deutschen kolonialen „Lobbyisten“, also Kauf- 
leute, Reeder und Abenteurer einen groflen Druck auf die Regierung. Mit Hilfe 
der Afrikakonferenz, zu der alle Weltmachte eingeladen wurden, wollte er so 
was wie eine Mediatorrolle ubernehmen, den Wettlauf um Afrika bei den zer- 
strittenen europaischen Machten in eine gewisse Ordnung bringen und zugleich 
die Reichshauptstadt Berlin ins Zentrum des Weltgeschehens rucken. Naturlich 
ging es dabei nur um die Macht, Politik und wirtschaftliche Interessen. Die Ko- 
lonisatoren brauchten jedoch auch hohere -  ethische -  Begrundungen fur ihr 
Tun. Deswegen handelte es sich gleichzeitig darum, „den Eingeborenen An
schluss an die Zivilisation zu gewahren“, man wollte sie erziehen, ihnen „Gutes
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tun“, sie erziehen und zur „wahren Religion“ also zum Christentum zu bekehren. 
Die Rettung ungetaufter Seelen vor der Verdammnis galt offiziell als hochstes 
Kolonisierungsziel. Aus der praktischen Sicht konzentrierte sich die Berliner 
Konferenz vor allem darauf, Afrika dem ungestorten Handel statt der „Zivilisa- 
tion“ zu offnen. Um den fortschrittlichen Charakter sowie das philanthropische 
Element der Verhandlungsmachte zu betonen, wurde auch das Verbot der Skla- 
verei in den Vertrag aufgenommen. Fur den deutschen Staat waren sie jedoch ein 
Verlustgeschaft, nur die Goldene Kuste von Ghana und Togo waren gleich pro- 
fitabel, sonst musste der deutsche Steuerzahler die Uberseeinvasion mitfinanzie- 
ren. Wahrend Spanien, Portugal, England und Frankreich an eine reiche koloni- 
ale Tradition anknupfen konnten, brauchte man in Deutschland dringend histori- 
sche Ausgangspunkte, auf die man verweisen und sich berufen konnte. Deswe- 
gen suchten in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts interessierte Politiker und 
Journalisten intensiv nach entsprechenden Impulsen fur ihre koloniale Propa
ganda, um die noch junge deutsche koloniale Bewegung voranzutreiben. Und 
schliefllich fanden sie die schon fast in Vergessenheit geratenen kolonialen Be- 
strebungen des brandenburgisch-preuflischen Staats um die 17.-18. Jahrhundert- 
wende. Denn der Brandenburger Kurfurst Friedrich Wilhelm I. (genannt Grofler 
Kurfurst) erwarb als erster deutscher Herrscher schon 1682 Landstreifen an der 
Guineakuste (damals auch als Goldkuste bezeichnet) in Afrika als seinen Kolo- 
nialbesitz. Den Brandenburgern ist es gelungen, 1681 an der „Goldkuste“ wah
rend einer Landung einen Handelsvertrag mit afrikanischen Hauptlingen abzu- 
schlieflen, in dem sich die Hauptlinge verpflichteten, die Oberhoheit des bran- 
denburgischen Kurfursten anzuerkennen. Auflerdem stimmten sie der Errichtung 
einer militarischen Befestigung in ihrem Herrschaftsbereich zu. Dabei sollte 
eine den Hauptlingen ubergebene Flagge anzeigen, dass sie sich der Schutzherr- 
schaft des Kurfursten von Brandenburg unterworfen hatten. Mit dem raschen 
Aufbau der Kriegsflotte errichtete Friedrich Wilhelm I. auch koloniale Stutz- 
punkte fur die Unterhaltung einer stabilen Schifffahrts- und Handelsverbindung 
mit dem Mutterland. Die Kustenregion, in der die Brandenburger ihre Festungen 
errichteten, gehort heute zum Staat Ghana und befinden sich vor allem im We- 
sten des Landes. Die Ethnien, die da damals lebten, gehorten zur Gruppe der 
F anti (oder F ante), die mit viel mehr bekannten Aschanti (auch als Ashanti oder 
Ashante geschrieben), die in der damaligen Literatur als „Eingeborene“, „Wil- 
de“, „Mohren“ oder „Neger“ bezeichnet wurden. Offiziell wurde eine Handels- 
gesellschaft durch einen kurfurstlichen Erlass 1682 gegrundet, um begehrte afri- 
kanische Produkte wie Gold, Elfenbein, Pfeffer importieren zu konnen sowie 
Sklavenhandel zu betreiben. Durch diesen Erlass durfte die Handelsgesellschaft 
mit einem Schutzbrief des brandenburgischen Kurfursten an der Westkuste Afri-
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kas unter brandenburgischer Flagge Handel treiben. Als Zentrum und Schutzort 
diente den Brandenburgern die dort angelegte Festung Grofl Friedrichsburg, die 
der ganzen Kolonie den Namen gab. Alle Aktivitaten wurden mit einem Vertrag 
abgesichert, in dem vereinbart wurde, dass sich die Afrikaner zu einigen Lei- 
stungen verpflichteten. Es waren unter anderem Schutz der Festung und deren 
Besatzung, Hilfe beim Bau der Festung sowie weitere Dienste fur den Komman- 
danten der Garnison, Handel nur mit brandenburgischen Schiffen bzw. Kaufleu- 
ten und Verhinderung des Ansiedelns von „Nichtbrandenburgern“. Als 1701 der 
brandenburgische Kurfurst Friedrich III. zum Konig Friedrich I. in Preuflen ge- 
kront wurde, verwandelte sich die afrikanische Kolonie in eine preuflische und 
die Festung Grofl Friedrichsburg wurde -  mit einigen anderen Kustenfortifika- 
tionen (Fort Metal Cross, Fort Batenstein, Elmina Castle, Cape Coast Castle und 
andere) -  1979 in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes eingetragen. Heute ist 
sie Bestandteil des Ortes Prince Town, ist teilweise sehr gut erhalten geblieben 
und dienst jetzt als kleines Hostel mit etwa zehn Betten. Anfang des 18. Jahrhun- 
derts setzte in Grofl Friedrichsburg wirtschaftliche Stagnation ein, da vor allem 
das notwendige Interesse und Kapital sowie die Unterstutzung aus der europa- 
ischen Metropole fehlten. Der preuflische Konig Friedrich Wilhelm I. konzen- 
trierte sich auf den Ausbau der Armee und verlor jede personliche Beziehung zu 
Marine und Uberseekolonien und verkaufte sie zwischen 1717-1720 an die Nie- 
derlandisch-Westindische Compagnie, die sowieso den Sklavenhandel domi- 
nierte und die Festung auch weiterhin als ihr Stutzpunkt und Umschlagplatz fur 
die menschliche Ware benutzte. Damit endete die interessante, aber kurze histo- 
rische Episode von Brandenburg-Preuflen als Kolonialmacht in Afrika. Die Tat- 
sache bleibt jedoch, dass die Brandenburgisch-Afrikanische Kompanie in das 
Geschaft des transatlantischen Sklavenhandels einstieg, genauso wie es andere 
europaische Kolonialmachte taten. Nach Schatzungen wurden etwa 11-15 Mil- 
lionen Menschen aus Afrika uber den Atlantik als Sklaven verschleppt, um auf 
den Zuckerrohr-, Baumwoll- und Tabakplantagen sowie in den Gold- und Sil- 
berminen zu arbeiten und die aussterbenden Indianer zu ersetzen. Auf jeden 
Sklaven, der das amerikanische Festland erreichte, kamen mindestens vier Tote. 
Wenn es trotzdem einem afrikanischen Sklaven gelang, den Schifftransport zu 
uberleben und die Karibik lebendig zu erreichen, wartete auf ihn so eine schwie- 
rige Arbeit, dass man die durchschnittliche Lebenszeit eines Sklaven auf den 
Plantagen der Neuen Welt auf sieben bis zehn Jahre beziffern kann. Der Sklaven
handel bedeutete praktisch einen ununterbrochenen Krieg entlang der afrikani
schen Kuste, aber auch im Hinterland. Die Sklavenjagd wurde zur gewinnbrin- 
genden Betatigung, versprach den lokalen afrikanischen „kollaborierenden“ 
Hauptlingen, Stammen und Familien, die mit hier agierenden arabischen Skla-
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venjagern und europaischen Handlern kooperierten, moderne Waffen und 
schnellen Reichtum. Der Sklavenhandel versetzte ganze betroffene Gebiete in 
einen permanenten Kriegszustand und verwustete ganze Landstriche. Die Skla- 
venjagertruppen uberfielen Dorfer, machten nieder, was sich ihnen widersetzte 
oder alle, die fur den Sklavenhandel unbrauchbar waren, wie z.B. alte oder kran- 
ke Leute. Sklavenraubzuge endeten also oft mit der Vernichtung eines ganzen 
Stammes und die Todesopfer betrugen das Vielfache der Gefangenen. Die Beute 
dieser Raubzuge, Manner, Frauen und Kinder, wurden zur Kuste getrieben und 
schon diese Marsche forderten hohe Verluste durch Hunger, Durst und Erschop- 
fung. Um beim Eintreffen der Schiffe in Hafen bei Forts genugend Ladung vor- 
ratig zu haben, wurden die Sklaven auf engstem Raum zusammengepfercht (z.B. 
zu 25 in einem Raum) und unter unvorstellbaren hygienischen und Ernahrungs- 
bedingungen gehalten. Da die Brandenburger und spater die Preuflen sich nicht 
direkt an den Sklavenjagden beteiligten, sondern sie nur abkauften, transportier- 
ten und weiterverkauften, sahen sie an diesem Geschaft nichts Unehrliches oder 
Unethisches. Um den Sklavenhandel noch weiter zu rechtfertigen, konnten sie 
damit argumentieren, dass die Afrikaner an der westafrikanischen Kuste den 
Sklavenhandel selber bereits seit langem kannten, es ware also keine Erfindung 
der Europaer. Schon in der vorkolonialen Zeit blieben viele Kriegsgefangene oft 
Eigentum des Siegers, zum Beispiel als Haussklaven. Es gab jedoch einen star- 
ken quantitativen sowie qualitativen Unterschied zwischen der arabischen bzw. 
europaischen und der afrikanischen Form der Sklaverei, die viel sanftere For- 
men hatte. Auch die afrikanischen Haremfrauen hatten einen anderen Status als 
nur Sklavinnen und wurden viel besser und rucksichtsvoller behandelt.

„In Afrika finden wir vielfach Negerhauptlinge oder afrikanische Konige, 
die so viele Frauen ihr eigen nennen, dafi man von einer Mehrehe praktisch 
nicht mehr sprechen kann. (...) In der Zahl der Frauen nehmen die Hauptlinge 
eine Ausnahmestellung ein. Je mehr Frauen, um so grofier das Prestige. Vierzig 
oder funfzig Frauen sind fur einen Hauptling nicht selten. Ein grofier Teil von 
ihnen ist auch nicht erworben, sondern stellt Schenkungen dar Naturlich bringt 
eine so grofie Ansammlung von meist jungen Frauen eine Menge Probleme mit 
sich, die nicht nur das friedliche Zusammenleben betreffen, sondern vor allem 
aus dem sexuellen Unbefriedigtsein dieser Frauen entstehen. Entweder kommt 
es zu zahlreichen Ehebruchen und lesbischen Ersatzhandlungen oder aber der 
Massenehemann ist klug genug, seinen Frauen eine gewisse Freiheit zu gewah- 
ren. (...) Bei einer derart grofien Anzahl von Frauen duldet der Hauptling hau- 
fig, dafi einige von ihnen zu anderen Mannern in nahere Beziehung treten. Die 
Kinder, die diese Frauen gebaren, gelten als Eigentum des Hauptlings. “ [12, 
S. 148-149].
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Um dem grausamen Schicksal der Sklaverei zu entkommen, trafen einige 
afrikanische Stamme verzweifelte Maflnahmen.

„Die Frauen mochten einmal so schon wie moglich aussehen, besitzen also 
das allgemeine weibliche Schmuckbedurfnis, zum zweiten machen sie sich fur  
den geliebten Mann hubsch, aber daruber hinaus gibt es Verschonerungen oder 
besser Veranderungen des Frauenkorpers, die anders zu verstehen sind. Wir 
mochten hier als Beispiel die riesigen Tellerlippen der Kaitafrauen im Tschad- 
seegebiet Zentralafrikas heranziehen. Diese Lippen — sie kommen jetzt langsam 
aus der Mode — wurden noch vor kurzer Zeit von den Kaitamannern als schon 
empfunden, obgleich sie es wirklich nicht sind. Wie entstand eine solch hafili- 
che, unpraktische undwidersinnigeMode? Das Wohngebiet derKaita war lange 
Zeit das Jagdgebiet der Sklavenjager, die scharf auf die schlanken Kaitafrauen 
waren. Da kam wohl eines Tages ein Hauptling oder Zauberer auf die geniale 
Idee, die Frauen fur die Sklavenjager unbrauchbar zu machen. Gesagt-getan, 
der Erfolg gab dem Erfinder recht, denn die Kaita blieben auch wahrend der 
Sklavenjagden als verhaltnismafiig starker Stamm erhalten, wahrend andere 
Stammesverbande dezimiert wurden oder gar vom Erdboden verschwanden. “ 
[12, S. 208].

Eine andere, fur alle Christen, vor allem in den Vereinigten Staaten, eine 
allgemeine „Rechtfertigung“ oder „Alibibegrundung“ fur den Sklavenhandel 
mit Afrikanern, war die Noah-Geschichte im Alten Testament. Noah hatte drei 
Sohne, Sem, Ham und Jafet. Als Noah sich betrunken hatte, sah ihn sein Sohn 
Ham entkleidet liegen und lachte daruber. Seine Bruder deckten ihn zu und als 
Noah davon am Morgen erfuhr, verfluchte er den Sohn von Ham Kanaan, der 
seinen Onkeln als Sklave dienen musste und segnete die Kinder von Sem und 
Jafet. Die Nachkommen von von Ham und Kanaan lebten in Kusch (heutiger 
Sudan), waren also Schwarze und deswegen nach dieser Auslegung zu Skla- 
venarbeit verflucht, wie man vor allem in den USA glaubte. Die tschechische 
Variante ist „Cham“ und neben dem biblischen Eigennamen bedeutete auch so 
etwas wie „Untertan“, „gemeiner Mensch“, „Bauer“, im Russischen bedeutet 
das Wort „chamstwo“ einen groben Menschen, einen Rupel. Mit dem Ende 
des Ersten Weltkriegs 1918 und mit dem Inkrafttreten der Versailler Vertrage 
1920 wurden den Deutschen die Kolonien genommen, weil die Sieger des Er- 
sten Weltkrieges sie als nicht kolonialfahig einstuften und mit der Begrundung 
„Deutschlands Versagen auf dem Gebiet der kolonialen Zivilisation“ ihre Ent- 
eignung in ihre eigene Gewalt rechtfertigten, obwohl zum Beispiel die belgische 
koloniale Herrschaft in Kongo extrem brutal war und trotzdem ubergaben die 
Sieger Ruanda und Burundi an Belgien. Doch die Folgen der Kolonialzeit prag- 
ten sich tief in den deutschen Wortschatz und sind noch heute spurbar genauso
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wie einige Straflennamen in deutschen Stadten, die immer noch nach brutalen 
Kolonialverbrechern Wissmann, Woermann, Peters, Dominik, Luderitz bzw. vor 
Trotta und Sklavenhandlern wie Schimmelmann heiflen. Sie vertreten bis heu
te die kurze deutsche Kolonialzeit als Geschichte der Gewalt und Ausbeutung, 
es gab jedoch auch vielfaltige und widerspruchliche Auseinandersetzungen und 
Kooperationen. Vornehmlich kolonisierte Eliten suchten alle Moglichkeiten zu 
nutzen, welche die Prasenz der kolonialen Eroberer bot. Dazu gehorten west- 
liche Ausbildung, Markte fur ihre Guter, aber auch politisch-militarische Alli- 
anzen mit den Kolonialregimes. Die Denkmaler, die zur Kolonialzeit oder ein 
wenig spater zum Ruhm deutscher Abenteurer und Pioniere errichtet wurden, 
wurden schon von der Achtundsechziger Generation als Symbole von Rassis- 
mus und Ausbeutung gedeutet. Sie setzten zum Bildersturm an und sturzten in 
Hamburg ein Standbild zu Ehren des Kolonialoffiziers Hermann von Wissmann 
vom Sockel. Spater kamen die Debatten um den Volkermord an den Herero in 
der damaligen Kolonie „Deutsch-Sudwestafrika“ oder um die Niederschlagung 
der Maji-Maji-Bewegung in Ostafrika, die auf eine koloniale Vergangenheit ver- 
weisen, die nicht vergehen will. Zum kolonialen Blick gehorten auch sogenannte 
„menschliche Exponate“, die neben Rohstoffen aus Afrika fur Hagenbecks Vol- 
kerschauen nach Europa gebracht wurden. Die oft mit groflem Aufwand orga- 
nisierten Volkerschauen waren in Europa und Nordamerika vor allem zwischen 
1870-1940 beliebte Attraktionen auf Jahrmarkten, Volksfesten, im Zoo oder Zir- 
kus. Dem Publikum wurden Menschen aus fremden, exotischen Kulturen vor- 
gestellt. Zu den groflten Veranstaltern in Deutschland zahlte der Tierhandler und 
Schausteller Carl Hagenbeck aus Hamburg, dessen Name bis heute der dortige 
Tierpark tragt. Die Auseinandersetzung um den Kolonialismus und seine Folgen 
wird weitergehen, da man des Rassismus sowie der Opfer des Kolonialismus im- 
mer noch gedenkt. Seit Jahrhundertwende mehren sich in Deutschland die Initia- 
tiven zur kritischen Thematisierung der Kolonialzeit, die viele Namen, Bezeich- 
nungen, Symbole und Worter vertreten. Manche Organisationen verlangen zum 
Beispiel die Umbenennung der Mohrenstrafle in Berlin mit der Begrundung, 
dass das Wort Mohr die diskriminierende, historisch schwer belastete Fremdbe- 
zeichnung fur „schwarze Menschen“ verewigt und sowieso aus dem alltaglichen 
Sprachgebrauch weitgehend verschwunden ist. Dazu gehort auch einer der be- 
kanntesten bildlichen Ausdrucke der Kolonialfantasie vom kindlichen, freudig 
dienenden Afrikaner im Logo der einst in dieser Strafle ansassigen Firma Sarotti. 
„Mit Kulleraugen und geschwollenen Lippen erblickt am 27. August 1918 eine 
Reklamefigur das Licht der Welt, die zu einer Ikone deutscher Werbung werden 
sollte, der Sarotti-Mohr. Als Markenzeichen einer Berliner Schokoladenfabrik 
erlangt der Sarotti-Mohr grofie Popularitat, in den Funfzigerjahren kennen ihn
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95 Prozent der Bundesburger. Auch als animierte Figur im Fernsehen wirkt die 
rassistische Darstellung niedlich und unterhaltsam. Erst 2004 hat die Firma 
Stollwerk, inzwischen Eigentumer, den Werbebotschafter umgewandelt, er heifit 
nun „ Sarotti-Magier der Sinne “ und hat goldfarbene Haut. “ [3, S. 111].

Man kann naturlich auch solchen Initiativen vorwerfen, dass sie versuchen, 
Geschichte zu andern oder sie sogar auszuloschen und einen Hyperantirassis- 
mus zu betreiben. Es gibt auch Forderungen der Kommunalen- und Auslande- 
rinnenvertretung (KAV), die Mohren-Apotheke musse ihren Namen andern. Der 
Ausdruck konnte ihrer Meinung nach ein Hinweis auf rassistische Gesinnung 
sein. In ganz Deutschland gibt es dabei fast hundert Apotheken mit dem Mohren 
im Namen, zum Teil schon in vierhundertjahriger Tradition, trotzdem wird ab 
und zu von Protesten vor Mohren-Apotheken sowie von zertrummerten Fenster- 
scheiben und Attacken mit Farbbeuteln berichtet. Es ist jedoch die Frage, wie 
weit man mit irgendwelchen verbalen Verboten einzelner Worter gehen kann, 
um reale oder angebliche rassistische Tendenzen zu verhindern. Einige Worter 
konnen stigmatisiert sein oder gar stigmatisieren, der sprachwissenschaftliche 
Umgang damit verlangt jedoch eine grofle Sprachsensibilitat und muss sich in 
einer demokratischen Gesellschaft auch gegen jeden rigiden Sprachdirigismus 
oder gar eine Sprachdiktatur wehren. Aus Erfahrung weifl man, dass es oft auch 
vergeblich ist. Denn der „Antifaschistische Schutzwall“ war immer einfach „die 
Mauer“ oder „Vollzugsanstalt“ ist immer „Knast“ geblieben.

Die Macht der Worte
Sprache wandelt sich standig und ist immer gepragt von der jeweiligen 

Gesprachssituation. In einem virtuellen „Giftschrank“ des Deutschen befinden 
sich Bezeichnungen, die heute eindeutig als diskriminierend gelten. Viele dieser 
Worte hatten schon in der Kolonialzeit eine negative Bedeutung, andere beka- 
men erst nach und nach eine diskriminierende Wertung. Dabei spielte es eine 
bedeutende Rolle, von wem ein Begriff verwendet wurde und in welchem Zu- 
sammenhang verbale Diskriminierung kann nur vermieden werden, indem man 
den offenen Dialog sucht und Menschen nicht pauschalisiert.

Schlitzauge. „Schlitzauge“ ist ein rassistisch-abwertender Begriff fur Men- 
schen ostasiatischer Herkunft. Auf Grund der schmalen Augen galten asiatische 
Menschen oft als verschlagen und hinterlistig, ein Klischee, das sich bis heute 
bedauerlicherweise hartnackig halt.

Neger. Der Begriff „Neger“ ist ein im 17. Jahrhundert eingefuhrter Begriff 
fur dunkelhautige Menschen. Es wurde zunachst nicht oft verwendet, verbreitete 
sich dann aber rasch. Der Wortstamm leitet sich vom lateinischen Wort „niger“ 
fur schwarz ab. Negativ belastet ist die Bezeichnung besonders durch die Apart
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heid in Sudafrika, die von einer unterlegenen „negriden Rasse“ spricht. Heute 
wird daruber diskutiert, den Begriff ganz zu verbieten. Lasst sich das Wort nicht 
vermeiden, ist die politisch korrekte Umschreibung „N-Wort“. Auch die belieb- 
te Sufligkeit Negerkuss aus weichem Schaumzucker mit Schokoladenuberzug 
wurde wahrend der 80er-90er Jahre des 20. Jahrhunderts wegen den rassisti- 
schen Konnotationen in Schokokuss (Deutschland), Schaumkuss (Schweiz) 
bzw. Schwedenbombe (Osterreich) umbenannt.

Quelle: https://www.google.com/search/Negerkuss+-+Schokokuss+Bilder 
(Stand am 17.2.2021)

„Neger, Nigritier, Athiopier, Afrik. Rasse, Schwarze Rasse, die Bewohner 
Afrikas vom Sudrande d. Sahara bis zur sudafrik. Union, im Suden Bantu, im 
Norden Sudanneger. Hauptkennzeichen: zuruckfliehende Stirn, stark hervor- 
tretende Kiefer, in welchen die Schneidezahne nicht senkrecht gegeneinander- 
stehen. Weitere Merkmale sind: Platte Nase, langer Schadel, wulstige Lippen, 
schwacher Bartwuchs, dunkle Hautfarbe, Wollhaar; Gesamtzahl einschl. der 
amerik. N. 150Mill. “ [14, S. 1585].

„Neger m. Scherzhaft auch fu r  Europaer, der durch stark gebraunte Haut 
einem Afrikaner gleicht; die Redensart „Neger sein“ (pleite sein) nicht damit im 
Zusammenhang. “ [10, S. 270].

In der Belletristik wurden dieser und viele andere unterschiedliche, vom 
spanischen Kolonialismus gepragten Begriffe und Ausdrucke beliebig benutzt, 
die heutzutage nicht mehr politisch korrekt sind, wie zum Beispiel von Karl 
May:

„ Sie war eine gut gekleidete, behabig aussehende Dame von ungefahrfunf- 
zig Jahren. Wie es schien, hatte sie einen kleinen Schuss von schwarzen Blut 
in den Adern. (...) Meine Mutter war eine Mulattin. Ich verlobte mich mit dem 
Sohn eines franzosischen Pflanzers, also mit einem Kreolen. Unser Gluck wurde 
zerrissen, weil der Vater meines Brautigams keine coloured lady in seine Fami-
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lie aufnehmen wollte. Wie sehr muss ich also mit dem bedauernswerten Dichter 
fuhlen, da es aus dem gleichen Grund unglucklich werden soll! - Aha, Mr. Ohlert 
liebt eine Farbige! — Ja, eine Mulattin. “ [11, S. 22-23].

„Jeder von ihnen war mit Gewehr, Messer, Revolver oder Pistole versehen, 
aufierdem hatten alle eine wuchtige Niggerpeitsche an der Seite hangen, und je 
der fuhrte an starker Leine einen Hund bei sich. Alle diese grofien Hunde waren 
von jener sorgfaltig gezuchteten Rasse, die man in den Sudstaaten zum Einfan- 
gen fluchtiger Neger verwendete und Bluthunde oder Menschenfanger nannte. “ 
[11, S. 30-31].

„Ausdrucke wie ,verdammter Republikaner‘, ,Niggeronkel‘, ,Yenkeedie- 
ner‘ und andere noch schlimmere flossen nur so von ihren Lippen, und so kam 
es, dass man sich von ihnen zuruckzog und nichts von ihnen wissen wollte. “ [11,
S. 42].

„Er fragte mich immerfort nach Menschen und Dingen, die mir samtlich 
ganz unbekannt waren, so zum Beispiel nach einem Nigger namens Othello nach 
einer jungen Miss aus Orleans, Johanna mit Namen, die erst Schafe weidete und 
dann mit dem Konig in den Krieg zog, nach einem gewissen Master Fridolin, 
den einen Gang zum Eisenhammer gemacht haben soll, nach einer ungluckli- 
chen Lady Maria Stuart, der sie in England den Kopf abgeschlagen haben, nach 
einer Glocke, die ein Lied von Schiller gesungen haben soll. “ [11, S. 55].

„Neun Tage spater befanden sich fu n f Reiter, vier Weifie und ein Neger, un- 
gefahr an dem Punkt, wo die sudlichen Ecken der jetzigen texanischen Counties 
Medina und Uvalde zusammenstofien. Die Weifien ritten in zwei Paaren hinter- 
einander, der Neger machte den Beschluss. (...) Der Neger, eine uberaus sehnige 
Gestalt, war in leichtes, dunkles Leinen gehullt und trug einen glanzenden, fast 
neuen Zylinderhut auf seinem wolligen Schadel. (...) Die Namen der vier Weifien 
sind bekannt. Sie waren Old Death, Lange, dessen Sohn und ich. Der Schwarze 
war Cortesios Neger Hektor aus La Grange. (...) Deshalb sah er sich gezwun- 
gen, einen Boten zu schicken, und zu diesem Amt gab es keine geeignetere Per
son als den Neger Hektor. Er war zwar ein Schwarzer, stand aber an Begabung 
viel hoher als gewohnliche Leute seiner Rasse. Hektor war nicht nur ein guter, 
sondern sogar ein ausgezeichneter Reiter. (...) ,Nun, wenn die Weifien so falsch 
denken ‘, lachelte Old Death, ,so wollen wir horen, was der Schwarze dazu sagt. 
Hektor, was haltst du von dem Ding da druben? ‘ — Der Neger hatte bisher be- 
scheiden geschwiegen. Jetzt aber, da er aufgefordert wurde, aufierte er seine 
Meinung. ,Reiter sein. Vier, fu n f oder sechs. ‘ — ,Das denke ich auch. Vielleicht 
Indianer? ‘ — ,O nein, Massa! Indian nicht so offen kommen zu Weifien. Indian 
sich verstecken, um Weifien erst heimlich anzusehen, ehe mit ihm reden. Reiter 
kommen grad auf uns zu, also es Weifie sein. ‘ — ,Das ist sehr richtig, mein guter
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Hektor. Ich hore da zu meiner Befriedigung, dass dein Verstand heller ist als 
deine Hautfarbe. ‘ — ,Oh, Massa, oh! ‘ schmunzelte der Schwarze, wobei er alle 
seine Zahne zeigte. ‘ [11, S. 86-89].

Noch in den 1980er Jahren war jedoch dieses Wort sowohl in der BRD 
als in der DDR harmlos, stilistisch neutral und ohne negative Konnotationen, 
nur mit einer „antikapitalistischen“, „antiimperialistischen“, bzw. antikoloni- 
alen Betonung in der DDR-Definition, daruber hinaus erganzt noch mit weiteren 
verwandten oder abgeleiteten Begriffen wie „Negerkuss“ (heute schon im Rah- 
men der politischen Korrektheit unbenannt zu Schokokuss oder in Osterreicher 
Schwedenbombe) oder „Negritos“ :

„Neger (m.) Angehoriger der in Afrika lebenden negriden Rasse; Nach- 
komme der nach Amerika verschleppten schwarzen Afrikaner; Farbiger; 
Schwarzer. “

„Negerin (f.) weibl. Neger. “
„Negerisch (Adj.) die Neger betreffend, zu ihnen gehorig, von ihnen stam- 

mend. “
„Negerkufi (m.) sufier Eiweifischaum mit Schokoladenuberzug auf Waffel- 

boden. “
„Negersklave“ (m.) schwarzer Sklave. [13, S. 930].
„Neger (frz., sp.) von Kolonialherren gepragte Bezeichnung fu r  Angehori- 

ge der negriden Rasse in Afrika sudl. der Sahara; 200 Mill.; heute durch Afri
kaner, Afroamerikaner bzw. die Staatsangehorigkeit zu ersetzen. “ [7, S. 647].

„Negritos (sp., „Negerlein) Pl.: i. e. S. die kleinwuchsigen u. dunkelhau- 
tigen Urbewohner der Philippinen (Aeta); 50 000; i. w. S. alle kleinwuchsigen 
Volkergruppen Sudostasiens; Sammler, Jager, Fischer; ihre Zahl geht standig 
zuruck. “ [7, S. 647].

Noch in den 1960er bis 1980er Jahren war es jedoch ein ganz ublich ver- 
wendetes stilistisch neutrales Wort sowohl in der Belletristik sowie in der Kin- 
derliteratur, als auch in der wissenschaftlichen Literatur, entweder selbstandig 
oder als Kompositum. Daruber hinaus werden auch weitere, aus der heutigen 
Sicht herabsetzende Begriffe verwendet, daruber hinaus mit einem vereinfachten 
Sprachgebrauch begleitet (Sprache der „Eingeborenen“ bei „Tim im Kongo“, 
um die Afrikaner herabzusetzen).

„Im Suden konnten wir nichts als eine barbarische Kuste finden mit Ne- 
gern... “ (41) Nach meinen Berechnungen befand ich mich damals in der Nahe 
jenes Gebietes, das sich zwischen dem Reich des Kaisers von Marokko und dem 
von Negern bewohnten Land erstreckt. ... Die Neger hatten ihn aus Furcht vor 
den Mauren verlassen und waren weiter sudwarts gezogen. ... In Wirklichkeit 
werden sowohl die Neger als auch die Mauren sich aus diesem Gebiet zuruck-
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gezogen haben. “ (48) „Die Negerfrauen waren ebenso wie die Manner unbe- 
kleidet. Ich war nun mit Mais und Wurzeln gut versorgt, hatte genugend Wasser 
und nahm Abschiedvon den freundlichen Negern, um meine Reise fortzusetzen. “ 
(57) „Negersklave“, „Negerhandel“ (71). [1, S. 41-71].

Zwei Afrikaner sprechen miteinander und in der Sprechblase steht: „Du 
sehen grofien Dingsbums Dampfer. Schneeball? Da Tim und Struppi drauf. (...) 
Du sein, Massa Tim? Ich konnen kommen? (...) Huhuhu! Weifier Mann kom
men, hauen armen kleinen Coco... Coco Angst... Weifier Mann wegfahren mit 
Dingsbums Auto ... Er ist mir wieder entwischt! Ich werde alle Negerstamme der 
Umgebung gegen ihn aufhetzen! (...) Sehr gut. Bose Weifie in Dingsbums Knast! 
[8, S. 9, 14, 46, 53].

Aufler dem Wort „Neger“ bzw. „Negerin“ gibt es auch in der wissenschaft- 
lichen Literatur viele unterschiedliche Zusammensetzungen wie Australneger, 
Negervolker, Negerhauptlinge, Negerprostituierte, Negerstamme u.v.a., [12,
S. 37, 148, 277, 278], weiter z.B. Negerbier, Negerhirse, Negerhandel, Neger- 
korn, Negerrum, Negersklaven, Negerfrauen, Negerland).

Wilder. Der Begriff Wilder spricht den damit bezeichneten auflereuropa- 
ischen Menschen jegliche Zivilisation ab. Bereits bei der Entdeckung Amerikas 
galt die vermeidliche Wildheit der Menschen als Rechtfertigung fur die Unter- 
werfung der indigenen Gesellschaften. Im 18. Jahrhundert wurde wahrend der 
Aufklarung der Begriff „Wilde“ auch fur vermeintlich unverdorbene „Natur- 
menschen“ verwendet und verklart. Das Bild des „zugellosen Wilden“, dem die 
Europaer die Zivilisation bringen mussten, wurde im 19. Jahrhundert im Rah- 
men der kolonialen Eroberung wieder propagiert.

„Hier legte ich mich so auf den Boden, dafi nichts von mir zu sehen war, 
und beobachtete die Wilden mit Hilfe meines Fernrohres. Es waren mindestens 
drei Kannibalen. Sie hatten ein Feuer angezundet und ihre Speisen zubereitet. 
Ich konnte jedoch nicht erkennen, woraus die Mahlzeit bestand. Die Wilden voll- 
fuhrten nach ihrer Gewohnheit barbarische Tanze rings um die Feuerstelle. “ [1, 
S. 314].

Eingeborener. Europaer bezeichneten Menschen aus den Kolonien ab- 
wertend als „Eingeborene“ oder Heiden, egal aus welcher Herkunftsregion sie 
stammten. „Eingeborene“ wurden dabei gleichgesetzt mit unkultivierten und ge- 
schichtslosen „Wilden“ -  im Gegensatz zu den „zivilisierten“ und „kultivierten“ 
Europaern. Keine Rolle spielte dabei ihre Religion, Sprache oder Herkunftsland 
in den Kolonien. Heutzutage ist der politisch korrekte Ausdruck „indigene Ein- 
wohner“ oder nur „Indigene“.

Eingeborene, nach dem Sprachgebrauch die von den Europaern in fremden 
Landern angetroffene Bevolkerung, soweit sie dort heimisch war. Im Zeitalter
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der Entdeckungen waren die grofien Volkerverschiebungen uberhaupt beendet 
oder doch wenigstens in den Gebieten, in die die Europaer zunachst eindrangen. 
Unter den E. gegenuberstehenden Einwanderern sind daher, wenn man von den 
anfangs wenig zahlreichen Angehorigen der asiatischen Handelsvolker absieht, 
Europaer zu verstehen. Rechtlich gelten die nach den Sitten der in den Kolonien 
anwesenden Stamme ihnen angehorenden Personen den europaischen Staaten 
als E. des betr. Schutzgebietes. Zu den E. gehoren ferner alle Mischlinge, sofern 
sie nicht durch eine Rechtsgultige Ehe ihrer Eltern eine Staatsangehorigkeit be- 
sitzen. E. haben an sich keinen Anteil an der Rechtsordnung der Weifien. Der 
Gouverneur kann indessen unter Genehmigung des RK. Fremden E. die Stel- 
lung der Weifien geben; so sind in Deutsch-Ostafrika Goanesen (s.d.) und Parsi 
(s.d.) der europaischen Gerichtsbarkeit unterstellt. Besitzen E. die Reichsange- 
horigkeit oder die Staatsangehorigkeit in einem zivilisierten Staate, so gelten sie 
rechtlich als Weifie. Den E. stehen die Reichsangehorigen und Schutzgenossen 
gegenuber, ferner Angehorige anderer zivilisierter Staaten, die den Reichsange
horigen nach Vertrag oder Herkommen gleichstehen, endlich andere Teile der 
Bevolkerung, die nicht einheimisch sind (fremde Eingeborene und Angehorige 
von Halbkultur undNaturvolkern wie Araber, Malaien usw.) [4, Bd. I, S. 507].

„Gerne machen sich die Eingeborenen uber die Weifien und ihre Stellung 
beim Verkehr lustig. Es ist eine der speziellen Vergnugungen eingeborener Die- 
ner, die sexuellen Praktiken ihrer Herren zu imitieren. (...) Naturlich hat es auch 
in den beiden Amerika Beziehungen und Verbindungen jeder Art zwischen Wei
fien undEingeborenenfrauen gegeben. “ [12, S. 283-284].

Kanake. Kanaken sind melanesische Ureinwohner in Neukaledonien. Der Be- 
griff leitet sich vom hawaiianischen Wort fur „Menschen“ ab. Europaer dehnten im 
19. Jahrhundert die Bezeichnung oft auf alle nicht europaische Insulaner aus. Von 
Seeleuten wurde der Begriff „Kanake“ einst fur Kameraden aus Polynesien oder 
Ozeanien verwendet. Sie hatten den Ruf, besonders treu und fahig zu sein. Deshalb 
wurde der Begriff auch als „Ehrentitel“ auf gute Kameraden europaischer Herkunft 
ubertragen. Diese positive Bedeutung ist mittlerweile kaum noch bekannt. Heute 
gilt „Kanake“ als rassistisches Schimpfwort fur ehemalige Gastarbeiter turkischer, 
italienischer oder spanischer Herkunft oder Menschen arabischer Abstammung.

„Kanaken. Bezeichnung fur Sudseeinsulaner („Menschen“) . “ [14,
S. 1262].

„Kanaken Pl.: polynes. Urbev. Der Hawai-Inseln; spater auch Bezeich
nung fur Sudseeinsulaner, die sich als Matrosen verdingten. “ [7, S. 458].

„Kanake der; -n, -n u.-r (polynes.: „Mensch“): 1. (Plural: — n) Eingebore
ner in Polynesien u. der Sudsee. 2. (Plural: — n) (ugs. abwertend) ungebildeter, 
ungehobelterMensch. 3. Auslander, bes. Turke (Schimpfwort). “ [5, S. 483].
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„Am nachsten Tag reitet er nach Monte Rey, in die klagliche Hauptstadt, 
stellt sich dem Gouverneur Alverado vor, erklart ihm seine Absicht, das Land 
urbar zu machen. Er hat Kanaken mitgebracht, von den Inseln, will regelmafiig 
diese fleifiigen und arbeitsamen Farbigen von dort sich nachkommen lassen und 
macht sich anheischig, Ansiedlungen zu bauen und ein kleines Reich, eine Kolo
nie, Neu-Helvetien, zu grunden. “ [15, S. 132].

Mischling. „Mischling“ bezeichnet Menschen, deren Eltern unterschiedli- 
che Hautfarbe haben. Koloniale Rassentheoretiker propagierten eine „rassische 
Reinheit“. Demzufolge wurde die „weifle Rasse“ als hoherwertig, alle andere 
als minderwertig betrachtet. „Mischlinge“ galten als Grund fur eine „rassische“ 
Entwertung. Man sprach von „Verkafferung“. 1905 wurden in Deutsch Sudwe- 
stafrika Trauungen zwischen „Weiflen“ und „Eingeborenen“ verboten. Kinder 
aus solchen Verbindungen erhielten nicht mehr den Rechtsstatus als Deutsche, 
sondern als „Eingeborene“. Andere deutsche Kolonien folgten diesem Beispiel. 
Daran knupften spater die Nationalsozialisten bei ihrer Rassenpolitik an.

„Mischlinge sind die aus der Paarung von Individuen verschiedener Ras- 
sen hervorgehenden Nachkommen. Bei Tieren und Pflanzen ist die Benennung 
Bastard ublich, die fruher das uneheliche, sozial tiefer stehende Kind bezeich- 
nete und jetzt fur eine Lokalform, die aus der Paarung von Weifien und Hotten- 
totten entstandene „Nation der Bastards" gebrauchlich ist. Der Terminologie 
der Tierzucht ist die Bezeichnung Halbblut entlehnt, die jedoch das Verhaltnis 
der „ Blutmischung“ nur dann wiedergibt, wenn man sich gegenwartig halt, dafi 
die Eltern aufier den eigenen auch die Eigenschaften ihrer Vorfahren auf die 
Nachkommen ubertragen. Paaren sich M. nicht untereinander, sondern mit einer 
der Stammformen oder Angehorigen einer dritten Rasse, so entstehen sog. abge- 
leitete Bastarde, fu r  die eine reiche Nomenklatur besteht, um wesentlich aus ge- 
sellschaftlichen Grunden etwa sie M. von Weifien, Indianern, Negern in Amerika 
zu bezeichnen: Mulatten (Kinder von Weifien und Negern), Zambo (Indianer 
und Neger), Mestizen (Weifie und Indianer), Terzeronen (Weifie undMulattinen 
od. Mestizen), Quarteronen (Weifie und Terzeronen) usw. “ [4, Bd. II, S. 564 f.].

Im eroberten Amerika, wo die spanische Kolonialburokratie herrschte, 
wurden alle diese Menschen in ein rassistisches Regelwerk gepresst, um ihren 
gesellschaftlichen Wert nach dem Anteil „spanischen Blutes“ zu sortieren, wo- 
bei die Nachkommen rein spanischer oder europaischer Eltern sich „Criollos“ 
nannten. Auch in Brasilien, dessen Einwohner von drei Kontinenten stammte 
und die Nachkommen der Afrikaner seit dem Ende des 18. Jahrhunderts teilwei- 
se in Freiheit lebten, herrschte innerhalb der Kolonialgesellschaft dennoch eine 
diskriminierende „Pigmentokratie“. Wert und Stellung des Einzelnen bemafl 
sich nach der Helligkeit seiner Hautfarbe. Ganz oben in der gesellschaftlichen
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Hierarchie waren die geburtigen Spanier, dann Kreolen (criollos) und Mestizen 
(mestizos, Kinder meistens von spanischen Vatern und indigenen Muttern -  aus 
Spanien reisten nach Amerika vor allem Manner), dann die indigene Bevolke- 
rung und ganz unten waren die Schwarzen (negros) sowie Mulaten (mulatos -  
meistens Kinder von europaischen Mannern und schwarzen Sklavinnen). Im 
Spanischen existierten jedoch vielmehr von solchen Begriffen, die jeden Men
schen in eine „angemessene“ hierarchische Struktur delegierte.

Castas Racial en las Colonias Espanolas en America
1 -  espanol + indigena = mestizo
2 -  indio + negro = zambo
3 -  negro + zamba = zambo prieto
4 -  espanol + negra = mulato
5 -  mulata + espanol = morisco
6 -  espanol + morisca = albino
7 -  albino + espanol = salta patras
8 -  indio + mestizo = coyote
9 -  espanol + coyote = harnizo
10 -  coyote + indio = chamizo
11 -  chino + india = cambujo
12 -  cambujo + india = tente en el aire
13 -  mulato + tente en el aire = albarazado
Quelle: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41590774

(Stand am 17.2.2021)
Diese hierarchische Struktur und gesellschaftliche Verhaltnisse dokumentiert 

auch das Bild eines anonymen Kunstlers aus dem 18. Jahrhundert mit dem Titel 
„Cuadro de castas“ (Kastenbild) im Museum D.R. Instituto Nacional de Antropolgia 
e Historia in Mexico City. Das Gemalde aus dem Genre „Kasten“ oder „Szenen aus 
dem Leben der Mestizen“, das in Mexiko im 18. Jahrhundert beliebt war, versucht, 
sechszehn einzelne soziale Schichten zu klassifizieren und sie auch auflerhalb von 
Amerika bekannt zu machen. Jedes kleine Bild des ganzen Gemaldes besteht aus 
einem Mann und einer Frau, sowie einem Sohn oder einer Tochter, um die einzelnen 
Gruppen der neuen amerikanisch-hispanischen Gesellschaft zu veranschaulichen. 
Der Hintergrund ist zwar neutral, die Kleidung der abgebildeten Personen reflektiert 
jedoch die damalige soziale Hierarchie. Das Gemalde reflektiert die Idee der Auf- 
klarung, alle naturlichen Arten zu klassifizieren, also nicht nur Menschen, sondern 
auch fur diese Region typische Kleidung, Fruchte, Landschaften sowie Haushalts- 
gegenstande. Die abgebildete menschliche Vielfalt sollte neben der hierarchischen 
Struktur wahrscheinlich auch den „rassengemischten“ Charakter der Bevolkerung 
der neuen Welt charakterisieren und „wissenschaftlich“ belegen.
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Quelle: https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/
pintura%3A2123 (Stand am 17.2.2021)
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Die langjahrige historische gesamtkontinentale Ungleichheit greift bis in 
die USA des 21. Jahrhunderts hinein. Im Land starben wahrend der Coronapan- 
demie 2020 uberdurchschnittlich viele Afroamerikaner. Die Regierung war sich 
dessen bewusst und begrundete es mit einer mangelhaften Distanzeinhaltung in 
Jobs, wo viele Schwarze arbeiten und wo kein Homeoffice moglich ist sowie mit 
Lucken im Gesundheitssystem bzw. in erheblichen Unterschieden im Gesund- 
heitszustand und Verpflegung der schwarzen Bevolkerung der USA. Die Afro- 
amerikaner leiden im Allgemeinen haufig an verschiedene Krankheiten (Blut- 
hochdruck, Diabetes, Fettleibigkeit, Herzerkrankungen), die teilweise nicht oder 
fahrlassig behandelt werden und so ist bei Ihnen die Chance, solche Pandemie 
zu uberleben, viel schwacher als bei der weiflen Bevolkerung.

Mameluck bedeutete ursprunglich den Angehorigen eines agyptischen 
Herrschergeschlechts oder eines Militarsklaven islamischer Herrscher.

„M ameluck der; -en, -en (arab.-it.): Sklave; Leibwachter orientalischer 
Herrscher; (hist.)1. Angehoriger eines agyptischen Herrschergeschlechts (13.
16. Jh.), 2. Soldner islamischer Herrscher. “ [5, S. 601].

„Die uppig bewaldete Region um Sao Paulo, heute die grofite Stadt Bra- 
siliens, war fu r  den Anbau von Zucker oder Tabak ungeeignet. Ihre Bewohner, 
von Zeitgenossen rassistisch „ mamelucos “ genannt, weil sie weifie und indigene 
Vorfahren hatten, verlegten sich auf einen risikoreichen Wirtschaftszweig die 
Jagd auf Indigene im Hinterland. “ [3, S. 25-26].

Verkafferung ist ein Begriff, der wahrend der deutschen Kolonial-herr- 
schaft in Sudwestafrika aus dem Afrikaans ubernommen wurde. Er bezeichnet 
einen seinerzeit unerwunschten Distanzverlust und die „Uber“-Assimilierung 
gegenuber der einheimischen Bevolkerung, oder auch allgemeine Verwahrlo- 
sung. In einem ubertragenen Sinne ist der Begriff als going native in der sozi- 
alwissenschaftlichen sowie ethnologischen Feldforschung bekannt. Unter „Ver- 
kafferung“ verstanden deutsche Kolonialherren in Deutsch- Sudwestafrika das 
Sich-Einlassen auf die Lebens- und Denkweise der einheimischen bantusprachi- 
gen Bevolkerung, die sie als Kaffer bezeichneten. Dies wurde als das „Herabsin- 
ken eines Europaers auf die Kulturstufe des Eingeborenen“ verstanden. Der stete 
Umgang mit Einheimischen, besonders aber die „Mischehe“ begunstige nach 
damaliger Auffassung diese „bedauerliche Entartung weifler Ansiedler“. Unter 
Verkafferung verstand man aber auch eine „unordentlich“ gefuhrte Farm, uber- 
mafligen Alkoholkonsum, Verarmung, sowie das Integrieren indigener Wortele- 
mente in die eigene Sprache. Dieser Prozess wurde in der britischen Kolonial- 
verwaltung als going native bezeichnet. Frankreich und Portugal betrieben die 
Heranbildung europaisierter Eliten in ihren Kolonien. Eine andere Variante mit 
der ahnlichen Bedeutung war „vernegern“.
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„In Ostafrika ist das Halbblut so gut wie gar nicht sichtbar, weil hier die 
„Mischehen“ selten Kinder zeitigen. So ist beispielsweise die Nandierin in Ver- 
haltnissen mit Weifien aus mir unbekannten Grunden meist unfruchtbar. Man be- 
gegnet daher Mischlingen sehr selten. Weh tut es, solchen Kindern zu begegnen. 
Ihre Vater kummern sich in der Regen nicht um sie, so dafi sie vollig vernegern. “ 
[12, S. 278].

Farbiger. Der Begriff wurde in den 1950er Jahren als Ersatz fur den diskri- 
minierenden Begriff „Neger“ eingefuhrt. Er bezeichnet Menschen, die nicht „eu- 
ropaisch“ aussehen und eine dunkle Hautfarbe haben. Der Begriff ist vor allem 
deshalb diskriminierend, weil er in rassistischen Ideologien eingebunden ist, die 
„weifi“ als hoherwertig und „farbig“ als minderwertig deklarieren. In Sudafrika 
war es eine offizielle Bezeichnung zur Zeit der Apartheid und bis heute ist es 
ein administrativ verwendeter Begriff („coloureds“), der neben der schwarzen, 
weifien und asiatischen Bevolkerung etwa neun Prozent der Einwohner beinhal- 
tet. Es sind Nachkommen von Verbindungen europastammiger Einwanderer mit 
Einheimischen Khoikhol und San, sowie mit Sklaven aus Mosambik, Madagas- 
kar oder Asien. Sie sprechen Afrikaans und fuhlen sich genauso diskriminiert 
wie zur Zeit der Apartheid, denn neue Stellenbesetzungen und Beforderungen, 
etwa bei der Polizei, gibt es vorzugsweise fur Schwarze, insbesondere Angeho
rige der Xhosa und der Zulu.

„Farbige, im Gegensatz zu den Weifien (Europaern, Amerikanern, Koloni- 
alenglandern, Kreolen usw.) die Angehorigen dunkler gefarbter Rassen. Nach 
dem allgemeinen Sprachgebrauch zahlen auch die hellfarbigeren Nord- und 
Ostasiaten zu den F. In fremden Koloniallandern werden Eingeborene und vor 
allem Mischlinge als F. bezeichnet, letztere jedoch nur bei bestimmten Graden 
der Mischung. Der Inhalt des Begriffs wechselt nach der Herkunft desjenigen, 
der ihn anwendet. Eine rechtliche Begriffsbestimmung steht noch aus, doch 
scheinen Verordnungen unter F. einheimische undfremde Eingeborene zu verste- 
hen, zum Teil auch wohl Angehorige von Halbkulturvolkern. “ [4, Bd. I, S. 601].

„Das schliefit nicht aus, dafi es viele treue und gluckliche Ehen zwischen 
Weifien undfarbigen Frauen gegeben hat. “ [12, S. 274].

Der Begriff „Rasse“ wurde seit den 1950er Jahren immer seltener verwen- 
det und heutzutage findet man ihn in der Wissenschaft praktisch nicht mehr, 
hochstens nur noch in der Haustier- und Kulturpflanzenzucht (hier eher als 
„Sorte“). Die allgemeine Meidung des Wortes beruht auf der Verwendung fur 
„Menschenrassen“ und dem damit zusammenhangenden Begriff „Rassismus“. 
Aus der jetzigen Sicht ist das Konzept der Menschenrassen wissenschaftlich 
uberholt. Im Deutschen war lange Zeit die Bedeutung relativ breit und bedeu- 
tete etwa wie „Stamm, Abstammung, Gattung, Sorte, Art. Erst mit dem Natio-
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nalsozialismus bekam das Wort im Zusammenhang mit der Rassentheorie bzw. 
Rassenforschung eine negative und unwissenschaftliche Konnotation und ver- 
schwand langsam aus dem Sprachgebrauch.

„Rasse (arab.-frz.) w. s. Menschenrassen; (Tierzucht:) Gesamtheit der Tie- 
re einer Art, die sich in vererbter Form- u. Nutzungseigenschaften v. anderen 
der gleichen Art wesentlich unterscheiden. Im rassenbiolog. Sinne versteht man 
unter Rasse eine Gruppe von Menschen, die gleiche erbliche, korperliche und 
geistige Merkmale in grofierer Zahl besitzen und sich hierdurch von anderen 
Menschengruppen (Rassen) unterscheiden. Rassenforschung. Wissenschaft, die 
sich mit Abstammung, Einteilung und Zusammensetzung eines Volkes nach be- 
stimmten erblichen, korperlichen und geistigen Merkmalen und Eigenschaften 
befasst. Rassenhygiene w; von Ploetz, einem der ersten Vorkdmpfer des Rassen- 
gedankens, gepragter Ausdruck, besser Rassenpflege: die besondere Pflege des 
rassischen Hauptanteils eines Volkes. “

„Menschenrassen, die erste wissenschaftliche Einteilung des Menschenge- 
schlechts versuchte Linne 1766 (Amerikaner, Europaer, Asiaten, Afrikaner). Ihm 
folgten unzahlige Systeme, v. denen kein einziges bis heute allgemein anerkannt 
ist. Hervorragende Forscher auf diesem Gebiet der wissenschaftl. Forschung 
waren: Blumenbach, der (1795) die malaiische M. hinzufugte, Prichard, Hale, 
Cuvier (Weifie, Gelbe, Schwarze); ein kraniologisches System stellte Retzius auf 
(Schadelindex als Einteilungsgrund); ihm folgten Virchow, Broca, Kollmann
u.a.; Huxley baute ein System nach der Hautfarbe auf. Diesen somatischen Sy- 
stemen stehen linguistische gegenuber, so das v. Friedr. Muller (1879), der 12 
Rassen festzustellen versuchte. Ihm folgte Peschel u. Haeckel (I. Australier, II. 
Papua, III. Mongolen, IV. Drawida, V. Hottentotten und Buschmanner, VI. Ne
ger, VII. Mittellandische Rasse.“ [14, S. 1802].

„Rassentheorie, Rassismus (frz., it., ar.): pseudowiss. Begrundung der 
barbar. Unterdruckung, Ausplunderung u. phys. Vernichtung bestimmter Be- 
volkerungsschichten, polit. Gegner u. ganzer Volker; wird mit einem angebl. 
Herrschaftsrecht „hoherer“ uber „niedere“ Rassen gerechtfertigt. R. dienen 
bes. dem Imperialismus zur Rechtfertigung des Kolonialismus u. imperialist. 
Kriege. Rassenfragen sind letztl. Klassenfragen. S. Antisemitismus, Apartheid. 
[7, S. 758].

Hottentotten, Buschmanner. Hottentotten war eine allgemeine abwerten- 
de Bezeichnung der Buren in Sudafrika fur die Stamme von Khoikhoi (heutige 
Lander Sudafrika und Namibia). Das Wort Hottentotten bedeutete „Stotterer“ 
und wurde diskriminierend verwendet.

„Hottentotten. Die H. nennen sich selbst Koikoin, was so viel wie Men
schen bedeutet. Als Naman fafit man dagegen jetzt am besten alle H. Stamme
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von Deutsch-Sudwestafrika zusammen, obwohl diese Bezeichnung ursprunglich 
wohl nur fur die vor 1800 dort vorhandenen Hottentotten galt. Das sonderbare 
Wort „Hottentott“hat man meist als einen hollandischen Spottnamen bezeich- 
nen wollen, doch finden sich auch Erklarungen nach denen es fremden, selbst 
nordamerikanischen Ursprunges (Hadendoa!) sein sollte. Uber die Herkunft der 
H. gehen die Ansichten ebensosehr auseinander wie uber diejenige der Busch- 
manner. In einem stimmen alle Forscher uberein, in der Auffassung, dafi wir das 
Volk, wie es sich uns in seiner Stellung unter den sudafrikanischen Einwohnern 
darstellt, heute durchaus als eigene Rasse ansehen mussen. Dem Bantu, ja  dem 
Neger uberhaupt, steht es jedenfalls ebenso fern wie dem Europaer. “ [4, Bd. II,
S. 77].

„Bis zu den ersten Jahren der Jahrhundertwende neigten noch manche An- 
thropologen der Ansicht zu, dafi es sich bei der Hottentottenschurze um eine an- 
geborene erbliche Rasseneigentumlichkeit der Hottentotten und Buschmanner 
handeln musse, da sie derart regelmafiig undgleichartig auftrat. “ [12, S. 199].

„Khoi Pl.: anthropolog. u. sprachl. eine gesonderte Stellung einnehmende 
Bev. Im SW Afrikas; in Namibia die Gruppe der Nama (45.000; Hirtennoma- 
den); von Europaern abwertendHottentotten (Stotterer) gen. “ [7, S. 478].

„Hottentotte (m.) Angehoriger eines den Buschmannern nahestehenden, 
hamit. beeinflussten Negervolkes in Sud- u. Sudwestafrika (kapholland. Hotentot 
'Stotterer') “

„ Hottentottisch (Adj.) die Hottentotten betreffend, zu ihnen gehorig, von 
ihnen stammend; -e Sprache zu den Khoinsprachen gehorende Sprache der Hot
tentotten mit zahlreichen Schnalzlauten. “ [13, S. 671].

In der Biologie, Anatomie und Medizin bzw. auch in der Anthropologie gibt 
es (bzw. gab es) den Fachbegriff „Hottentottenschurze“, was die Verlangerung 
der kleinen Schamlippen bedeutet. Auch hier kam es wahrend einiger Jahrzehnte 
zu einem erheblichen wissenschaftlichen Fortschritt in der Wahrnehmung und 
Erlauterung dieses anthropologischen afrikanischen Phanomens sowie zur Ab- 
schaffung von „softrassistischen“ Vorurteilen, der abgeleitete Begriff und alle 
seine Konnotationen sind jedoch tief in 1960er Jahre erhalten geblieben.

„Hottentottenschurze, Bezeichnung fu r  eine Verlangerung der kleinen 
Schamlippen bei Hottentotten- undBuschmannfrauen. Es handelt sich dabei um 
eine Vergrofierung der kleinen Schamlippen und gewohnlich auch des Kitzlers 
sowie der diesen bedeckten Kitzlervorhaut (praeputium clitoris), die kontinu- 
ierlich in die stark vergrofierten kleinen Schamlippen ubergeht. Die Vergrofie
rung ist bisweilen sehr betrachtlich; 14-18 cm lange kleine Schamlippen sind 
festgestellt worden. Es ist klar, dafi diese stark vergrofierten Organe nicht von 
den grofien Schamlippen bedeckt werden konnen, vielmehr freihangend weit
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herabreichen. Die Frage, ob eigenartigen Bildungen angeboren bzw. wahrend 
der Entwicklungsjahre auf naturliche Weise ohne kunstliche Nachhilfe entstehen 
oder vielmehr durch kunstliche Manipulationen (Masturbation) erworben wer
den, ist bisher nicht entschieden. Waldeyer macht darauf aufmerksam, dafi meh- 
rere Autoren von einer auffallend starken Entwicklung der kleinen Schamlippen 
bei weiblichen Hottentotten- und Buschmannskindern bereits bei der Geburt 
berichten. Dagegen wird von anderer Seite (Merensky) darauf hingewiesen, dafi 
bei den Hottentottenmadchen die Teile kunstlich gedehnt wurden und zwar soll 
dies bereits bei kleinen Kindern vonseiten alterer Madchen ausgefuhrt werden. 
Bei manchen Sudseestammen sollen nach neueren Berichten fu r  diese Manipu
lationen atzende Stoffe verwandt werden. “ [4, Bd. II, S. 81].

„ ... um so mehr fanden wir uber die Hottentottenschurze der afrikani
schen Frauen. Bryk schildert sehr ausfuhrlich ihre Erstellung, in jungen Jahren 
vorgenommen wird. In Ostafrika fand er sie bei den Baganda, Bagishu, und 
Suaheli. Noch bevor sie in die Pubertat kommen, zupfen die Madchen an ihren 
kleinen Schamlippen herum, massieren sie mit bestimmten Pflanzensaften und 
beschweren sie wohl auch mit kleinen Steinchen wie mit einem Senklot. So ver- 
langern sie die kleinen Labien bis zur Halfte des kleinen Fingers. Der Erfolg 
der Hottentottenschurze besteht in einer Erhohung des Genusses der Frau, ei
ner Verengung des Scheideneingangs und einer erheblichen Vergrofierung des 
mannlichen Vergnugens. Frauen ohne Schurze haben bei diesen Stammen keine 
Aussicht, einen Mann zu finden, ja  sie liefern ihm damit sogar einen Scheidungs- 
grund. Allerdings hat diese Hottentottenschurze, die von diesem sudafrikani- 
schen Stamm ihren Namen erhielt, weil die herabhangenden Labien dort zuerst 
auffielen und wohl besonders lang erschienen, auch ihre Nachteile — zumindest 
fu r  europaische Augen. Sie sieht namlich aufiergewohnlich unschon aus, sowohl 
farblich (das Braun spielt im allgemeinen ins Violett) wie auch aufierlich, denn 
die Lippen hangen wie ein runzeliges Kautschukbandschlapp herab. (...) Bis zu 
den ersten Jahren der Jahrhundertwende neigten noch manche Anthropologen 
der Ansicht zu, dafi es sich bei der Hottentottenschurze um eine angeborene 
erbliche Rasseneigentumlichkeit der Hottentotten und Buschmanner handeln 
musse, da sie derart regelmafiig undgleichartig auftrat. Diese Meinung ist heu
te weitgehend fallen gelassen worden, vor allem nachdem festgestellt worden 
war, dafi die gleichen Verlangerungen bei anderen Volkern auftraten und auch 
bei den Frauen der Kulturvolker zu beobachten sind, die stark zu masturba- 
torischen Handlungen hinneigen. Viele Forscher hatten angenommen, dafi die 
Deformierung ganz einfach auf weitverbreitete Onanie der Madchen dieser Vol- 
ker zuruckzufuhren ware. Sicher handelt es sich bei diesen Manipulationen um 
onanistische Akte, aber sie werden weniger zum Zwecke der Selbstbefriedigung
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vorgenommen, als weil die Mutter und die ubrigen alteren Frauen die Madchen 
dazu veranlassen, da sie die Heranbildung derMfuli, wie diese Eigentumlichkeit 
in Kisuaheli heifit, fu r  erforderlich halten. So wie die Hottentottenschurze eine 
kunstliche Veranderung des weiblichen Geschlechtsteiles darstellt, die vorge
nommen wird, um den sexuellen Genufi des Mannes (aber auch der Frau) zu 
erhohen, so gibt es naturlich in der Vielfalt der Menschen und Volker auch mehr 
oder weniger erfolgreiche Versuche, vom Manne aus den Geschlechtsgenufi der 
Frau durch kunstlicheMittelzu erhohen. “ [12, S. 198-199].

Mohr. An europaischen Adelshofen galt es bis ins 18. Jahrhundert als chic, 
einen sogenannten Mohren als Diener oder Sklaven zu haben. Mit dem Begriff 
„Mohr“ bezeichnete man ursprunglich alle Nicht-Christen. Seit dem 16. Jahr
hundert wird der Begriff nur noch fur Menschen mit dunkler Hautfarbe ver- 
wendet -  er ist somit die alteste europaische Bezeichnung fur Menschen afri- 
kanischer Abstammung. Typische Darstellung eines „Mohren“ sind dunkle bis 
schwarze Haut, dicke Lippen und krauses Haar.

„Mohr m; Schwarzer, Neger. “ [14, S. 1802].
„Mohr (m., umg.) Neger; der — hat seine Schuldigkeit (eigentlich Arbeit) 

getan, der — kann gehen (nach Schiller) 'Fiesco'; einen -en weifi waschen wol- 
len, das Unmogliche versuchen; schwarz, braungebrannt wie ein — (ahd. mor — 
lat. maurus 'Nordwestafrikaner'. “ [13, S. 898].

Zurzeit ist das Wort Mohr ein Ziel von Protesten. Manche sagen, es sei ab- 
setzend, bosartig, rassistisch. Das Wort ist belegt seit dem Althochdeutschen als 
Entlehnung aus dem Lateinischen, wo Maurus den Bewohner Nordwestafrikas 
bezeichnete. Die dortige Bevolkerung hiefl also Mauren. In vielen Sprachen sind 
dann einige Ableitungen und verwandte Worter. Morisken waren getaufte Mau
ren im alten Spanien, die nach der erfolgreichen Reconquista auf der Iberischen 
Halbinsel bleiben wollten. Morellen sind dunkle Suflweichselkirschen. Auch ei
ner von den Heiligen Drei Konigen bzw. Weisen (oder Sterndeuter bzw. Magier) 
aus dem Morgenland (Caspar, Melchior und Balthasar), die dem Jesuskind ihre 
Spenden brachten, war ebenfalls ein Mohr (Evangelium nach Matthaus). In der 
Sternsinger-Tradition vertreten sie drei Kontinente, Europa, Asien und Afrika 
und deswegen gehorte jahrelang dazu, dass sich in Deutschland Caspar-Darstel- 
ler als Afrikaner schwarz schminkte. Der Name des Schwarzen Konigs (Weisen, 
Sterndeuters, Magiers) ist jedoch fraglich. Neben Caspar wird auch Melchior 
erwahnt, in Tschechien ist es dann eindeutig Balthasar-Darsteller, der sich am 6. 
Januar schwarz schminkt.

Heutzutage wird es immer haufiger aufgrund der sogenannten Minstrel 
Shows der amerikanischen Kabarettszene, wo weifle Darsteller mit schwarz 
gemalten Gesichtern die frohlichen, naiven und singenden US-amerikanischen
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Schwarzen karikierten. Aus diesen Grunden empfiehlt der Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend auf seiner Homepage, auf schwarze Schminke zu verzich- 
ten. „Als Trager der Aktion Dreikonigssingen empfehlen wir, die Kinder nicht zu 
schminken. Der alte Brauch, dass sich ein*e Sternsinger*in der Gruppe schwarz 
schminkt, ist auf Darstellungen der Heiligen Drei Konige zuruckzufuhren: A u f 
diesen reprasentieren Caspar, Melchior und Balthasar die drei damals bekann- 
ten Erdteile Asien, Afrika und Europa, der schwarze Konig stand fu r  Afrika. 
Die Gleichsetzung von Hautfarbe und Herkunft geht nicht auf. Wir glauben, 
dass der ursprungliche Sinn der Tradition besser deutlich wird, wenn Kinder 
als Sternsinger*innen so gehen, wie sie eben sind: vielfaltig in ihrem Aussehen. 
Sprecht als Verantwortliche mit den Kindern und Jugendlichen uber den Wert 
ihres Engagements: Ermutigt sie, so zum Sternsingen zu kommen, wie sie sind!. “ 
(https://www.jetzt.de/religion/heilige-drei-koenige-blackfacing-als-sternsinger, 
Stand am 16.2.2021)

In deutschsprachigen Landern gibt es zahlreiche Mohrenapotheken (auch 
Mohren-Apotheke, Drei-Mohren-Apotheke, Apotheke zum Mohren oder Mau- 
ritius-Apotheken). Viele von diesen Benennungen gehen auf den Heiligen Mau
ritius zuruck, den Patron der Farber, der Soldaten, der Tuchweber und anderer 
Berufe. Mauritius war einer Legende nach ein romischer Offizier agyptischer 
Herkunft in einer Legion, deren 6000 Soldaten im Zuge der Christenverfolgung 
unter Diokletian (284-305 als Gaius Aurelius Valerius Diocletianus romischer 
Kaiser) im Jahre 302 in Agaunum (St. Maurice d'Agaune) den Martyrertod star- 
ben. Mauritius wurde zum Schutzpatron Magdeburgs und schliefllich den gan- 
zen Reiches. Seit dem Spatmittelalter wird Mauritius als dunkelhautig, als Mohr 
dargestellt und so gehen nicht nur zahlreiche Mohrenapotheken, sondern auch 
Mohrenstraflen, Mohrenplatze sowie Mohrenbrunnen bzw. Mohrenbache auf 
den Heiligen Mauritius zuruck [6, S. 16]. Die Mohrenapotheke in Wien begrun- 
det ihren Namen wie folgt: „Anmerkung zum Mohren. In Europa zur Zeit des 
Mittelalters war die Medizin noch vollig unentwickelt. Wirksame Heilmittel ka- 
men aus Afrika und dem Orient. Zu dieser Zeit wurden viele Apotheken mit Na
men wie „Mohren-“ benannt. Dies galt als Wertschatzungfur die Heilkundigen 
und ihre Medizin. Wir wollen die Erinnerung an diese Heiler und ihre Heilkunst 
am Leben erhalten und damit auch in Erinnerung rufen, dass Heilkunst nicht 
nur in europaischen Klostern zu finden war. Wir sind uns aber bewusst, dass der 
Begrifffur viele Menschen diskriminierend und verletzend ist und arbeiten an 
einer Neugestaltung. “ (https://mohrenapo.at/, Stand am 20.2.2021)

Die Fassaden von manchen Mohrenapotheken sind haufig mit Figuren von 
Schwarzafrikanern verziert und bilden mit dem Namen eine visuell-informativ- 
asthetische Einheit. In den letzten Jahren laufen jedoch Kampagnen gegen die-
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sen Begriff, da man dieses Wort fur rassistisch oder diskriminierend halt, obwohl 
es im alltaglichen Gebrauch schon seit Jahrzehnten als veraltet klassifiziert wird 
(Mohr, der, umgangssprach veraltete Bezeichnung fu r  den dunkelhautigen Be- 
wohnerAfrikas, lat.., [2, S. 334].

Viele von den Mohrenapotheken werden zur-
zeit umbenannt, weil es Beamte oder Vereine fur
rassistisch halten. Diese Welle von gegenwartigen
Umbenennungen betrifft auch die Tschechische
Botschaft in Berlin. Offizielle Adresse ist zwar Wil-
helmstrafle 44, der Eingang ist jedoch von der Moh-
renstrafle. Die Bezirksverordnetenversammlung von
Berlin-Mitte hat im August 2020 beschlossen, diese
Strafle in Anton-Weilhelm-Amo-Strafle umzube-
nennen, nachdem der dortige U-Bahnhof Mohren-
strafle in Glinkastrafle verandert worden war. Anton
Wilhelm Amo war der erste Rechtsgelehrte und
Philosoph afrikanischer Herkunft in Deutschland.
Er wurde als Kleinkind von Ghana nach Europa ge-
bracht, studierte Recht und Philosophie und lehrte
an Universitaten Halle und Jena und so scheint die-
se Umbenennung gerecht und ausgewogen zu sein.
Die Gegner dieses „Sturms auf die Denkmaler“ der
sprachlichen Jakobiner halten jedoch immer noch
das Wort Mohr als stilistisch neutral und nicht belei- Fassadenfiguren in Schwabisch 
i ■ j t " -  i * * гл Hall und Glauchaudigend. bines von den Argumenten ist Andrew Onu-

egbu aus Nigeria, der 2007 in Hamburg sein Restaurant „Zum Mohrenkopf“ 
eroffnete und als kontraproduktiv findet, Logos oder Symbole als Grand fur 
Ungerechtigkeit auszumachen. Auch Mohrrube ist kein rassistisches Gemuse 
und lasst sich aus der Sprache nicht beseitigen, auch wenn die Etymologie 
ganz anders ist als der Mohr.

Viele von diesen Wortern benutzte bis in die zweite Halfte des 20. Jahrhun- 
derts die Wissenschaft. Der damalige, heute veraltete Begriff fur Ethnologie war 
Volkerkunde oder Volkskunde -  Wissenschaft fur Erforschung und Vergleich 
der Kulturen weltweit. Volkskunde wurde seit Ende des 19. Jahrhunderts als 
eigenstandiges Fach an Universitaten gelehrt, zunachst in Deutschland als Vol
kerkunde, dann in Groflbritannien als soziale Anthropologie und schliefllich in 
den USA als Kulturanthropologie mit Ethnographie (Volkerbeschreibung) und 
Kulturvergleich. Die Ethnologie konzentrierte sich lange auf auflereuropaische, 
als schriftlos und nicht staatenbildend angesehene ethnische Gesellschaften, die
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in der deutschen und skandinavischen Volkerkunde noch in den 60 er Jahren des
20. Jahrhunderts als „Naturvolker“, wobei die „entwickelten Zivilisationen“ als 
„Kulturvolker“ bezeichnet wurden.

„ Volkerkunde: ein Zweig der Geschichtswiss., der zusammen mit der 
Volkskunde in der UdSSR u. anderen sozialist. Landern in zunehmenden Mafie 
auch in der DDR Ethnographie gen. wird. In vielen westeurop. Landern wird die 
V. als Ethnologie u. in angelsachs. Landern vielfach als Kultur- od. Sozialanth- 
ropologie bezeichnet. Forschungsobjekt der V. ist die Entwicklung u. Geschichte 
aller Typen von ethn. Gemeinschaften, wie Stamm, Volkerschaft, Volk, Nation, 
deren materielle u. geistige Kultur erforscht wird; eng verbunden damit ist die 
Schaffung wiss. Grundlagen fur eine planvolle Umgestaltung vieler Lebensbe- 
reiche wenig entwickelter Bevolkerung in vielen Landern Asiens, Ozeaniens, Af- 
rikas u. Amerikas. [7, S. 995].

In der Zeit des Nationalsozialismus wurde die deutsche Ethnologie ras- 
sistisch ausgerichtet, Menschen aufgrund einiger auflerlicher Merkmale (Haut- 
farbe, Korpergrofle, Sprache oder sogar Geruch -  „Volkergeruch m.; einem 
bestimmten Volk (z. B. den Negern) eigentumlicher Geruch, der auf die Ange- 
horigen anderer Volker unangenehm einwirkt. “ — [14, S. 2145] als „Rasse“ ka- 
tegorisiert und beurteilt, davon wurden fur alle Vertreter von solchen Gruppen 
oder Ethnien ganze allgemeine menschliche Fahigkeiten und Eigenschaften 
ohne Ausnahme abgeleitet -  als schriftliche Zeitzeugen dienen die einzelnen 
zitierten Stichworter aus der Enzyklopadie „Wissen der Welt“, herausgegeben 
1938.

„ Volkerkunde, Wissenschaft v. den Kulturgutern der in Gemeinschaften 
lebenden Menschen. 2 Hptgeb.: beschreibende V. od. Ethnographie u. die ver- 
gleichende V. od. Ethnologie. “ [14, S. 2145].

Im Rahmen von solchen, angeblich „wissenschaftlichen“ Theorien, wurden 
dann ganze Volker als hoherwertig oder minderwertig eingestuft oder abgestuft 
und dann versklavt, diskriminiert oder von anderen getrennt (Apartheid), in Son- 
derfallen fuhrte der Rassismus bis zu Pogromen, Fremdenfeindlichkeit „ethni- 
schen Sauberungen“ oder sogar zum Volkermord (Genozid). Noch in den 60er 
Jahren des 20. Jahrhunderts wurden jedoch in der deutschen Wissenschaft -  also 
Volkerkunde -  jetzt vollig unakzeptable Einteilungsmerkmale von Entwick- 
lungsstufen herangezogen.

„Es bestehen kaum Zweifel daran, dafi eine Zweiteilung der Mensch- 
heit nach ihrer Art zu leben moglich ist. Diese Zweiteilung ist den meisten 
Menschen bekannt. (...) Allgemein gebrauchlich ist der Begriff Kulturvolker, 
weniger haufig wendet man die Bezeichnung Naturvolker an, wobei die Tat- 
sache in Rechnung zu stellen ist, dafi mit diesem Wort meist nur eine sehr
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vage Vorstellung dessen verbunden ist, was es beinhaltet. Zu den Kulturvol- 
kern rechnen wir alle Volkerschaften, die eine fortgeschrittene zivilisatori- 
sche Ausrustung besitzen, dazu eine hohere geistige Kultur, im allgemeinen 
die Moglichkeit der schriftlichen Aufzeichnung und historische Uberliefe- 
rungen. Somit konnen wir also alle Volker mit europaisch-abendlandischer 
Kultur zu den Kulturvolkern rechnen, in Asien beispielsweise die Chinesen 
und Japaner, in Afrika die alten Agypter und in Amerika die Inka, Maya und 
Azteken. Was sind nun aber Naturvolker? Wir leben auch oft in der Natur, 
ohne einem Naturvolk anzugehoren; wir glauben meist, naturlich zu leben, 
oder wir bemiihen uns darum, aber sind wir etwa Stammesangehorige eines 
Naturvolkes? Nein, das empfinden wir ganz genau! Was also ist ein Natur
volk? Das lafit sich verhaltnismafiig schwer in Worte kleiden, da der Begriff 
reichlich unprazise ist — aber er ist immer noch besser als die meisten an
deren. Also: Naturvolker sind Volksgruppen, die in besonderer Abhangigkeit 
von der Natur leben und Erscheinungen und Dinge nicht mit ihren naturli- 
chen Ursachen in Verbindung bringen, sondern zu ubersinnlichen Erklarun- 
gen neigen. Auch heute noch benutzt man oft genug, leider sogar uberwie- 
gend, Benennungen wie „Primitive“, und vergifit ganz, dafi es auch in Kul- 
turstaaten genug primitive Menschen gibt, oder „Eingeborene “, obgleich es 
die in jedem Land gibt, oder „schriftlose Volker“, wahrend wir auch einige 
Naturvolker kennen, die schreiben, oder „geschichtslose Volker“, wobei 
man die Polynesier mit ihren endlosen Hauptlingsgenealogien vergifit, oder 
man sagt kurz und bundig „ Wilde “, was ganz ungerecht ist. Wir werden in 
diesem Zusammenhang durchweg von „Naturvolkern“ sprechen und in der 
Einzahl au f die Bezeichnung „Eingeborener“ und „Naturmensch“ zuriick- 
greifen, da wir zu unserem Bedauern keine besseren kennen. “ [12, S. 16-17].

Die Benutzung des Begriffs „Rassismus“ oder „rassistisch“ bedeutete 
Anfang des 20. Jahrhunderts eine Uberzeugung, dass man die Menschen auf- 
grund weniger auflerlicher Merkmale wie Hautfarbe, Korpergrofle, Sprache, 
Haare oder Kleidung und Brauche als „Rasse“ kategorisieren, abgrenzen und 
nach fest zugeschriebenen Eigenschaften hoher oder niedriger bewerten so- 
wie eine Ungleichbehandlung von Menschen rational erklaren kann, auch 
wenn von der Gesellschaft von dem Prinzip der Gleichheit aller Menschen 
ausgegangen wird. Rassistisch zu denken und handeln bedeutete, einer eth- 
nisch definierbaren Gruppe ihren Wert als Mensch abzuerkennen oder ihn 
herabzusetzen, wobei alles als unveranderlich und vererbbar gesehen wurde. 
Ganze Gruppen von Menschen wurden homogen klassifiziert, anderen Grup- 
pen unterschiedlich gegenubergestellt und in eine damit begrundete hierar- 
chische gesellschaftliche Ordnung gebracht. Jede Art von Rassismus, Dis-
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kriminierung oder Segregation muss eine moderne Gesellschaft entschieden 
ablehnen, alle sollten die gleiche Chance auf Ausbildung, Anerkennung, auf 
dem Arbeitsmarkt usw. bekommen. Im gegenwartigen sozialpolitischen Dis- 
kurs kommt es jedoch oft zu einer Inflation im Sprachgebrauch des Begriffs 
„rassistisch“. Der Sinn dieser Intention ist der Versuch, der so angezeigten 
Person die Rechtschaffenheit zu rauben, sie unter Rechtsradikale einzusor- 
tieren und den Dialog zu verweigern und sie anschlieflend als Verbrecher 
einzustufen. Eine demokratische Meinungsbildung verhindert, es kann kein 
Dialog stattfinden und man geht zum politischen Straflenkampf uber. In die- 
sem Sinne ist der inflationare Gebrauch der Begriffe Rassismus, rassistisch 
und Rassist fur den fundmentalen Zusammenhalt der Gesellschaft sehr ge- 
fahrlich oder sogar vernichtend.
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