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Die Verwaltung der deutschen Kolonien 
am Beispiel Togos 

von Ralph Erbar 

«Es laEt sich keine groEere Freiheit fiir den Euro-
paer denken als die afrikanische» 1• 

Nach der Inbesitznahme von Kolonialgebieten durch das Deutsche 
Reich stellte sich fiir die Berliner Zentrale wie fiir die Handlungstrager 
vor Ort die vorrangige Aufgabe, den vorerst auf die Kiinstenregionen 
beschrankten Herrschaftsanspruch moglichst weit in das Landesinnere 
auszudehnen, gegen europaische Konkurrenten und afrikanische Op-
ponenten durchzusetzen und eine effizient arbeitende Verwaltung zu 
etablieren, die der militarischen Kontrolle und wirtschaftlichen Er-
schlieBung der Kolonien zu dienen hatte. Dies fìel den im Umgang mit 
auBereuropaischen Volkern und dem Aufbau einer Kolonialadmini-
stration unerfahrenen Beamten nicht leicht, da eine verbindliche theo-
retische Konzeption ebenso wie praktische Erfahrungen nicht vorla-
gen und die deutsche Kolonialverwaltung zudem in den Anfangsjahren 
wenig geneigt war, von den Erkenntnissen der anderen europaischen 
Kolonialmachte - insbesondere Englands und Frankeichs - zu profi-
tieren. Der Erwerb der deutschen Kolonien glich daher in vielem ei-
nem Sprung ins kalte Wasser. Der Bremer Kaufmann Johann Karl 
Vietar (1861-1934), der die Verhaltnisse aus eigener Anschauung kannte, 
charakterisierte die Situati on der ersten J ahre mit den Worten: «Etwas 
Primitiveres als den deutschen Besitz in Afrika im J ahre 1884 kann 
man sich kaum denken»2 • 

Entsprechend bescheiden sahen die Anfange der Kolonialverwaltung 
in dem am 5. Juli 1884 von Dr. Gustav Nachtigal (1834-1885) zum 
deutschen «Schutzgebiet» erklarten Kiistenstreifen aus, der sich spater 

1 L. KOLZ, Blatter und Briefe eines Arztes aus dem tropischen Deutschafrika, Berlin 
1906, s. 89. 
2 J.K. VIETOR, Geschichtliche und kulturelle Entwicklung unserer Schutzgebiete, Berlin 
1913, s. 28. 
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zur Tropenkolonie Togo entwickeln sollte3• Der im Juli 1887 zum in-
terimistischen Kommissar fiir Togo ernannteJesco von Puttkamer4 mufae 
vor seiner Ankunft freimiitig bekennen, da8 «ich selbst von den Zu-
standen in Togo keine Ahnung habe»5• Richard Kiias (1861-1943), der 
1889 erster Amtsvorsteher der spateren Hauptstadt Lome wurde, be-
richtete gar, da8 ihm vor seiner Abreise nach Togo niemand zu sagen 
wuBte, wo dieses Land iiberhaupt liege6. Diese Aussagen machen deut-
lich, daB das Wissen iiber die deutschen Kolonien in der Heimat selbst7 
und bei den verantwortlichen Mannern der ersten Stunde gering war, 
da8 eine entsprechende Ausbildung der Kolonialbeamten fehlte und 
da8 dies offenbar zunachst auch nur wenige storte. Ausdruck dieser 
Planlosigkeit war nicht nur der mehrfache Wechsel des Sitzes der Zen-
tralverwaltung in Togo8, sondern auch ein ausgepragter personlicher 
Freiraum der Protagonisten innerhalb der Kolonie, den es nachfolgend 
zu untersuchen gilt. 

3 Den besten Oberblick iiber die Geschichte der deutschen Kolonie Togo bieten fol-
gende Darstellungen: A.J. KNOLL, Togo under Imperia! Germany 1884-1914. A Case 
Study in Colonia! Rule, Stanford (California) 1978; P. SEBALD, Togo 1884-1914. Bine 
Geschichte der deutschen «Musterkolonie» auf der Grundlage amtlicher Quellen (Stu-
dien iiber Asien, Afrika und Lateinamerika, 29), Berlin (Ost) 1988; R. ERBAR, Ein 
«Platz an der Sonne»? Die Verwaltungs- und Wirtscha/tsgeschichte der deutschen Kolo-
nie Togo 1884-1914 (Beitrage zur Kolonial- und Oberseegeschichte, 51), Stuttgart 1991; 
T. VON TROTHA, Koloniale Herrschaft. Zur soziologischen Theorie der Staatsentstehung 
am Beispiel des «Schutzgebietes Togo», Tiibingen 1994. 
4 ]esco von Puttkamer (1855-1917), Sohn des preuEischen Ministers Robert Viktor 
von Puttkamer (1828-1900) und Neffe Bismarcks, 1887-1888 interimistischer, 1891-
1893 etatmaEiger Kommissar, 1893-1895 Landeshauptmann von Togo, 1895-1907 Gou-
verneur von Kamerun. 
5 Puttkamer an Grade, 5. September 1887; Bundesarchiv Koblenz (von nun an BA 
Koblenz), Deutsche Kolonialverwaltung Togo (Bestand R 150), FA 1/148, 31. 
6 R. Ki.iAS, Togo-Erinnerungen, Berlin 1939, S. 187. 
7 Der konservative Abgeordnete Hermann Graf von Armin (1839-1919) fiihrte 1900 
im Reichstag aus, auf den Gymnasien werde die Geographie von Afrika derartig stief-
miitterlich behandelt, daE selbst junge Leute, die das Abitur mit Auszeichnung bestan-
den hatten, kaum die Grenzen der deutschen Kolonien kennen wiirden und von den 
geographischen Veranderungen im Innern Afrikas so gut wie gar nichts wiiEten; Ste-
nographische Berichte iiber die Verhandlungen des Deutschen Reichstages, 10. Leg. 
P., 1 Sess. (1898-1900), S. 5722. 
8 Erster provisorischer Konsul fiir das Togogebiet mit Sitz in Lame war von 1884 bis 
1885 der Hauptagent der Hamburger Firma Wolber & Brohm, Heinrich Randad. Sitz 
der Zentralverwaltung wurden 1885 Bagida, 1886 Sebe bei Anecho (Klein-Popo) und 
1897 Lame. 
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1. Der Gouverneur 

An der Spitze jeder Kolonie stand ein kaiserlicher Beamter mit dem 
Titel «Gouverneur», die Administration der Kolonien selbst bildete 
ein jeweils filr sich abgeschlossenes Gouvernement9

• Der Gouverneur 
fungierte in «seiner» Kolonie als Reprasentant des Deutschen Reiches 
und bildete nicht nur die oberste Instanz der Zivilverwaltung, sondern 
besaE als Zivilist auch die oberste militarische Gewalt i.iber die Schutz-
bzw. Polizeitruppe. Ober das Instrument der Zoll- und Steuerpolitik 
konnte er dari.iber hinaus auf die wirtschaftliche Entwicklung der Kolonie 
einwirken. Verantwortlich filr sein Tun war der Gouverneur gegeni.iber 
der kolonialen Zentralbehorde im Reich (ab 1890: Kolonialabteilung 
des Auswartigen Amtes, ab 1907 Reichskolonialamt, filr Kiautschou: 
Reichsmarineamt 10

). Dies heiEt aber nicht, daE die Bedeutung des 
Gouverneurs auf die Funktion eines ausfilhrenden Organs der Kolonial-
abteilung bzw. des Reichskolonialamtes zu reduzieren ist. Vielmehr 
gewahrten die gro8e Distanz zum Heimatland, die mangelhaften Kom-
munikationsbedingungen der ersten J ahre11 sowie die daraus resultie-
renden Rahmenvorschriften einen weiten Handlungsspielraum, den der 
jeweilige Gouverneur den spezifischen Gegebenheiten «seiner» Kolo-
nie anpassen konnte, ja mu8te12 • Da auf der einen Seite Reichskanzler 
und Kolonialbehorde im Reich den rechtlichen Rahmen vorgaben, auf 
der anderen Seite dem Gouverneur Gelegenheit zur Entfaltung eigener 
Initiative blieb, war das AusmaE der Selbstandigkeit, das letzterer genoE, 
«ein Produkt der Praxis, ein Ergebnis des freien Spiels» der auf beiden 
Seiten «dominierenden perso n 1 i eh e n Krafte» 13 • 

9 Das deutsche Kolonialreich bestand demnach aus den Gouvernements Togo, Kamerum, 
Deutsch-Siidwest-, Deutsch-Ostafrika, Kiautschou, Deutsch-Neuguinea und Samoa. 
10 An der Spitze der zivilen und militarischen Verwaltung Kiautschous stand ein Ma-
rineoffìzier, der ebenfalls den Titel «Gouverneur» trug. 
11 N och 1914 betrug die Laufzeit eines Briefes zwischen Duala (Kamerum) und dem 
Reich 20 Tage, fiir die Strecke zwischen Duala und Kusseri im Norden der Kolonie 
kamen im Eildienst noch einmal mindestens 8 Tage hinzu; vgl. K. HAUSEN, Deutsche 
Kolonialherrscha/t in A/rika. Wirtscha/tsinteressen und Kolonialverwaltung in Kamerum 
vor 1914 (Beitrage zur Kolonial- und Ùberseegeschichte, 6), S. 82. 
12 Bis 1901 erfuhr die Kolonialabteilung in Berlin den Inhalt einer Gouvernementsver-
ordnung erst, nachdem diese bereits rechtskraftig geworden war. Ab 1901 muBten alle 
Verordnungen im Entwurf der Kolonialabteilung zur Genehmigung vorgelegt werden. 
Die Kolonialabteilung verlangte nur in gravierenden Fallen, eine Verordnung nach-
traglich zuriickzuziehen. 
13 K. HELFFERICH, Zur Re/orm der kolonialen Verwaltungs-Organisation, Berlin 1905, S. 
27 (Sperrung im Originai). 
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2. Die Kolonialbeamten 

Unterstiitzung erhielt der Gouverneur bei der Bewaltigung der zahlrei-
chen ihm iibertragenen Aufgaben durch einen - je nach Kolonie -
mehr oder minder groBen Stab von Referenten, die in der Verwaltungs-
zentrale die Aufsicht iiber die verschiedenen Ressorts fiihrten. Die 
rechtliche Stellung und Absicherung dieser Beamten blieb lange Zeit 
ungeklart. Der Mangel einer umfassenden gesetzlichen Grundlage trat 
besonders zutage, als die einzelnen Kolonien durch das Gesetz iiber 
die Einnahmen und Ausgaben der Schutzgebiete14 vom 30. Marz 1892 
etatrechtlich selbstandige Pisci und die friiheren Reichsbeamten da-
durch zu Landesbeamten wurden, die ihre Zuwendungen aus dem Fonds 
der Kolonien bezogen. Erst das im J ahre 191 O in enger Anlehnung ans 
das Reichsbeamtenrecht entstandene Kolonialbeamtengesetz15 regelte 
umfassend die Pflichten, die Rechte und die Versorgung der Kolonial-
beamten und schuf damit die lange entbehrte Rechtsgrundlage fiir den 
Dienst in den deutschen Kolonien. Dariiber hinaus sollten die in das 
Kolonialbeamtengesetz aufgenommenen Vergiinstigungen zusatzliche 
Anreize schaffen, besonders die alteren und erfahreneren Beamten zu 
einem langeren Verbleiben in den Kolonien mit ihren zum Teil recht 
ungiinstigen klimatischen Bedingungen zu bewegen und damit die starke 
Fluktuation zu verringern. So stand jetzt einem Kolonialbeamten, der 
dem Kolonialdienst in Deutsch-Ostafrika, Kamerum oder Togo zwèilf 
J ahre, in Deutsch-Siidwestafrika fiinfzehn J ahre angehèirt hatte, auch 
ohne den Nachweis der Dienst- oder der Erwerbsunfahigkeit ein An-
spruch auf lebenslangliche Pension zu. Ein zeitgenèissischer Kommen-
tar dieses Paragraphen erlauterte: «Beamte der erwahnten Art ... wer-
den im allgemeinen derart verbraucht sein, daB sie fiir den Beamten-
dienst nicht mehr in Betracht kommen und auch ihre Erwerbsfahigkeit 
zum grèiBten Teil eingebiiBt haben»16 • 

In einer der Kolonialabteilung vorgelegten Denkschrift zum Stand der 
Entwicklung in Togo hieB es bereits 1904, das Reich kèinne den Kolonial-
beamten mit Riicksicht auf das hohe gesundheitliche Risiko ruhig eine 
angemessene Pension im Falle der Invaliditat zusichern, «die wenig-

14 Gesetz iiber die Einnahmen und Ausgaben der Schutzgebiete vom 30. Marz 1892; 
Reichsgesetzblatt (von nun an RGB!.) 1892, Nr. 2011, S. 369-370. 
15 Kolonialbeamtengesetz vom 8. Juni 1910; RGB!. 1910, Nr. 3791, S. 881-896. 
16 F. DoERR, Kolonialbeamtengesetz vom 8. ]uni 1910 auf Grund der Gesetzesmaterialien 
erliiutert und mit den ergiinzenden Gesetzen, insbesondere dem Reichsbeamtengesetz 
und dem Bundeshinterbliebenengesetz, Miinchen - Berlin 1910, S. 32. 
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sten werden in die Lage kommen, sie zu geniessen. Wenn die kriti-
schen 40er J ahre mit ihrer erlahmenden Herztatigkeit herankommen, 
so hat auch fiir die meisten ihre Stunde geschlagen» 17• 

Ahnlich wie die Schaffung einer umfassenden Rechtsgrundlage mu./~te 
auch die Frage einer geeigneten Ausbildung der Beamten fiir den Ko-
lonialdienst lange auf ei11;e Antwort warten. In den ersten J ahren der 
deutschen Kolonialorganisation war die Idee von der Notwendigkeit 
einer besonderen Fachvorbildung der Kolonialbeamten, die sich an 
den Erfordernissen des Kolonialdienstes zu orientieren und im Ideal-
fall bereits vor der Ausreise und noch im Mutterland zu erfolgen habe, 
kaum verbreitet. DaB aber gerade der Kolonialdienst nicht nur in bezug 
auf Tropendiensttauglichkeit erhohte Anforderungen stellte, wurde erst 
spat erkannt. 

Wahrend bei den etablierten Kolonialmachten eine wissenschaftliche, 
praktische und technische Fachvorbildung und Fachpriifung die Vor-
bedingung fiir die Zulassung zum Kolonialdienst war, erfuhr bei dem 
Nachziigler unter den Kolonialmachten allenfalls die sprachliche Aus-
bildung der Kolonialaspiranten durch das 1887 eroffnete Seminar fiir 
Orientalische Sprachen in Berlin18 eine friihe Forderung. Obwohl der 
Afrikaforscher Ernst Henrici bereits 1888 das Erlernen der Landes-
sprache fiir den Kolonialbeamten als «unabweisliche Nothwendigkeit»19 

bezeichnet hatte, wurde in Berlin nur ein Teil der fiir das deutsche 
Kolonialgebiet erforderlichen Sprachkenntnisse vermittelt, so daB das 
Orientalische Seminar der Ausbildung zum Kolonialdienst «in nur sehr 
beschranktem Maasse zu gute»20 kam. Insbesondere war man sich uneinig 
dariiber, ob die Anwarter fiir den Kolonialdienst von Anfang an in den 
Kolonien selbst auszubilden oder ob als Beamte Personen einzustellen 
seien, die die allgemeine Vorbildung bereits in einem heimischen Dienst-
zweig oder Privatberuf erhalten hatten, denen aber noch vor der Aus-
sendung eine besondere Ausbildung fiir den Kolonialdienst vermittelt 
werden sollte. Diesem Zweck dienten neben dem Seminar fiir Orien-

17 Denkschrift zum Stand der Entwicklung in Togo, 9. Dezember 1904; Bundesarchiv, 
Abteilungen Potsdam (von nun an BAP), Bestand Reichskolonialamt (von nun an RKA), 
Nr. 4235, BI. 10,22 Riickseite. 
18 Deutsches Kolonial-Lexikon (von nun an DKL), hrsg. von H. SCHNEE, 3, Leipzig 
1920, s. 347-348, 
19 E. HENRICI, Das Deutsche Togogebiet und meine A/rikareise 1887, Leipzig 1888, S. 136. 
20 M. BENEKE, Die Ausbildung der Kolonialbeamten, Berlin 1894, S. 74. 
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talische Sprachen die Handelshochschule in Berlin (an diesen beiden 
Institutionen erhielten die Beamten fiir Deutsch-Ostafrika ihre Ausbil-
dung), das 1908 eroffnete Kolonialinstitut in Hamburg21 (zur Ausbil-
dung der Kolonialanwarter fiir West- und Siidwestafrika) und die 1898 
gegriindete Kolonialschule in Witzenhausen22 bei Kassel zur praktischen 
Vorbereitung von Wirtschafts- und Plantagenbeamten. Eine iibergrei-
fende Schule fiir Kolonialbeamte nach englischem oder franzosischem 
Vorbild entstand jedoch bis zum Ende der deutschen Kolonialherr-
schaft nicht mehr, obwohl es durchaus Ansatze gab23

• So kam Staats-
sekretar Wilhelm Solf24 wahrend seiner Togoreise im Oktober 1913 bei 
der Besichtigung des Bezirksamtes Atakpame der Gedanke, in Togo 
eine Schule zur Ausbildung von Kolonialbeamten zu griinden, denn 
gerade dort konne man iibersichtlich und bequem die mannigfachen 
Probleme der Kolonialverwaltung und Kolonialwirtschaft studieren25 • 

Ausgefiihrt wurde dieses Vorhaben aber nicht. Die Verwaltung der 
deutschen Kolonien blieb daher eine Mischung aus Anlehnung, vor 
allem an das englische Vorbild, und Pragmatismus. 

3. Der Gouvernementsrat 

Dieser Befund gilt auch fiir den Versuch einer kolonialen Selbstverwal-
tung, der in Form des Gouvernementsrates bzw. seines Vorlaufers, des 
Verwaltungsrates, unternommen wurde. Damit eng verkniipft war die 
grundsatzliche Frage, welches Ma~ an Einflu~ den europaischen Be-
wohnern auf die Entwicklung der jeweiligen Kolonie einzuraumen sei 
und inwieweit dieser - wenn iiberhaupt - auch der angestammten afri-
kanischen Bevolkerung zugestanden werden sollte. Die Gouvernements-
rate, die durch Verfiigung des Reichskanzlers aus dem Jahre 1903 in 

21 DKL, 2, S. 12-13. 
22 Die Schule nahm am 1. Aprii 1899 ihren Betrieb auf; DKL, 3, S. 723-724. 
23 Staatssekretar Bernhard Dernburg (1865-193 7) legte 1908 eine Denkschrift vor i.i ber 
die Grundsatze einer einjahrigen Vorbildung fi.ir Beamte mit abgeschlossener Berufs-
ausbildung, die in den Kolonialdienst eintreten wollten. 1909 forderte er von allen 
Anwartern fi.ir den Kolonialdienst eine Sonderausbildung; vgl. K. HAUSEN, Deutsche 
Kolonialherrscha/t, S. 115-117. 
24 Dr. Wilhelm Solf (1862-1936), 1900-1911 Gouverneur von Samoa, 1911-1918 Staats-
sekretar des Reichskolonialamtes. 
25 Solfs mittelafrikanisches Reisetagebuch, Eintrag vom 7. Oktober 1913; BA Koblenz, 
NachlaE 53, Nr. 39, BI. 132-133; vgl. auch Nr. 40, BI. 42. 
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jeder deutschen Kolonie eingerichtet wurden26
, waren Beratungsgremien, 

die sich aus dem Gouverneur selbst sowie mindestens drei Verwal-
tungsbeamten und mindestens drei a~eramtlichen Mitgliedern (Kaufleu-
te, Missionare, Pflanzer) zusammensetzten. Als Vorbild dienten die in 
den englischen Kolonien eingerichteten Legislative Councils und die 
franzosischen Conseils de gouvernement, deren Bestimmungen fiir die 
Zwecke der deutschen Kolonien modifiziert wurden. Da die Vertreter 
der Handelsfirmen und Missionsgesellschaften oft liinger vor Ort wa-
ren als die verantwortlichen Regierungsbeamten, sollten mit dem In-
strument des Gouvernementsrates Sachkenntnis und wirtschaftliche Er-
fahrung dienstbar gemacht und den privaten Interessenten EinfluB auf 
die Gesetzgebung und die Fi.ihrung der Amtsgeschafte gestattet wer-
den. Eine Beteiligung afrikanischer Bevolkerungsvertreter war nicht 
vorgesehen. Gouverneur Graf von Zech27 begri.indete deren AusschluB 
1907 damit, daB die Togoer zu einer weitergehenden Teilnahme an der 
Verwaltung noch nicht reif seien. Das Beispiel englischer Kolonien, 
Afrikaner in den Legislative Council zu berufen, balte er nicht fiir 
nachahmenswert: «Der Eingeborene des Schutzgebiets ist noch nicht 
befahigt, an der Entscheidung von Fragen mitzuwirken, welche einen 
weiteren Gesichtskreis erfordern»28

• Die Verwaltung begehe einen gro-
Ben Fehler, kame sie diesen Bestrebungen entgegen29

• Die prinzipielle 
rechtliche Beschneidung der Bevolkerung in den Kolonien, die an die-
sem Beispiel deutlich wird, fi.ihrte fiir den Rest der deutschen Kolonialzeit 
zu fortgesetzten Beschwerden, besonders durch die gesellschaftliche 
Elite in der Hauptstadt Lome30• Darauf soll spater noch einmal einge-
gangen werden. Der Gouvernementsrat aber blieb aufgrund der man-

26 Verfiigung des Reichskanzlers betreffend die Bildung von Gouvernementsraten vom 
24. Dezember 1903; Die Landesgesetzgebung des Schutzgebietes Togo ( von nun an LGG), 
hrsg. vom Kaiserlichen Gouvernement von Togo, Berlin 1910, Nr. 24, S. 41-43. 
27 Julius Graf von Zech auf Neuhofen (1868-1914), 1903-1905 stellvertretender, 1905-
1910 etatmaEiger Gouverneur von Togo; W.D. SMITH, ]ulius Graf Zech auf Neuho/en 
(1868-1914), in L.H. GANN - P. DmGNAN (edd), A/rican Proconsuls. European Governors 
in Africa, New York - London - Stanford (California) 1978, S. 473-491. 
28 Zech an das RKA, 26. Mai 1907; BAP, RKA, Nr. 4235, BI. 60. 
29 Sitzungsniederschrift des Gouvernementsrats in Lome, 18. Mai 1909; BAP, RKA, 
Nr. 4316, BI. 172. 
30 Als Staatssekretar Wilhelm Solf im Oktober 1913 Togo besuchte, iiberreichten ihm 
die Sprecher der Einwohner von Lome eine sieben Punkte umfassende Beschwerde-
schrift, die auch die Forderung nach Zulassung togoischer Bevèilkerungsvertreter zum 
Gouvernementsrat enthielt; Text der Petition bei P. SEBALD, Togo 1884-1914, S. 652-653. 
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gelnden Entscheidungsrechte seiner Mitglieder fiir die innere Entwick-
lung der Kolonien weitgehend ohne Bedeutung. An seiner Entwicklung 
lafh sich aufzeigen, wie schwer sich die Verwaltung mit der weiBen 
und farbigen Bevolkerung der Kolonien tat. Dies galt fiir die Zentral-
verwaltung in Lome ebenso wie fiir die Verwaltung der einzelnen Bezirke. 

4. Die Lokalverwaltung: Bezirksamtmcinner und Stationsleiter 

Die Bezirksleiter der lokalen Verwaltungsbezirke in Togo, die Bezirksamt-
manner und Stationsleiter31 , besa8en einen umfangreichen Aufgaben-
bereich, der alle Verwaltungszweige umfaBte. Dazu zahlten der Ausbau 
bzw. die Unterhaltung des Wege- und StraBennetzes, die Erziehung 
der Bevolkerung in wirtschaftlichen und hygienischen Fragen, die Er-
hebung von Steuern sowie die Leitung der in fast allen Bezirken vor-
handenen Versuchspflanzungen. Die Bezirksleiter unterstanden unmit-
telbar dem Gouverneur, wahrend sie selbst fiir die ihnen unterstellten 
Beamten, also fiir Stationsassistenten und Nebenstationsleiter, verant-
wortlich waren. Fiir polizeiliche Ma8nahmen und zur Aufrechterhal-
tung der Ordnung stand den Bezirksleitern eine Abteilung der Polizei-
truppe zur Verfiigung. Daneben was es ihre Aufgabe, sich iiber die 
Bodenverhaltnisse, die landwirtschaftliche Betriebsweise der Ackerbauern 
sowie iiber Klima, Viehzucht und Viehkrankheiten ein umfassendes 
Bild zu verschaffen. 0ber alle MaBnahmen hatte der Bezirksleiter das 
Gouvernement zu unterrichten, so daB er einen nicht geringen Teil 
seiner Dienstzeit mit dem Erstellen von Berichten sowie von Tabellen 
und Statistiken verbrachte; dem Bezirksleiter oblag damit eine - im 
doppelten Sinne des Wortes - ausfiillende Tatigkeit32• 

Dariiber hinaus stand den Bezirksleitern die Ausiibung der Gerichts-
barkeit iiber die indigene Bevolkerung zu33 • Wahrend das am 25. Juli 

31 Im Jahre 1914 bestand die Lokalverwaltung in Togo aus den fiinf Bezirksamtern 
Lome-Stadt, Lome-Land, Anecho, Misahi:ihe und Atakpame sowie aus den drei Statio-
nen Kete-Kratschi, Sokode-Bassari und Sansane-Mangu. 
32 Ein Terminkalender fiir Kamerun enthalt vier Monats-, zehn Quartals-, sechs Halb-
jahres- und zwi:ilf Jahresberichte, mit denen die Bezirksleiter das Gouvernement unter-
richten mu~ten; vgl. K. HAUSEN, Deutsche Kolonialherrscha/t, S. 103, Anm. 25. 
33 Verfiigung des Reichskanzlers wegen Ausiibung der Strafgerichtsbarkeit und der 
Disziplinargewalt gegeniiber den Eingeborenen in den deutschen Schutzgebieten von 
Ostafrika, Kamerum und Togo vom 22. Aprii 1896; LGG, Nr. 102, S. 195-198. 
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1900 erlassene «Schutzgebietsgesetz» (SchGG)34, das «Grundgesetz fiir 
die Gesetzgebung, die Verwaltung und die Rechtspflege in den Kolo-
nien»35 des Deutschen Reiches, wesentliche Normen verschiedener 
Reichsgesetze sowie des preuBischen Allgemeinen Landrechts in Erman-
gelung einer spezifìschen Kolonialgesetzgebung auf die Kolonien iiber-
tragen batte, blieb die jeweils dort lebende indigene Bevolkerung von 
dieser Regelung der Gerichtsbarkeit und der Rechtspflege ausgeschlos-
sen, denn das SchGG ging in seinen Pramissen - ebenso wie Gouver-
neur Zech - davon aus, daB die «Eingeborenen» in Anbetracht ihres 
geringen Kulturzustandes36 noch nicht reif seien, mit den Europaern 
rechtlich auf eine Stufe gestellt zu werden. Damit blieben die Bewoh-
ner der Kolonien von der Rechtsordnung der Wernen ausgeschlossen. 
Wahrend fiir die weiEen Bewohner der Kolonien die strikte Trennung 
von Verwaltung und Justiz galt, wurde die Gerichtsbarkeit iiber die 
Kolonisierten nicht durch ordentliche Gerichte, sondern durch die -
in der Regel juristisch nicht vorgebildeten - Bezirksleiter ausgeiibt. 
Auf welche Weise dies zu geschehen hatte, dariiber gab es keine kodi-
fìzierten Ausfiihrungsbestimmungen. 

Erst als nach der J ahrhundertwende Ùbergriffe von Beamten .~n den 
Kolonien bekannt wurden und verschiedene Skandale in der Offent-
lichkeit und im Reichstag fiir Aufsehen sorgten, begann man damit, die 
von den europaischen Rechtsgrundsatzen abweichenden Verhaltnisse 
in den Kolonien zu beriicksichtigen. Ma8gebend dafiir war die sich 
erst langsam durchsetzende Erkenntnis, daB manche Handlungen der 
indigenen Bevolkerung nach europaischer Auffassung Straftaten dar-
stellten, diese aber lediglich auf tradierten Anschauungen, Sitten und 
Gebrauchen beruhten, die den jungen und ungeniigend vorgebildeten 
Beamten oftmals unbekannt und daher unverstandlich waren. 

In Togo gingen die ersten ernsthaften Versuche, die verschiedenen 
Stammesrechte sammeln und aufzeichnen zu lassen, auf Gouverneur 
Graf von Zech zuriick. Dieser wies die Bezirksleiter in einem Runder-
laB aus dem J ahre 1907 darauf hin, daB bei vielen Handlungen der 
indigenen Bevolkerung der im Reichsstrafgesetzbuch erforderliche ver-
brecherische Wille fehle und daB es daher erforderlich sei, «das rich-
tige StrafmaB zu treffen und trotz Schonung des Rechtsgefiihls der 

34 Schutzgebietsgesetz vom 25. Juli 1900; RGBl. 1900, Nr. 40, S. 813-817. 
35 DKL, 3, S. 317. 
36 DKL, 1, S. 508. 
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Eingeborenen allmahlich zivilisierter Rechtsanschauung zum Siege zu 
verhelfen»37• Gleichzeitig beauftragte Zech den juristischen Hilfsarbei-
ter beim Gouvernement in Lome, Dr. Rudolf Asmis38 , mit der Materi-
alsammlung fiir den ErlaB eines den Verhaltnissen Togos angepaBten 
und den Gewohnheiten der Bevolkerung soweit wie moglich Rechnung 
tragenden Strafgesetzbuches39 • 

N ach AbschluB der Vorarbeiten bereiste Asmis im Friihjahr 1907 das 
Hinterland der Kolonie und begann mit den Erhebungen. Sein Haupt-
interesse galt der Ausiibung der Jurisdiktion durch einheimische Orga-
ne, der moglichen Zulassung farbiger Rechtsbeistande sowie der Tren-
nung von Administration und Rechtsprechung. Im Laufe der Gespra-
che mit den Bezirksleitern stellte sich heraus, daB sich deren U rteils-
fìndung aus drei verschiedenen Quellen speiste. An erster Stelle stan-
den die Verordnungen des Gouverneurs, die fiir die indigene Bevolke-
rung erlassen und zu deren Ausfiihrung die Bezirksleiter verpflichtet 
waren. Daneben hatten die Bezirksamtmanner und Stationsleiter aber 
auch auf die miindlich iiberlieferten Sitten und Gebrauche der ver-
schiedenen Ethnien Riicksicht zu nehmen, solange deren Gewohnhei-
ten mit der deutschen Rechtsauffassung einigermaBen vereinbar wa-
ren. Diese scheinbar verstandnisvolle Politik der deutschen Kolonial-
verwaltung maB den tradierten Rechtsanschauungen der Afrikaner 
keineswegs einen eigenen Stellenwert bei, sondern cliente lediglich dazu, 
angesichts der schwachen Prasenz von deutschen Kolonialbeamten im 
Hinterland40 moglichen Aufstanden durch begrenzte Zugestandnisse 
praventiv entgegenzuwirken. 

Nun existierte zwischen den auf Verordnungen beruhenden Rahmen-
bedingungen des Gouvernements, die quantitativ eher sparlich waren, 

37 RunderlaB des Gouverneurs betreffend die Bestrafung der Straftaten der Eingebo-
renen vom 11. Februar 1907; LGG, Nr. 105, S. 202. 
38 Dr. jur. et phil. Rudolf Asmis (1879-1945), 1906-1911 juristischer Hilfsarbeiter beim 
Gouvernement in Togo, 1911-1912 Bezirksamtmann von Lome-Stadt. 
39 V gl. hierzu R. ERBAR, Kolonialismus, Rassismus und Recht. Die versuchte Kodifizie-
rung a/rikanischer Gewohnheitsrechte und deren Konsequenzen fiir das Kolonialrecht in 
der deutschen Kolonie Togo, in W. WAGNER u.a. (edd), Rassendiskriminierung, Kolonial-
politik und ethnisch-nationale Identitiit. Referate des 2. Internationalen Kolonial-
geschichtlichen Symposiums 1991 in Ber/in (Bremer Asien-Pazifik Studien, 2), Miinster -
Hamburg 1992, S. 134-144. 
40 In Togo standen in den drei nordlichen Verwaltungsbezirken am 1. Januar 1913 
zwolf Regierungsbeamtc einer Bevolkerung von rund 545.000 Afrikanern gcgeniiber 
(Sokode-Bassari: 300.000, Sansane-Mangu: 225.000, Kete-Kratschi: 20.000). 
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und den Gewohnheitsrechten der indigenen Bevolkerung, die mit der 
Obernahme der deutschen Herrschaft nur noch eingeschrankte Giiltig-
keit besaBen, ein gewisser Freiraum, der durch die beiden genannten 
Rechtsquellen nicht geniigend abgedeckt werden konnte. Innerhalb 
dieses Freiraumes muBten bzw. konnten die Bezirksleiter nach eige-
nem Gutdiinken selbst Recht sprechen. Die Gesamtheit dieser Rechts-
satze, welche die dritte Quelle fiir die Rechtsprechung der Bezirks-
leiter bildete, bezeichneten schon die Zeitgenossen als «Bezirksleiter-
recht». Es handelte sich bei diesem Bezirksleiterrecht um eine Art 
Gerichtsbrauch, gebunden an die Person des jeweiligen Verwaltungsbe-
amten, der ihn gewissermaBen in und mit sich trug. Dieses Procedere 
barg die Gefahr, daB sich aufgrund der subjektiven Pragung des Bezirks-
leiterrechts in jedem Bezirk eine andere, von der Person und der Per-
sonlichkeit des jeweiligen Bezirksleiters abhangige Rechtsprechung 
entwickeln konnte, was dann in Togo auch tatsachlich geschah. Wech-
selte ein Bezirksleiter den Bezirk, so nahm er «seine» Rechtsgrundsatze 
mit, wahrend der Nachfolger wiederum ein neues Bezirksleiterrecht 
einfiihrte, das seinem eigenen Rechtsgefiihl entsprach. Die Vorausset-
zungen dafiir waren in der kleinen Tropenkolonie insofern besonders 
giinstig, weil sich unter den langjahrigen Bezirksamtmannern und 
Stationsleitern des Hinterlandes nicht ein ausgebildeter J urist befand41 • 

Damit war der Willkiir Tiir und Tor geoffnet. So ergab denn die nach-
tragliche Kontrolle der lokalen U rteilsfìndung durch Asmis immer wieder 
«Hinweise auf die Unvereinbarkeit der getroffenen Entscheidungen 
mit den deutschen Rechtsgrundsatzen oder auf die im Nachbarbezirk 
iibliche anders geartete Rechtsprechung»42 • «Nirgends», faEte Asmis 
das Ergebnis seiner Tatigkeit in Togo zusammen, «ist ... die Rechtspre-
chung mehr Personlichkeitssache als in den Kolonieen [sic!]»43 • Weil 

41 Die langjahrigen Bezirksleiter Togos waren der Naturwissenschaftler Dr. Hans Gruner 
(1865-1941) in Misahiihe, der Offizier I-Ians Georg von Doering (1866-1921) in 
Atakpame, der ehemalige Missionar der Basler Missionsgesellschaft Prof. Dr. Adam 
Mischlich (1864-1948) in Kete-Kratschi und der Arzt Dr. Hermann Kersting (1863-
1937) in Sokode-Bassari. 
42 R. AsMIS, Kalamba Na M'Putu. Koloniale Erfahrungen und Beobachtungen, Berlin 
1942, s. 118. 
43 R. ASMIS, Zur Kodifikation des Eingeborenenstra/rechts, in «Amtsblatt fiir das Schutz-
gebiet Togo», 2, 1907, S. 108. Nach dem AbschluE seiner Studien wurde Asmis von 
Gouverneur Zech im September 1907 beauftragt, den Entwurf eines Strafgesetzbuches 
fiir Togo aufzustellen. Das Reichskolonialamt in Berlin wies Zech jedoch im J ahre 1908 
an, von der geplanten Kodifizierung des einheimischen Strafrechts abzusehen, .~a die 
Ergebnisse des Dr. Asmis geeignet seien, der kolonialen Sache in der deutschen Offent-
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aber die Bezirksleiter nicht nur innerhalb des vom Gouvernement 
vorgegebenen Rahmens Recht setzten, sondern dessen Umsetzung auch 
selbst iiberwachten und Versta.Be mittels eigener Urteilsfindung ahn-
den konnten, waren Legislative, Exekutive und J udikative in der Hand 
der Bezirkskeiter vereinigt. Damit war die Gewaltenteilung in den 
deutschen Kolonien auf der Ebene der Lokalverwaltung praktisch auf-
gehoben und dem Bezirksleiter die Moglichkeit gegeben, die Verwal-
tung des Bezirks je nach individueller Neigung zu gestalten. Dabei 
verhielt es sich keineswegs so, daE die Bezirksleiter im Innern und an 
der Peripherie der Kolonie ihre Befugnisse dem Gouverneur nach und 
nach hatten abtrotzen miissen und sich daraus ein Kompetenzenstreit 
ergeben batte. Vielmehr legte der langjahrige Gouverneur Graf Zech 
nach Ablauf seiner Amtszeit offen, daE er selbst die Interessenpolitik 
der Bezirksleiter, die er mit dem Begriff «Bezirkspartikularismus» um-
schrieb, systematisch gro.Bgezogen und ausgenutzt habe. Es liege schlieE-
lich auf der Hand, daE ein Bezirksleiter, der fiir seinen Bezirk seine 
ganze Kraft aufwende, im Wettbewerb mit anderen Bezirken wesent-
lich mehr leiste als derjenige, der nicht in diesen Wettbewerb eintrete44 • 

5. Die Stiitzen der Verwaltung: Hiiuptlinge und Hiiuptlingspolizisten 

Angesichts des wachsenden Verwaltungsaufkommens zeigte sich schon 
bald die Notwendigkeit, Teilbereiche von Administration und Gerichts-
barkeit an ausgewahlte Vertreter der indigenen Bevolkerung zu 
deligieren. Dies galt fiir alle deutschen Kolonien, insbesondere aber 
fiir die Tropenkolonie Togo, wo sich die Verwaltung aufgrund der be-
sonders ungiinstigen klimatischen und gesundheitlichen Verhaltnisse, 
des damit verbundenen standigen Personalmangels und des Zwangs 
zur sparsamsten Verwendung der geringen finanziellen Mittel genotig 
sah, auf vorhandene politische Strukturen zuriickzugreifen. Dafiir bo-
ten sich in erster Linie die autochthonen politischen Gemeinwesen an, 
die im Hauptlingstum ein gemeinsames Charakteristikum besa.Ben45 • 

lichkeit und besonders im Reichstag Abbruch zu tun. Die Arbeiten des Assessors 
muEten eingestellt werden, «damit erhebliches Unheil vermieden werde»; Dernburg 
an Zech, 17. November 1908, zitiert nach P. SEBALD, Togo 1884-1914, S. 316. 
44 Sitzung der Deutschen Kolonialgesellschaft, Berlin, 9. Mai 1913; BA Koblenz, R 
150, FA 1/244, 22. 
45 Zur Funktion der Hauptlinge vgl. auch T. VON TROTHA, Koloniale Herrscha/t, S. 219-
334. 
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War der Einflu.B dieser Hauptlinge auch oft sehr gering, betrachtete 
man es doch als Aufgabe, im Sinne der reibungslosen Errichtung einer 
effektiven Verwaltung «die einheimischen Hauptlinge und Wi.irdentra-
ger zu brauchbaren Funktionaren der Regierung zu erziehen»46

• Diesen 
kam daher im System der deutschen Kolonialherrschaft die Funktion 
des Bindeglieds zwischen den lokalen Verwaltungsbehorden und der 
Bevolkerung zu. Je nach Grad der Anpassungsfahigkeit und -willigkeit 
verfolgten Gouvernement und Bezirksleiter gegeni.iber den Hauptlin-
gen eine «Doppelstrategie». Traf man auf kollaborationsbereite Haupt-
linge, so wurde auf den Schutz und die Starkung ihrer Autoritat im 
Volk gezielt hingearbeitet. Um sich der Loyalitat und der Mitarbeit 
zuki.inftiger Wi.irdentrager zu versichern, wurden im Hinterland Togos, 
wo gro.Bere politische Verbande bestanden, die vermutlichen Erben 
der Konige zwangsweise fi.ir eine gewisse Zeit auf den Stationen behal-
ten, um sie dort mit den Anschauungen und Zielen der deutschen 
Regierung vertraut zu machen. War dagegen ein Hauptling nicht wil-
lens oder auf grund politischer Machtlosigkeit bzw. fortgeschrittenen 
Alters nicht in der Lage, die an ihn gestellten Pflichten zu erfi.illen, so 
konnte er van der zustandigen Lokalbehorde abgelost und durch einen 
der Verwaltung genehmen Kandidaten ersetzt werden. Beschrankte man 
sich bei der ersten Variante weitgehend auf die Kontrolle vorhandener 
politischer Strukturen, so griff letztere direkt in das Herrschaftsgefi.ige 
ein und ermoglichte so den Aufstieg afrikanischer «homines navi». 
Beide Formen der Herrschaftsausi.ibung kamen in Togo - wie auch in 
den anderen deutschen Kolonien - zur Anwendung: die direkte im 
Si.iden, der als Zentrum deutscher Administration und Prasenz eine 
unmittelbare Kontrolle gestattete, die indirekte im nordlichen Togo, 
wo fehlende Machtmittel bei weitgehend intakten islamischen Feudal-
verbanden eine zuri.ickhaltende Politik nahelegten. 

Eingebunden wurden die Hauptlinge in die koloniale Verwaltungs-
struktur durch einen Katalog genau umrissener Pflichten und Rechte. 
Grundsatzlich batte der Hauptling die Pflicht, die vom Bezirksleiter 
empfangenen Befehle auszufi.ihren und deren Befolgung zu i.iberwa-
chen. Dari.iber hinaus batte er die Aufgabe, ansteckende Krankheiten 
(Lepra, Pocken, Schlafkrankheit) sofort zu melden und fi.ir Verbesse-
rung der hygienischen Verhaltnisse zu sorgen. Der Hauptling sollte die 
Bewohner seines Dorfes zur Arbeit anhalten sowie «Arbeitsscheue, 
Landstreicher, Gewohnheitsdiebe und solche, die die Wege unsicher 

46 Entwurf einer Dienstanweisung fiir Bezirksleiter, 11. November 1907; BAP, RKA, 
Nr. 4329, BI. 8. 
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machen»47, der Bezirksleitung anzeigen, damit sie in eine der vom Gou-
vernement eingerichteten Besserungssiedlungen iiberfiihrt werden konn-
ten48. 

Die wichtigste Funktion innerhalb des kolonialen Verwaltungsappara-
tes iibernahmen die Hauptlinge durch Ausiibung der niederen Gerichts-
barkeit. Diese sogenannte Hauptlingsgerichtsbarkeit wurde von den 
Bezirken nicht nur geduldet, sondern im Sinne der eigenen Entlastung 
begiinstigt. Auch hier muGte der Umfang der richterlichen Befugnisse, 
die die einzelnen Bezirksleiter den Hauptlingen zugestanden, den spe-
zifischen Gegebenheiten der Bezirke entsprechend angepaGt werden. 
Wahrend die Strafgerichtsbarkeit grundsatzlich den Bezirksleitern vorbe-
halten blieb, wurde die Rechtsprechung in Zivilsachen zum iiberwie-
geneden Teil von den hierzu ermachtigten Hauptlingen ausgeiibt. Dem 
Hauptlingsgericht unterstanden alle farbigen Personen, die ihren Wohn-
sitz im Gebiet des betreffenden Hauptlings hatten, davon ausgenommen 
war das Regierungspersonal. Klagen von WeiEen gegen Afrikaner und 
umgekehrt muGten bei der zustandigen Bezirksleitung erhoben wer-
den, da der Hauptling selbst nur iiber Klagen zu Gericht sitzen durfte, 
bei denen Europaer nicht involviert waren. Zu den Strafverhandlungen, 
die ausschlieGlich der Gerichtsbarkeit des Bezirksleiters unterstanden, 
sollten die Hauptlinge hinzugezogen werden, um damit auf die traditio-
nellen Rechtsvorstellungen Riicksicht zu nehmen, ohne daG dadurch 
jedoch die «ausschlieGliche Verantwortlichkeit des Bezirksamtmanns»49 
beriihrt wurde. Dem jeweiligen Bezirksleiter kam dieser Umstand sehr 
entgegen, empfand er doch «den ihm gelassenen weiten Spielraum taglich 
als eine Wohlthat»50 • So wurde Gesetzlichkeit durch ein vereinfachtes 
Regelungsverfahren, die Unabhangigkeit des Richters durch die lmpro-
visationskunst und Weisungsgebundenheit des abhangigen Beamten und 
das Legalitatsprinzip durch das Opportunitatsprinzip ersetzt. 

47 Pflichten und Rechte der Hauptlinge im Bezirk Misahohe; BA Koblenz, R 150, FA 
3/1108, 5. 
48 Besserungssiedlungen wurden 1903 am FluE Chra im Siiden des Bezirks Atakpame 
und spater in Djabotaure (Bezirk Sokode-Bassari) eingerichtet; vgl. R. AsMIS, Die Bes-
serungssiedlung an der Chra (Schutzgebiet Togo). Ein Beitrag zur Lehre vom Stra/vollzug 
in den Kolonien, in «Koloniale Rundschau», 9, 1911, S. 529-540. 
49 § 13 der Verfiigung des Reichskanzlers wegen Ausiibung der Strafgerichtsbarkeit 
und der Disziplinargewalt gegeniiber den Eingeborenen in den deutschen Schutzge-
bieten von Ostafrika, Kamerum und Togo vom 22. Aprii 1896; LGG, Nr. 102, S. 196. 
In Deutsch-Ostafrika galt diese Verfiigung fiir die Walis und Jumben (Ortsvorsteher). 
50 Gleim an Kohler, 12. Oktober 1899; BA Koblenz, R 150, FA 1/75, 37. 
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Eine weitere wichtige Funktion des Hauptlings neben der Ausiibung 
der niederen Gerichtsbarkeit bestand in der Unterstiitzung der Admi-
nistration bei der Steuereintreibung. Wahrend vor der J ahrhundert-
wende die infrastrukturelle ErschlieBung der Kolonie auf der unent-
geltlichen Steuerarbeit als Vorlaufer der spateren Geldsteuer basierte, 
ermoglichte die Verordnung des J ahres 1907 allen Steuerpflichtigen, 
den geforderten Arbeitsdienst durch die Zahlung von Bargeld abzulo-
sen51. Da im Zusammenhang mit dem geplanten Bau der Hinterland-
bahn neue Einnahmequellen erschlossen werden muBten, wies das Gou-
vernement die Bezirksleiter an, auf die Ablosung der Steuerarbeit durch 
Geld hinzuwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, bediente sich die Ad-
ministration erneut der Hauptlinge. Diese hatten eine Namensliste al-
ler steuerpflichtigen Manner ihres Dorf es zu fiihren und die Dorfbe-
wohner zur piinklichen Entrichtung der Steuern anzuhalten. Dafiir 
wurden sie nicht nur von allen Abgaben befreit, sondern erhielten 
dariiber hinaus eine Riickvergiitung in Hohe von vier bis fiinf Prozent 
der aus ihrem Zustandigkeitsbereich eingegangenen Steuerbetrage als 
Aufwandsentschadigung. Jeder Einwohner der Kolonie, der seiner jahr-
lichen Steuerpflicht durch Arbeit oder Barzahlung geniigt hatte, erhielt 
als Ausweis eine Steuerkarte aus Papier mit jahrlich wechselnden Farben. 

Um das oft geringe Ansehen der Hauptlinge im Volk zu heben und 
diese bei der Ausfiihrung der ihnen iibertragenen Aufgaben zu unterstiit-
zen, unterstellten die Verwaltungsbehorden zuverlassigen, das heiBt in 
ihrem Sinne kollaborationsbereiten Hauptlingen weiteres Hilfsperso-
nal, namlich einen oder mehrere sogenannte Hauptlingspolizisten, die 
zur Besetzung der AuBenstationen und Posten vorgesehen waren. Die-
se Polizisten, die oft Familienangehorige der Hauptlinge waren, bilde-
ten die unterste Ebene der Verwaltungshierarchie. Sie erhielten nach 
Beendigung ihrer Ausbildung auf den Bezirksamtern oder Stationen 
eine Polizeiuniform und wurden dann in ihren Heimatort zuriickge-
schickt. Dort waren sie als verlangerter Arm des Hauptlings fiir Ruhe 
und Ordnung, die Verbesserung der hygienischen Verhaltnisse und die 
Reinhaltung des Dorfes sowie der dazugehorigen Wege, Rasthauser 
und Brunnen zustandig. Die Teilhabe an der Gerichtsbarkeit blieb den 
Hauptlingspolizisten untersagt. 

Die Tatsache, daB es den Polizisten streng verboten war, von Verhaf-
teten Geschenke anzunehmen oder au~erhalb ihrer Landschaften Auf-

51 § 4 der Verordnung des Gouverneurs Zech betreffend die I-Ieranziehung der Eingc-
borenen zu Steuerleistungen vom 20. September 1907; LGG, Nr. 246, S. 414. 
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trage fremder Hauptlinge auszufiihren und dort in Uniform aufzutre-
ten, deutet bereits auf Kompetenzi.iberschreibungen dieser Art hin. So 
beklagte etwa ein Regierungsarzt die «jedem Beamten haufig entgegen-
tretenden Schwindeleien, aus denen hervorgeht, wie der Neger die ihm 
durch Beri.ihrung mit dem Europaer vermittelte hohere Kultur nicht 
zum Gebrauch fiir den Wei.Ben, sondern zum Mi.Bbrauch gegeni.iber 
seinen weniger kulturbegabten Mitbri.idern verwertet»52 • Viele solcher 
Betri.igereien kamen oft nur durch einen Zufall ans Tageslicht. So wurde 
der Fall eines afrikanischen «Hauptmanns von Kopenick» bekannt, 
der - die Macht der Uniform erkennend - monatelang auf den Mark-
ten der Ki.iste im angeblichen Auftrag des Bezirksamtes 5 Pfennige 
Gebi.ihr von den Marktbesuchern kassiert hatte; seine einzige Legiti-
mation batte aus einer Polizistenmi.itze bestanden53 • 

6. Zusammen/assung 

Die innere Verwaltung der deutschen Kolonien war vor allem in der 
Zeit vor der J ahrhundertwende gekennzeichnet durch eine Mischung 
aus Konzeptionslosigkeit, Unsicherheit und Pragmatismus. Verantwort-
lich dafi.ir war der i.iberraschende Einstieg Bismarcks in die Kolonial-
politik sowie das Fehlen von theoretischen Ùberlegungen, praktischen 
Erfahrungen und ausgebildeten Kolonialbeamten. Dies offnete zunachst 
Spekulanten (Hugo Sholto Douglas, Dr. J ulius Scharlach) und Abenteu-
rern (Dr. Carl Peters) Ti.ir und Tor. Erst nach der J ahrhundertwende 
entstand sowohl im Reich als auch in den Kolonien selbst eine geord-
nete Kolonialverwaltung. 

Bewertet man die Funktionalitat dieses Verwaltungssystems, so mu8 
man im Falle Togos zu dem Schlu8 kommen, da8 dieses aus deutscher 
Sicht weitgehend stabil und insgesamt tragfahig war. Es versetzte die 
deutsche Administration in die Lage, mit einem Minimum an Beamten 
effizient und effektiv zu arbeiten, indem lediglich die Schaltstellen des 
Gouvernements mit wei.Bem Aufsichtspersonal besetzt wurden. Von 
nicht zu unterschatzender Bedeutung waren dabei die Bezirksamtmanner 
und Stationsleiter, die die innere Entwicklung der Kolonie nachhaltig 
beeinflu8ten. Eine Denkschrift zur Lage in Togo, die Kolonialdirektor 
Stuebel im J ahre 1905 i.iberreicht wurde, hob angesichts des haufigen 

· Wechsels der Gouverneure den Stellenwert dieser Verwaltungsbeam-

52 L. KOLZ, Bliitter und Brie/e, S. 132. 
53 Ibidem. 
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ten heraus. «Der wichtigste Posten wird auf lange Zeit noch der des 
Bezirksamtmanns sein»54, schluMolgerte die Denkschrift, weil er als 
Trager der Kontinuitat in steter Beri.ihrung mit der Bevolkerung stehe 
und ihre nachste und meist auch hochste Instanz in Streitigkeiten sei. 
Diese «hochste Instanz» war verantwortlich fi.ir die ErschlieBung und 
Verwaltung der Kolonie sowie fi.ir die Regelung aller Lebensbereiche 
ihrer Bewohner. 

Es ist mi.iBig zu sagen, daB die Stabilitat dieses Systems auf der gewalt-
samen Unterdri.ickung und volligen Rechtlosigkeit der indigenen Be-
volkerung beruhte. Die Afrikaner sowie alle Mischlinge waren in den 
deutschen Kolonien von der Rechtsordnung und Gerichtsbarkeit der 
WeiBen ausgeschlossen. Da das entscheidende Kriterium fi.ir diese Diffe-
renzierung in der Zugehorigkeit der Menschen zu einer bestimmten 
Rasse bestand, war die Gerichtsbarkeit wie iiberhaupt die ganze gesell-
schaftliche Ordnung nach rassistischen Gesichtspunkten organisiert. 
Kaum jemand hat diesen Sachverhalt treffender in Worte gefaBt als der 
langjahrige Regierungsarzt in Togo, Dr. Ludwig Ki.ilz55 : «Gerade auf 
der Ueberzeugung von der Verschiedenwertigkeit der Rassen, von dem 
Hoherstehen der weiBen, baut sich im letzten Grunde die ganze Be-
rechtigung unserer Kolonialpolitik auf», notierte er 1903 in seinem 
Tagebuch. «Mit nichten sollen wir den Eingeborenen als unseren schwar-
zen 'Bruder' ansehen, sondern als unser unmi.indiges Kind. Der gefahr-
lichste Grundsatz aber bei der Negererziehung, der auch hie und da, 
zum Gli.ick nur vereinzelt, verfochten wird, ist in dem Worte enthal-
ten: Gleiches Recht fi.ir alle Rassen. Es ware ein groBes Verhangnis, 
wenn er je die Oberhand gewinnen sollte»56 • 

Die strikte Rassentrennung war als fester Bestandteil der deutschen 
Kolonialpolitik unverzichtbar, da ansonsten das ganze System der Be-
herrschung und Ausbeutung grundsatzlich in Frage gestellt worden 
ware. Daher blieben die Afrikaner in den Kolonien von der Rechtspre-
chung der WeiBen ausgeschlossen und wurden rechtlich auf vielerlei 
Weise diskriminiert. Wahrend fi.ir die Europaer ganz selbstverstand-
lich der Grundsatz der Trennung von Verwaltung und Justiz aus der 
Heimat i.ibernommen wurde, war die legislative, exekutive und judika-

54 Denkschrift zum Stand der Entwicklung in Togo, 9. Dezember 1904; BAP, RKA, Nr. 
4235, BI. 10,22. 
55 Dr. Ludwig Kiilz, 1902-1905 Regierungsarzt in Togo, 1905-1913 Regierungsarzt in 
Kamerum, 1913 nach Deutsch-Neuginea versetzt. 
56 L. KOLZ, Bliitter und Brie/e, S. 76-77. 
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tive Gewalt i.iber die indigene Bevolkerung in der Hand des Bezirks-
leiters vereinigt. Ersten ernsthaften Versuchen, diesem System durch 
eine Kodifizierung der afrikanischen Gewohnheitsrechte den Charak-
ter der Willki.ir zu nehmen, wie sie von Gouverneur Graf Zech initiiert 
und von Rudolf Asmis 1907 in Togo unternommen wurden, trat die 
Reichskolonialverwaltung entschieden entgegen. Ein Strafgesetzbuch 
und eine normierte Gerichtsbarkeit hatten den Handlungsspielraum 
der Bezirksleiter beschnitten und gleichzeitig den Einwohnern der 
Kolonien - wenn auch noch so wenige - einklagbare Rechte garantiert. 
Daran konnte niemandem etwas gelegen sein. Um den Zustand der 
Diskriminierung zu legitimieren und im Hinblick auf die Zukunft zu 
stabilisieren, wurde die Legende von der fehlenden Reife der «Natur-
volker» im Gegensatz zur Vernunft der selbsternannten «Kulturvol-
ker» ins Leben gerufen. Die koloniale Verwaltung und Rechtsprechung 
dienten damit immer zugleich der Erziehung. Wann diese Erziehung 
der «unmi.indigen Kinder» beendet sein wi.irde, so glaubte man, liege 
allein in der Verantwortung der wernen Vater. 
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