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Das lange Scheitern einer lllusion: 
Die Deutsche Kolonialbewegung 
im Kaiserreich 

von Michael Frohlich 

Vom 21. bis zum 28. Oktober 1880 tagt in Berlin der 19. Kongre.B 
Deutscher Volkswirte. Themen sind Auswanderung und Expansion, 
die Kolonisation und ihre Verfechter, die in den siebziger J ahren ver-
starkt von sich reden machten. Zu den Referenten zahlt Friedrich Kapp, 
nationalliberaler Politiker und Mitglied des Reichstags. Kapps Diskus-
sionsbeitrag ist eine bemerkenswerte Antwort auf die Frage: Wie wich-
tig ist die Kolonisation? Welche Bedeutung ist der Kolonialbewegung 
einzuraumen? Gibt es Alternativen? Um es vorwegzunehmen: Kapps 
Urteil fallt vernichtend aus. Und dies zu einem Zeitpunkt, als das 
Deutsche Reich noch nicht einmal iiber Kolonien verfiigt. Die Koloni-
sation ist - folgt man dem Referenten auf dem Kongre.B - ein gro.Ber 
historischer Irrtum, in Vergangenheit und Gegenwart. Zwar ein immer-
griines Thema, aber vor allem ein Archiv des Schreckens, der wirtschaft-
lichen Fehlkalkulation und - so konnte man iiberspitzt sagen - das 
wiiste Psychogramm eines Aufsteigers. Unberiihrt von Kontroversen 
und vom Konsens der kolonialen Propagandisten scheint er seinen 
Zuhorern entgegenzurufen: Der Aufsteiger kennt nicht den Preis. Kapp 
iibt sich in beiBendem Spott und zersetzender Kritik an der kolonialen 
Agitation der letzten J ahre; gegen die um sich greifende Begeisterung 
stellt er die Skepsis des Òkonomen und die Kenntnis des Historikers. 
1871 schrieb Kapp in einer Studie iiber Friedrich den Gro.Ben und die 
deutsch-amerikanischen Beziehungen: 
«Wir Deutsche werden iiberhaupt wohl daran thun, uns unser Verhaltniss zum Aus-
lande nicht zu leicht zu denken. Ueber die Gleichgiiltigkeit und selbst theilweise 
Verachtung, der wir friiher nur zu sehr begegneten, sind wir durch die harte Arbeit 
der letzten sieben Jahre gliicklich hinausgekommen. Es ist aber immer noch die bose 
Erbschaft unsrer Vergangenheit, jener kleinstaatlichen Ohnmacht und Zerstiicklung, 
dass wir weder das Vertrauen, noch die Liebe fremder Nationen besitzen. Das schadet 
nichts; oderint dum metuant! Eine deutsche Politik, beruhend auf Gerechtigkeit gegen 
uns und gegen Andere, geleitet mit Selbstbewusstsein und Kraft, wird uns, wenn auch 
nicht im ersten Anlaufe, doch sicher die Bundesgenossen fiir die Ziele gewinnen, 
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deren Erreichung wir uns im nationalen und allgemein menschlichen Interesse gestellt 
haben. Aber rechnen wir dabei, wenn iiberhaupt, auf die Vereinigten Staaten nur in 
allerletzter Lini e» 1• 

Diese Bilanz, gezogen 1871, fi.igt sich prazise in die aktuelle Diagnose 
des Jahres 1880 ein. Im Licht der historischen Konflikte addiert Kapp 
die Bedrohungen und fiihrt ohne sibyllinische Formulierungen in das 
Herz des Problems: 
«Die ganze We!t betrachtet uns mit Mrntrauen, und die Englander erst recht. Ober-
haupt kann sich wohl ein Privatmann da, wo er eine giinstige Gelegenheit erspaht, in 
eine neue und grèiEere Stellung hineindriicken; ein Staat, eine GroEmacht aber muE 
mit allen ihren Machtmitteln eintreten, wenn sie eine neue Position erringen und 
behaupten will. Es darf ihr dann selbst auf einen Krieg nicht ankommen, und wenn 
sie ihn nicht will, so wird er ihr von ihrem mif)giinstigen Nachbarn aufgedrangt wer-
den. Aber diese sich ganz von selbst verstehende Perspektive schweigen unsere would-
be-Kolonisatoren wohlweislich tot. Sie denken, erst driicken wir unsere Wiinsche durch, 
und dann mèigen die anderen weiter sehen>>2. 

Kapp spricht im Kreis von Gleichgesinnten. Aber er weiG genau, daG 
diese Analyse, in lockerer Form verabreicht, ihm den Ruf eines «schlech-
ten Deutschen» eintragen konnte, wenn nicht gar das Attribut des 
«Reichsfeindes». Und trotzdem halt er an seiner Ansicht fest, daG das 
Reich ungleich wichtigere Aufgaben wahrzunehmen hat, als «mit frem-
den Weltteilen anzubinden und Abenteuer zu suchen». Dies ist selbst-
verstandlich keine Absage an expandierenden Handel, fiir den Kohlen-
und Flottenstationen notig sein mogen, wohl aber an Prestige-, Kolo-
nial- und schlieGlich auch 'Weltpolitik'3, die in den neunziger Jahren 
Furore macht und zu Beginn des zwanzigsten J ahrhunderts in einer 
Mischung von Aggressionslust und Bedrohungsgefiihl klaglich schei-
tert4. Aber eigentlich braucht Kapp dem KongreG nicht ins Gewissen 
zu reden. Denn auch der Nukleus der kolonialen Argumentation die-

1 Zitiert nach: R. POMMERIN - M. FROHLICH (edd), Quellen zu den deutsch-amerikani-
schen Beziehungen 1776-1917, Darmstadt 1996, S. 101. 
2 Im folgenden zitiert nach H. FENSKE (ed), Im Bismarckschen Reich 1871-1890 (Quel-
len zum politischen Denken der Deutschen im 19. und 20. Jahrhundert; Freiherr vom 
Stein-Gedachtnisausgabe, VI), Darmstadt 1978, S. 258-260. 
3 Eine der neuesten Studien: G. FESSER, Der Traum vom Platz an der Sonne. Deutsche 
«Weltpolitik» 1897-1914, Bremen 1996; dazu V. ULRICH, Die nervose Groflmacht, in 
«Die Zeit», Nr. 37 vom 6. September 1996, S. 61. 
4 Vgl. allgemein: E. KOLB, Stabilisierung ohne Konsolidierung? Zur Konfiguration des 
européiischen Méichtesystems 1871-1914, in P. KROGER (ed), Das europà'ische Staaten-
system im Wandel. Strukturelle Bedingungen und bewegende Kréi/te seit der Friihen 
Neuzeit (Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 35), Miinchen 1996, S. 189-197. 
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ser J ahre, die Auswanderung in Kolonien zur Stornierung von Krisen 
und Konflikten, fìndet bei den Versammelten keine Resonanz. Freilich 
sind es nicht die Armen und AusgestoEenen, nicht die Gekreuzigten 
der Kolonialgeschichte, die die Delegierten nachdenklich stimmen. Und 
natiirlich sind sie keine kausalitatsglaubigen Chronisten. Doch deutli-
cher als jede Statistik zeigt ihnen der Augenschein, daE die Kolonisa-
tion in keinem Verhaltnis und keinem Nutzen zu den Risiken iibersee-
ischer Expansion steht. Die Kolonisation ist - so die iiberwiegende 
Ansicht der Versammelten - ein Anachronismus in einer Zeit, in der 
freier Welthandel triumphiert5• An dieser Oberzeugung andern die 
Advokaten der Auswanderung nichts. Was ist die Alternative zur Ko-
lonisation? Die Alternative sind aus der Sicht der Volkswirte Handels-
vertrage zur Sicherstellung von wirtschaftlichem Profìt. Kommerz und 
Kultur bilden in ihren Augen keine natiirliche Allianz, von Kultur, 
Kirche oder gar Mission ist in ihren Beitragen keine Rede, erst recht 
nicht von der «verheiEungsvollen Bahn nationaler Entwicklung», Be-
griffe, die sich mit ihrer Auffassung schlecht vertragen. Und so be-
schlieEt der KongreE im Oktober 1880: 
«Wahrend der Reichsregierung die Pflicht obliegt, die Auswanderung auf Grund be-
stehender Gesetze unbehelligt zu lassen, sie aber vor Ausblutung und Bedriickung zu 
schiitzen, ha!t es der volkswirtschaft!iche Kongre.B fiir nicht zulassig, da.B auf Kosten 
der Gesamtheit und zu Gunsten einzelner Klassen teuere und aussichtslose, wenn 
auch wohlgemeinte Versuche mit Errichtung irgendwelcher Art von Kolonien ange-
stellt werden». 

Von Anfang an scheint klar zu sein: Die koloniale Bewegung leidet 
unter Geburtswehen. Doch der BeschluE der Volkswirte versetzt nie-
mandem den TodesstoE, im Gegenteil, in der zweiten Hafte der sieb-
ziger und zu Beginn der achtziger J ahre fìndet koloniale Propaganda 
mehr und mehr Beachtung. Die Agitatoren konfrontieren die Òffent-
lichkeit mit einem Thema, das zu einem permanenten Begleiter des 
Geschichtsstudiums in Vergangenheit und Gegenwart geworden ist6

• 

Wer sind die Exponenten? Zu den Musterschiilern der zweiten Reihe 
zahlt der Hamburger J urist Wilhelm Hiibbe-Schleiden, der nach dem 
Ausscheiden aus dem diplomatischen Dienst von 1875 bis 1877 als 
Kaufmann in Westaquatorialafrika lebt. Die Eindriicke dieser Jahre 

5 1879 wurde allerdings das Prinzip des Freihandels aufgehoben, und es erfolgte der 
Obergang zur Schutzpolitik. 
6 Grundlegend: H. GRONDER, Geschichte der deutschen Kolonien, Paderborn - Miin-
chen - Wien - Ziirich 19922• 
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prasentiert er in dem Buch Ethiopien7, mit dem er das westliche Aqua-
torialafrika - und nicht Athiopien - bezeichnet. Diese Studien uber 
Westa/rika sind zwar erst das propagandistische Gesellenstiick, dem 
weitere Publikationen folgen, doch erzielt er mit ihnen 1879 schon 
beachtliche Aufmerksamkeit. Es gelingt ihm, sein Gefallen am Schrei-
ben zur Profession zu kultivieren. Obwohl der J urist - ebenso wie 
andere bekannte Kolonialpropagandisten - keineswegs als Wirtschafts-
experte gelten kann, versteht er sich zu Empfehlungen fiir die deut-
sche Industrie, pladiert fiir iiberseeische Marktexpansion, fiir Kapital-
export und Importproduktion und votiert fiir die «rationelle ... Anlage 
alle[n] solchen deutschen Kapitals, das gegenwartig hier in unrichtigen 
Produktionszweigen verkommt»8• Hiibbe-Schleidens Kernaussage lau-
tet: «Eine Ausdehnung unsres Wirthschaftsgebietes ist das Einzige, was 
unser Volk vor der Versumpfung retten kann»9• Auf diese Weise wird 
der «Stoffwechsel unsres Volkslebens» einen zusatzlichen Impuls er-
halten. Allerdings: Der Advokat der Auswanderung erschopft sich in 
Allgemeinplatzen und verzichtet auf jeglichen konkreten Bezl!g zu 
aktuellen gesellschaftlichen Problemen, die nach seiner festen Uber-
zeugung einen 'dies irae' erwarten lassen, aber in die Diktion seines 
Buches noch nicht einflieEen. Zwei Termini spielen eine groEe Rolle. 
'Tropische Kultivation' und 'subtropische Kolonisation' sind Eckpfeiler 
seines Expansionsmodells, das letztlich darauf hinauslauft, Afrikanern 
'Zivilisation' und 'Kultur' zu ermoglichen, den Europaern hingegen 
Reichtum und Importproduktion. In seinen spateren Publikationen 
distanziert sich Hiibbe-Schleiden zunehmend von England als dem ko-
lonialen Vorbild und bekennt sich zu einer aggressiveren deutschen 
Ùberseepolitik. Dadurch zollt er zum einen nationalistischen Stromun-
gen Tribut und offnet zum anderen sozialen Krisenargumenten die 
Tore. «Handeln, nicht reden», so lautet seine Ratio, «deutsche Staats-
beamte und Gelehrte werden dem Deutschen Reich die reale Welt 
nicht gewinnen, wenn es das deutsche Volk nicht tut». Auf keinen Fall 
soll das Reich das «fiinfte Rad an Englands Wagen» bleiben. Doch 
nicht nur Hiibbe-Schleiden entdeckt in diesen Jahren sein Herz fiir 
Kolonisation. 

7 Hier und im folgenden zitiert nach W. HOBBE-SCHLEIDEN, Ethiopien. Studien iiber 
West-A/rika mit einer neu entwor/enen Special-Karte, Hamburg 1879. 
8 Hier und im folgenden zitiert nach K.]. BADE, Friedrich Fabri und der Imperialismus 
in der Bismarckzeit. Revolution - Depression - Expansion, Freiburg i.Br. 1975, S. 100. 
9 Zitiert nach: M. FR6HLICH, Imperialismus. Deutsche Kolonial- und Weltpolitik 1880-
1914, Miinchen 1994, S. 141 f. 
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Ein weiterer, einflu.Breicher Expansionspublizist ist der aus Sachsen 
stammende Rittergutsbesitzer Ernst von Weber, der wie Hiibbe-Schleiden 
mehrere J ahre in Obersee gelebt und im Auswartigen Amt vergeblich 
fiir koloniales Engagement geworben hat. Sein Ehrgeiz lauft sich je-
doch an Bismarcks Entschlossenheit fest, sich von iiberseeischem En-
gagement zu distanzieren. Vier Jahre in A/rika lautet der Titel des 1878 
veroffentlichten Reiseberichts, mit dem Weber sich - neben anderen 
Schriften - als sozialimperialistischer Theoretiker und Verfechter des 
Exports der sozialen Frage10 vorstellt. In Webers Augen droht eine Angli-
sierung der Welt, der es entschieden entgegenzutreten gilt. Seine zen-
trale Aussage ist jedoch, da.B das «MiBverhaltnis zwischen der Zahlt 
der Besitzenden und der Besitzlosen» korrekturbediirftig ist. Dement-
sprechend empfiehlt er eine planmaBige 'Ubersiedelung' des Proletari-
ats, das gegen revolutionare Ideen nicht immun ist. Die Losung ist 
ebenso einfach wie plaktiv: «Verminderung der Zahl unserer armsten 
Arbeiter durch stetige Massenauswanderung und Eroffnung neuer 
Markte fiir unsere Arbeitserzeugnisse durch Aufschlie.Bung neuer Han-
delsgebiete»11. Da bei schweben ihm durchaus konkrete Zahlen vor, 
mindestens 200.000, noch besser 300.000 Menschen sollen jahrlich das 
Deutsche Reich verlassen, um in Ùbersee ihre wirtschaftliche Not 
abzuschiitteln. Auswanderungsziel ist fiir ihn nicht nur «Neu Deutsch-
land» in Siidafrika, sondern Siidamerika. Oberzeugt von der Gefahr 
sozialistischer Verschworungen geht es ihm erklarterma.Ben um ein «Vor-
beugen blutiger Revolutionen, die uns in Zukunft mit mathematischer 
Sicherheit bevorstehen, wenn ihre Ursache, die unaufhaltsam fortschrei-
tende Oberfiillung unseres Landes mit Proletariern, nicht nachdriick-
lich eingeschrankt und vermindert wird». Weber schreibt damit den 
Anspruch auf wissenschaftliche Genauigkeit fest und suggeriert eine 
prazise Kenntnis wirtschaftlicher Zusammenhange. Die Schriften von 
Weber, Hiibbe-Schleide wie auch Friedrich Fabri, den Drillingen der 
Kolonialbewegung, bezeugen ein Krisenbewu.Btsein, in dem Vokabeln 
wie 'Pauperismus' 12 und 'Sozialdemokratie' eine gro.Be Rolle spielen. 

10 Hier und im folgenden zitiert nach E. VON WEBER, Die Erweiterung des deutschen 
Wirthscha/tsgebiets und die Grundlegung zu ttberseeischen deutschen Staaten. Ein drin-
gendes Gebot unserer wirthschaftlichen Nothlage, Leipzig 1879. 
11 Zitiert nach K.]. BADE, Friedrich Fabri und der Imperialismus in der Bismarckzeit, 
s. 101. 
12 Vgl. W. HARDTWIG, Vormà'rz. Der monarchische Staat und das Biirgertum (Deutsche 
Geschichte der neuesten Zeit vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart), Mi.inchen 
1985, s. 70-73. 
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Aber erst Friedrich Fabri, dem «Vater der deutschen Kolonialbewe-
gung»13, gelingt es, die Offentlichkeit z.T. zu seinen Schiilern zu ma-
chen. Breitere Kreise zieht die Expansionsdiskussion mit der Broschii-
re Bedar/ Deutschland der Colonien? 14

, 1879 von dem aus frankischer 
Pfarrersfamilie stammenden Fabri veroffentlicht15 , Auch wenn noch 
viele Fragen bleiben, mit der Broschiire laih sich offensichtlich arbei-
ten. Seit dem Revolutionsjahr 1848 ist der Sohn eines Pfarrers und 
Gymnasialprofessors als Religionslehrer und Gefangnisgeistlicher tatig, 
bevor er die Leitung der Rheinischen Mission in Barmen iibernimmt. 
Schon in friihen Beobachtungen des Zeitgeschehens ist Angst vor 
Unruhen erkennbar, das aus der Revolutionsphase resultiert und fiir 
sein weiteres Leben bestimmend bleibt. «Wir leben», so notiert er im 
November 1848, «in einer Zeit der Krisis, dergleichen kaum je, ja seit 
das Christentum in die Weltgeschichte eingetreten, iiberhaupt nicht 
dagewesen ist»16• Und weiter: «Ich setze in dieser Beziehung die Ge-
genwart noch iiber die Reformationszeit, so unendlich wichtig auch die 
Bewegungen des 16. Jahrhunderts gewesen sind». Von den unteren 
und untersten Schichten des Volkes sieht er eine drohende Gefahr 
ausgehen, die in Anarchie einmiinden kann, sollte nicht bald eine 
'Heilung' moglich sein. Fiir sein politisches Credo spielt die saziale 
Frage also von Anfang an eine ungeheure Rolle, sie bildet den Schliis-
sel zu seinem Denken und Handeln, sie ist gewisserma8en das Bewe-
gungsgesetz neuzeitlicher Geschichte: «Hinter allen politischen Fragen 
der Gegenwart steht als Lebensfrage fiir die Zukunft die sogenannte 
saziale Frage», die fiir ihn im Grunde «die eigentliche Frage des 19. 
J ahrhuderts» ist. Angesichts des Bevolkerungsdrucks und der Zunah-
me des Pauperismus ist eine 'Massenauswanderung' mehr denn je eine 
'sozialpolitische Notwendigkeit' 17 • Oberbevolkerung, Oberproduktion 
und Kapitaliiberschu8 sind die Ursachen fiir die wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Krise des Kaiserreichs. Als Losung empfìehlt er die 
Massenauswanderung - und fordert eigene Kolonien. Dabei denkt er 
sowohl an Handels- wie an Siedlungskolonien, die die 'Irregeleiteten' -
und das sind nach seiner Ansicht revolutionare Sozialdemokraten -
aufnehmen sollen. Ultima ratio sind Verbrecherkolonien. Fabris Ant-

13 K.J. BADE, Friedrich Fabri und der Imperialismus in der Bismarckzeit, S. 31. 
14 Gotha 1879. 
15 K.J. BADE, Friedrich Fabri und der Imperialismus in der Bismarckzeit. 
16 Hier und im folgenden zitiert nach ibidem, S. 34 f. 
17 Ibidem, S. 80. 
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wort auf die soziale Frage besteht also in der Auswanderung, die ne-
ben der Frage des wirtschaftlichen Exports in der Expansionsdiskussion 
allgemein breiten Raum einnimmt. Dies vornehmlich aus vier Griin-
den: die Emigration wird als schwerwiegender volkswirtschaftlicher Ader-
laB empfunden, sie laBt sich als 'Sicherheitsventil' in sozialokonomischen 
Krisen funktionalisieren, sie begiinstigt den Export und laBt sich agi-
tatorisch weitaus besser «ausschlachten» als trockene wirtschaftliche 
Statistiken. Am 14. September 1886 halt Fabri vor dem Allgemeinen 
Deutschen KongreB in Berlin eine Rede iiber den Erfolg der deutschen 
Kolonialbewegung und stellte am Ende einen Resolutionsantrag, in dem 
die Auswanderung nach wie vor «als wirtschaftlich notwendige, beson-
ders durch unsere Bevolkerungszunahme gebotene Tatsache»18 gefor-
dert wird. Doch noch immer sind Erwartungen und Angebote schwer 
kompatibel. Mittlerweile verfiigt das Reich zwar iiber mehrere Koloni-
en, an deren Erwerb selbst Bismarcks nicht ganz unbeteiligt ist; aber 
soviel ist gewiB: Die Periode von Versuch und Irrtum ist noch lange 
nicht abgeschlossen. Und im Hintergrund der offentlichen Diskussio-
nen und Referate hockt immer wieder in Abwandlung eines Buchti-
tels19 die Frage: Does colonialism pay? Kontinuierlich miissen die Propa-
gandisten unwillkommene Deutungen schleifen, nach denen ihre Inter-
pretation der sozialen Frage und Krisen sich der Realitat nicht nahert. 
Ihr Ideai biiBt an Suggestion ein. 

Im Interesse kolonialer Expansion versucht Hiibbe-Schleiden, sozusa-
gen als «Fabri's pen», die Griinde fiir die als notwendig angesehene 
iiberseeische Ausdehnung einem breiteren Publikum darzulegen. Am 
4. August 188lerscheint in der «Kolnischen Zeitung» ein Aufsatz iiber 
die «Motive zu einer iiberseeischen Politik Deutschlands», in dem Hiib-
be-Schleiden in enger Anlehnung an Fabris Gedanken und Diktion 
Informationen fiir koloniale Wahlkampfdiskussionen liefert - und zum 
Teil enthusiastische Reaktionen auslost. Der Afrikaforscher Eduard 
Robert Flegel vergleicht Hiibbe-Schleidens Motive in ihrer Bedeutung 
mit Luthers Wittenberger Thesen. Angesichts der «Ungunst der wirt-
schaftlichen Lage»20 , der «Ùbelstande unseres Volkslebens», der «schad-
lichen Wirkungen unserer Massenauswanderung», sowie der «Gefahr 
fiir unsere Nationalitat», die auch Hiibbe-Schleiden in der Anglisierung 

18 Ibidem, S. 357. 
19 L. DAVIS - R. HUTTENBACK, Mammon and the Pursuit o/ Empire: The Politica! Economy 
o/ Britisch lmperialism, 1860-1912, [London) 1987. 
20 Hier und im folgenden zitiert nach K.J. BADE, Friedrich Fabri und der lmperialismus 
in der Bismarckzeit, S. 147 ff. 
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der in Obersee lebenden Volker erblickt, fordert der Verfechter einer 
Expansion die Ausdehnung des Wirtschaftsgebietes sowie eine entsprech-
ende Organisation der Auswanderung, um dem Reich diese nationalen 
Krafte zu erhalten. DaB es in letzter Konsequenz nicht nur um Kolonial-
erwerb geht und die Abwehr englischen Einflusses keinen Selbstzweck 
darstellt, verdeutlicht der emphatische Appell: «Oberseeische Politik 
ist daher das Ziel, welches wir bei leder sich uns bietenden Gelegen-
heit im Auge zu behalten haben. Uberseeische Politik allein vermag 
auch den Grund zu legen zu einer Weltmacht Deutschlands!». Zu Beginn 
der achtziger J ahre lost die Vokabel 'Weltmacht' indes kaum Resonanz 
aus. Hamburger Kaufleute konnen und wollen mit diesem konturlosen 
Begriff nichts anfangen, und in den Vorstandszimmern deutscher Ban-
ken zeigt man sich gegeniiber Kolonien ohnehin verschlossen. Doch 
die Einstellung gegeniiber England ist januskopfìg: Das britische Em-
pire ist und bleibt Antipode und Vorbild zugleich. 

In derselben Ausgabe der «Kolnischen Zeitung», die Hiibbe-Schleidens 
Artikel druckt, wird ein Kommentar publiziert, der die Reichstagswahl 
und iiberseeische Politik thematisiert. In diesem vermutlich van Fabri 
selbst stammenden Aufsatz werden die einzelnen Schritte zur Realisie-
rung kolonialer Politik minutios vorgezeichnet. Die erste Stufe, so der 
Verfasser, besteht darin, durch intensive Propaganda iiberhaupt erst 
das BewuBtsein der Òffentlichkeit fiir koloniale Fragen zu wecken. 
Der zweite Schritt besteht aus vorbereitenden MaBnahmen zur Organisa-
tion der Auswanderung und vor allem aus einem Transfer der Diskus-
sion in den Reichstag, wo drittens aktive Kolonialpolitik initiiert wer-
den muB. Doch den Propagandisten bleibt der erhoffte Erfolg zunachst 
versagt. Die iiberseeische Politik wird nicht zur Wahlkampfparole der 
Parteien, und die Hansestadte lassen sich von den «metaokonomischen» 
Weltmachttraumen kolonialer Phantasten kaum beeindrucken. 

Trotz allem ist die koloniale Frage jetzt Bestandteil offentlicher Dis-
kussion geworden. Die okonomische Talfahrt van 1883 bietet hierfiir 
eine Erklarung, die kontroversen und polemischen Auseinandersetzun-
gen iiber innenpolitische Konflikte spielen dafiir eine Rolle. Fiir Fabri 
sind die ersten Niederlagen kein AnlaB, die Bemiihungen einzustellen; 
im Gegenteil, mit Vehemenz setzt er sich weiter fiir den kolonialen 
Gedanken ein. Und die Zahl seiner Weggefahrten nimmt zu. In den 
Preussischen J ahrbiichern dieser Zeit ist van «reichem Segen»21 die 

21 ERNST VON DER BROGGEN, zitiert nach: W.J. MoMMSEN, Groflmachtstellung und Welt-
politik 1870-1914. Die Auflenpolitik des Deutschen Reiches, Frankfurt a.M. 1993, S. 60. 
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Rede. Aber noch immer - so mochte man sagen - ist die Auseinander-
setzung um Kolonien eine Art Wettkampf im Schrittempo. Fabri aller-
dings ist langst davon iiberzeugt, daE der Kolonialismus fiir die Ent-
wicklung Deutschlands eine 'Lebensfrage' schlechthin geworden ist. 
Passé sind die Zeiten, in denen Deutschland allein durch Intellekt und 
Literatur brillieren konnte. «Wir sind politisch und sind auch machtig 
geworden», so notiert er 1879 und halt es mit dem franzosischen Na-
tionalokonomen Pierre Paul Leroy-Beaulieu, der sein groEes Opus iiber 
Kolonisation22 mit der Diagnose schlieEt: «Diejenige Nation ist die grofae 
in der Welt, welche am meisten kolonisiert; wenn sie es heute nicht ist, 
wird sie es morgen sein». Keine Frage, wer in den achtziger J ahren 
diese Position einnimmt. Englands Starke allerdings nur nach der Zahl 
seiner Heeresmannschaft einzuschatzen, wie manche Zeitgenossen es 
tun, offenbart in Fabris Augen das «Raisonnement eines SpieEbiir-
g_ers». Beredtes Zeugnis fiir Englands kulturelle Kraft sind nach Fabris 
Uberzeugung die weltumspannenden Besitzungen, fiir deren Kontrolle 
kaum ein Viertel des Militars der kontinentalen Staaten notig ist. Welche 
Maximen lassen sich daraus ableiten? Auf keinen Fall eine anglophobe 
Politik, die Englands Leistungen schmalert. «Was verstehen wir bis 
heute von Kolonien und Kolonial-Politik?», so fragt der ehemalige 
leitende Inspektor der Rheinischen Mission in Barmen eher rhetorisch. 
Wenig traut er deutschen Geheimraten zu, noch weniger der Ausbil-
dung zwischen «Kneipe und Kolleg». Vorbild dagegen ist der koloniale 
englische Beamtenstand, charakterisiert durch «Lebenserfahrung und 
Geschick, Humanitat und Selbstandigkeit des Charakters». Aus die-
sem Befund leitet er die praktische Forderung ab, von dem kolonialen 
Geschick der angelsachsischen Vettern zu lernen und - in friedlichem 
Wetteifer - ihnen nachzustreben. Die Bewahrung deutscher Machtstel-
lung bedarf eines soliden Fundaments, und dieses sieht Fabri in einer 
«Kultur-Mission» und dem «kolonisatorischen Beruf». Der Inspektor 
will Verstandnis fiir die Bedeutung und Notwendigkeit kolonialer Be-
sitzungen wecken und fordert zugleich eine Art «Juniorrolle» fiir das 
Deutsche Reich in seinem Verhaltnis zu England. Und im Dogma von 
Kolonisation und «Kultur-Mission» sieht er die Zukunft Deutschlands. 
Doch die Bereitschaft fiir Selbstbeschrankung gegeniiber dem Empire 
besteht weder jetzt noch in den neunziger J ahren, noch nach der J ahr-
hundertwende. Zunachst einmal muE Fabri sich mit der Erkenntnis 
abfinden, daE kolonialer Erwerb nicht nur keineswegs beherrschende 
Schlagzeile der Presse ist, sondern sich z. T. auch Widerstand gegen 

22 P.P. LEROY-BEAULIEU, De la colonisation chez !es peuples modernes, (1874), Paris 18914. 
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seine Absicht formiert, durch iiberseeische Expansion die deutsche 
Machtentfaltung und ihren Bestand zu garantieren. 

Ein Blick auf die koloniale Bewegung der 1880er Jahre macht deutlich, 
da6 sie in steter und breiter Auseinandersetzung mit Bismarck und der 
Reichsleitung lebt. Doch wahrend der Kanzler nach wie vor als steter 
Anhanger indirekter Herrschaft der Ùberzeugung huldigt, da6 die Flagge 
dem Handel zu folgen hat, die okonomischen Interessanten damit die 
Kosten also selbst iibernehmen sollen, so ist fi.ir diese die politische 
Kalkulierbarkeit der Risiken eine conditio sine quo non fi.ir Investitio-
nen. Ihre charakteristische Zuriickhaltung resultiert auch aus der Tat-
sache, da6 Bismarck politische Sicherheitsgarantien fi.ir den Ausbau 
der iiberseeischen Kolonien in Bausch und Bogen verwirft. Doch unab-
hangig von der Skepsis des professionellen Politikers hat die offentli-
che Diskussion iiber Kolonien nach heftigen Geburtswehen ein breite-
res Umfeld erreicht. 1881 wird der «Westdeutsche Verein fi.ir Colonisation 
und Export» gegriindet mit dem Ziel, die Wirtschaft zu gewinnen. 
Aber die Aktion schlottert ins Leere, die kolonialen Propagandisten 
bleiben ein exklusiver Zirkel wirtschaftlicher Pseudoexperten, die -
fast will es den Anschein haben - in sozialen Krisen zu Optimisten 
mutieren. 

Die kleineren und mittleren Kolonialorganisationen finden ihre Hei-
mat in dem «Deutschen Kolonialverein», der 1882 gegriindet wird. 
Doch wahrend dieser Verein sich in erster Linie als Propaganda-
instrument versteht, setzt sich die Gesellschaft fiir deutsche Kolonisa-
tion, 1884 von Carl Peters gegriindet, das Ziel, der Propaganda Taten 
folgen zu lassen und Kolonien zu griinden. Es liegt auf der Hand, da6 
diese Gesellschaft durch einen radikalen Nationalismus gekennzeich-
net ist. 1887 fusioniert diese Gesellschaft fiir deutsche Kolonisation 
mit dem deutschen Kolonialverein zur Deutschen Kolonialgesellschaft. 
Sie publiziert eine Wochenzeitschrift mit dem Titel «Deutsche Kolonial-
zeitung». Die kolonialen Interessenverbande und ihre Mitglieder re-
krutieren sich meist aus dem Bildungsbiirgertum und der Beamten-
schaft, sie bilden aber alles in allem eine inhomogene Gruppe, die viele 
verschiedene, aber letztlich verwandte Griinde veranla6t, auf das Karussel 
der kolonialen Propaganda aufzuspringen. Die Mehrheit der hanseati-
schen Kaufleute jedoch und die mit ihnen liierten Bankhauser bleiben 
Anhanger des Freihandels und Gegner der Kolonien. Die Kolonial-
bewegung ist nicht in einer spezifischen gesellschaftlichen Schicht veran-
kert, sondern macht Anleihen in vielen gesellschaftlichen Gruppen - vom 
Aristokraten bis zum Kleinbiirger. Und: In der Zukunft erweist sie sich 
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eher als regierungsfreundlich und unterscheidet sich von den merklich 
dissonanten nationalistischen Tonen anderer Agitationsverbande. 

Die Parteien im Kaiserreich sind zunachst - das zeigen zahlreiche Stu-
dien - nicht daran interessiert, der kolonialen Propaganda den Weg in 
die Realitat zu ebnen. Wohlformulierte Sympathiebekundungen oder 
entschiedene Ablehnungen kommen nur selten iiber ihre Lippen, sie 
unterwerfen sich nicht dem «Entweder-Oder». Feststellungen wie «Das 
Wesen aller Kolonialpolitik [ist] die Ausbeutung einer fremden Bevol-
kerung in der hochsten Potenz»23 sind selten. Doch die Kolonialbe-
wegung kann sich bald auf eine lnstitution stiitzen, die anfanglich nur 
zogernd Beifall gespendet hat: die christliche Mission, die den «scramble 
for souls» einlautet. Da die Kolonialbewegung das Missionswesen for-
dert, kommt es nach anfanglichem Zogern zu einer engeren Koopera-
tion von protestantischer Mission und deutscher Kolonialbewegung. 
Der Reichsgriinder indes bleibt in diesem Punkt ein Skeptiker, auch 
als sich Ende der achtziger J ahre der politische Himmel iiber ihm 
zuzieht. Doch auch sein Nachfolger mochte das koloniale Thema nur 
ungern anschlagen, fiir ihn steht die Festigung des Biindnisses mit 
Òsterreich-Ungarn im Vordergrund. 

Caprivi halt dariiber hinaus die Wiedererlangung von Helgoland fiir 
weitaus wichtiger als den Erwerb Sansibars. Dieser lafa sich im Getose 
kolonialer lnteressen zwar «legitimieren», aber er ist ungeeignet, die 
deutsche Stellung in Europa zu festigen. Doch diese Politik wird ihm 
als Beweis fiir Versagen und Verdrangen ausgelegt. Ungewollt prasen-
tiert Caprivi mit seinen europaischen Prioritiiten den Anla~ fiir eine 
Renaissance der kolonialen Bewegung. In einem Klima aggressiver 
Miidigkeit wird der Helgoland-Sansibar-Vertrag nun als koloniale Ka-
pitulationsurkunde interpretiert, primar von den Alldeutschen24 , die 
sich zu einem immer machtiger werdenden Verein gruppieren und einem 
«Herrenvolk» angehoren mochten. Nun gelingt, was den Drillingen 
der Kolonialbewegung - Fabri, Hiibbe-Schleiden und Weber - versagt 
blieb: Die Diskussion wird auf festen Grund gestellt, ja sie erhalt massive 
offentliche Unterstiitzung. 

23 A. BEBEL, zitiert nach: Sten. Berichte, 105, S. 628. 
24 Grundlegend: A. KRUCK, Die Geschichte des Alldeutschen Verbandes 1890-1939, Wies-
baden 1954; M. PETERS, Der Alldeutsche Verband am Vorabend des Ersten Weltkrieges, 
1908-1914. Ein Beitrag zur Geschichte des volkischen Nationalismus im spatwilhelmi-
nischen Deutschland, Frankfurt a.M. 1992; G. WOLLSTEIN, Nationalistische Einpeit-
scher. Der Alldeutsche Verband vor dem Ersten Weltkrig, in «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung», Nr. 79 vom 2. Aprii 1993, S. 12. 
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Die Alldeutschen protestieren nicht nur gegen den «Verzicht»auf Ost-
afrika, der im Helgoland-Sansibar-Vertrag gewissermaEen in Paragra-
phen gegossen wird. Ihre Kritik richtet sich auch auf die von den 
Reprasentanten des «Neuen Kurses» geiibte Konzentration auf die Wah-
rung der Reichsstellung in der Mitte Europas. Biilows taktische Ab-
sicht, im Windschatten britisch-russischer Rivalitat Kompensationen 
fiir Zugestandnisse zu erhalten, kann die hybriden alldeutschen Erwar-
tungen nicht zufriedenstellen. Ihre Ideen nahren sich von dem Gedan-
kengut des Sozialdarwinismus. Sie greifen auf Paul de Lagardes (d.i. 
Paul Bi::itticher)25 Lehren vom Volkstum zuriick, machen sich Friedrich 
Ratzels Gedanken vom «Lebensraum» zu eigen und zeichnen sich durch 
einen erklarten Willen zur Macht aus. Zu den Mitgliedern des All-
deutschen Verbandes gehi::iren u.a. die Historiker Georg von Below, 
Karl Lamprecht, Dietrich Schafer und zeitweise sogar auch Max We-
ber. Vorsitzender ist lange Zeit der nationalliberale Politiker Ernst Hasse, 
von 1893 bis 1903 Mitglied des Reichstags. Diktion und Inhalt der 
alldeutschen Forderungen lassem dem Leser wenig Raum fiir Zweifel: 
Bereits auf dem ersten Verbandstag im September 1894 postulieren 
sie: «Die Entfaltung aller friedlichen und kriegerischen Machtmittel 
des Deutschen Reichs zum Schutze der Deutschen im Auslande. Dem-
gemaE Abstellung der z. Z. aus allen Erdteilen einlaufenden Klagen 
iiber die mangelnde Energie der Vertreter des Reichs bei der Aus-
iibung dieses Schutzes»26 • Und was die Anwesenden auch hi::iren: «Ver-
mehrung unserer Kreuzerflotte». Hasse steht diesen Forderungen in 
nichts nach, 1897 veri::iffentlicht er ein programmatisches Biichlein iiber 
deutsche 'Weltpolitik'. Darin verlangt er nicht nur - wie Biilow es 
zeitgleich tut - einen «Platz an der Sonne», sondern konstatiert im 
selben Atemzug: «Eine deutsche 'Weltpolitik' wird im schlimmsten 
Fall auch vor der Anwendung von Gewalt gegeniiber anderen Kultur-
vi::ilkern nicht zuriickscheuen diirfen. Denn wenn sie verlangt und ver-
langen muE, daE keine Verschiebung der Machtverhaltnisse, keine we-
sentliche Veranderung der Besitzverhaltnisse zwischen den groEen und 
machtigen Vi::ilkern der Erde vor sich gehe, ohne daE Deutschland 
seine Zustimmung dazu erteilt und wenn diese Zustimmung nur im 
Falle der Gewahrung gleicher Vorteile auch an Deutschland ausge-
sprochen wird, so liegt darin eigentlich nur eine Obertragung der jahr-

25 Vgl. H. GLASER, Bildungsbiirgertum und Nationalismus. Politik und Kultur im Wilhel-
minischen Deutschland (Deutsche Geschichte der neuesten Zeit vom 19. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart), Miinchen 1993, S. 210. 
26 Hier und im folgenden zitiert nach H. FENSKE, Unter Wilhelm II. 1890-1918, S. 92. 
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hundertelang in Geltung gewesenen Politik des sogenannten Konzertes 
der europaischen GroBmachte auf die heutigen Weltmachtverhaltnisse»27 • 

Kriegerische Konflikte sind folglich keineswegs ausgeschlossen! Und 
der «Kampf ums Dasein» verlangt, so erfahrt der Leser, nun einmal 
Opfer. Die Legitimation deutscher 'Weltpolitik' bzw. ihre Begriindung 
liest sich mit Hasses Worten wie folgt: 
«Wir wollen auch auEerhalb unserer Reichsgrenzen frei von fremden EinfluE, fremder 
Bevormundung und Bewucherung bleiben. Aber wenn man uns den ni:itigen Ellbogen-
raum gewahrt, dann gi:innen wir auch Anderen Luft und Licht und Anteil an der 
Herrschaft i.iber die taglich enger werdende, aber doch fi.ir die Menschheit noch ge-
ni.igende Erde». 

Eine zentrale Rolle spielt in Hasses Gedankengut der Begriff «Volk», 
das einzige, so der Vorsitzende des Alldeutschen Verbandes, was Be-
stand hat. Staaten, ihre Verfassungen und die Zustande der Gesell-
schaft seien permanenten Anderungen unterworfen. Aber: 
«Das Volk ist das Einzige, was weitere Wandlungen i.iberdauern wird. Freilich nur 
unter einer Voraussetzung, namlich der, daE es an sich und im Vergleich mit anderen 
maEgebenden Vi:ilkern, groE ist, machtig und frei. Fi.ir die Lebensbedingungen des 20. 
J ahrhunderts ist a ber fi.ir das deutsche Volk eine kraftige deutsche 'Weltpolitik' die 
einzige Gewahr dafi.ir, den Kampf um das Dasein zu bestehen. Darum tritt jeder 
Alldeutsche ein fi.ir eine deutsche 'Weltpolitik'». 

Zum Repertoire des deutschen Imperialismus gehort auch die Vorstel-
lung, 'Weltpolitik' am Goldenen Horn betreiben zu miissen. Die Wah-
rung deutscher Interessen vollzieht sich allerdings keineswegs durch 
Aufteilung oder Annexion des Osmanischen Reichs. Sie tragt eher in-
formellen Charakter, auch wenn Plane deutscher Publizisten eine vol-
lig andere Gestalt annehmen. Paul Rohrbach beispielsweise, der zwi-
schen 1897 und 1902 RuEland, Persien und die Tiirkei bereist, liebau-
gelt mit der «Schaffung eines gro~en deutschen Handelsgebiets im 
Bereich der Bagdadbahn»28 und prasentiert damit neben anderen Agita-
toren deutscher 'Weltpolitik' ein Stichwort, das bald in aller Munde ist 
und bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs29 das wichtigste Prestige-
objekt des Reichs beschreibt. Doch wahrend es Rohrbach in erster 
Linie darum geht, dem englischen Empire das Wasser abzugraben, also 

27 Hier und im foldenden zitiert nach E. HASSE, Deutsche Weltpolitik, hrsg. vom All-
deutschen Verband, Mi.inchen 1897, S. 10-16. 
28 P. RoHRBACH, Deutsche Kolonialwirtscha/t, Berlin 1909, S. 168. 
29 Eine der neuesten Darstellungen: D. STEVENSON, Armaments and the Coming o/ War. 
Europe, 1904-1914, Oxford 1996. 
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um Prestige einzuheimsen, wird das Projekt von deutschen Banken 
weitaus niichterner, aber mit nicht weniger Interesse betrieben. Berlin 
ist hochgradig daran interessiert, eine Aufteilung der Tiirkei zwischen 
RuBland und England zu unterbinden sowie mit diesen Machten und 
Frankreich in wirtschaftliche Konkurrenz zu treten. 

Zu Beginn der neunziger J ahre also paart sich der koloniale Gedanke 
mehr und mehr mit imperialistischem Gedankengut. Die J ahre von 
1894 bis 1902 sind die Hochzeit der Agitationsverbande. Eines ihrer 
Kennzeichnen ist, daE ihr Programm eine Mischung aus Fakten und 
gut geschriebener Fiktion darstellt. Sie prasentieren sich offìziell als 
Fachanwalte deutscher wirtschaftlicher Interessen und bedienen eine 
weltfremde Mentalitat, der die tatsachliche Welt der Wirtschaft ver-
borgen geblieben ist. Caprivis Kanzlerschaft zeitigt in diesen Kreisen 
Enttauschung und Emporung, ja sie ruft nach Korrektur. Im Dickicht 
von Verachtung und Verdacht folgt Bismarcks Nachfolger europaischen 
Prioritaten. Biilow und Tirpitz sind es dann, die verbal eine energische 
'Weltpolitik' einleiten. Vor allem das gebildete Biirgertum verfallt nun 
dem kolonialen und kollektiven Taumel. Doch die groEe Diskrepanz 
zwischen Rhetorik und Realitat ist nicht zu iibersehen. Die koloniale 
Bewegung wahnt sich am Ziel, aber de facto ist sie keinen Schritt 
weiter: Ein Signum dieser Zeit ist, daE die imperialistische Rhetorik 
nicht in den Gewinn weiterer kolonialer Gebiete einmiindet und die 
Entwicklung der wenigen deutschen «Schutzgebiete» wenig vielver-
sprechend ist. Mit dem Ende des 19. Jahrhunderts hat die imperialisti-
sche Expansion und Rivalitat ihren Hohepunkt in Afrika erreicht, doch 
die rosaroten Erwartungen bleiben. 

Zu keinem Zeitpunkt fehlt es an Planen, den i.iberseeischen Besitz zu 
erweitern. Der Schwerpunkt dieser Visionen liegt nach wie vor in Afrika. 
Vorstellungen von einem deutschen Mittelafrika, also einem zusam-
menhangenden Kolonialreich von Ost- nach Westafrika, sind fiir das 
koloniale Programm und die koloniale Bewegung konstitutiv, auch wenn 
Mitteleuropa immer konkurrenzlos bleibt. Marokko steht zeitweilig in 
den Schlagzeilen. Und ein neues politisches Profìl zeichnet sich ab: 
Erfolge sollen nicht mehr gegen GroEbritannien erstritten werden. Auf 
englischer Seite formiert sich Sir Edward Grey zum vornehmsten Spre-
cher dieser Politik. Ein deutsch-englisches Kolonialabkommen wird 
noch vor dem Ersten Weltkrieg reflektiert und schlieElich paraphiert3°. 

30 Vgl. dazu M. FR6HLICH, Van Kon/rontation zur Koexistenz: Die deutsch-englischen 
Kolonialbeziehungen in A/rika zwischen 1884 und 1914, Bochum 1990, S. 267-311. 
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Der Reichsleitung sind die Antriebskrafte der britischen Politik kein 
Geheimnis. Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg und Staats-
sekretar Alfred van Kiderlen-Wachter stogen in ihrer Opposition ge-
gen die Flottennovelle gerade bei den deutschen Diplomaten in Lon-
don, Botschafter Paul Graf van Wolff-Metternich und Botschaftsrat 
Richard van Ki.ihlmann, auf verwandte Gedanken. Mit analytischem 
Blick teilt Ki.ihlmann im Januar 1912 dem Kanzler mit: «Entweder 
Deutschland beni.itzt unter Verwertung der Machtmittel zu Lande und 
unter voller Beibehaltung des Flottengesetzes, aber ohne Anderung 
des Bauplanes, die gegenwartige in England herrschende Stimmung, 
um sich Grogbritanniens Zustimmung zu Arrangements zu sichern, 
welche Deutschland eine Zukunft als koloniale Grogmacht verbi.irgen, 
fi.ihrt damit zugleich eine Entspannung zwischen beiden Landern her-
bei und leitet eine Epoche freundlicherer diplomatischer Beziehungen 
ein, oder aber es vergrcrnert, dem Druck eines Teils der Presse folgend, 
sein Flottenprogramm ... und zerstort dadurch sowohl die Mèiglichkeit 
einer kolonialen als auch einer allgemeinen politischen Verstandigung 
mit England und erhèiht zugleich die Wahrscheinlichkeit eines bewaff-
neten Zusammenstoges mit den Machten der Tripelentente»31 • Deutli-
che Worte! Doch fi.ir Bethmann Hollweg besteht das schier unlèisbare 
Problem darin, sich von den Fesseln der Strategien des Generalstabs, 
des Tirpitz-Planes sowie last but not least den Hypotheken der 'Welt-
politik' zu befreien. Ohne Hilfe des Auslands ist die Bewaltigung die-
ser Aufgabe kaum mèiglich. Allerdings lassen die anderen Machte nur 
wenig Anzeichen erkennen, dem Reich die Umkehr zu erleichtern. 
Immerhin werden van einigen Mitgliedern des britichen Kabinetts Im-
pulse ausgesandt, die van den Protagonisten einer deutsch-englischen 
Verstandigung aufgegriffen werden. 

Nicht zu ihnen zahlt der Marineattaché Wilhelm Widenmann, der eben-
falls an der deutschen Botschaft die englische Politik beobachtet und 
Metternich wie Ki.ihlmann in seinen Briefen nach Berlin hart zusetzt. 
<1e grèiger und dauernder die deutsche Flotten-Konzentration schon 
in Friedenszeiten in der Nordsee sein wird, um so mehr wird man in 
England trotz des defensiven Grundgedankens an den offensiven Geist 
der deutschen Flotte glauben lernen, und umso gi.instiger wird daher 
ihr Einflug auf den van uns zu fi.ihrenden Landkrieg werden»32 . Keine 

31 GP 31, Nr. 11345. 
32 Zitiert nach G. ScHOLLGEN, Imperialismus und Gleichgewicht. Deutschland, England 
und die orientalische Frage 1871-1914, Miinchen 19922, S. 335. 
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Frage, daB diese Berichte von Wilhelm II. und Tirpitz lieber gehort 
werden als die auf MaB und MaBigung bedachten Denkschriften der-
jenigen, die spater als «liberale Imperialisten» bezeichnet werden. Ge-
meint sind u.a. Metternich und Karl Max Fiirst von Lichnowsky, Kiihl-
mann und der deutsche Gesandte in Lissabon, Friedrich Rosen, aber 
auch der Leiter des Reichkolonialamts, Wilhelm Solf. Ihre Ùberzeu-
gung ist, durch kolonialen Zugewinn, der allerdings erst noch auszu-
machen ist, die Phalanx der Flottenriister aufzubrechen, ihre Speer-
spitze von GroBbritannien abzulenken und damit die Gefahr eines 
englischen Beitritts zum Zweibund abwehren zu konnen. Zwar gelingt 
es, entsprechende Gesprache zu fiihren, doch lafa sich zwischen den 
Flottenriistern und den Propagandisten eines groBeren Kolonialreichs 
keine tragfahige Briicke schlagen. Tirpitz' Widerstand ist zu groB, die 
Attraktivitat eines deutschen Mittelafrika zu gering. Auch die Òffent-
lichkeit ist fiir das Projekt nicht zu gewinnen, Schlagzeilen bilden andere 
Stichworte, so etwa Friedrich von Bernhardis Buch Deutschland und 
der niichste Krieg. Dieses Opus von mehreren hundert Seiten ist vor 
dem Krieg fast in aller Munde. Bernhard stellt die Frage «Sein oder 
Nichtsein?». In kalter AusschlieBlichkeit pladiert er fiir eine Abrech-
nung mit Frankreich, um fiir die 'Weltpolitik' Armfreiheit zu gewin-
nen. In der Tat lesen sich die Ausfiihrungen wie eine Aufforderung 
zum Krieg, und sie finden im Ausland gebiihrende Beachtung! «Zu-
nachst wiirde unsere politische Stellung schon dadurch sehr wesentlich 
befestigt werden», so Bernhardis Argumentation, «wenn wir die fort-
dauernd bestehende Gefahr, bei giinstiger Gelegenheit von Frankreich 
angegriffen zu werden, sobald wir anderwarts in Verwicklungen gera-
ten, endgiiltig beseitigen konnten. Auf die eine oder die andere Weise 
muB mit Frankreich abgerechnet werden, wenn wir Armfreiheit fiir 
unsere 'Weltpolitik' gewinnen wollen. Das ist die erste und unbedingteste 
Forderung einer gesunden deutschen Politik, und da die franzosische 
Feindschaft auf friedlichem Wege ein fiir allemal nicht zu beseitigen 
ist, muB es eben durch Waffengewalt geschehen. Frankreich muB so 
niedergeworfen werden, daB es uns nie wieder in den Weg treten kann». 

Doch damit nicht genug! Bernhardi will bei den Nachbarn des Reichs 
die Ùberzeugung wecken, daB ihre Selbstandigkeit ( ! ) und ihre Inter-
essen unter dem Schirm deutscher Waffen am ehesten gewahrt blei-
ben. Ihm schwebt die Vision vor, auf diese Weise den Dreibund zu 
einem «mitteleuropaischen Bunde» zu erweitern; Deutschlands Macht 
in der Mitte Europas wiirde S?, gestarkt und die Ausgangsbasis fiir 
einen Krieg verbessert. Diese Uberlegungen sind kein exzentrisches 
Produkt ihrer Zeit, aber auch nicht reprasentativer Ausdruck der offent-
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lichen Meinung. Sie sind charakteristisch fiir die nationalistische Rech-
te, die aggressive 'Weltpolitik' auf ihre Fahnen schreibt und sich in 
Einschiichterungsaktionen gefallt; dies um so mehr, als die Illusion 
einer Partnerschaft mit England nach dem Scheitern der Haldane-
Mission endgiiltig hinweggeraumt worden ist. Das Vokabular speist 
~! eh aus dem Gedankengut des Sozialdarwinismus, die Rede ist vom 
Uberlebenskampf der Volker und Rassen! Der rechte Nationalismus 
etabliert sich als Macht, die in der Regierung Bethmann Hollwegs keine 
Gesinnungsfreunde mehr findet und alles tut, um die Regierung unter 
Druck zu setzen, erst recht nach der zweiten Marokkokrise. Mehr und 
mehr leistet die Unfahigkeit zu politischen Losungen, wie sie im Rah-
men der Haldane-Mission von Bethmann Hollweg vergeblich ange-
strebt worden sind, der Konfliktbereitschaft und damit auch den Mi-
litars Vorschub. Der Riistungswettlauf wird zu einem konstitutiven 
Merkmal der Au.Benpolitik. Die Pflege des militarischen Apparats nimmt 
machmal den Charakter eines Selbstzwecks an, auf jeden Fall ist die 
Ausfriistung doppelgesichtig und widerspriichlich. Sie ist Ersatz fiir 
den Biindnispartner, aber auch ein Magnet, der den eigenen Biindnis-
wert erhohen soll. Hinzu kommt, dag aus der Sicht Berlins Konferen-
zen wie die in Algeciras fiir die deutschen Interessen unbefriedigend 
endeten. Damit steigt die Bedeutung militarischer Durchschlagskraft. 
'Unmerklich' werden auf diese Weise Akzente verlagert. Natiirlich hatte 
der Krieg immer als Mittel der Politik gegolten, doch er scheint sich 
jetzt zunehmend, ja unwiderstehlich in das Zentrum des imperialisti-
schen Repertoires zu schieben. Die Resonanz auf Bernhardis Buch ist 
ein deutlicher Beleg. 

Bernhardis Thesen bleiben allerdings nicht unwidersprochen! Inspi-
riert von dem deutschen Botschaftsrat in London, Richard von Kiihl-
mann, prasentiert der J ournalist Hans Plehn eine Replik unter dem 
Titel Deutsche Weltpolitik und kein Krieg! 33 Energisch weist er die Ansicht 
zuriick, dag 'Weltpolitik' nach der zweiten Marokkokrise nur durch 
einen europaischen Krieg moglich sei, und stellt damit Bernhardis 
essentielle Aussagen in Frage. Plehn reflektiert die «Notwendigkeit» 
eines Praventivkriegs und deutscher Expansion, analysiert das Verhalt-
nis zwischen Expansionspolitik und der bisherigen Au~enpolitik; er 
untersucht die Konstellation der Machtegruppen und widmet sich 
abschliegend den deutschen Interessen im Orient sowie in Zentralafri-
ka. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Frage, ob der «Nahe Osten 

33 H. PLEHN, Deutsche Weltpolitik und kein Krieg, Berlin 1913. 
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zwischen der bosnischen Grenze und dem Persichen Golf» ein giinsti-
ges Terrain fiir deutsche Expansion darstellt. Doch wahrend sich deut-
sche Parteinahme auf dem Balkan fi.ir osterreichische Interessen kei-
neswegs rentiert, stellt sich das Projekt der Bagdadbahn in einem ganz-
lich anderen Licht dar. «Es liegt auf der Hand», so ist in seiner Schrift 
zu lesen, «da8 unsere Interessen eine Erhaltung oder vielmehr eine 
Konsolidierung des tiirkischen Reichs im hochsten Ma8e wiinschens-
wert machen. Unsere Interessen», so argumentiert Plehn, «liegen vor 
allem in dem wichtigen Unternehmen der Bagdadbahn, in die wir an 
die 600 Millionen Mark hineingesteckt haben, und in unserem Handel, 
der allerdings ... eine sehr viel geringere Summe reprasentiert»34. Bi-
lanzierend hei8t es: «Die Tiirkei in Asien ist eine Macht, die im Falle 
des Zusammenbruchs au8erordentlich schwer zu ersetzen ware. In der 
europaischen Tiirkei waren die christlichen Rajahvolker in der Lage, 
geordnete politische Verhaltnisse an die Stelle des tiirkischen Regimes 
zu setzen. Aber wenn die tiirkische Herrschaft auch in Asien zusammen-
brechen sollte, so konnte man von den Arabern, Kurden und Armeni-
ern keine ahnliche staatenbildende Kraft erwarten». Fiir den Fall des 
Zusammenbruchs befiirchtet Plehn Anarchie. Wovor er ausdriicklich 
warnt, ist eine «Zersplitterung der Krafte»35 • Und das hei8t konkret: 
entweder Vorderasien oder Zentralafrika. Praferenz gibt er dem afrikani-
schen Kontinent. Da weltpolitische Interessen nach Plehns Oberzeu-
gung wirtschaftlicher Natur sind, legt er das Hauptaugenmerk auf bel-
gisches und portugiesisches Territorium, das jedoch nicht gewaltsam 
enteignet werden soll. Da weder Belgien noch Portugal iiber ausrei-
chende Mittel der Erschlie8ung verfiigen, denkt Plehn an wirtschaftli-
che Hilfe, die dem Reich die Anwartschaft auf die Kolonien sichern 
soll, sofern der Besitz einmal verau8ert wird. Der Verfasser setzt damit 
Bernhardis Forderung nach einem Praventivkrieg konkrete Ziele der 
Expansion entgegen, die dem Drang nach Ausdehnung gerecht wiir-
den, ein Ventil fi.ir «iiberschiissige Volkskraft»36 schaffen sowie reali-
stisch und gefahrlos seien. «Nicht der Krieg», so halt er dem Militar 
entgegen, «sondern die Diplomatie mu8 das Mittel sein, eine erfolgrei-
che und zugleich moglichst gefahrlose Expansionspolitik zu fi.ihren». 
Und diese bietet sich an in Form einer Juniorpartnerschaft mit Eng-
land! Plehn und Kiihlmann geben also ein Votum ab fiir Bethmann 

34 Ibidem, S. 68 f. 
35 Ibidem, S. 70. 
36 Ibidem, S. 15. 
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Hollwegs Politik moderater Expansion. Die Frage nach Weltmacht oder 
Niedergang stellt sich ihnen in dieser AusschlieBlichkeit nicht. Keine 
Spur von kampferischem oder drohendem Vokabular! 

Entspannung und Zusammenarbeit sind Stichworte, die im Kontext 
der Konfliktlokalisierung und Kriegsvorbereitung vor 1914 durchaus 
zu vernehmen sind; doch ihre Wirkung ist begrenzt. Den Stellenwert 
der kolonialen Bewegung und der Kolonialpolitik im Geflecht der 
auswartigen Beziehungen definiert Bethmann Hollweg vor dem Krieg 
wie folgt: 
« ... eine starke Politik kann Deutschland gerade im Sinne einer Weltpolitik nur fiih-
ren, wenn es sich auf dem Kontinent stark erhalt. Nur das Gewicht, das wir als Kon-
tinentalmacht einsetzen, ermoglicht Welthandel und Kolonialpolitik»37 . 

Der 'deutsche Kolonialismus ohne Kolonien' beginnt mit dem Ersten 
Weltkrieg, das Reich verliert bald seine iiberseeischen Territorien. Diese 
Tatsache bedeutet nicht, daB die publizistische Rhetorik auf dieses Thema 
verzichtet. Allerdings muB es sich die Aufmerksamkeit mit alldeutschen 
Pladoyers fiir Siedlungskolonien im Osten des Kontinents teilen. Die 
koloniale Kriegszieldiskussion findet ihr Ende zunachst mit der milita-
rischen Niederlage. Doch die Erben des wilhelminischen Establish-
ments versuchen den kolonialen Gedanken lebendig zu halten. Aber 
jetzt fehlt erst recht das geeignete Visavis, sieht man von den iiblichen 
Forderungen ab, die im Krieg verlorenen Kolonien zuriickzuerhalten. 
1922 wird die koloniale Reichsarbeitsgemeinschaft, kurz Korag, ge-
griindet - ohne groBen Widerhall. Beim Durchbuchstabieren dieses 
'neuen' Kolonialismus wird allerdings deutlich, daB die alten Propa-
gandisten ins Stocken geraten sind: Noch immer werben sie mit Argu-
menten der Kaiserzeit, scheinen aber mit sich selbst hin und wieder im 
Zweifel zu liegen. Die Titel einschlagiger zeitgenèissischer Literatur 
sprechen Bande, sie sind dem Gedanken der Rechtfertigung verhaftet 
und iiben sich detailfreudig und materialreich in dem «Beweis», daB 
der deutsche Kolonialismus vor der Wirklichkeit nicht versagte, er auf 
jeden Fall eine zweite Chance verdient'8• Die Publikationen bewegen 
sich, bald intensiver, bald zuriickhaltender, zwischen Anklage und 
Verteidigung. Das inhaltliche Repertoire ist der Kaiserzeit entlehnt, die 
dritte Aufteilung Afrikas wird angemahnt. In einer Publikation aus 
dem J ahr 1925 heiBt es: 

37 Zitiert nach: W.J. MoMMSEN, Groflmachtstellung und Weltpolitik, S. 225. 
38 Vgl. H. ZACHE (ed), Das deutsche Kolonialbuch. Mit etwa 275 Abbildungen und 7 
Karten, Berlin - Leipzig 1925. 
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«Eine Besserung fiir uns muB kommen, und sie wird kommen, denn ich glaube an den 
Sieg der Wahrheit und des Rechts. Deutschlands Anteil an der ErschlieBung Afrikas, 
seine Leistungen auf kolonialem Gebiete sind zu groB, als daB es dauernd von der 
gemeinsamen Kulturarbeit der europaischen Staaten in Afrika ausgeschlossen werden 
ki:innte. Unsere Aufgabe aber mujs es inzwischen sein, den kolonialen Gedanken im 
Volke wachzuhalten, ihn zu hegen und zu f/legen, damit, wenn der ersehnte Zeitpunkt 
kommt, unser Volk zum Werke bereit ist» . 

Fragt man - wie es die Volkswirtschaftler auf dem KongreE in Berlin 
mit ungalanter Beharrlichkeit fiir die Vergangenheit taten - nach der 
Bilanz der kolonialen Bewegung und Unternehmung, dann fìndet man 
riickblickend die Skepsis die Okonomen bestatigt. Von wirtschaftli-
chem Gewinn la.Bt sich nur in au.Berst begrenztem Umfang sprechen. 
Die koloniale Bewegung vermochte zudem nicht ihre Prognose einzu-
losen, daE Kolonien eine Heilung innerer Krisen ermoglichten. Wie 
auch? Der zeitgenossische Beobachter und der riickblickende Histori-
ker konnen sich z.T. des Eindrucks nicht erwehren, daE die Verklei-
dung mehr zahlte als das Kleid. Ein Charismatiker wie Fabri vermoch-
te diese Konflikte sozusagen verschmieren, das Vertrauen der Banken 
in iiberseeische Unternehmungen lieE sich auf diese Weise nicht pol-
stern. Pathos und Kraftmeierei, die manchen Kolonialagitatoren leicht 
von der Zunge gingen, waren kein Anreiz, einen Wechsel auf die Zu-
kunft auszustellen. Und diejenigen, die tatsachlich wie Peters und andere 
mit Gewehr und Feder40 fiir Expansion kampften, sahen sich am Ende 
enttauscht - iiber das Ergebnis wie die Aussichten. Wie perfekt auch 
immer die Klaviatur des Kolonialismus beherrscht werden mochte, die 
koloniale Bewegung stand tief im Schatten des Alldeutschen Verban-
des und des Flottenvereins, Gruppen, die larmend und beharrlich, 
radikal und resonanzvoll fiir ihre Ziele fochten. 

Soziale, okonomische, nationale und ideologische Krisen grassierten 
unabhangig von der Existenz iiberseeischer Kolonien. Sie fìngen auch 
den Bevolkerungsdruck nicht auf. Vor allem waren sie kein Ziel fiir 
Auswanderung. Mehr noch: Mit dem iiberseeischen Hauptauswander-
ungsland USA konnte kaum eine Kolonie konkurrieren41 • Auch die 

39 W. S0LF, Der deutsche koloniale Gedanke, ibidem, S, 12-13, hier, S. 21 f. Kurisv im 
Originai. 
40 Vgl. allgemein: W.J. MoMMSEN (ed), Kultur und Krieg. Die Rolle der Intellektuellen, 
Kiinstler und Schri/tsteller im Ersten Weltkrieg, Mi.inchen 1996. 
41 Vgl. R. PoMMERIN - M. FR6HLICH, Quellen zu den deutsch-amerikanischen Beziehun-
gen 1776-1917, S. 82; K.J. BADE, Vom Todde zum Handelsherrn. Asyl retrospektiv: Das 
Auswandern war des Deutschen Lust, in «Frankfurter Allgemeine Zeitung», Nr. 58 vom 
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wirtschaftsideologischen Argumente der Kolonialpropagandisten ver-
loren an Werbekraft. AuEerdem waren samtliche deutschen «Schutz-
gebiete» aus klimatischen Griinden alles andere als Territorien fiir Mas-
senbesiedlung. Die Kolonialbewegung erreichte also nie das AusmaE 
einer groEen nationalen Massenbewegung. Die Mitgliederzahl der ko-
lonialen Vereine - Deutsche Kolonialgesellschaft 14.000 - deutet auf 
keine groEe nationale Begeisterung fiir Kolonien hin. Und es war sel-
ten, daE der Reichstag Vortragen iiber koloniale Fragen energisch ap-
plaudierte. AuEerdem wirkten sich Krisen und Aufstande in Afrika 
durchaus in Europa resp. Deutschland aus. Die sogenannten Hotten-
tottenwahlen (25. J anuar 1907) waren ein eindrucksvolles Beispiel. Aber 
ein «Export der sozialen Frage» fand nicht statt. Er konnte nicht ein-
mal in Ansatzen realisiert werden. 

Auch die wirtschaftlichen Bliitentraume erfiillten sich nicht. Als 
Rohstofflieferant und als Markt fiir deutsche Waren spielten die Kolo-
nien kaum eine Rolle. 1904 beispielsweise exportierte das Reich allein 
in die Schweiz mehr als in den 20 Jahren seit 1884 in alle «Schutzge-
biete» zusammen. Deutsche Unternehmen wollten in der Regel ihr Ka-
pital nicht auf dem Altar glattester Kolonialpropaganda opfern. Wenn 
im Ausland investiert wurde, dann vorwiegend in wirtschaftlich stark 
entwickelten Landern42 . 1913 machte der Kolonialexport nur 0,6% des 
gesamten AuEenhandels aus. Allerdings ging man in die Irre, wollte 
man daraus die Folgerung ableiten, daE das koloniale Abenteuer ein 
reines Verlustgeschaft gewesen ware. Die wirtschaftliche Bilanz erscheint 
eher wie eine Privatisierung der Gewinne und eine Sozialisierung der 
Verluste, so haben es Klaus Jiirgen Bade und andere treffend formu-
liert43. Die Kolonialfrage hat nur wenig zu einer Verscharfung der welt-
politischen Gegensatze beigetragen. Sie hat weder eine wirtschaftliche 
Verflechtung in die Weltpolitik bewirkt, noch war sie ein vorrangiger 
Aspekt deutscher Weltpolitik. Zwar war sie kein Anachronismus, wie 
die Volkswirte auf dem Berlines KongreE behaupteten, wohl aber eine 
Bewegung, die als Treibsatz fiir Proteste letztlich auf Treibsand ruhte. 

10. Marz 1993, S. 5; K.J. BADE (ed), Deutsche im Ausland - Fremde in Deutschland. 
Migration in Geschichte und Gegenwart, Miinchen 1992. 
42 Vgl. K. KoHur - D. BRIESEMEISTER - G. SIEBENMANN (edd), Deutsche in Lateiname-
rika - Lateinamerika in Deutschland, Frankfurt a.M. 1996. 
43 K.J. BADE, Die deutsche Kolonialexpansion in A/rika. Ausgangssituation und Ergeb-
nis, in W. F0RNROHR (ed), A/rika im Geschichtsunterricht europà'ischer Là'nder. Van der 
Kolonialgeschichte zur Geschichte der Dritten Welt, Miinchen 1982, S. 13-47, hier S. 38; 
F. SrAMPFER, Die vierzehn Jahre der ersten deutschen Republik, Offenbach 1947, S. 592. 
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Ihr langsames Scheitern zeichnete sich in den neunziger J ahren ab. 
Allmahlich senkte sich die Tatsache in das Bewu.Btsein, da.B das Pro-
gramm der achtziger Jahre auf tonernen Fii.Ben stand. Die koloniale 
Bewegung, am Spatnachmittag in die Geschichte eingetreten, verabschie-
dete sich bereits am friihen Abend wieder, ohne den Kolonialismus zu 
inthronisieren. 
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