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 Erste ethnologische Eindrucke

 Mein ethnologischer ,,Stein" kam durch die Lektiire von Karl Mays ,,Winnetou" ins
 Rollen. Aber es hatte sicher auch ein ganz anderes Buch sein konnen. Zufalle haben
 jedenfalls in meinem Leben und ganz besonders in meinem beruflichen Werdegang eine

 herausragende Rolle gespielt. Damals lebte ich in Hannover und war eine etwa zwolf-

 jahrige Leseratte. Das in ,,Winnetou" geschilderte Schicksal der Indianer erschiitterte
 mich und weckte mein Interesse fur ihre Geschichte und ihre Kulturen. Auf die Aben-

 teuerbiicher folgte dann sehr bald anspruchsvollere Lektiire, wie Clark Wisslers ,,Das

 Leben und Sterben der Indianer", Kataloge indianischer Kunst und historische Uber-

 blicke mit dem neuesten Forschungsstand. Geographisch verlagerte sich das Interesse
 der Schiilerin allmahlich von den nordamerikanischen Indianern nach Mesoamerika

 und schliefilich nach Sudamerika. Wo immer ich konnte, besuchte ich volkerkundliche

 Ausstellungen und bekam dafur sogar schulfrei.
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 Einige Stichworte zu meiner Familie

 Beide Grofivater stammten aus der Textilindustrie. Mein Grofivater miitterlicherseits,

 Walter Cramer, war Vorstandsmitglied im damals grofiten Textilkonzern, der Kamm-

 garnspinnerei Stohr & Co in Leipzig, mein GrolSvater vaterlicherseits, Hans Heintze,

 Generaldirektor der ,,D6hrener Wolle", der Wollwascherei und Kammerei in Dohren,

 Hannover. 1938 sollte mein Vater, Hans-Georg Heintze, in Korneuburg bei Wien fur

 seinen Vater eine Zweigfirma errichten. Dort wurde ich am 13. Januar 1939 als erstes
 von zwei Kindern geboren. Als der Krieg ausbrach, muike auch mein Vater seine Fami-

 lie verlassen. Er geriet dann an der Seite von General Walther von Seydlitz-Kurzbach in
 den Kessel von Stalingrad und zahlte zu den wenigen, die iiberlebten. In der russischen
 Gefangenschaft war er Mitbegriinder des ,,Bundes Deutscher Offiziere" (BDO). An-

 schliefiend gait er jahrelang als verschollen. Erst durch die Verhandlungen Konrad Ade-

 nauers in Moskau erlangte er - nach sehr schweren Jahren im sibirischen Workuta und

 im Ural - seine Freiheit wieder und erreichte Weihnachten 1955, als unsere Hoffnung
 schon fast geschwunden war, mit einem der letzten Transporte seine Heimat. Es war das
 erste Mai, dafi ich meinen Vater mit Bewuiksein wahrnahm.

 Meine Mutter war 1944, um einer Zwangsevakuierung zuvorzukommen, mit ihren

 beiden Kindern von Wien zu ihren Eltern nach Leipzig iibergesiedelt. Mein GroiSvater

 Cramer, der aufgrund seiner Erfahrungen mit den Nationalsozialisten seit langem in
 hohem Mafle fur die sogenannte Judenfrage" sensibilisiert worden war, hatte sich - als

 einer der ganz wenigen deutschen Unternehmer - an der Seite seines politischen Freun-

 des Carl Goerdeler, dem Oberburgermeister der Stadt, dem aktiven Widerstand gegen
 Hitler und den Nationalsozialismus angeschlossen, mit dem Ziel, dafi Hitler durch ein

 Attentat beseitigt, der Krieg beendet und, vor allem, der Rechtsstaat wieder hergestellt

 werde. Er war in die Attentatsplane eingeweiht und hatte im Falle des Gelingens fur
 die Dauer des als notwendig erachteten Ausnahmezustands - man befand sich mitten

 im Krieg, es war mit entschiedener Gegenwehr zu rechnen und die Haltung der Be-
 volkerung war ungewiJS - als ,,politischer Beauftragter" in Sachsen, also als eine Art

 Ministerprasident, fur die Umsetzung nicht nur der militarischen Ziele, sondern auch

 der politischen, rechtsstaatlichen Gedanken des Umsturzes Sorge tragen sollen. Es kam

 anders: Aufgrund einer Denunziation entzog man ihm Anfang April 1944 seinen Aus-

 landspafi und leitete ein Verfahren wegen ,,Wehrkraftzersetzung" gegen ihn ein.1 Schon

 zwei Tage nach dem mifllungenen Attentat vom 20. Juli 1944 erfolgte seine Festnahme
 durch die Geheime Staatspolizei. Es mufi eine makabre Szene gewesen sein: Die Gesta-
 po-Leute hatten noch mit der Familie gefruhstuckt, bevor sie Walter Cramer abfiihrten.

 Nach zahlreichen Verhoren und Folterung wurde er, da seine Beteiligung an der Ver-

 Nach der Besetzung Ungarns durch die Nationalsozialisten am 19. Marz 1944 hatte er auf einer Auf-

 sichtsratsitzung, gefragt nach seinen Reiseplanen, geantwortet, dafi er nach Budapest fahren musse, um
 sich dort um seine ,,armen Juden" zu kummern.
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 schworung erwiesen war, schliefilich am 14. November 1944 durch Roland Freisler zum

 Tode verurteilt und unmittelbar danach in Berlin-Plotzensee hingerichtet. Sein gesamtes

 Vermogen wurde eingezogen.

 Viele Jahre spater, nach der Wiedervereinigung, habe ich anhand seiner Briefe,

 aus dem Gefangnis geschmuggelter Notizen und in Leipzig erhalten gebliebener Fir-
 menakten zwei biographische Bucher iiber ihn veroffentlichen konnen (Heintze 1993 a,

 2003), von denen das erste den AnstoB sowohl fur eine wiirdige offizielle Gedenkfeier

 im Alten Rathaus (am 6. November 1994) aus AnlaB seines 50. Todestages als auch fur

 die Errichtung eines (am 27. September 1996 eingeweihten) Denkmals im Johanna-Park
 durch die Stadt Leipzig gab.2

 Die letzten Kriegsmonate und die Nachkriegszeit waren fur meine Mutter, die gros-

 se Miihe hatte, ihre Kinder durchzubringen, sehr schwer. Nicht nur finanziell, sondern

 weil unsere Familie noch jahrelang von vielen als Landesverrater angesehen wurde. Bei

 Naumburg bot uns ein urspriinglich nur fur die Ferien gemietetes Wochenendhaus-

 chen ein voriibergehendes Refugium, so dafl wir nicht in Leipzig waren, als dort die

 Wohnung der Grofieltern im Bombenhagel zerstort wurde. Bei Naumburg besuchte ich

 dann auch verschiedene Dorfschulen, bevor im Mai 1949 unsere Lage so prekar wurde,
 dafi meine Mutter, da Kinder unter 14 Jahren noch die Grenze passieren durften, mich
 zu meinen anderen Grofieltern, nach Hannover, schickte (zu denen sie meinen Bruder

 als ,,Stammhalter" schon vier Jahre zuvor in Obhut gegeben hatte) und selber wenige
 Monate spater auf abenteuerliche Weise ,,schwarz" nachkam.

 Nachdem ich nach langerer Krankheit aufgepappelt worden war, besuchte ich in

 Hannover die Wilhelm Raabe-Schule und machte dort im Fruhjahr 1959 Abitur. Meine
 Mutter hatte mich zwar gerne als Juristin gesehen, aber ich hatte inzwischen von der

 Studienberatung erfahren, dafi „ Volkerkunde" auch ein Studienfach sei, das ich unbe-
 dingt bei dem besonders renommierten Hermann Baumann in Miinchen studieren sol-

 le. Eine Promotion bei ihm bote die beste Voraussetzung, spater auch eine Anstellung
 zu finden. Ich entschied mich deshalb fur ein Volkerkunde-Studium in Miinchen, was

 meine Eltern, die mir immer sehr viel Freiheit bei meinen Entscheidungen gelassen ha-

 ben, respektierten. Von meinen Planen konnte mich auch ein Gesprach mit Helmut Pe-

 tri vom Frobenius-Institut nicht abbringen.3 Er wohnte damals (wie andere Ethnologen
 auch) in Frankfurt in der Myliusstrafie 3 1 in einer Wohnung iiber meiner GroJSmutter

 Cramer, die inzwischen auch in den Westen gekommen war. Petri erklarte mir, dafi das

 Studium der Volkerkunde ein ,,langer, langer Weg" sei, an dessen Ende ein Tor stiinde,
 auf dem mit giildenen Lettern ,,Hunger" geschrieben stehe!

 Bevor ich aber nach Miinchen umsiedelte, hielten meine Eltern etwas Haushalts-

 2 Siehe auch Heintze (1994a, 1995a, 1999a) und von Aretin (2004).

 Ich hatte mir in Frankfurt die Ausstellung ,,Ferne Volker - Friihe Zeiten" (Mai/Juni 1957) des Frobe-
 nius-Instituts und des Museums fur Volkerkunde auf dem Messegelande angesehen und mir dann ein
 Herz gefaik und Petri aufgesucht.
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 lehre fur angebracht und spendierten mir ein Vierteljahr in Genf. Dort verbesserte ich
 vor allem meine Franzosisch-Kenntnisse, was um so notwendiger war, als ich inzwischen

 beschlossen hatte, meinen Eltern zuliebe ,,zweigleisig", das heifit neben Ethnologie ,,si-
 cherheitshalber" auch fur das Lehramt Romanistik und Geschichte zu studieren. Meine

 gesamte Freizeit verbrachte ich jedoch im Genfer Musee d'Ethnographie, nicht ohne

 iiber die damals dort herrschenden minimalen Arbeitszeiten bei ausgedehnten Teerun-

 den zu staunen. Dennoch habe ich dort eine ganze Menge gelernt, zum Beispiel iiber
 verschiedene Webtechniken und die Herstellung der peruanischen figurenformigen
 Topfe.

 Studium in Munchen

 Zum Wintersemester 1959/60 bezog ich in Munchen als Untermieterin ein kleines mo-

 bliertes Altbauzimmer ohne Heizung, Warmwasser und Telefon. In den oft sehr stren-

 gen Wintern wurde dies zeitweise zu einem Gesundheitsproblem. Tauchsieder und ein

 kleines elektrisches Ofchen durften aus Kostengriinden nur sehr sparsam eingesetzt
 werden, so da6 ich dankbar war, wenn meine Vermieterin mich gelegentlich zu einem
 Tee mit Rum in ihre Kiiche einlud.

 Die erste Begegnung mit Hermann Baumann war erniichternd, denn er erklarte

 mir kurzerhand: ,,Sie sind eine Frau. Mit Ihnen gebe ich mich nicht ab. Denn wenn Sie

 spater einmal heiraten, war ja alle meine Miihe umsonst!" Immerhin empfahl er mir,
 die von ihm, Richard Thurnwald und Dietrich Westermann zusammen herausgegebene

 ,,V6lkerkunde von Afrika" (1940) zu lesen, mit der Bemerkung, dafi ich mich, wenn ich

 bei ihm studieren wolle, nicht nur auf das Studium der Indianer beschranken konne.

 Damit hatte ich kein Problem. Schon drei Tage spater traf ich ihn auf dem Institutsflur

 wieder. Auf seine Frage, welches Kapitel mir denn in seinem Buch am besten gefallen

 habe, antwortete ich ,,Siidrhodesien" (das heutige Zimbabwe), da ich erst bis zu die-

 sem Kapitel vorgedrungen war und der letzte Eindruck ja bekanntlich oft der starkste
 ist. Von da an wurden mir stets Seminarthemen iiber diese Region zugeteilt und die

 ,,Spezialistin" fur das siidliche Zentralafrika war geboren. Ich arbeitete von morgens
 bis abends im Seminarraum des Volkerkundlichen Instituts, das damals im Deutschen

 Museum untergebracht war. Diese Hartnackigkeit fiihrte bald dazu, dafi Baumann mein

 Engagement ernst zu nehmen begann und mich in meinem vierten Semester sogar schon

 mit der Abfassung des Kapitels iiber ,,Siidrhodesien" in seiner neuen ,,V6lkerkunde
 Afrikas" betrauen wollte. Ich fiihlte mich dafiir aber noch lange nicht kompetent genug

 und lehnte ab - ein weiser EntschluB, da dieses Buch nach unendlichen Geburtswehen

 dann erst posthum erschienen ist (Baumann 1975, 1979).

 Im Gegensatz zu den Massenfachern Franzosisch, Neuere Geschichte und Alte
 Geschichte (zu letzterer wechselte ich spater), in denen ich wahrend des gesamten Stu-

 diums kein Gesprach mit meinen Professoren fiihrte, war die Volkerkunde in Munchen
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 damals ein kleines Fach mit nur einer Handvoll Hauptfachstudenten. Baumann selbst

 hielt sich meiner Erinnerung nach fast taglich iiber Stunden in seinem Institut auf und

 haufig kam es dann zwischen ihm, seinem Assistenten (zu meiner Zeit vor allem der

 spatere Professor Johannes W. Raum) und zufallig vorbeikommenden Studenten zu den

 sogenannten ,,Tiirrahmengesprachen" (iber ethnologische und alle moglichen anderen

 Fragen. Baumanns NS-Vergangenheit war nur andeutungsweise bekannt, ebenso, dafi

 er nach dem Krieg deshalb seinen Lehrstuhl verloren und sich jahrelang recht muhsam,

 unter anderem als Sargtischler, durchgeschlagen hatte. Es hiefi auch, er sei in den 1950er

 Jahren der erste evangelische Professor an der ,,schwarzen" Miinchner Universitat ge-
 wesen. Ich sah keine Moglichkeit, diese Andeutungen zu konkretisieren.4 Generell bin

 ich allerdings jahrzehntelang eher auf Verstandnis fiir politische Verfiihrbarkeit gestos-

 sen als auf Achtung und Anerkennung fiir den konservativen Widerstand gegen Hit-

 ler - selbst dort, wo bewufit das eigene Leben eingesetzt worden war. Konnte solcher

 Widerstand nicht geleugnet werden, unterstellte man haufig und apodiktisch ,,falsche"
 Motive.

 Zusammen mit mir studierten damals unter anderem Hermann Amborn (spater

 Professor in Miinchen), Klaus Born (spater am Reiss-Museum in Mannheim), Wolf-

 gang Marschall (spater Professor in Bern), Klaus E. Miiller (spater Professor am Institut
 fiir Historische Ethnologie in Frankfurt) sowie fiir eine kiirzere oder langere Zeit auch

 Johannes Fabian (spater Professor in Amerika und in Amsterdam), Annemarie (Fie-
 dermutz-)Laun (spater Professorin in Minister), Eberhard Fischer (spater Direktor des

 Museums Rietberg in Zurich), Herbert Ganslmayr (spater Direktor des Ubersee-Muse-
 ums in Bremen), Matthias Laubscher (spater Professor in Miinchen), Reimar Schefold

 (spater Professor in Amsterdam und Leiden) und Renate (Wente-)Lukas (spater Direk-
 torin des Ledermuseums in Offenbach).

 Obwohl der aus der Kulturkreistheorie kommende Hermann Baumann zweifel-

 los eine iiberragende, stark pragende Personlichkeit war, ist an dieser Liste vor allem
 abzulesen, wie sehr seine Studenten auf dem von ihm vermittelten ethnologischen Fun-

 dament spater offen fiir vielfaltige eigene Wege blieben. Das hat sicher auch mit Bau-
 manns aufiergewohnlich umfassendem Wissen zu tun, das sich auf alle Kontinente und

 auf alle Bereiche der Ethnologie erstreckte. Was ich jedoch vor allem bei ihm gelernt

 habe, ist, dafi es in unserer Wissenschaft nie endgiiltige Antworten gibt und dafi man

 das, was man glaubt gefunden zu haben, anhand neuer Forschungsergebnisse und neu-

 er Gesichtspunkte standig aufs Neue iiberpriifen und gegebenenfalls revidieren mufi.
 Baumann liefi uns in seinen Vorlesungen immer wieder an seinen eigenen Zweifeln, den

 ihn gerade bewegenden Fragen und seinen neu gefundenen Antworten teilnehmen. Ich

 habe mich spater methodisch sehr weit von ihm entfernt, aber diese Einstellung war das

 4 Noch in den 1990er Jahren erhielt ich fiir mein Buch iiber Deutsche Forschungsreisende in Angola
 (Heintze 1999b) aus Datenschutzgriinden keinen Zugang zu Baumanns Feldforschungsantragen bei
 derDFG.
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 Beste, was er mir auf meinen wissenschaftlichen Weg mitgeben konnte. In meinem Stu-

 dienbuch finde ich unter anderem Vorlesungen Baumanns iiber die kulturhistorische

 Erforschung Afrikas, die ,,materielle Wirtschaft der Naturvolker", den traditionellen

 Bodenbau der Afrikaner, die Geschichte der ethnologischen Theorien und die religi-

 osen Vorstellungen der Afrikaner.

 Baumanns Darstellung der afrikanischen Kulturen in Zeit und Raum lagen zwei
 Konzepte zugrunde: erstens die von Leo Frobenius' und Bernhard Ankermanns ,,Kul-

 turkreisen" abgeleiteten und von ihm weiterentwickelten „ Kulturen", das heifit Gebie-

 te gleichartiger Kulturgestaltung, die in einem bestimmten Altersverhaltnis zueinander

 standen, und zweitens ,,ethnographische Provinzen" oder ,,Kulturprovinzen", in de-

 nen sich diese Grundkulturen innerhalb mehr oder minder fest umgrenzter Gebiete in

 ,,gleichmafiiger und typischer Mischung" aufgrund historischer, umweltbedingter oder

 anderer Gegebenheiten aktualisieren. Obwohl er Kulturen als funktionale Einheiten
 begriff, deren Teile in einem engen Wirkungszusammenhang stiinden, blieb sein metho-

 discher Ansatz grundsatzlich historisch-diffusionistisch. Er hielt es fur moglich, anhand

 formaler Ubereinstimmungen und raumlicher Verteilungsdichte eine Stratigraphie der

 Kulturen zu erstellen und durch Abdecken der jeweils jiingeren Schicht bis in grofie

 zeitliche Tiefe vorzustoBen. Wesentlich war ihm dabei die Beriicksichtigung aller
 kulturformenden Faktoren, namentlich auch der bis dahin vernachlassigten physischen

 Anthropologie, Vorgeschichte und geographischen Umwelt. Rasse, Kultur und Umwelt
 bildeten fur ihn eine Einheit, auch wenn er die Identitat von Rasse und Kultur - ein Ein-

 fluiS des Nationalsozialismus - ,,noch nicht" (iberall nachzuweisen vermochte. Das Ver-

 haltnis von Kultur und Sprache sei dagegen sehr viel komplizierter. Neben Rassen als

 den Kulturtragern war fur ihn ,,das geographische Milieu" ein entscheidender Faktor.

 Dieser sei aufs engste mit den Wirtschaftsformen verkniipft, die ihrerseits wiederum alle
 anderen Kulturteile beeinfluiken (s. Heintze 2001:36-37). Wahrend meines Studiums

 entwickelte Baumann diese Konzepte in seinen Vorlesungen weiter, ohne sie allerdings,
 krankheitsbedingt, noch in einer in sich schliissigen Form publizieren zu konnen.5

 Der andere fur meine wissenschaftliche Entwicklung besonders wichtige Ethno-
 loge am Institut war Laszlo Vajda, ein grofier Anreger, der es verstand, seine Studenten

 mitzureifien und zu motivieren. Er war vor allem fur die Ubungen und Seminare zustan-

 dig und las zum Beispiel iiber die antike und mittelalterliche Ethnographie, Methoden

 der Ethnogeneseforschung und die Kulturen Westsibiriens. Vieles, was er in spaterer
 Zeit veroffentlichte, wurde in seinen Ubungen und Vorlesungen in ersten Ansatzen oder

 bereits als Quintessenz vorgetragen, sozusagen getestet und, soweit wir dazu iiberhaupt
 in der Lage waren, mit uns diskutiert.6

 Sehr bald wurde ich mir bewuik, dafi ich nicht alle Facher mit derselben Intensitat

 5 Siehe Heintze (1972a, 1999c:129-137, 2001) und Straube (1972).

 Siehe zum Beispiel Vajda (1973/74, 1999). Beiden Aufsatzen hatte ich eine grdfiere internationale Ver-
 breitung gewiinscht.
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 zu studieren vermochte und dafi mein Herz doch vorrangig bei der Ethnologie war. So

 wagte ich den Sprung, gab die Zweigleisigkeit auf und machte die Ethnologie zu mei-

 nem ersten Hauptfach, behielt aber die anderen Facher bei. Damals gab es vor der Pro-

 motion noch keinen anderen Abschlufi. Man machte zunachst in einem Hauptfach und

 zwei Nebenfachern (in meinem Fall einem zweiten Hauptfach und einem Nebenfach)

 alle benotigten Seminarscheine und begann anschliefiend mit der Doktorarbeit, fur die

 in der Regel drei Jahre veranschlagt wurden.

 Feldforschung gait damals nicht als Voraussetzung dafiir. Von ihr war wahrend

 meines ganzen Studiums iiberhaupt recht wenig die Rede. Dies hatte sicher mit dem

 theoretischen Ansatz unserer beiden wichtigsten Professoren zu tun, obwohl Baumann

 1930 und 1954 selber ein begeisterter Feldforscher in Angola gewesen war. Eine Feld-

 forschung lag auch aufierhalb der (finanziellen) Reichweite der allermeisten Studenten.7

 In der Regel kam sie friihestens nach einem erfolgreichen UniversitatsabschluK in Be-
 tracht, meist mit mehreren Teilnehmern, und hieB dann noch bis in meine Frankfurter

 Anfange hinein ,,Expedition". Die Abreise und Riickkehr der Kollegen war jedesmal ein

 Ereignis, das entsprechend gefeiert wurde. Wenn wir wahrend des Studiums mit Feld-

 forschungsergebnissen konfrontiert wurden, dann meist in Form von ethnographischen

 Beschreibungen und endlosen Dia-Schauen, die mich redlich langweilten. Die soge-
 nannten ,,Funktionalisten" wie zum Beispiel Radcliffe-Brown, Mead und Malinowski
 waren in Miinchen keine Vorbilder.

 Dagegen galten groBraumige ,,kulturhistorische" Vergleichsstudien auf der Basis
 von Literatur als Standard. War die Doktorarbeit fertig und angenommen, folgte eine

 mundliche Priifung in den drei Fachern. Da man beim Hauptfach iiberhaupt kein The-
 ma und bei den beiden anderen Fachern nur eines fur die ersten zehn Minuten angeben

 durfte, verursachte die Priifung doch reichlich Strefi, denn wahrend der Zeit, in der

 man an seiner Arbeit schrieb, hatte man vieles aus dem Studium wieder vergessen. In

 meinem Fall war inzwischen auch der Ordinarius in Alter Geschichte gestorben, so dafi

 ich ein Semester anhangen mufite, damit sein Nachfolger mich noch ,,kennenlernen"
 konnte.

 Das Thema meiner Doktorarbeit ,,Besessenheitsphanomene im Mittleren Bantu-

 Gebiet" (Heintze 1970a) erwuchs aus einer Seminararbeit. Abgesehen von einer Reihe
 neuer Aspekte und einer umfassenden Literaturiibersicht war ich selber mit den Er-

 gebnissen nicht besonders zufrieden. Ich empfand zunehmend ein Unbehagen mit der
 anzuwendenden Methode eines auf Tausenden von Exzerpten beruhenden ,,Elemen-
 te"-Vergleichs iiber halbe Kontinente hinweg (und sei dieser auch noch so sehr in einen

 7 Unabhangigkeit und Handlungsspielraum der Studenten sind in meiner Wahrnehmung seit jenen Zei-
 ten enorm gewachsen.Ich erinnere mich, wie 1965 auf dem DGV-Symposium ,,Historische Ethnologie
 - heute" in Wien von den anwesenden Professoren einige Zeit dariiber debattiert wurde, ob man eine
 Wortmeldung eines Studenten - entgegen der Satzung - zulassen diirfe. Mit Baumanns Hinweis, dafi
 es sich um einen Doktoranden handele, der unmittelbar vor der Promotion stehe, wurde sein Diskus-

 sionsbeitrag schliefilich - ausnahmsweise! - zugelassen.
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 umfassenderen Kontext eingebettet) sowie mit den diffusionistischen Erwartungen mei-
 nes Doktorvaters. So war ich denn froh, als ich im Sommersemester 1968 - wie es hieB,

 als erste Frau - im Fach Volkerkunde an der Universitat Miinchen, promoviert wurde.

 Angola kommt in Sicht

 Auch damals schon waren die Berufsaussichten fur promovierte Ethnologen alles an-
 dere als rosig. Ich war bereit, mich vollig neu zu orientieren, hatte aber wieder einmal

 Gluck. Eike Haberland war an die Johann Wolfgang Goethe-Universitat in Frankfurt

 berufen worden, was die ehrenamtliche Leitung des renommierten Frobenius-Instituts
 mit einschloB. An diesem Institut konnte er zwei neue Mitarbeiter-Stellen besetzen, fur

 eine hatte er mich vorgesehen - wohl einerseits auf Empfehlung von Baumann, anderer-
 seits aber auch, weil ich, was damals noch uniiblich war, bereits vor meiner Promotion

 einen Aufsatz veroffentlicht hatte, der ihm gefiel.8

 Haberland, dessen Schwerpunkt bisher auf Athiopien gelegen hatte, plante, die
 Forschungen des Instituts einerseits auf Afrika zu fokussieren, dem Kontinent, des-

 sen gerade in die Unabhangigkeit entlassenen Staaten damals die Hoffnungen und
 Zukunftsvisionen der westlichen Welt besonders galten, andererseits aber langfristig
 durch die Zusammenarbeit mit anderen Fachern der Universitat in einen interdiszi-

 plinaren Kontext einzubinden. Das Sammelgebiet ,,Afrika siidlich der Sahara" an der
 Universitatsbibliothek bot dafiir zusammen mit den Archiven und der Bibliothek des

 Instituts eine gute Grundlage. Haberland war der Auffassung, daI5 das Institut nur mit
 einem geographisch etwas scharferen Profil Chancen hatte, in der unsere Wissenschaft

 dominierenden englisch- und franzosischsprachigen Welt international deutlich wahr-

 genommen zu werden. Gleichzeitig war es ihm wichtig, enge Kontakte mit afrikani-
 schen Universitaten herzustellen und auszubauen sowie an die Stelle des bisher noch

 haufig vorherrschenden euroamerikanischen Zentrismus in unserem Fach, den Dialog
 und die Partnerschaft mit den ,,Erforschten", vor allem mit ihren neuen Eliten an den

 afrikanischen Universitaten, zu setzen. Dazu gehorte, dai5 die immer noch verwendeten

 Bezeichnungen ,,Eingeborene" und ,,Naturvolker" zu Unwortern erklart wurden. Als

 sehr erfolgreich erwiesen sich spater der mit der UNESCO und anderen Institutionen

 in Afrika realisierte wissenschaftliche Wettbewerb, das daraus resultierende Symposium

 Leo Frobenius und andere Konferenzen, Wanderausstellungen in Afrika, die Veroffent-
 lichung zahlreicher Arbeiten von afrikanischen Autoren in der Zeitschrift und in der

 Monographie-Reihe des Instituts, eine Reihe von Forschungsprojekten in Afrika, die

 nachdriickliche Befiirwortung von Gaststipendien fur Afrikaner und schliefilich der

 8 Er beruhte auf einem Beitrag fur eine unveroffentlichte ,,Schuler-Festschrirt" , die Baumann von seinen
 Studenten zu seinem 65. Geburtstag gewidmet worden war (Heintze 1967).
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 Sonderforschungsbereich ,,Westafrikanische Savanne", der wesentlich auf Haberlands

 Initiative zuriickging.

 Noch aber war die fur mich vorgesehene Stelle nicht verfiigbar, so da£ eine Uber-

 gangslosung gefunden werden muike. Baumann hatte mir gegeniiber wiederholt be-

 tont, wie wichtig es ware, die Quellenschatze der portugiesischen Archive zu heben. Fur

 meine Doktorarbeit hatte ich bereits Portugiesisch gelernt und mich bei einem ersten

 Aufenthalt in Lissabon davon iiberzeugt, dai$ iiber die portugiesische Kolonie Ango-

 la kaum ethnologische oder historische Arbeiten existierten, die einen vergleichsweise

 ,,modernen" Standard aufwiesen, wie er in denjenigen iiber englisch- und franzosisch-

 sprachige Gebiete Afrikas bereits anzutreffen war. Dariiber hinaus war Angola damals

 noch und fur langere Zeit ein ausgesprochenes Stiefkind der internationalen Forschung.

 Haberland bestarkte mich darin, kiinftig hier meinen regionalen Schwerpunkt zu set-

 zen. Ich erhielt ein viermonatiges Gulbenkian-Stipendium (1968/69) in Lissabon und
 anschliefiend eine Sachbeihilfe der DFG mit dem von Haberland inspirierten Thema
 ,,K6nigtum in Angola".

 Das war der Wendepunkt. In den portugiesischen Archiven lernte ich als erstes,

 dafi es iiber Angola bis zuriick ins 16. Jahrhundert eine unermefiliche Fiille von (nicht

 oder vollig unzureichend inventarisierten) Schriftquellen gab, dafi diese Quellen aber

 kaum ethnographischer, sondern vorwiegend administrativer Natur waren. Vor allem

 aber erfuhr ich, dai? Angola seit dem 16. Jahrhundert in einem fur mich unvorstellbaren

 Ausmafi als Exportland fur nach Amerika verkaufte Sklaven gedient hatte. Ich erlebte

 in Lissabon noch die letzten Jahre der Salazar-Diktatur. Der portugiesische Sklavenhan-

 del gait in dieser Zeit und noch fur einige Jahre danach als ein absolutes Tabuthema.
 Dafi ich so unbehelligt meinen Studien nachgehen konnte, hatte ich wohl nur dem Um-
 stand zu verdanken, dafi ich noch ein ,,unbeschriebenes Blatt" war und daB keine der

 maiSgeblichen Stellen ahnte, was mich hier interessierte. Aufierdem stellte ich fest, dafi

 die vorhandenen portugiesischen Veroffentlichungen iiber Angola explizit oder implizit
 nahezu ausnahmslos aus dem Blickwinkel der Kolonialmacht verfaik waren. Entspre-

 chend schlecht kamen die Afrikaner in ihnen weg. Mit diesen Erkenntnissen wuchs in

 mir allmahlich die Uberzeugung, dafi ich mit der Art ethnologischer Arbeiten, wie ich
 sie bisher betrieben hatte, nicht fortfahren konnte.

 Als erstes mufke ich mir genaue Kenntnisse iiber die Geschichte der zuriickliegen-

 den Jahrhunderte aneignen und dann wollte ich, soweit es mit den vorhandenen Quel-

 len irgend moglich war, afrikanische Geschichte mit einem besonderen Augenmerk
 auch auf ethnologische Aspekte schreiben. Alle meine Studienfacher hatten mich auf
 die eine oder andere Weise mit Fragen nach historischen Grundlagen, Geschehnissen

 und Prozessen konfrontiert. Angesichts der historischen Tiefe, die mir nun plotzlich die

 Archivschatze verhieBen, stand fur mich fest, daC auch meine kiinftige wissenschaft-

 liche Arbeit historisch ausgerichtet sein sollte - und darin wurde ich von Haberland
 unterstiitzt (s. Haberland u. Heintze 1984). Bis dann tatsachlich die ersten Ergebnisse

 vorgelegt werden konnten, vergingen allerdings noch Jahre.
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 Am Frobenius-Institut (1969-2004):
 schriftleitung der institutspublikationen

 Am 1. Mai 1969 iibersiedelte ich nach Frankfurt, ein Jahr spater konnte ich als Nach-

 folgerin von Hildegard Klein meine Arbeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am
 Frobenius-Institut aufnehmen. Schon wahrend der Zeit meiner DFG-Sachbeihilfe wur-

 de ich hier in das neue, an Frobenius ankniipfende Institutsprojekt ,,Atlas Africanus"

 integriert (s. Striedter 1971). Meine Hauptaufgabe bestand dann jedoch in der Betreu-

 ung der Institutspublikationen. Als Schriftleiterin (und nach dem Tod von Haberland

 auch als Herausgeberin) der internationalen Zeitschrift ,,Paideuma" habe ich im Laufe

 der Jahre 26 Bande veroffentlicht (Jahrgange 1971-1997); von den ,,Studien zur Kultur-

 kunde" (seit der Neugestaltung des Umschlags auch als ,,blaue Reihe" bekannt) entstan-

 den unter meiner Agide - ab 1992 war ich zusatzlich auch Herausgeberin, dann Mit-

 herausgeberin zusammen mit dem neuen Direktor des Frobenius-Instituts, Karl-Heinz
 Kohl - die Bande 28 bis 120 und 122. Durch meine zunehmenden internationalen Kon-

 takte konnte ich selber zahlreiche Artikel und iiber 25 Sammelbande und Monogra-
 phien fur die Institutspublikationen ,,einwerbena. 1995 griindete ich eine eigene kleine

 Reihe, ,,Afrika-Archiv", die der Edierung von Quellen vorbehalten war. Abgesehen von

 meinen eigenen drei Banden (Heintze 1995b, 1999d, 2002a) und einer anderen Arbeit
 sind alle weiteren Editionsprojekte fur diese Reihe leider iiber das Planungsstadium
 nicht mehr hinausgekommen.

 Als mir die Betreuung der Institutspublikationen iibertragen wurde, befand sich

 die Buchherstellung in einem technischen Umbruch. Ich hatte gerade noch die paradie-

 sischen Zeiten der auch in der deutschen Sprache hervorragend ausgebildeten Bleiset-

 zer erlebt, als uns das vielfaltige Experimentieren mit neuen Satz- und Drucktechniken

 - vor allem waren die haufig erforderlichen diakritischen Zeichen immer wieder ein

 Problem - vor grofie Herausforderungen stellte. Eine normale, spater eine elektrische,

 Schreibmaschine war mein einziges Hilfsmittel. An Unterstiitzung durch eine Sekre-
 tarin oder Hilfskrafte war nicht zu denken. Wenn man Zitierweise und Fufinoten im

 Dienste einer Homogenisierung anders gestalten wollte, muike man alles noch einmal

 abtippen. Den ersten Computer fur meine Arbeit gab es erst Anfang der 1990er Jahre.

 Zugleich wurde aber aus Kostengriinden ein immer grofierer Anteil der Satzherstellung

 auf die Wissenschaftler, in diesem Fall auf mich verlegt.

 Aber mir machte diese Aufgabe von Anfang an groBe Freude. Ich kam durch sie

 mit zahlreichen Kollegen im In- und Ausland in Kontakt und blieb auf diese Weise quasi
 zwangslaufig auf vielen geographischen und sachlichen Gebieten unserer Wissenschaft

 auf dem aktuellen Forschungsstand - eine wichtige und notwendige Erganzung zu mei-

 nen eigenen, geographisch enger gehaltenen Veroffentlichungen. Ich empfand diese
 Arbeit (abgesehen von dem lastigen ,,Ermahnen" saumiger Autoren) als mir so sehr
 auf den Leib geschnitten, dafi ich spater Habilitationsangebote (zuletzt sogar fur eine

 kumulative Habilitation) ablehnte, weil fur mich der Platz hinter dem Schreibtisch ge-
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 eigneter erschien als hinter einem Podium (und ich Frankfurt aufierdem ungern verlas-

 sen wollte). Aber die Redaktionsarbeit nahm auch den grofiten Teil meiner Arbeitszeit

 in Anspruch. Deshalb empfand ich es als eine Chance, dai5 Karl-Heinz Kohl bei seinem

 Amtsantritt bereit war, die Zustandigkeiten fiir die Publikationen neu aufzuteilen und

 ich die Schriftleitung von ,,Paideuma" in jiingere Hande legen durfte.

 Eine Zeitreise in das 16. und 17. Jahrhundert Angolas

 Da sich die intensiven Redaktionsarbeiten, zu denen ja auch das Lesen spater abgelehn-

 ter Manuskripte gehorte, iiber das ganze Jahr hinzogen, ware es undenkbar gewesen,

 das Institut fiir langer als wenige Wochen zu verlassen. Monatelange Feldforschungen,

 die meine Kollegen in die Feme lockten, waren damit nicht zu vereinbaren. Da ich
 mich jedoch als einen in praktischen Dingen eher unbeholfenen, wenig strapazierbaren
 und schiichternen Menschen einschatzte, war ich dariiber nicht bekummert, zumal in

 meinem inzwischen etablierten Spezialgebiet Angola seit 1961 der Unabhangigkeits-
 krieg tobte und diesem, als das Land 1975 schlieBlich unabhangig geworden war, ein

 blutiger Biirgerkrieg folgte. Archivstudien waren fiir mich die ideale Alternative. Ich
 verbrachte deshalb, meist mit Unterstiitzung der DFG, immer wieder einige Wochen

 in Portugal, wo das Gros der erhalten gebliebenen Schriftquellen iiber Angola aus den

 ersten Jahrhunderten portugiesischer Besatzung archiviert war, wo aber auch alle nicht

 in Deutschland vorhandenen portugiesischen Veroffentlichungen in Bibliotheken ein-

 gesehen (nicht: ausgeliehen und nicht: kopiert!) werden konnten.
 Zunachst war es notig, iiberhaupt erst einmal die Bestande zu sichten, was sich bei

 kurzen Offnungszeiten, fehlenden Inventarbiichern, fehlenden oder unzureichenden

 Kopiermoglichkeiten als iiberaus zeitaufwendig erwies. Das Ergebnis dieser Recher-
 chen war eine Reihe von Artikeln, die sich am Anfang noch vorrangig auf veroffent-

 lichte Quellen stiitzten und sich vorwiegend auf die Geschichte des damals noch wenig

 bekannten Konigtums Ndongo bezogen.9 Auf den Titel seiner Herrscher (ngola) ist der

 Name Angola der portugiesischen Konquista und Kolonie sowie des heutigen afrikani-
 schen Staates zuriickzufiihren.

 Ein entscheidendes Ereignis war es, als ich auf zwei umfangreiche, bisher wenig

 herangezogene Kodizes stieB, die in auBergewohnlich detaillierter Form Rechenschaft

 iiber die Regierungszeit des Gouverneurs Fernao de Sousa in Angola (1624-1630) ab-
 legten. Sie erwiesen sich als eine der wichtigsten und unverzichtbaren Quellen fiir das

 17. Jahrhundert. Nachdem ich einen Grofiteil der Dokumente transkribiert hatte - was

 9 Siehe vor allem Heintze (1970b, 1972b, 1977, 1979, 1980a, b sowie auch 1981/82, 1989a, b, c, 1993b).
 Einige Artikel zu diesem Thema wurden spater zu einem Sammelband vereint und in einer vereinfach-
 ten Form verdffentlicht (Heintze 1996). Eine iiberarbeitete, erweiterte und mit Fufinoten versehene

 portugiesische Edition ist mit angolanischer Unterstiitzung derzeit in Vorbereitung.
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 aufgrund der damals iiblichen zahlreichen Abkiirzungen, haufig fehlender Abtrennung
 oder willkiirlicher Zertrennung der Wdrter sowie der oft nur sehr schwer zu entziffern-

 den Handschriften eine besondere Herausforderung fur mich bedeutete -, war es mir

 moglich, eine neue Interpretation der Geschichte des Konigreichs Ndongo in der ersten

 Halfte des 17. Jahrhunderts vorzulegen (Heintze 1981, 1984a). Die Vorarbeit dafiir war

 aber so gewaltig und die Quelle fur die Geschichte des 17. Jahrhunderts derart bedeu-

 tend, dafi ich es als meine Verpflichtung ansah, sie allgemein zuganglich zu machen. Ich

 konnte eine portugiesische Philologin, Maria Adelia Mendes de Carvalho, die gerade
 ihre Arbeit als Lektorin an der Frankfurter Universitat beendet hatte, zur Mitarbeit

 gewinnen. Wir erganzten uns ausgezeichnet, und so gelang es, mit Unterstiitzung der
 DFG, diesen historischen Schatz zu edieren und in zwei Banden der ,,Studien zur Kul-
 turkunde" zu veroffentlichen.10

 Uber Fernao de Sousa war damals kaum etwas bekannt. Ich verfolgte daher seine

 Spuren in Portugal und entdeckte unter anderem nicht nur sein Geburtshaus in Vila

 Vigosa (*1563), seine beiden Palaste in Lissabon (eine verfallende Schule, die inzwi-
 schen, renoviert, als Privatuniversitat dient) und Amarante (nur noch Reste einer Ruine)

 sowie einen seiner Nachkommen. In dem Versteigerungskatalog eines Antiquariats stiefi
 meine Mitarbeiterin Maria Adelia Mendes de Carvalho auf sein Testament, von dem

 ich spater eine Kopie machen durfte, und ich selber fand durch Zufall (versteckt in

 einem ganz anderen Dokument) die privaten Aufzeichnungen des Gouverneurs uber
 die Geburtszeiten und Taufdaten seiner neun Kinder. Schliefilich entpuppte sich ein im

 Bus nach Evora neben mir sitzender und eine handschriftliche Genealogie studierender

 Herr als Nachkomme des Verwalters von Fernao de Sousa auf dessen angolanischen
 Gutern! Leider mufite ich ihm mitteilen, daS sein Vorfahre keineswegs, wie er dachte,

 ein enger Freund des Gouverneurs gewesen, sondern von diesem unehrenhaft entlassen

 worden war. - Und das alles 350 Jahre spater in einem portugiesischem Bus: Wie sollte

 man da nicht aberglaubisch werden!

 HlSTORISCHE FORSCHUNGSMETHODEN

 Die intensive Beschaftigung mit Schriftquellen und die Probleme, mit denen ich da-

 bei konfrontiert wurde, liefien immer wieder gravierende Defizite in unserem Fach bei

 der Verwendung schriftlicher Quellen fur historische und ethnologische Arbeiten uber

 Afrika erkennen. Es gab lebhafte und zuweilen heftige Debatten iiber die adaquate In-

 terpretation oraler Traditionen, dagegen meinte man in der Regel, iiber den Gebrauch

 von Schriftquellen nicht weiter nachdenken zu miissen. Fur viele Epochen und Gebiete

 Heintze (1985, 1988). Beide Bande sind inzwischen vergriffen. Die letzten zehn Exemplare gingen
 als grofiziigige Spende des Steiner-Verlags nach Angola, wobei die angolanische Botschaft in Berlin
 freundlicherweise die Transportkosten und den Versand ubernahm.
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 Afrikas waren sie aufierdem derart sparlich, daJS man froh war, uberhaupt etwas in der

 Hand zu haben. Das fiihrte dann oft zu kiihnen Verallgemeinerungen auf minimaler und

 qualitativ hochst anfechtbarer Quellenbasis. Da vielerorts aufierdem noch ein statisches

 Bild der ,,traditionellen" Kulturen Afrikas vorherrschte, hielt man es fur gerechtfertigt,

 wahllos alle nur irgendwo vorhandenen Informationen zu einem Gesamtbild im ,,eth-

 nographischen Prasens" zusammenzuwiirfeln, ohne einen Gedanken auf die Umstande
 oder die Zeit ihrer Entstehung zu verschwenden.11 Quellenkritik war fur viele noch

 ein unbekannter Begriff. Ich hatte dagegen nicht nur in meinem Geschichtsstudium in

 dieser Hinsicht eine vorziigliche Schulung erhalten, sondern, was historische Methoden

 anbelangt, schon friihzeitig in Jan Vansina (Leuven, spater Madison, USA) meinen Mei-
 ster (und unerreichbares Vorbild) gefunden. Er war es, der jedem Wissenschaftler die

 Grundforderung des ,,systematischen Zweifels" mit auf den Weg gab (1974). Wie bei
 niemand anderem haben mich nicht nur seine Kreativitat, sein ungeheures, bis heute

 noch laufend aktualisiertes Wissen und sein interdisziplinarer Forschungsansatz, son-

 dern besonders auch seine zahlreichen Arbeiten zu Forschungsmethoden herausgefor-

 dert und beeindruckt. Inzwischen verbinden mich mit ihm auch viele Jahre des frucht-

 baren Gedankenaustauschs und der Freundschaft. Die Griindung der amerikanischen

 Zeitschrift ,,History in Africa: a journal of method" 1974 durch David Henige bestarkte

 mich in der Bedeutung methodischer Fragen. Ich selber habe daher immer wieder in

 kleineren Arbeiten, gestiitzt auf angolanische Beispiele, versucht, den Finger auf ent-

 sprechende ,,Wunden" zu legen.12 Auch gegen vereinfachende und stereotype Erkla-

 rungsmuster schrieb ich an (z.B. Heintze 2006) und nahm aufier Texten auch historische

 Fotografien unter die Lupe (z.B. Heintze 1999e). Als dann Adam Jones (heute Profes-
 sor fur afrikanische Geschichte in Leipzig) nach Frankfurt kam, fand ich in ihm einen

 Gleichgesinnten und war dankbar, daI5 er sich bereit fand, ein internationales Sympo-

 sium iiber ,,European sources for sub-Saharan Africa before 1900: use and abuse" mit
 mir durchzufuhren, das einen nachhaltigen Erfolg erlebte. Ich hatte mir dafiir keinen
 besseren Partner wiinschen konnen.13

 Neuorientierung: Deutsche Forschungsreisende und

 afrikanische ploniere

 Nach dem Tod Haberlands (1992) wuchs meine Beanspruchung durch die Redaktions-

 arbeiten so stark, zumal in dieser Zeit auch ein neuer Verlag fur die ,,Studien zur Kul-

 turkunde" gefunden werden mulke, dafl fur langere Archivreisen keine Zeit mehr blieb.

 1 * Siehe zum Beispiel die entsprechende Kritik von Vansina ( 1 969) .

 12 Seine zum Beispiel Heintze (1976, 1982, 1983, 1984b sowie auch 2000a).

 Die Beitrage wurden im Band 33 von ,,Paideuma" unter demselben Titel veroffentlicht (Heintze u.
 Jones 1987). Siehe auch Haberland und Heintze (1984).
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 Inzwischen war aber auch international eine junge Generation von Afrika-Historikern
 herangewachsen, die in monate- und jahrelangen Archivbesuchen, meist im Rahmen

 ihrer PhD-Arbeiten, Hervorragendes leistete. Ich selber hatte auch Lust, kunftig iiber

 weniger weit zuriickliegende Zeiten zu forschen und sah mich nach Themen zu Angola

 um, fur die ich als Deutsche privilegiert sein und iiber die ich auch von Frankfurt aus
 arbeiten konnte.

 Mit dem Afrika-bezogenen Teil des Nachlasses von Baumann14 hatte ich auch die

 Aufzeichnungen Alfred Schachtzabels iiber seine Forschungsreise nach Angola (1913-

 1914) erhalten. So entstand der Plan, in einer ,,integrierten Quellenedition" alle ethno-

 graphischen Resultate dieser Reise zu publizieren: veroffentlichte und unveroffentlichte

 Texte, Fotos und eine ethnographische Sammlung.15 Eine solche Editionsarbeit hatte

 zudem den Vorteil, dafi sie relativ leicht unterbrochen und wiederaufgenommen wer-

 den konnte. Ein anderes Projekt war die Edierung der fur auslandische Wissenschaft-

 ler kaum erreichbaren, meist in Tageszeitungen ,,verlorenen" Veroffentlichungen Max

 Buchners iiber seine Expedition an den Hof des Lunda-Herrschers in Zentralafrika
 (1878-1882). Auch das von mir in Miinchen entdeckte, handschriftliche Tagebuch von

 Eduard Pechuel-Loesche iiber seine Forschungen in Loango (1874-1876) konnte ich
 mit einer Sachbeihilfe der DFG transkribieren lassen.16 Angesichts der Tatsache, dafi

 die Schriftquellen iiber Angola in mindestens acht europaischen Sprachen abgefalk und

 ohne zeitaufwendige und kostspielige Reisen nicht zu benutzen sind, sah ich in der
 (noch immer viel zu wenig anerkannten und geforderten) Editionsarbeit auch eine Ver-

 pflichtung und - in der Hoffnung auf die eine oder andere kiinftige Ubersetzung - eine

 kleine wissenschaftliche Wiedergutmachung fur die europaische Zerstorung einheimi-

 scher Kulturgiiter (,,Idole", ,,Fetischea!) sowie fur die in Angola besonders lange und
 driickende Kolonialzeit.

 Auf diese Weise befand ich mich plotzlich mitten im 19. und beginnenden 20.
 Jahrhundert. Mit einem gewissen Staunen stellte ich fest, dafi iiberraschend viele Deut-

 sche ethnographische Erkundungen in Angola durchgefiihrt hatten, obwohl dieses
 Land doch nie eine deutsche Kolonie gewesen ist. Ihre Arbeiten wurden jedoch nur von

 wenigen Wissenschaftlern herangezogen. So lag es nahe, diesen (und anderen deutsch-
 sprachigen) Forschungsreisenden ein Buch zu widmen (Heintze 1999a). In ihm stellte

 ich dreiBig dieser Reisenden in Kurzbiographien mit umfassenden Spezialbibliographi-

 Klaus E. Miiller, an den der gesamte wissenschaftliche NachlaB von Baumann gegangen war, hatte
 diesen Teil freundlicherweise an mich weitergegeben.

 Siehe Heintze (1993 c, 1995b). Nur die gerade von Leipzig an das Berliner Volkerkundemuseum zu-
 riickgegebenen Ethnographica dieser Forschungsreise konnte ich damals noch nicht beriicksichtigen.

 Da Pechuel-Loesches Notizen nur stichwortartigen Charakter haben, eigneten sie sich nicht fur eine
 Veroffentlichung, doch enthalten sie wertvolle Hinweise auf die psychischen Belastungen seiner Feld-
 forschung (s. Heintze 2000a). Diese Notizen konnen jetzt in einer gut lesbaren Form in der Staatsbi-
 bliothek Miinchen eingesehen werden.
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 en und Textbeispielen aus ihren Werken vor17 und legte ein besonderes Augenmerk
 auf die Produktion ihres ethnographischen Wissens, auf das Bild, das sie sich von den

 afrikanischen Menschen gemacht haben und auf die Art und Weise sowie auch auf den

 Kontext, in dem ihre spateren Publikationen zustande gekommen sind.

 Allmahlich begannen mir jedoch diese Arbeiten, bei denen stets Europaer, wenn

 auch keineswegs in strahlendem Licht, im Mittelpunkt standen, Unbehagen zu bereiten.

 Ich fand es daher an der Zeit, mich nun einmal explizit den bisher eher ,,Unsichtbaren"
 oder Unterschatzten zuzuwenden: den afrikanischen und luso-afrikanischen Unterneh-

 mern, Karawanenfuhrern, Dolmetschern und Tragern in Zentralafrika im 19. Jahrhun-

 dert. Der monumentale Reisebericht Henrique Dias de Carvalhos iiber seine vierjahrige

 Lunda-Expedition bildete dafiir eine schier unerschopfliche Grundlage. Aus dieser Mo-
 tivation heraus entstand mein Buch „ Afrikanische Pioniere. Tragerkarawanen im westli-
 chen Zentralafrika (ca. 1850-1890)" (Heintze 2002b). Dabei war es mir ein besonderes

 Anliegen, dem Leser die Lebensumstande der handelnden Personen mit Hilfe erzah-
 lender Passagen starker zu vergegenwartigen. Zahlreiche Portraitaufnahmen, die ich in

 einem unveroffentlichten Expeditionsalbum entdeckte, unterstiitzten mich dabei.

 Angolanische Initiativen

 Bereits seit vielen Jahren stand ich durch gelegentliche Treffen in Lissabon mit angola-

 nischen Wissenschaftlern in Verbindung. Etliche meiner Arbeiten wurden aus eigenem

 Antrieb von der vor den Nationalsozialisten nach Lissabon geflohenen Lotte Pfliiger ins

 Portugiesische iibersetzt und an angolanische Wissenschaftler weitergegeben. Dank des
 besonderen Interesses und Engagements der groBartigen angolanischen Historikerin
 Maria da Conceigao Neto wurden zwei dieser Ubersetzungen (Heintze 1994b, 1995c),
 von ihr selbst redigiert, noch wahrend des Biirgerkriegs in Luanda veroffentlicht.18

 Die Etablierung von E-mail- Verbindungen mit Angola bedeutete dann geradezu

 einen ,,Quantensprung" in unseren gegenseitigen Beziehungen. 1997 wurde ich zu einer

 17 Die mir in ethnographischer oder methodischer Hinsicht besonders signifikant erscheinenden Text-
 beispiele habe ich vor allem im Hinblick auf angolanische Wissenschaftler aufgenommen, die wohl
 noch fur lange Zeit nur unter grofien Muhen an diese Literatur herankommen werden. Da dieses
 Buch vergriffen ist, wird der Verlag Otto Lembeck in Kiirze eine bearbeitete Online-Edition (mit klei-
 nen Erganzungen in den Kurzbiographien) unter dem Titel ,,Deutsche Forschungsreisende in Angola.
 Ethnographische Aneignungen zwischen Sklavenhandel, Kolonialismus und Wissenschaft" ins Netz
 stellen. Eine portugiesische Version des Buches ist in Vorbereitung.

 18 Ich habe es immer als ein groftes Defizit empfunden, dafi ich nicht selber fahig war, in anderen Spra-
 chen zu publizieren. Andererseits lege ich auch immer grofken Wert auf einen prazisen und stilistisch

 moglichst ansprechenden Stil (sicher nicht immer mit Erfolg). Dennoch bot sich mir wiederholt die
 Moglichkeit, mit der Hilfe von Ubersetzern einige meiner Arbeiten oder ihre Kurzfassungen im engli-
 schen, franzosischen oder portugiesischen Sprachraum bekannt zu machen. Das war dann wohl auch
 der Grund, warum ich, dauerhaft oder turnusmafiig, in den wissenschaftlichen Beirat einer Reihe von
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 Konferenz iiber die Geschichte Angolas nach Luanda eingeladen und betrat erstmals
 angolanischen Boden. Leider flammten die Kampfe nach einer kurzen Pause wieder
 auf, so dafi von angolanischer Seite geplante Vorhaben (noch) nicht umgesetzt werden
 konnten.

 Aber aufgeschoben war nicht aufgehoben. Fiinf Jahre spater ermoglichten es mir

 die Initiative von Rosa Cruz e Silva, der vor Energie und personlichem Einsatz nur so

 spriihenden Generaldirektorin des Arquivo Historico Nacional de Angola, sowie die
 grofiziigige finanzielle Unterstiitzung durch dieses Archiv, Baumanns in Dundo (Nord-

 angola) lagernde ethnographische Sammlung aus dem Jahr 1954 in einem auf Baumanns

 Notizen fufienden, zweisprachigen Katalog in Deutschland zu veroffentlichen (Heintze

 2002a) und einen Teil der Auflage mit Hilfe der angolanischen Botschaft in Berlin dem

 Archiv in Luanda zukommen zu lassen. Nachdem dann im selben Jahr der jahrzehn-

 telange Biirgerkrieg beendet werden konnte, fand die Presentation des Katalogs, zu
 der ich eingeladen wurde, im Rahmen der Unabhangigkeitsfeiern in einer feierlichen

 Zeremonie in Dundo statt, unter anderem in Anwesenheit des Provinzgouverneurs, des

 zustandigen Bischofs, des angolanischen Botschafters in Deutschland (Alberto Bento
 Ribeiro, der mich auch sonst in vielen meiner angolanischen Projekte ermutigte und
 unterstiitzte) und, last but not least, der bereits erwahnten Generaldirektorin des ango-

 lanischen Nationalarchivs, der ich das alles letztlich zu verdanken hatte.

 Inzwischen nahte mein Ruhestand (Januar 2004), der allerdings nicht das Ende
 meiner wissenschaftlichen Arbeiten bedeuten sollte. In Fortfiihrung meiner Studien

 iiber das 19. Jahrhundert im westlichen Zentralafrika erschienen mir Untersuchungen

 iiber die Rolle von Transport- und Kommunikationsverbindungen fiir die Schaffung
 oder Transformation sozialer Raume besonders lohnend zu sein. Ich war daher sehr

 dankbar, dafi ich 2003 mit Achim von Oppen am Zentrum Moderner Orient in Ber-

 lin ein internationales Symposium iiber ,,Angola on the move: transport routes, com-

 munications, and history" veranstalten und dazu unter anderem auch eine Reihe von

 angolanischen Wissenschaftlern nach Deutschland einladen konnte. Das fiihrte nicht

 nur zu intensiven und anregenden Diskussionen zwischen den Teilnehmern, sondern

 ermoglichte mir auch, die grofie Gastfreundschaft, die ich in Angola genossen hatte, zu
 erwidern.19

 Noch im selben Jahr wurde ich dann meinerseits wieder zu Vortragen an die Agost-

 inho Neto Universitat in Luanda eingeladen. Die Anfrage, ob ich bereit ware, auch eine

 Gastprofessur anzunehmen, empfand ich zwar als eine grofie Ehre, muBte sie aber aus

 einer Reihe eher personlicher Griinde ablehnen. Im folgenden Jahr erschien gleichzeitig

 internationalen Zeitschriften gewahlt wurde, wie zum Beispiel der ,,Revista International de Estudos
 Africanos" (Lissabon), des Journal of African History" (London) und des ,,International Journal of
 African Historical Studies" (Boston).

 19 Dieses Symposium fand mit Unterstiitzung der Volkswagenstiftung statt. Siehe zu den Ergebnissen
 Heintze und von Oppen (2004a, b). Ein Veroffentlichung als Buch- und Online-Edition ist zur Zeit in
 Vorbereitung (s. Heintze u. von Oppen 2007).
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 in Lissabon und in Luanda mit Unterstiitzung des Goethe-Instituts eine portugiesische
 Edition meiner ,,Afrikanischen Pioniere",20 zu deren Presentation ich 2005 wiederum

 nach Angola eingeladen wurde. Mit dieser Ubersetzung hat auch die wunderbare Zu-
 sammenarbeit mit meiner portugiesischen Ubersetzerin Marina Santos, die mir langst zu

 einer vertrauten Freundin geworden ist, begonnen.

 Ahnliche Projekte sind bereits von portugiesischer und angolanischer Seite in
 Vorbereitung, und soeben habe ich eine erste Fassung eines Buchmanuskriptes iiber
 ,,Verwandtschaft und Politik im vorkolonialen Zentralafrika" fertiggestellt.21 - ,,Ango-

 la" wird mich also wohl weiterhin noch ein Stuck Weges begleiten.

 20 Heintze (2004a). Das Buch ist meiner langjahrigen angolanischen Freundin, der Dichterin und Histo-
 rikerin Ana Paula Tavares gewidmet.

 21 Siehe zu diesem Thema auch Heintze (2007a, b).

 Eine fast vollstandige Liste meiner auf Afrika bezogenen Veroffentlichungen findet sich auf der website
 des Frobenius-Instituts: www.frobenius-institut.de.
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