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 UDO MISCHEK

 Schon die Ausrichtung des Funktionalismus als Hilfe fur die koloniale Verwaltung,
 wie sie von Bronislaw Malinowski (1884-1942) betrieben wurde, weist darauf hin, da6
 sich diese ethnologische Forschungsrichtung fiir eine Zusammenarbeit mit kolonialen
 Planungsbehorden eignete. Das Nutzbarmachen der Volkerkunde fiir die koloniale
 Praxis und die Orientierung der Forschungsschwerpunkte an den vermeintlichen Er-
 fordernissen der Kolonialverwaltung ist ein Kennzeichen dieser Richtung. Im Ge-
 gensatz zu anderen Forschungsansatzen in der Ethnologie wurden denn auch Unter-
 suchungen liber die "everyday facts oflife"\ wie Malinowski sich ausdriickte, wichti-
 ger als die Suche nach dem Ursprung oder den kulturhistorischen Zusammenhangen
 und Diffusionserscheinungen.

 Die deutschen Funktionalisten unterschieden sich zwar in bestimmten Punkten von

 Malinowskis Ansatz, sprachen sich aber auch fur die Bereitstellung ihrer Forschung
 fiir praktische Belange aus.2 Allerdings handelte es sich bei den deutschen Funk-
 tionalisten weder um eine einheitliche Schule, noch besaBen sie ein gemeinsames
 Lehrgebaude. Gemeinsamkeiten der hier zu behandelnden Forscher bestanden ledig-
 lich nach auBen in einer ,,kultur-wissenschaftlichen" Ausrichtung d.h. in der - wenn
 auch unterschiedlichen - Behandlung gemeinsamer Themen und in der Ablehnung
 einer ausschlieBlich kulturhistorisch arbeitenden Ethnologic3

 Zu den bekannteren Vertretern des deutschen Funktionalismus zahlte sicherlich

 Richard Thurnwald (1869-1954). Zu dieser alteren Generation gehorten noch Fritz
 Krause (1881-1963) und auch der auf ethnologischem Gebiet tatige Afrikanist Die-
 drich Westermann (1875-1956) war stark von funktionalistischen Betrachtungsweisen
 gepragt.4 Weit weniger bekannt ist aber, daB noch eine ganze Reihe weiterer, zumeist
 jiingerer Ethnologen, deren Namen heute weitgehend in Vergessenheit geraten sind,
 diesem Ansatz nahestand, oder sich zumindest damit auseinandersetzte. Wilhelm
 Emil Miihlmann (1904-1988) ist in Hinblick auf seinen Bekanntheitsgrad von dieser
 Aussage ausgenommen. Zu den in Vergessenheit geratenen, funktionalistisch ausge-
 richteten Ethnologen der Schiilergeneration der oben Angefiihrten zahlte dagegen

 * Uberarbeitete Fassung des am 29.9.1995 auf der Wiener DGV-Tagung vorgestellten Aufsatzes. Fiir die
 freundliche Unterstutzung schulde ich den Mitarbeiterinnen der Bibliothek des Museums fiir Volker-
 kunde Leipzig Dank.

 1 Malinowski 1929: 27.

 2 Der Umfang dieses Aufsatzes la'Bt eine Untersuchung dieser Unterschiede leider nicht zu, wobei vor al-
 lem Fritz Krauses Strukturlehre - im Hinblick auf das von mir gewahlte Thema - einer eingehenderen
 Betrachtune wert ware.

 3 Zu dieser Interpretation bin ich durch das ,,Fusion and Fission-Konzept" von E.E. Evans-Pritchard, das
 dieser zur Erklarung der Nuer-Gesellschaft in die Ethnologie eingefiihrt hatte, gekommen.

 4 Vgl. dazu Rusch und Sellnow 1976: 193 und Meier 1994.
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 K.F. Gunter Wagner (1908-1952), Peter v. Werder (geb. 1908) und Wilhelm Milke
 (geb. 1912).5 AuBerhalb Deutschlands wirkten Franz Baermann Steiner (1909-1952),
 der 1938 aus Prag nach England emigrierte Paul Kirchhoff (1900-1972), Siegfried
 Ferdinand S. Nadel (1903-1954) und Otto F. Raum (geb. 1903). Auch diese Ethno-
 logen waren mit dem Funktionalismus verbunden. Die meisten von ihnen zahlten zu
 Radcliffe-Browns Schiilerkreis, wie Franz B. Steiner, oder waren Schuler Malinowskis,
 wie etwa Otto F. Raum, der in London an der L.S.E. studierte und 1949 in Fort Hare,
 Siidafrika, eine Professur antrat.
 Diese Aufzahlung ist zwar unvollstandig, jedoch vermag erst eine intensivere Aus-

 einandersetzung mit dem Thema die Lucken zu schlieBen. In meiner Darstellung wer-
 de ich mich in erster Linie auf Diedrich Westermann und seinen Schuler Gunter Wag-
 ner konzentrieren. Da beide stark von den Konzepten der britischen Social Anthro-
 pology beinfluGt waren,6 bedarf auch die praktische Verwendung des funktionalisti-
 schen Ansatzes, wie er vor allem von Malinowski vertreten wurde, einer naheren Un-
 tersuchung.
 Im Gegensatz dazu vertraten Richard Thurnwald und Fritz Krause eine etwas an-

 dere Ausrichtung des Funktionalismus, wobei auch sie von dem britischen Pendant
 beeinfluBt waren. Ein gemeinsames Thema aller Genannten war der ,,Kulturwandel".7
 Eine weitere Gemeinsamkeit, die fast alle erwahnten Forscher verband, war ihre Mit-
 gliedschaft im International Institute of African Languages and Cultures, das seinen
 Sitz in London hat. Die jiingeren Ethnologen, wie Gunter Wagner oder Peter v. Wer-
 der, wurden von hier aus mit Stipendien und Reisebeihilfen fur ihre Feldforschungen
 versorgt, die alteren, wie beispielsweise Fritz Krause8 oder Richard Thurnwald, waren
 uber einen Sitz im Executive Council mit dem Institut verbunden. Diedrich Wester-

 mann, Griindungsmitglied des Instituts, war sogar einer der beiden Direktoren.

 Der Praxisbezug als verbindendes Element zwischen Funktionalismus
 und Kolonialpolitik

 Unter der Uberschrift "Scientific Control Of Colonial Co-Operation" stellte Mali-
 nowski in seinem Artikel "Practical Anthropology" dar, wie er sich das Verhaltnis zwi-

 5 Zu dessen Werdegang vgl. Milke 1935. Ob man Milke als ,,reinen" Funktionalisten bezeichnen kann,
 bliebe noch zu klaren. Er setzte sich, wie die meisten deutschen Funktionalisten, fur eine Verbindung
 von Funktionalismus und der historischen Richtung ein. Vgl. hierzu vor allem Milke 1937: 387 f. Peter v.
 Werders Werke (Werder 1938a und 1938b) sind der Versuch, das soziologische Begriffspaar ,,Gemein-
 schaft und Gesellschaft" in die Ethnologie mit dem Ziel einer rassenpsychologischen Herrschaftstypo-
 logie einzubringen.

 6 Vgl. z.B. Wagner 1938 und Westermann 1937a: 12-19.
 7 Vgl. z.B. Krause 1932: 383-392; Thurnwald 1938: 174-186; Wagner 1936: 317-331.
 8 Und das, obwohl Fritz Krause fast ausschliefilich amerikanistische Arbeiten verfaBt hatte. Eine Er-

 klarung dafur mag Malinowskis EinfluB auf die Auswahl der Mitglieder des Executive Council gewesen
 sein. Dabei favorisierte er Gelehrte, die seinem Ansatz nahe standen, wie sich aus einem Brief vom
 16.4.1932 an Dr. Oldham, den Administrative Director des Afrika-Instituts, ergibt: "As regards Fritz
 Krause, I do not think there is anybody better in Germany especially since Thurnwald is on our Council
 already. I am afraid they are a very disappointing lot and there is nobody there who would come up to the
 scientific standard we desire but this cannot be helped. " (L.S.E. Archive, London, Malinowski, Africa I,
 Box 12).
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 schen Kolonialpolitik und Volkerkunde vorstellte. Malinowski richtete ,,seine" neue
 volkerkundliche Forschung an den Bediirfnissen der Praxis aus. In Malinowskis Se-
 minaren an der London School of Economics entwickelt, bildete das Internationale
 Afrika-Institut die Plattform, auf der die neuen Ideen prasentiert und der praktischen
 Verwendung zur Verfiigung gestellt wurden. So sollten die ,,alltaglichen Dinge" Ge-
 genstand der Forschung sein und nicht mehr exotische oder ungewohnliche Brauche.
 Nach Malinowski sollte sich die ,,neue Volkerkunde" deshalb auf die Untersuchung
 der Familie, der Landbesitzrechte oder der politischen Organisation konzentrieren.9
 Als wichtigsten Punkt hob er hervor, daB sich seine wissenschaftlichen Konzepte vor
 allem fur eine Kolonialpolitik des "indirect rule" eigneten, wie sie damals von GroB-
 britannien praktiziert wurde. Dabei bildete eine gemeinsame Grundlage fur die
 Zusammenarbeit zwischen "indirect rule" und dem Funktionalismus die gleiche Inter-
 pretation des sozialen Wandels. Da dieser sehr langsam erfolge, war es nach Mali-
 nowskis Ansicht nicht moglich, innerhalb kurzer Zeit aus Eingeborenen Zivilisierte zu
 machen:

 "/•••/ in reality all social development is very slow and that it is infinitely preferable to achieve it by a
 slow and gradual change coming from within. "1()

 Dieser Gedankengang ist auch Ankntipfungspunkt fur eine NS-konforme Kolo-
 nialpolitik, denn man muG das "coming from within" nur mit dem Paradigma von der
 ,,rassischen" Gebundenheit der Menschen kombinieren. Ausgehend von den Kon-
 zepten, die Bronislaw Malinowski in seinem Aufsatz "Practical Anthropolgy" ent-
 wickelte, schien der Funktionalismus als die wissenschaftliche Richtung pradestiniert
 zu sein, die den Interessen einer jeden Kolonialverwaltung von Nutzen sein konnte.
 DaB sich die funktionalistischen Konzepte, die vor allem in Zusammenarbeit von
 Malinowskis Seminaren an der London School of Economics und dem International
 African Institute entstanden, nicht nur an die Kolonialverwaltungen demokratisch
 legitimierter Staaten richteten, beweisen die Bemtihungen des Afrika-Instituts im
 Jahre 1930 um eine starkere Zusammenarbeit mit dem damals schon faschistischen
 Italien.11

 Verbindende Elemente zwischen den Kolonialvorbereitungen des Dritten Reiches
 und deutschen Ethnologen

 Ob es zuerst die Volkerkundler waren, die mit ihren Veroffentlichungen das Interes-
 se von NS-Stellen erregten, oder ob umgekehrt die NS-Burokratie zuerst auf die For-
 scher zuging, laGt sich nicht klaren. Was sich jedoch erkennen laBt, ist ein gegenseiti-
 ges Interesse:

 ,,Der kulturhistorischen Methode steht die Schule des sogenannten ,Funktionalismus' gegenuber, die
 ihr Ziel darin sieht, die einzelnen Kulturfaktoren eines Volkes in ihrem Wesen, ihrer Bedeutung, ih-
 rer ,Funktion' und deren Wandel zu erforschen und zu klaren. Auch diese Schule ringt sich erst lang-
 sam und nur teilweise zum Verstandnis des Rassengesetzes durch. Es liegt dabei im Wesen ihres Zie-

 9 Malinowski 1929: 23, 27.
 10 Malinowski 1929: 23.

 11 Vgl. Smith 1934: 8.
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 les, dass sie auf vielen Gebieten lebensnaher und politisch brauchbarer ist als die kulturhistorische
 Methode. Trotzdem ist ihre Ausrichtung im wesentlichen noch eine liber alistische. Das zeigt sich vor
 allem auf dem Gebiet der Kolonialen Volkerkunde, wo sie neben manchen guten Ergebnissen reich-
 lich viel Unheil in weltanschaulicher Hinsicht gestiftet hat."12

 Die in dem Aktenstuck anklingende Nutzlichkeit funktionalistischer Ansatze fur
 eine NS-Kolonialpolitik ist sicherlich gegeben, darf jedoch keinesfalls mit einer Aus-
 schlieGlichkeit verwechselt werden. Auch andere Forschungsrichtungen verstanden
 es, sich diesem System zur Verfugung zu stellen. Peter Linimayr hat dies in bezug auf
 den kulturhistorisch arbeitenden Hermann Baumann (1902-1972) herausgearbeitet.13
 Es waren vor allem zwei Institutionen, die groBes Interesse an den Ausarbeitungen
 von Ethnologen hatten und diese in ihren Aufgabenbereich einbanden. Es handelte
 sich hierbei um das Kolonialpolitische Amt der NSDAP, sowie um die Kolonialwis-
 senschaftliche Abteilung des Reichsforschungsrates, die in gemeinsamer Absprache
 die Kolonialforschung leiteten. In diesen Institutionen war eine gehaufte Mitarbeit
 von ethnologischer Seite zu erkennen,14 aber auch andere nationalsozialistische
 Behorden, wie das Amt Rosenberg und das Propagandaministerium, hatten Interesse
 an der Mitarbeit von Ethnologen.15

 Auf der Seite der Volkerkunde waren es vor allem Diedrich Westermann und Gun-

 ter Wagner, die Malinowskis Konzepte in Veroffentlichungen und Biichern der deut-
 schen Kolonialpolitik zur Verfugung stellten; diese Angebote fanden auf Seiten der
 NS-Burokratie Forderer, insbesondere in der Siegeseuphorie der ersten Kriegsjahre
 bei den Planungen fUr die erwartete Wiederbetatigung des Dritten Reiches auf kolo-
 nialem Gebiet.

 (1) Westermanns Tdtigkeit fur die Kolonialpolitik16

 Westermann bemiihte sich dem Desinteresse, das der britische Zweig des Funktiona-
 lismus gegeniiber dem ,,Rassegedanken" zeigte, entgegenzuwirken. In einigen seiner
 Schriften ist die Tendenz erkennbar, durch die Betonung des ,,Rassekonzeptes" den
 Einbau seiner Theorien in eine den neuen Machtverhaltnissen angepaBte, deutsche
 Kolonialpolitik vorzubereiten. Als Beispiel sei das 1941 in der Reihe ,,Weltpolitische

 12 Aus einer Aktennotiz des Mitarbeiters Ignaz Appel des Amtes Weltanschauliche Information in der
 Dienststelle Rosenberg ,,zur Kenntnisnahme des Reichsleiters" (Bundesarchiv Koblenz NS 8, 238, Nr.
 53). Wie sich Rosenberg tiber diese Aktennotiz auBerte, ist nicht uberliefert. Vgl. dazu auch Mosen 1991:
 136 ff.

 13 Vgl. Linimavr 1994. Linimavr eeht hier nicht nur auf Baumann ein.

 14 Beispielsweise arbeiteten fiir das Kolonialpolitische Amt Ethnologen wie Hugo Adolf Bernatzik (vgl.
 dazu Mosen 1991: 121) und Giinter Wagner (vgl. BA Potsdam, ZA VI 276, Akte 6; Schreiben Asmis
 KPA vom 14.11.1940 und 26.7.1941): siehe auch Bver in diesem Band.

 15 Das Interesse verschiedener Institutionen an der Volkerkunde laBt sich auch mit der Theorie des Zeit-
 historikers Martin Broszat von der ,,Polykratie der Ressorts" erklaren, die den NS-Staat als ein Gebilde
 konkurrierender Einzelstellen beschreibt. Vel. dazu Broszat 1989: 359.

 16 Vgl. zu Westermanns Wirken und seinen Auffassungen im Bereich der Kolonialpolitik Herms 1976:
 443^49; Hutschenreuter 1976: 451^58; Rusch 1976: 389-397. Leider haben diese Aufsatze - trotz etli-
 cher Anregungen und Hinweise - nicht zu einer weitergehenden Auseinandersetzung mit dem Thema
 gefuhrt. Es bleibt noch anzumerken, daB Westermanns Gesamtwerk nicht als ,,funktionalistisch" be-
 zeichnet werden kann. In seinen Buchern und Schriften der 1930er Jahre aber laBt sich ein funktionali-
 stischer EinfluB nachweisen.
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 Biicherei" erschienene Buch ,,Afrika als europaische Aufgabe" genannt.17 Im Einlei-
 tungskapitel gesteht er den Schwarzen zwar Entwicklungsmoglichkeiten zu, halt sie
 aber insgesamt fur minderwertig:

 ,,Was ist aus den Negern in Nordamerika nach der Sklavenbefreiung geworden, als sie, wenn auch
 vielfach durch Rasseninstinkte der WeiBen betrachtlich eingedammt, doch auf manchen Gebieten in
 freien Wettbewerb mit anderen Einwanderern traten, die ebenso mittellos waren wie sie? Sie sind
 uberall auf der unteren Stufe stehengeblieben, und der Grund dafiir kann nur ihre rassische Unter-
 legenheit sein."18

 Westermann hatte zwar schon in einigen seiner friiheren Biicher ahnliche Theorien
 vertreten,19 nun aber erschien sein Werk in einer von nationalsozialistischen Theoreti-
 kern herausgegebenen Buchreihe.20 Mit einem Hinweis darauf, da8 die Kulturtheorie
 von Frobenius aus ,,rassischen Griinden" abzulehnen sei21, erlauterte er die Vorziige
 der neuen Richtung des Funktionalismus, die sich eher den ,,Gegenwartsproblemen"
 stelle, und ftihrte zur Sttitzung seiner Darstellung Malinowskis Artikel "Practical An-
 thropology" an.

 Noch deutlicher laGt sich die Rolle, die Westermann der Volkerkunde fur die zu er-
 wartende koloniale Wiederbetatigung Deutschlands zugedacht hatte, in einer Festre-
 de vor der PreuBischen Akademie der Wissenschenschaften am 3. Juli 1941 belegen.22
 Danach wies jede koloniale Wissenschaft einen groBen Praxisbezug auf und das Ver-
 haltnis von kolonialer Wissenschaft und kolonialer Praxis stellte sich als ein gegensei-
 tiges dar. Fur Afrika gait nach Westermann der Satz: ,,Kolonialpolitik ist Eingebore-
 nenpolitik" und dadurch waren Wissenschaft und Politik auf das engste miteinander
 verkniipft, denn ohne wissenschaftliche Anleitung konnte es seiner Meinung nach kei-

 17 Brauner, Herms und Legere (1975: 493-521) beschreiben dieses Buch wie folgt: ,„ Afrika als europaische
 Aufgabe, ist vielmehr die folgerichtige Anpassung seiner kolonialistisch orientierten Grundhaltung an
 die neuen Bedingungen, die der Faschismus schuf." (ibid.: 506). AuBerdem wird darauf hingewiesen, da8
 Westermann die ,,Hamitentheorie" wiederbelebte, nach der alle afrikanischen Staatengrundungen auf
 den EinfluB der „ weiBen" Hamiten zuriickgingen (ibid.: 507).

 18 Westermann 1941a: 28. Dagegen auBerte sich Westermann an anderen Stellen eher positiv iiber die ,,ras-
 sischen" Eigenschaften des ,,Negers". So schrieb er noch in seinem Vortrag fiir die Tagung der Gesell-
 schaft fur Volkerkunde in Leipzig 1936 (Westermann 1937b: 11), in dem er auf die fast uberall ,,verhee-
 rende Situation der Eingeborenen" hinwies: ,,Wohl am giinstigsten liegen die Verhaltnisse bei den afri-
 kanischen Negern, die trotz jahrhundertelangem Sklavenhandel, verheerenden Seuchen und inneren
 Kriegen als Rasse stark geblieben sind von alien Schlagen sich bald erholt und selbst unter ganzlich ver-
 anderten Lebensbedingungen sich erstaunlich vermehrt haben." Ahnlich auch Westermann 1940: 1. Aus
 den Werken selbst laBt sich dieser Widerspruch nicht erklaren.

 19 1937 brachte Westermann die Minderwertigkeit der Afrikaner auf die Formel ,,weiBes Him und schwar-
 zer Arm" (1937a: 7). Auch der Hinweis auf die Wichtigkeit der Volkerkunde an den Aufgaben der
 Kolonisation fehlte nicht (1937a: 14 f.) und der Wunsch nach einer weiteren neuen kolonialen Betati-
 gung wurde so zum Ausdruck gebracht: „[...], daB Deutschland berufen ist zu der Mitarbeit an den
 Kulturaufgaben, die in Afrika den weiBen Volkern gestellt sind" (1937a: 4).

 20 Diese Reihe wurde von dem Reichsamtsleiter in der Dienststelle Rosenberg, Georg Leibbrandt, und
 dem Professor fiir Uberseegeschichte an der Universitat Berlin, Egmont Zechlin, herausgegeben und
 sollte den ,,Blick fiir die groBen Zusammenhange des Weltgeschehens offnen" sowie ,,ein Beitrag der
 Wissenschaft sein fur die durch diesen Krieg erst recht entstandenen Aufgaben der weltpolitischen Er-
 ziehung des deutschen Volkes." So im Geleitwort zu Westermann (1941a: 7). Vgl. dazu auch Mosen
 (1991: 991

 21 ,,Diese eigenartige Theorie der Kultur steht zum rassischen Denken in krassem Widerspruch und muB
 abgelehnt werden." Westermann (1941a: 108)

 22 Westermann 1941b.
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 ne sinnvolle Kolonialpolitik geben.23 ,,Kenntnis des Afrikaners, Verstandnis fiir seine
 rassen- und stammesmaBige Eigenart und das Wissen um seine richtige Behandlung",
 hielt er als unentbehrlich fur eine koloniale Politik; diese Kenntnisse aber sollten von
 der Volker- und der Sprachenkunde zur Verfiigung gestellt werden.24
 Dariiber hinaus hatte Westermann einige der Zentren ftir die koloniale Bildung be-

 setzt und konnte so EinfluB auf die kolonialen Vorbereitungen gewinnen. Seit 1909
 war er Mitarbeiter der Zeitschrift ,,Koloniale Rundschau", spater dann Herausgeber
 des Blattes. Seit 1941 war er Leiter einer Fachgruppe der Kolonialwissenschaftlichen
 Abteilung des Reichsforschungsrates und 1942 wurde er Leiter der Abteilung Afrika
 des Deutschen Auslandswissenschaftlichen Instituts an der Universitat Berlin. In der

 letztgenannten Institution brachte Westermann auch einige seiner Schuler unter. So
 bekam der Linguist Eugen L. Rapp (1904-1977), ebenso wie Westermann Zogling der
 Basler Mission, an dieser nationalsozialistischen Einrichtung einen Lehrauftrag. Auch
 an Giinter Wagner erging ein Ruf, den dieser jedoch zugunsten von Tubingen aus-
 schlug.

 Den Praxisbezug hielt Westermann fiir das Qualitatskriterium jeder kolonialen
 Wissenschaft und war in dieser Einschatzung mit Malinowski einig. Aus dieser An-
 schauung heraus erklart sich auch Westermanns Engagement in der Kolonialpolitik.
 Er stellte sich als Redner fiir Vortrage bei Lehrgangen des Kolonialpolitischen Amtes
 zur Verfiigung, unterrichtete Polizeibeamte, die fiir den geplanten Kolonialeinsatz
 vorbereitet wurden, in afrikanischen Sprachen und hielt Vortrage vor der Akademie
 fiir Deutsches Recht, der auch ein KolonialrechtsausschuB angegliedert war. Auch
 von Seiten der Fachgruppe Koloniale Sprachforschung der Kolonialwissenschaftli-
 chen Abteilung des Reichsforschungsrates, deren Leiter Westermann war, wurden
 Sprachlehrgange fiir angehende Kolonialpolizisten angeboten.25 Nicht zu vergessen
 ist, daB Westermann bis 1939 einer der Direktoren des Internationalen Afrika-Insti-
 tuts blieb.

 (2) Wagners Verbindungen zur Kolonialpolitik

 Wie sein Forderer Westermann war auch Giinter Wagner in die Kolonialvorbereitun-
 gen eingebunden. Auch er war fiir die angesprochenen Institutionen tatig. Fiir die Un-
 terabteilung Eingeborenenkultur des Kolonialpolitischen Amtes fertigte Wagner zwei
 Denkschriften an: ,,Stellung und die Aufgaben der Regierungsethnologen in den Ko-
 lonien" und ,,Personelle Fragen des kolonialen Transportwesens".26 Die Kolonialwis-
 senschaftliche Abteilung des Reichsforschungsrates unterstiitzte Wagner mit Sachko-
 stenzuschiissen und der Gewahrung eines Stipendiums. Dies mag als ein Indiz dafiir
 gelten, daB diese Institution ein groBes Interesse an der Zusammenarbeit mit Wagner

 23 Vgl. Westermann 1941b: 5.
 24 Fur Westermann war die Sprachbeherrschung Grundlage fur jede volkerkundliche Forschung, deshalb

 nennt er sie auch immer an erster Stelle. Sprachbeherrschung sah er aber auch fiir jeden zukiinftigen Ko-
 lonialbeamten als Voraussetzung fur eine erfolgreiche Tatiekeit. Vel. Westermann 1941b: 6.

 25 Vgl. dazu umfassend Brauner, Herms und Legere 1975: 508.
 26 Leider sind die Gutachten und Denkschriften bisher weder in den Archiven, noch in den Unterlagen, die

 sich noch im Familienbesitz von Giinter Wagners Tochter befinden, aufgetaucht.
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 hatte. Damit seine Monographie tiber die in Kenia ansassigen ,,Bantu-Kavirondo" in
 den ,,Kolonialwissenschaftlichen Abhandlungen des Reichsforschungsrates" erschei-
 nen konnte, wurde das Projekt von Seiten der Kolonialwissenschaftlichen Abteilung
 stark gefordert. Insbesondere der Leiter der Kolonialwissenschaftlichen Abteilung,
 Dr. Giinter Wolff (geb. 1908), setzte sich ftir Wagner ein und bezeichnete ihn als ,,be-
 sten Vertreter des Nachwuchses auf dem Gebiet der kolonialen Volkerkunde".27

 Insgesamt sollte Wagner fiir sein Projekt in dem Zeitraum vom 30. April 1941 bis
 zum 13. Januar 1942 RM 2750,- an Sachkostenzuschiissen und ab 1. Januar 1942 ein
 monatliches Stipendium in Hohe von RM 600,- erhalten. Dieses Stipendium zur Ab-
 fassung seiner Monographie wurde bis zum 30. Juni 1942 bezahlt; wahrend dieser Zeit
 war Wagner vom Ministerium beurlaubt. Insgesamt summierten sich die Ausgaben al-
 so auf RM 6350,-, wobei in dieser Aufstellung die Druckkosten fiir die zweimalige
 Auflage des Buches - die Druckerei wurde von Bomben zerstort und die gerade ge-
 druckten Exemplare vernichtet - noch gar nicht enthalten sind. Diese Zahlen belegen,
 daG nicht unerhebliche Mittel auch fiir die volkerkundliche Forschung freigemacht
 wurden.28

 Dariiber hinaus aber war Wagner seit 1940 als Kolonialreferent direkt im Propa-
 gandaministerium beschaftigt. 1939 war er von seiner vierjahrigen Feldforschung nach
 Deutschland zuruckgekehrt und hatte sich vergeblich um eine Stelle am Volkerkun-
 demuseum in Hamburg sowie um ein Stipendium zur Ausarbeitung seiner For-
 schungsergebnisse beim Reichserziehungsministerium bemiiht. Im Dezember 1939 er-
 hielt Wagner eine Stelle bei der ,,Antisemitischen Aktion", einer vom Propaganda-
 ministerium finanzierten, aber aus Griinden der Tarnung selbstandigen Organisation.
 Im Laufe des Jahres 1940 wurde Wagner dann direkt im Propagandaministerium an-
 gestellt, wo er in der Propagandaabteilung das Referat Kolonialpropaganda betreute.
 Zu seinen Aufgaben zahlte dort z.B. die Genehmigung von Filmen, Veranstaltungen
 und Ausstellungen, die mit kolonialen Themen im Zusammenhang standen. Dabei be-
 gutachtete Wagner auch alle Biicher, die koloniale Themen zum Gegenstand hatten
 und zu diesen zahlten auch ethnologische Werke. Der Tubinger Afrikanist Ludwig
 Kohl-Larsen (1884-1969), der in Tubingen neben Giinter Wagner in den Jahren zwi-
 schen 1940 und 1945 die Volkerkunde vertrat, wandte sich in einem Brief 1941 mit der
 Bitte um Hilfe bei der Veroffentlichung eines Buches an seinen Kollegen Wagner. Die-
 ser teilte ihm daraufhin mit:

 ,,Was zunachst Ihr Anliegen hinsichtlich der Papierbewilligung fur Ihr Werk ,Auf den Spuren des
 Vormenschen in Ost- Afrika' betrifft, so will ich selbstverstandlich gern die Freigabe Ihres Werkes fur
 die Veroffentlichung bei der Abteilung Schrifttum unseres Hauses [des Propagandaministeriums, der
 Verf.] befurworten. [...] Teilen Sie jedoch ihrem Verleger bitte mit, er mochte Ihr Werk auf dem ttb-
 lichen Wege beim Propagandaministerium zur Prufung einreichen und betonen, dass das Buch von
 kolonialem Interesse ist. Auf diese Weise wird es mir dann bestimmt von der Abteilung Schrifttum
 vorgelegt, und ich kann mich in dem gewunschten Sinne einschalten."29

 27 BA Koblenz, R 73 Nr. 15448, Schreiben Wolffs vom 21.1.1942.
 28 In diesem Zusammenhang ware erne Untersuchung mteressant, wie hoch der Anteil der ethnologischen

 Arbeiten an der Gesamtfordermenge der vom Reichsforschungsrat unterstiitzten Forschungsvorhaben
 eewesen ist.

 29 NachlaG Kohl-Larsen, Stadtarchiv Landau, Schreiben Wagners vom 2.12.1941.
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 Fur einen Ethnologen hatte Wagner damit eine keinesfalls geringe Machtposition,
 gestattete diese doch die direkte EinfluBnahme auf die Veroffentlichungen seiner
 Fachkollegen. Er selbst beschrieb nach dem Krieg seine Tatigkeit:

 ,,Soweit ich tiberhaupt irgendwelchen Einfluss dort besass - [habe ich] lediglich dazu beigetragen,
 wissenschaftlich wertvollen Arbeiten zum Erscheinen zu verhelfen, wahrend ich iiber wertlose Kon-
 junkturschriften schlechte Gutachten abgab."30

 Aber auch an der Propagandaplanung flir die zuriickzugewinnenden afrikanischen
 Kolonien war Wagner beteiligt. So war er ftir die propaganda unter den Eingebore-
 nen" zustandig, die sich vor allem mit der ,,Arbeitseinsatzpropaganda" und dem
 ,,Gesundheitsdienst" unter den Eingeborenen befaBte. 1942 erschien unter der Bear-
 beitung von Wagner ein Taschenkalender fur die deutschen Panzertruppen in Afrika.
 Mitgearbeitet hatten daran u.a. der Linguist Johannes Lukas (1901-1980), der wie
 Wagner auch Stipendiat des Afrika-Instituts gewesen war, und Ernst Dammann (geb.
 1904). In kurzen Aufsatzen wurden die Soldaten liber die ,,Geographie und Bevolke-
 rung Afrikas" aufgeklart oder erhielten einen Uberblick iiber die ,,Afrikanischen
 Wildfahrten". ,,Deutschlands Anteil an der ErschlieBung Afrikas" und ein kurzer
 ,,Sprachfiihrer", der die wichtigsten Worter in Italienisch, Franzosisch, Englisch, Ara-
 bisch, Hausa und Swahili enthielt, komplementierte das Btichlein.

 Schluji

 Am Ende mochte ich noch auf die unterschiedliche Stellung von Westermann und
 Wagner verweisen. Wahrend Westermann sich aktiv in die kolonialpolitischen Pla-
 nungen der Nationalsozialisten einbrachte und diese zu fordern suchte, war Wagner
 eher NutznieBer des von den Kolonialpolitikern daraufhin der Volkerkunde entge-
 gengebrachten Interesses.

 Diedrich Westermann war ein stark von seiner kolonialistischen Grundanschaung
 gepragter Gelehrter. Er hoffte in der Ara des Nationalsozialismus auf eine Wieder-
 betatigung Deutschlands auf kolonialem Gebiet und setzte seine Fahigkeiten und
 sein Wissen ein, um dieses Ziel zu erreichen. Er arbeitete mit Nationalsozialisten zu-
 sammen, die sich aus der alten Kolonialbewegung des Kaiserreiches - aus der auch
 Westermann selbst kam - rekrutierten und die insbesondere im Kolonialpolitischen
 Amt, das von Franz Ritter v. Epp geleitet wurde, und in dem 1936 durch ,,Gleichschal-
 tung" verschiedener kolonialer Verbande hervorgegangenen Reichskolonialbund ein
 Betatigungsfeld fanden. Von dieser Seite wurde eine auf die koloniale Praxis ausge-
 richtete und damit fiir die Verwaltung der zuruckerhofften Kolonien vermeintlich
 nutzliche Forschung gefordert.

 30 Archiv Humboldt Universitat Berlin, UK-Pers. T 99 (nach 1945), Bd. 6, Bl. 238-239, Schreiben Wagners
 an Westermann (o.D.), sehr wahrscheinlich Januar 1946. Naturlich ware es interessant zu erfahren, was
 Wagner unter ,,wertlosen Konjunkturschriften" verstand. Dariiber lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt
 leider keine Aussagen machen, weil die Verlagsarchive noch heute bestehender Verlage nicht zugang-
 lich sind. Das Archiv des Reimer Verlages wurde beispielsweise im Krieg vernichtet und die Akten der
 Abteilung Schrifttum des Propagandaministeriums sind bisher nicht auffindbar. Fur Hinweise, die mich
 hier weiterfuhren, bin ich sehr dankbar.
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 Dagegen kam Giinter Wagner als der Jungere in den GenuG der aufgrund der Wie-
 derbelebung der Kolonialpolitik von staatlicher Seite bereitgestellten Fordermittel
 und konnte die sich bietenden Chancen nutzten. Als Perspektive bot sich nunmehr
 nicht nur die Arbeit in Behorden an, sondern auch die Universitatslaufbahn. Der Aus-
 bau von Volkerkunde-Instituten wurde gefordert, vor allem dann, wenn sie sich an die
 Vorgaben einer nationalsozialistischen Politik anpaBten. Ein Beispiel hierfiir ist Giin-
 ter Wagners Berufung als Dozent nach Tubingen, wo die Volkerkunde in den ideolo-
 gischen Rahmen der „ Auslandswissenschaftlichen Lehrgange", die auf eine Initiative
 fuhrender wurttembergischer Nationalsozialisten zuriickging, eingegliedert war.

 Als Fazit bleibt, daG unter Einbeziehung auch funktionalistischer Ansatze deut-
 scher Volkerkundler von Seiten des Nationalsozialismus eine koloniale Tatigkeit in
 Afrika vorbereitet wurde. Offen ist dagegen die Frage, wie diese nationalsozia-
 listischen Kolonialplanungen zu bewerten sind, insbesondere, ob im Gegensatz zur
 Kolonialpolitik des europaischen Auslandes zu dieser Zeit verstarkt rassistische oder
 genocidale Aspekte eine Rolle spielten.31 Und falls dem so ist, haben dann deutsche
 Ethnologen mit dazu beigetragen?

 Diese Fragen lassen sich erst unter Heranziehung der Veroffentlichungen der na-
 tionalsozialistischen Kolonialplaner klaren. Ansatzpunkte bilden moglicherweise die
 Protokolle der Akademie fur Deutsches Recht, der auch ein KolonialrechtsausschuG
 angegliedert war, oder die Ausfuhrungen zu diesem Thema im ,,Deutschen Kolo-
 nialdienst", den Ausbildungsblattern des Kolonialpolitischen Amtes.32 Meine inso-
 fern unvollstandige Darstellung mag hierfur Anregungen geben.

 31 Vel. dazu auch Mosen 1991: 107-111.

 32 Vgl. Ndumbe III 1993: 114 ff., 164 ff.
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