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Schwarze und weil3e Sklaven: Zur Sklavenfrage 
in deutschen Gedichten des achlzehnten Jahrhunderts

Wahrend die militarische Brutalitat und der religiose Fanatismus der 
spanischen Konquistadoren in Mittel- und Siidamerika spatestens seit 
den Bemiihungen von Las Casas in Europa bekannt und entsprechend 
gebrandmarkt werden, zogert man im Deutschland des achtzehnten 
Jahrhunderts, den englischen und franzosischen Eroberem in Nord- 
amerika und in Afrika mit der ^leichen Kritik zu begegnen. Scheint es 
doch quantitative und qualitative Unterschiede zu geben, die besonders 
dadurch zu milderen Urteilen fiihren, da6 die Indianer Nordamerikas 
nicht offensichtlich unterjocht, sondern "lediglich” vertrieben und 
ihres Landes beraubt werden. Am iiberseeischen Sklavenhandel be- 
teiligen sich Deutsche kaum, weniger wohl, weil ein UbermaB an 
Menschenliebe sie davon abhalt, sondem weil es ihnen an Kolonien 
mangelt. Um so erstaunlicher mag es scheinen, daB auch deutsche 
Dichter und Philosophen die Verteidigung und die Vermteilung der 
Sklaverei zum Teil heftig diskutieren.

Allgemein ist man jedoch durchaus bereit, die Eroberung Amerikas 
und die Ausbeutung Afrikas als legitim oder zumindest als legitimierbar 
anzusehen. SchlieBlich gilt es, den angeblich unzivilisierten Heiden 
Kultur und Religion zu bringen, wobei das Streben nach Schatzen "in 
der Regel als natiirliches und durchaus ehrenwertes Ziel nationalen 
Expansionsdranges und individueller Unternehmungslust''^ erscheint.

Die oft unheilige Allianz zwischen christlichem Missionsgedanken, 
sakularem SendungsbewuBtsein der Aufklarung und dem Wunsch des 
einzelnen Burgers nach einer im Vergleich zu Europa freieren okonomi- 
schen und politischen Existenz bildet die bequeme ideologische Basis, 
auf der die Ausbeutung und Unterdriickung fremder Volker bis heute, 
und keineswegs nur von den Machthabem, gerechtfertigt wird.

Das noch nicht vom Rousseauismus verklarte Bild des roten und 
schwarzen "W ilden" ist weitgehend gepragt durch den undifferenzie- 
renden Stempel europaischer Kulturarroganz.^ Der Hochmut manife- 
stiert sich nicht nur in den Berichten der Seefahrer und Abenteurer,^
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sondem auch in den wissenschaftlichen Enzyklopadien und Nachschla- 
gewerken der Zeit."* So heii3t es noch um die Mitte des so stolzen 
Jahrhunderts der Aufklarung in Zedlers Universal-Lexicon in schamloser 
Verallgemeinerung: "Die Eingebohmen Americaner sind iiberhaupt 
alle sehr tiickisch, wild, grausam, und von recht bdser Art. . . . Jedoch 
der bil3herige Umgang mit den Europaem hat die Wildheit der Ameri
caner um ein ziemliches gemindert, und sie viel leutseliger gemacht."^

In der Tat ist der Eintrag im Universal-Lexicon bereits zu dieser Zeit 
reaktionar.* Denn dal3 die Europaer durchaus selbst "von bdser A rt" 
und dab die Eingeborenen anderer Erdteile durchaus "ed el" sein 
kdnnen, weiJ3 man auf dem alten Kontinent seit altersher, und in der 
Neuen Welt weiB man es nicht nur, sondem man untemimmt erste 
Schritte, gegen das Unrecht anzugehen.

1688, in demselben Jahr, in dem in England Aphra Behns Erfolgsro- 
man von der Geschichte des kdniglichen schwarzen Sklaven Oroonoko 
erscheint, wird in Germantown, im ausnahmsweise legal von den 
Indianern gekauften Staat des Quakers William Penn, das erste Doku- 
ment zur Befreiung der Sklaven verdffentlicht.^

Franz Daniel Pastorius, der geistige Fiihrer der deutschen Emi- 
granten, deren Auswanderung aus Krefeld vor dreihundert Jahren 1983 
offiziell gefeiert wurde, unterzeichnet nicht nur den ersten ameri- 
kanischen Aufruf gegen die Sklaverei, sondem liefert auch in einem 
bisher kaum beachteten kleinen Gedicht "Gegen die Negersklaverei" 
(um 1700) das erste literarische Werk, in dem der amerikanische 
Sklavenhandel direkt angeprangert wird:

AllermaBen ungebiihrlich 
Ist der Handel diese Zeit,
DaB ein Mensch so unnatiirlich 
Andre driickt in Dienstbarkeit.
Ich mocht einen solchen fragen,
Ob er wohl ein Sklav mocht sein?
Ohne Zweifel wird er sagen:
Ach bewahr mich Gott! Nein! Nein!®

Pastorius' Klage, die sich mit der Logik rationalistischer Argumenta- 
tionskunst verbindet, stxitzt sich wie selbstverstandlich auf ein Axiom, 
das die Gleichheit der Menschen als natiirlich voraussetzt. Es braucht 
hier nicht zu interessieren, ob Gleichheit wirklich naHirlich sei, denn 
allein das logische Argument des Juristen Pastorius ist unmittelbar 
einleuchtend: Es diirfte auch ohne ideologische Theoriediskussion 
kaum einen Zweifel daran geben, dal3 der Unterdriicker nicht mit dem 
Unterdriickten tauschen mochte. In diesem Gedicht preBt allein schon 
der atemberaubende Gedanke an einen solchen Rollentausch dem 
angesprochenen Nicht-Sklaven einen Ruf nach Gott als der hochsten 
Autoritat ab.

Pastorius' politisches Dokument hat, wie die Geschichte zeigt, 
wenig Erfolg und wird selbst von den Quakem in Pennsylvanien kaum 
beachtet und bald vergessen. Demgegeniiber halt die uberwiegend 
sentimentale Literatur des achtzehnten Jahrhunderts das Unrechts-
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bewuBtsein wach und verbreitet es diesseits und jenseits des Atlantiks. 
Zu den popularen Stoffen der europaischen Aufklarungsliteratur geho- 
ren auch die verschiedenartigen deutschen Bearbeitungen des "Oroo- 
noko"-Themas,^ die zahlreichen Robinsonaden mit dem Prototyp des 
durchaus zivilisierbaren "Wilden” Freitag^° oder die in Deutschland 
besonders durch Christian Fiirchtegott Gellert popularisierte Geschichte 
des profitsiichtigen Englanders Inkle und seiner edelmutigen Retterin, 
der indianischen “Prinzessin" Yariko, die er, nachdem er sie geschwan- 
gert hat, als Sklavin verkauft.”

Auch in Gellerts Gedicht "Die beiden Schwarzen", in dem zwei 
Sklaven, die sich ungliicklicherweise in dieselbe Mitsklavin verlieben, 
nicht nur die Geliebte, sondem auch sich selbst erdolchen, wird 
wenigstens das Vorhandensein von Tugendbegriffen bei schwarzen 
Sklaven illustriert. "Edle Triebe", Liebe und Freundschaft, werden bei 
Gellert als natiirlich vorausgesetzt, denen nicht etwa Freiheit, sondem 
europaische Bildung fehle, um einen Umschlag ins Faster zu verhin- 
dem:

Von mancher That, die die Natur entehrte.
War oft der Grund ein edler Trieb,
Der in ein Faster sich verkehrte,
BloJ3 weil er ungebildet blieb.

Die Tragodie der Menschen dieses Gedichts liegt aber in der Tat- 
sache, daB es sich hier um zwei Schwarze handelt, die ausweglos 
"verdammt zur Sklaverey" sind. Ein "normales" Verhalten, in dem 
beispielsweise einer der Beteiligten in vielleicht edler Entsagung das 
Feld der Fiebeswerbung verlassen konnte, ist ja von vomherein durch 
die Gefangenschaft unmoglich gemacht, "und still ertrugen sie die 
Quaal feindselger Triebe, / Die Quaal der Eifersucht, der Redlichkeit und 
Fiebe,/ Und s^ n  sich oft. . .

Die Popularitat dieser mehr oder weniger melodramatischen Ge- 
schichten und Gedichte, an deren Stoff auch Goethe literarisches 
Interesse zeigt,^  ̂ kann nicht darxiber hinwegtauschen, daB das Ver- 
standnis fremder Rassen generell auBerst verschwommen ist. Nicht- 
Europaer, wie der im achtzehnten Jahrhundert sprichwortlich dumme 
und/oder haBliche Hottentotte, finden, mit wenigen Ausnahmen,^'* 
hauptsachlich in ihrer Funktion als willkommene Fieferanten exotischer 
Schimpfwdrter oder als unterhaltende Grotesken Interesse. Dement- 
sprechend vergleicht der junge Gelehrte Gotthold Ephraim Fessing den 
angefeindeten literarischen Gegner mit einem Hottentotten.^  ̂Noch im 
Laokoon geht Fessing von einem eurozentrischen Schdnheitsbegriff aus, 
dessen Gegenteil, das "Ekelhafte", die Hottentotten verkorpem. Fes
sing hat vermutlich nie einen Hottentotten gesehen; er bezieht sein 
Wissen aus einer englischen Satire.^*

In seiner gesellschaftskritischen Geschichte der Abderiten bietet 
demgegeniiber Christoph Martin Wieland mit der Darstellung einer 
"schwarzen Venus''^^ aus Afrika einen relativen Schdnheitsbegriff an, 
der nicht nur dem der provinziellen Abderiten, sondem dem im Laokoon 
definierten Schdnheitsbegriff Fessings direkt gegenubersteht.
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Da6 es sich bei dem Begriff des Schonen um ein Problem der Herme- 
neutik handelt, veranschaulicht auf humorvoUe Weise Magnus Licht- 
wers Gedicht "D er Mohr und der WeiBe", das einigermaBen 
iiberraschend in Wilhelm Heinses Rokoko-Anthologie von 1774-75 
wieder abgedruckt wird, obwohl es auf den ersten Blick wenig mit den 
erotischen "Schafereien" gemein zu haben scheint. Doch geht es in 
beiden Bereichen, in der Asthetik und in der Ethik, um eine Rela- 
tivierung der sich gefahrlich verabsolutierenden Schonheits- und 
Tugendbegriffe der biirgerlichen Gesellschaft. Wie Wieland wehrt sich 
der Satiriker Magnus Lichtwer in seinem Gedicht gegen diesen abso- 
luten, und das heiBt leider praktisch oft: chauvinistischen 
Schonheitsbegriff. Lichtwers "B engale", der vor dem europaischen 
"Richter" der Asthetik unterliegt, verweist auf die zugrundeliegende 
hermeneutische Problematik: "In  Tunis hattest du verloren." Lichtwer 
unterscheidet nicht zwischen "Bengalen" und dem "schwarze[n] Kind 
der Mohren"; er braucht die Anschauung nicht, denn:

So manches Land, so mancher Wahn.
Es kommt bey alien Nationen
Der Vorzug auf den Ort mit an;
Schon ist, was da gilt, wo wir wohnenT*

Doch zu dieser Zeit, in den siebziger Jahren des achtzehnten Jahr- 
hunderts, andert sich mit der sich rapide entwickelnden wirtschaftli- 
chen, politischen und wissenschaftlichen Situation auch die deutsche 
Literatur grundlegend—und nicht nur die wildesten "Originalgenies" 
berufen sich auf Rousseaus kulturkritischen Vergleich mit den "W il- 
d en", die angeblich von gesellschaftlichen Zwangen frei seien.

Wahrend die Literatur des Sturm und Drangs Deutschland durch- 
braust, erschiittert die Forderung nach Freiheit, des Europaers und des 
"W ilden", nicht nur die Mauern der absolutistischen Zwingburgen, 
sondem auch das Pflicht- und Moralverstandnis der Aufklarer, die es 
nicht vermocht haben, der Unmenschlichkeit des Sklavenhandels Ein- 
halt zu gebieten. Doch gerade aufklarende Literatur spielt dabei eine 
entscheidende, wenn auch dialektische Rolle; Es ist aufklarende Litera
tur, die, geweckt aus dem Traum der Perfektibilitat des Menschen, die 
KorruptibUitat des Menschen wissenschaftlich beschreibt.

Deutschland wird zu dieser Zeit geradezu iiberschwemmt von einer 
auBerst heterogenen Exotica- und besonders Americana-Flut, die sich 
mit Vehemenz in das mehr als aufnahmebereite Publikum ergieBtT® Der 
Wissensdurst der deutschen Bourgeoisie ist zwar vorhanden, noch ehe 
der Tee im Hafen von Boston schwimmt, doch offnet erst der amerika- 
nische Befreiungskrieg die Schleusen vollstandig. Bedeuten doch die 
Neuigkeiten aus Ubersee zugleich Wasser auf die Miihlen der unter dem 
Joch des Despotismus achzenden und zum Teil noch "leibeigenen" 
Europaer, die sich selbst nicht zu Unrecht mit Sklaven vergleichen.

Wie kaum ein anderer macht der Schwabe Christian Friedrich Daniel 
Schubart in seiner Teutschen Chronik Propaganda fiir die Sache der 
amerikanischen Freiheitskampfer; und sein "Freiheitslied eines Koloni- 
sten" (1776) zeigt wie sein "Vaterlands-Lied der Amerikaner" (1777)
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zugleich nicht nur einen unbandigen Freiheitsdrang, sondem auch eine 
anBergewohnliche Kenntnis amerikanischer Verhaltnisse. Allerdings 
trifft das eher auf militarische Ereignisse zu als auf seine schauerlichen 
Berichte von den menschenfressenden "Wilden” . 1790, nach der zehn- 
jahrigen Haft, schreibt er: “Fur die Afrikaner war' es eine wahre 
Wohlthat, von einer gesitteten Nation iiberw^tigt zu werden/'^o

Schubarts bekanntester Gegenspieler im Bereich der Publizistik ist 
der Gottinger Gelehrte August Ludwig Schlozer.^' Er fiirchtet, daB in 
der “Rebellion" in Amerika nicht die angestrebten Ideale der Auf- 
klarung verwirklicht werden, die spater in den Schlagworten der 
Franzosischen Revolution als “Freiheit, Gleichheit, Briiderlichkeit" 
zusammengefaBt werden. Es ist das MiBverstandnis Schlozers wie auch 
das mancher seiner dichtenden Zeitgenossen, in der amerikanischen 
Unabhangigkeitsbewegung mehr sehen zu wollen, als historisch wirk- 
lich gegeben ist.^ Denn primar kampfen die Aufstandischen ja nicht fur 
Gleichheit oder gar Briiderlichkeit, sondem fur Freiheit, und das heiBt 
erst einmal ganz spezifisch: Steuerfreiheit.

Gleichheit, zumindest Gleichheit vor dem Gesetz, ist aber eines der 
Hauptideale der Aufklarung.^ Zwar gibt es zu dieser Zeit keine 
ausreichende Definition dessen, was Gleichheit ist,̂ '* doch schlieBt das 
Gleichheitsstreben im Prinzip den Europaer und den “Wilden" ein, den 
schwarzen Sklaven wie den weiBen Burger. Dieses Ideal wird iibrigens 
sowohl von denen als Ziel angestrebt, die mit Hilfe der Kultur des 
Europaers den “Wilden" zu einem gleichwertigen und gleichwiirdigen 
Reprasentanten einer allgemeinen und humanen Menschheit bilden 
wollen, als auch von den Anhangern Rousseaus, die mit Hilfe der 
Natiirlichkeit des “WUden" den Europaer zu einem humanen Men- 
schentum erziehen wollen. Beide sonst entgegengesetzt argumentieren- 
den Bewegungen zielen auf endliche Gleichheit der Rechte ab.

Beide Bewegungen miissen daher notgedmngen bei ihrem Blick auf 
Amerika zogem, den Ereignissen ihre vollstandige Zustimmung zu 
gewahren, trotz der zum Teil enthusiastischen BegriiBung des Freiheits- 
kampfes selbst.^s Der Konflikt wird noch deutlicher, als einige Sekten in 
den amerikanischen Kolonien sich anschicken, Sklaven durch gezielte 
Unterweisung und Ausbildung auf die Freilassung vorzubereiten.

Besonders fiir die deutschen Autoren, denen die Bestrebungen der 
amerikanischen Quaker nicht unbekannt sind, muB der Kontrast zwi- 
schen dem Kampf der Kolonisten gegen die englische Herrschaft und 
der gleichzeitigen Beibehaltung der Sklaverei ein Ratsel sein.^*

Der vor Herders “Neger-Idyllen" in Deutschland bekannteste Aus- 
dmck der Empomng gegen die unmenschliche Behandlung der Sklaven 
zur Zeit der Aufklamng liegt in einem Gedicht von Matthias Claudius 
vor. In seinem emotionalen Protest wird das Gefiihl des Mitleids mit der 
unterdriickten Kreatur unmittelbar herausgefordert, indem er den ver- 
schleppten und versklavten schwarzen Mann selbst klagen laBt. Das 
erbarmungswiirdige Schicksal des Negersklaven manifestiert sich in 
korperlichem und seelischem Leid. Die Klage des “Schwarzen in der 
Zuckerplantage" (1773) ist trotz ihrer Kiirze umfassender Ausdruck 
absoluter Hoffnungs- und Trostlosigkeit;
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Weit von meinem Vaterlande 
MuB ich hier verschmachten und vergehen,

Ohne Trost, in Miih' und Schande;
Ohhh die weii3en Manner!! klug und schon!

Und ich hab den Mannem ohn' Erbarmen 
Nichts getan.

Du im Himmel! hilf mir armen 
Schwaizen Mann!^^

Die VViirde des Menschen ist hier nicht nur angetastet, sie ist 
vernichtet. Selbst die Arbeit, die die Ideologie des Biirgertums zum 
Zweck der Befreiung von der feudalen Vormundschaft zur Tugend 
veredelt hat, "adelt” nicht, ist Schande, spricht also dem zugrun- 
deliegenden Gedanken der Perfektibilitat des Menschen Hohn.

Die Europaer dieses Gedichts sind nicht nur machtig, sondem auch 
klug und schon, Vertreter des Verstandes und der Schonheit, der 
Begriffe also, die sich in dem Wort "Aufklarung” so bezeichnend 
miteinander verbinden. Klugheit und Schonheit sind natiirlich keine 
moralischen Qualitaten, und sie hindem den Europaer nicht, den 
Mitmenschen erbarmungslos zu unterdrucken.

Das Gedicht von Matthias Claudius ist zugleich Klage und Anklage: 
Es ist ein Gedicht gegen die Ideologie der Aufklarung. Das natur- 
rechtliche Argument des Schwarzen—"Und ich hab den Mannern ohn' 
Erbarmen Nichts getan"—die Berufung auf juristische Prinzipien also, 
in denen gegebenenfalls Griinde fiir eine Versklavung, als Strafe etwa, 
liegen konnten, kann vor dem Forum einer selbstgerechten Verstan- 
deskultur nicht gewinnen. Das Leiden des Sklaven ist Beweis fiir die 
Brutalitat europaischer Rationalitat; die historische Wirklichkeit wider- 
spricht der Humanitat und propagierten Uberlegenheit, auf die sich die 
europaische Zivilisation so gern beruft. Fiir die leidende Kreatur scheint 
es nur einen Ausweg zu geben: die Hilfe Gottes. Im Gegensatz zu der 
eher rhetorischen Hinwendung (des WeiBen) zu Gott im Gedicht von 
Pastorius ist dieses Gebet (des Schwarzen) Ausdruck echter Ver- 
zweiflung.

Doch ist dies nicht nur ein religidser Trost des empfindsamen 
Claudius. In der Aufklarungsdiskussion taucht ja immer wieder die 
Vorstellung auf, die Wilden einschlieBlich der Sklaven hatten keine 
Religion, seien also schon von daher rechtlos. Claudius' Schwarzer hat 
aber Religion; und was nur eine rhetorische Gebetsformel zu sein 
scheint, entschleiert sich bei genauerem Zusehen als zugleich rationales 
Argument gegen die Sklaverei iiberhaupt.^®

Die Verzweiflung des Schwarzen in Claudius' Klage klingt iibrigens 
durchaus authentisch, so da6 man kaum bemerkt, da6 das Gedicht 
auch ein kleines gereimtes Kunstwerk ist, und nicht nur unreflektierte 
HerzensergieBung eines vor Mitleid liberflieBenden Pietisten.

Schon zwanzig Jahre vor Herders beriihmten "Neger-ldyllen" be- 
dauert Schubart die Vergeblichkeit derartiger Klagen. Am 15. Juli 1776, 
zu der Zeit also, in der er den amerikanischen Unabhangigkeitskrieg fast 
wochentlich und meistens positiv kommentiert, veroffentlicht auch er in 
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seiner Teutschen Chronik eine emeute, heftige "Anklage", in der er sich 
ausdriicklich auf das Gedicht von Claudius beruft:

Wie oft sind nicht schon die Europaer wegen ihres unmenschlichen 
Betragens gegen die Schwarzen in Amerika angeklagt worden; aber was 
hats geholfen! Wann Klaudius seinen Schwarzen so riihrend klagen lieB, 
und ihn Chodowiecki mit der vollen Kraft seines unnachahmlichen 
Griffels zeichnete? Die barbarischen vom Teufel der Gewinnsucht be- 
sessenen Europaer verschlossen ihr Herz, und befriedigten sich mit der 
falschen Entschuldigung, die ungliicklichen Negem waren zur Tugend 
und zu guten Handlungen weniger fahig, als andre Menschen.^^

Doch ist Schubart weit davon entfemt, den Neger nun als "edlen 
Wilden" anzusehen. Er schildert auch die menschlichen Schwachen der 
schwarzen Sklaven, mildert diese aber durch den schon erwahnten 
Verdacht Wielands, daJ3 die Sklaven erst durch den Zustand der 
Versklavung zu dem wurden, was durch schauerliche Schreckensnach- 
richten aus den Kolonien verbreitet wurde. Schubarts Gesamturteil uber 
die Schwarzen fallt aber durchaus positiv aus:

Wenn die Menschen die Wohlthaten nicht so bald vergaBen; so wiirde 
man staunen, so viel Herzhaftigkeit, GroBe der Seele und Heldenmuth 
bey Sklaven anzutreffen. Sie sind auch nicht so dumm, wie man sichs 
vorstellt; sie lemen die Handwerker [!] sehr leicht, die man sie lehrt; sind 
geschickte Nachahmer, und wenn sie nichts erfinden; so ist Sklaverey 
Schuld daran, die die Fahigkeit der Seele hemmt und stumpf macht. 
Man nimmt bey ihnen einen Grund von Eigenliebe wahr, der sich bey 
alien Gelegenheiten auBert. Sie sind entziickt, wenn ein WeiBer was 
thut, das ihnen schwer vorkommt; aber sie konnen ihre Freude auch 
nicht verbergen, wenn sie einen WeiBen ungeschickt oder im Elend 
sehen, und wenn sie ihm zu Hiilf eilen, so geschiehts mehr aus 
Prahlerey als aus Menschenliebe. Gegen die Gefahrten ihres Elends sind 
sie mitleidig und freygebig; kurz, man bemerkt bey den Negem, daB sie 
alle menschlichen Anlagen haben, und daB sie nur der Sldavenstand, 
den sie so schrecklich dulten miissen, unter uns herab setze.—Wehe 
dem, von dessen GeiBel das Blut dieser Ungliicklichen troff.^

Hier klingt ein neues Argument gegen die Sklaverei an. Nach der 
allgemeinen Logik eines Pastorius und den relativierenden asthetischen 
Argumenten Lichtwers und Wielands, nach der moralisierenden eines 
Gellert und der eher emotionalen Betroffenheit eines Claudius kommt 
hier eine direkte historisch-politische Uberlegung zum Ausdruck: Das 
“Wehe dem" ist zwar noch allgemein und kann als Hinweis auf 
schlieBliche Bestrafung durch Gott verstanden werden, es klingt aber 
doch schon so, als wolle Schubart, der RebeU im eigenen Vaterlande, die 
Unterdriicker vor moglichem und direkterem Widerstand wamen.

Damit wendet sich der Protest von allgemeinen Klagen zu spe- 
zifischen Forderungen. Revolution^es Denken breitet sich auch in 
Deutschland noch vor der Franzosischen Revolution aus. Das deut- 
lichste Beispiel fiir diesen neuen Ton in der Diskussion des Sklavenhan- 
dels liefert ein anderer zeitgenossischer Dichter, dessen satirische 
Scharfe und auBergewohnliche Differenziertheit weder in den Ubersich- 
ten noch in den Spezialuntersuchungen zum Bild des Schwarzen im
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achtzehnten Jahrhundert emsthaft gewiirdigt worden sind. Hier wird 
nochmals deutlich, warum selbst die Zeitgenossen, die in Amerikas 
Freiheitskampf einen Fortschritt sehen, Schwierigkeiten haben miissen, 
sich mit den Anschauungen der Kolonisten unter General Washington 
vollkommen zu identifizieren.

Gottlieb Conrad Pfeffels "Lied eines Negersklaven im Beginn des 
amerikanischen Krieges" (1778) dokumentiert eindriicklich nicht nnr 
die Hoffnungen, sondem auch die Zweifel, die sich im Zusammenhang 
mit den Ereignissen in Nordamerika einstellen. Anders als die Freiheits- 
enthusiasten vom Schlage Schubarts macht der Elsasser Padagoge auf 
die Widerspriichlichkeit innerhalb der Ideologie der amerikanischen 
Befreiungsbewegung selbst aufmerksam. Sein Gedicht beginnt daher 
nicht mit einem Heilswunsch fiir Amerika, sondem mit einem eher 
satirischen Gliickwunsch fiir Afrika. Aber Menschen dreier Kontinente, 
auch die Deutschen werden angesprochen:

Wohl dir, liebes Afrika!
Nun behaltst du deine Kinder,
Schon verkauft Germania 
Seine Sdhne wie die Kinder.
Mit stiefmutterlicher Hand 
ReiBt es sie von seinen Briisten,
Um durch sie das neue Land,
Das wir diingen, zu verwusten.^’

Der Menschenhandel des deutschen und englischen Adels, von 
unzahligen Zeitgenossen gebrandmarkt und auch von Schiller in Kabale 
und Liebe behandelt, weckt das unmittelbare Interesse des Dichters, ruft 
direkte Betroffenheit und Kritik hervor. Der Vergleich zwischen dem 
Schicksal der schwarzen Sklaven und dem Los der deutschen Soldaten 
richtet sich nicht nur allgemein gegen die Sklaverei, sondem bezieht 
gezielt und unmiBverstandlich die politisch-okonomische Situation des 
schamlosen Menschenhandels und des gnadenlosen Profitdenkens der 
Herrschenden ein.

So ist Pfeffel nicht einfach nur fiir die unbedingte und sofortige 
Freilassung der Sklaven, sondem er verlangt in einem anderen Gedicht 
die—bis heute nicht realisierte—Sicherstellung der okonomischen Vor- 
aussetzungen fiir eine Verwirklichung zivilisierten Lebens. In seiner 
"Epistel an Schlosser" erklart er mahnend sein poliHsches Ziel:

Die Sklaven machten wir zwar frey,
Doch, was noch kliiger ist, wir gaben 
Den Freygelass'nen auch zu leben,
Sonst ist die Wohlthat Barbarey.^^

Pfeffels "Lied eines Negersklaven" kann durchaus als Literatur des 
Widerstands angesehen werden, und die Einzelschicksale deutscher 
Schriftsteller beweisen, daB diese Art Literatur schon damals gefahrlich 
ist: Der junge Schiller, Verfasser der gesellschaftskritischen Rduber, muB 
bekanntlich aus Wiirttemberg fliehen; Schubart wird aus seinem Exil auf 
wiirttembergischen Boden gelockt und zehn jahre lang ohne Anklage 
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und Gerichtsurteil in Festungshaft gesetzt; Pfeffel ist als Colmarer 
Burger nicht greifbar,^ aber Johann Gottfried Seume, bekannt als 
Verfasser eines Gedichts in der Tradition des edlen Wilden, "Der 
Canadier" (1793), wird auf der StraBe aufgegriffen, in den Kriegsdienst 
gezwungen und als Soldat nach Amerika verkauft.^^

Man macht gern darauf aufmerksam, dal3 auch Friedrich II. von 
PreuBen gegen den Soldatenhandel ist, lieber Handel mit Amerika 
direkt treibt und von den durchziehenden Soldner-Sklaven den ZoII 
verlangt, der sonst fiir Kinder zu entrichten ist.^ Pfeffel ist also nicht der 
erste, der die Deutschen mit Rindem vergleicht. Pfeffel ist auch nicht 
der erste, der das Schicksal der Neger mit dem der verkauften deut
schen Soldaten gleichsetzt. Schubart beklagt schon 1776 die historische 
Tatsache, daB "Mitbiirger das Schicksal der Negersklaven haben, und 
als Schlachtopfer in fremde Welten verschickt werden.''^* Pfeffel ist aber 
eher propagandistischer Satiriker, und als solcher schreibt er zugleich 
polemisch und didaktisch. Als gebildeter Padagoge sieht er das Problem 
sehr viel differenzierter—und das heiBt auch: realistischer—als der 
patriotische Zeitungsschreiber und Freiheitsschwarmer Schubart.

Pfeffel ist im Vergleich zum Chronisten Schubart auch weniger an 
den militarischen Ereignissen interessiert, obwohl sein Gedicht auch 
hier genauere Kenntnisse beweist. Als Erzieher geht es ihm um die 
universellen ethischen Implikationen des Vergleichs. Wie Claudius vor 
ihm versetzt er sich in die Rolle des Sklaven—und erschrickt vor dem 
deutschen Soldaten, der seine geknechteten Brtider umbringen soil:

Dreymal selig mu6 ich, traun,
Mich vor deutschen Sklaven achten;
Mich zwingt man Toback zu baun;
Jene mussen Menschen schlachten.^^

Im Gegensatz zu den Deutschen, die zum Kriegsdienst verschachert 
werden, geht es den "nur” zur Arbeit gezwungenen Schwarzen noch 
gut. Fiir einen schwarzen Sklaven muB es tatsachlich ein seltener Fall 
sein, sich wertvoller als andere Menschen empfinden zu konnen:

Halb so theuer ist das Blut 
Eines Hessen angesetzet,
Als man in Konnektikut 
Meiner Stime SchweiB geschatzet.

Dieser uns heute vielleicht befremdende Preisvergleich ist kein nur 
literarisches Spiel, sondern entspricht durchaus den okonomischen 
Verhaltnissen der Zeit: "An Englishman who settled in Western Penn
sylvania in the years before independence paid £56 for two negroes and 
W per year for his indentured German servants. The price of the 
negroes was equal to seven years' service of an indentured German."^

Pfeffel sieht den okonomischen Profitgeist des fiirstlichen Schachers 
ebenso deutlich wie Schiller in Kabale und Liebe oder wie Schubart in 
seiner Teutschen Chronik, wo dieser seinen Landsleuten den Profit der 
deutschen Fiirsten treuherzig und mutig vorrechnet.^^ Als Konsequenz 
der Einsicht in die barbarische (barbarische?) MiBhandlung der Deut-
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schen folgt im Gegensatz zu Schubart oder Schiller bei Pfeffel jedoch der 
direkte Aufruf zum Widerstand und, ein auBerst seltener Fall in der 
deutschen Literatur, eine Aufforderung zur Desertion:

Ihr, die Feind und Britte haBt,
Deutsche, laBt die Welt im Frieden!
Wollt ihr Ketten, deren Last
Ihr verflucht, fiir Briider schmieden?
Doch ihr ftihlts! Mit frommer Scheu 
Werfen halbe Legionen 
Ihre Waffen weg, um frey 
In Amerika zu wohnen.

Seume gesteht spater iibrigens in seiner Lebensbeschreibung, daB er 
eben diese Absicht gehabt habe; allerdings erspart das Ende des Krieges 
ihm die Entscheidung."*® Zuversichtlich und ermuntemd zieht Pfeffel 
gegen die Briten zu Felde, und der Leser erwartet ein Loblied auf die 
Kolonisten. Dann kommt aber der uberraschende Umschlag: Amerika 
ist nicht das, was Pfeffel sich als Ideal ertraumt. Zwar begruBt er 
Washingtons Mut in zeitgenossisch-heroischer Sturm-und-Drang-Meta- 
pher, stellt dann aber die entscheidende Frage des Aufklarers nach der 
moralischen Integritat der Freiheitskampfer in Amerika, deren Prufstein 
natiirlich das Verhaltnis zur Sklaverei ist:

Trotzig wirft das Sklavenjoch 
Washington vom Lowennacken,
Und der Heuchler halt sich doch 
Tausend Sklaven, die ihm hacken?

Washington hatte natiirlich keine tausend Sklaven. Im Jahre 1770 
zahlte er lediglich fiir 87 Sklaven Steuem,"*! und in seinem Testament 
trifft er "vaterliche” Vorsorge fur das Schicksal von 317 Sklaven, 
allerdings ohne sie zu freizulassen.^^

Natiirlich kennt Pfeffel die amerikanischen Verhaltnisse nicht aus 
erster Hand, und Washington erscheint weniger als Person denn als 
Symbolfigur der Amerikaner. Die Kritik richtet sich dementsprechend 
nicht primar gegen den Sklavenhalter George Washington, sondem 
gegen den offensichtlichen Widerspruch des Freiheitskampfes selbst. 
Pfeffel weiB sehr wohl, daB der Kampf der Kolonisten nicht um die 
Befreiung der schwarzen "Bruder” gefiihrt wird. Er hat erhebliche 
Zweifel an der ideologischen Basis des Kampfes und macht deutlich, 
daB es in diesem Krieg nur um die Freiheit der WeiBen geht. Pfeffels 
Neger beklagt zu recht, daB sich die Pflanzer nicht auch fiir die Freiheit 
der Sklaven einsetzen. Wiirden sie es tun, so fahrt das Gedicht fort, 
hatten die britischen Generate langst das Weite gesucht, ware der Krieg 
beendet, hatte man schon langst einen gemeinsamen Sieg feiem kon- 
nen. So aber ist fiir den schwarzen Sklaven nichts zu gewinnen:

Nun verlach' ich euren Streit; 
Was kann ich dabey verlieren?
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Doch iiberTaschend differenziert Pfeffels Neger noch einmal. Es gibt 
noch einen anderen amerikanischen Bevolkerungsteil, aiif den er seine 
Hoffungen setzt, fiir den zu kampfen und zu sterben sich lohnt, die 
Quaker;

Wild das Erbtheil Penns bedraut,
Negem, dann rniiBt ihr euch riihren.
Dann schlieBt einen ehmen Kreis 
Um des Quakers fette Saaten,
Welcher nichts von Sklaven weiB,
Nichts von Pfaffen und Soldaten.
Er nur ist der Freyheit werth;
Briider, wenn wir fiir ihn siegen,
Wollen wir mil Howens Schwert 
Penns geweihte Felder pfliigen.

In den Quakern sieht Pfeffel die Hoffnung der Sklaven und, wie 
vermutet werden darf, vielleicht die Hoffnung Europas. Wenn jedoch 
selbst diese Gemeinde des Friedens nicht iiberleben sollte, dann bleibt 
fiir den "Negersklaven” nur noch der wenigstens in diesem Augenblick 
freie EntschluB, "m it den letzten Menschen” zu sterben. Ein solcher 
EntschluB wiirde den Sklaven auf eine moralische Stufe mit dem 
stellen, was Schiller spater als "erhabene Seele" beschreibt. Der Tod 
des moralisch freien Menschen wiirdigt auch den Sklaven als edlen 
Vertreter des klassischen Menschheitsbegriffs. Fiir Pfeffel ist schon 
selbstverstandlich, was in den nachsten Jahrzehnten in ganz Europa 
heftig diskutiert und zum Teil bestritten wird: die uneingeschrankte 
Akzeptierung des Schwarzen als Menschen.

Literarisch-historische Beispiele fiir die in den Texten Gellerts, 
Schubarts und Pfeffels geschUderte Fahigkeit und Bereitschaft der 
Sklaven, fiir die Freiheit und fiir andere Tugenden zu sterben, schildert 
noch in den neunziger Jahren Herder in seinen beriihmten "Neger- 
Idyllen''.« Herder kann seinen Stoff bereits aus verschiedenartigsten 
QueUen gewinnen.^ Wie Pfeffel—und iibrigens auch Schubart*^ 
raumt Herder den Quakem eine prominente Rolle ein. Wie in Pfeffels 
"Lied eines Negersklaven" geht es Herder nicht nur um den Ausdruck 
einer Mitleidsbekundung, sondem um direkte und auf Wirkung be- 
dachte Kritik an europaischen und deutschen Verhaltensweisen.

In dem zwischen diesen Gedichten liegenden Zeitraum andert sich 
das Wissen und das Interesse des europaischen Biirgertums emeut. Die 
amerikanischen Kolonisten werfen das englische "Joch" ab und been- 
den ihren Befreiungskrieg siegreich, und Europa selbst tritt mit der 
Franzdsischen Revolution aus der absolutistischen Knechtschaft.

Gleichzeitig beschaftigen sich auch die verschiedenen Zweige der 
deutschen Wissenschaft durch Ubersetzungen und durch eigene Unter- 
suchungen griindlich mit dem Problem der Neger-Sklaverei. Matthias 
Sprengel tritt seine Professur in HaUe bereits mit einer Antrittsvorlesung 
fiber den historischen "Ursprung des Negerhandels" an; J. Jakob Sell 
schreibt den "Versuch einer Geschichte des Negersclavenhandels 
P. Campers, S. Th. Sommerings und J. F. Blumenbachs Veroffent-
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lichungen diskutieren medizinisch-anthropologische Fragen;^  ̂G. Chr. 
Lichtenberg weist den immanenten Rassismus in J. K. Lavaters "Phy- 
siognomik" zuriick.^ Artikel von Christoph Meiners und C. U. D. 
Eggers in Magazinen und Monatsschriften diskutieren das Pro und 
Kontra der Sklaverei;^® Kant, Herder und Georg Forster fiihren die 
Diskussion in zum Teil heftigen Auseinandersetzungen iiber den Ur- 
sprung der Menschheit und der Rassen fort.^

Eine schmale, aber nicht unwirksame literarische Produktion in 
Drama, Erzahlung und Lyrik beweist das Bemiihen, die menschliche 
Seite des Problems der Neger-Sklaverei iiber den wissenschaftlichen 
Streit nicht zu vergessen und anschaulich zu illustrieren.^  ̂ In der Tat 
setzt sich der Gedanke der Sklavenbefreiung schlieBlich durch. Noch 
vor Herders "Neger-Idyllen" kann Stolberg in seiner Ode "An den 
Kronprinzen von Danemark" (1792) die Entscheidung wenigstens eines 
Landes feiern, auf Sklaven zu verzichten. Noch einmal brandmarkt er in 
diesem Lobgedicht die aller Aufklarung Hohn sprechende Brutalitat des 
Menschenhandels:

Von Menschen kaufte Menschen der Mensch, und ward 
Ein Teufel!—Wer vermag den getriibten Blick 
Zu heften auf des armen Mohren 
Elend und Schmach und gezuckte GeiBel?^^

Angesichts der vorliegenden Beispiele muB Horst Dippels SchluB 
zuriickgewiesen werden: "The German bourgeoisie, influenced by the 
Enlightenment, paid little attention to the slavery problem in America 
and did not view emancipation as a contemporary goal."^^ p)jgs mag, so 
eng gefaBt, zwar fiir Lessing und Kant, fiir Goethe und Schiller zu- 
treffen, fur viele der weniger beriihmten Schriftsteller und Wissen- 
schaftler aber kann dies nicht behauptet werden. Wenn man allerdings 
bedenkt, daB gerade die GeistesgrdBen sich zum historisch bekannten 
allgemeinen Elend zu Hause und in Ubersee nur wenig auBern, dann ist 
Herders emporter Ausruf nur zu verstandlich: "Warum schrein die 
Deutschen nicht?"^^

Herder gibt sich nicht mit der durch die deutsche Klassik gegebenen 
Vertrostung auf eine graduelle Erziehung zufrieden, und er halt es noch 
1797 fiir notwendig, die Fahigkeit der Schwarzen zur Tugend der 
brutalen Grausamkeit der Europaer direkt, klar und unmiBverstandlich 
gegeniiberzustellen. Die Sachverhalte sprechen fiir sich. Herder lehnt 
die schrittweise Erziehung der Deutschen keineswegs ab, aber er weiB 
auch, daB damit keine ausreichende Antwort auf das unmittelbare 
Elend der gequalten und leidenden Menschheit gefunden ist.

Weder die amerikanische Sklaverei noch die deutsche Unfreiheit 
sind ja aus der Welt geschafft; und Herders Forderung nach einer 
menschlichen Behandlung anderer Volker und Rassen und seine Kritik 
an europaischer Unmenschlichkeit hat—angesichts des Elends der aus 
europaischer Wirtschafts-Perspektive unterentwickelten "Dritten Welt" 
bis heute—nichts von ihrer schmerzlichen Dringlichkeit verloren.

Die zitierte Frage Herders steht in einem Gedicht mit dem Titel "Der 
deutsche Nationalruhm", das fiir die Humanitdtsbriefe des Jahres 1797 
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vorgesehen war, von Herder aber unterdriickt und erst nach seinem 
Tod veroffentlicht wurde.^® In diesem Gedicht zeigt Herder in ^ e r  
Deutlichkeit, was ein politisch bewuBter und bewuBt fiir direkte An- 
derungen schreibender Autor dem entgegenzusetzen hat, was dem 
"zeitlosen Idealismus” den Vorwurf eines der Realitat entriickten 
Kosmopolitismus einbringt. Fiir Herder ist das Verbrechen der Fiirsten, 
die ihre Landeskinder als Sklaven verkaufen, noch 1797 aktuell. An- 
gesichts der Reaktion gegen die Errungenschaften der Franzosischen 
Revolution ist die Haltung zur Sklaverei der Deutschen sogar noch 
beunruhigender als zuvor. Fiir Herder ist diese Haltung erneut Grund 
einer zutiefst empfundenen Beschamung, und fast klingt die Sprache 
des Superintendenten Herder wie die eines Jakobiners—und das nach 
den Terrorjahren der Revolution. "Warum schrein die Deutschen 
nicht?" fragt Herder und fahrt fort:

Ja schrei und schrei und schrei!
Der Wald hat keine Ohren. Kennst du nicht 
Das Epigramm: "Dem unglticksel'gen Pan 
Ist Echo selbst auch in der Welle stumm!"
Und doch sind sie in ihrer Herren Dienst 
So hundisch-treu! Sie lassen willig sich 
Zum Mississippi und Ohiostrom,
Nach Candia und nach dem Mohrenfels 
Verkaufen. Stirbt der Sklave, streicht der Herr 
Den Sold indes, und seine Witwe darbt;
Die Waisen ziehn den Pflug und hungem.—Doch 
Das schadet nicht; der Herr braucht einen Schatz.

Die rhetorische Mahnung, sich nicht zur Rache hinreiBen zu lassen, 
die Gottes sei, wird vom Theologen Herder barsch zuriickgewiesen:

Gott? Der hat
Was anderes zu tun, als fiir den Deutschen 
Zu sorgen, der die Sache nicht versteht.—

Und der emeute fromm-mahnende Einwand, daB Gott die Ubeltater 
strafen werde, man sich also nicht selbst um die Probleme dieser Welt 
zu kiimmem brauche, wird vom Geistlichen abgewiesen als handle es 
sich bei einem solchen Gedanken um unzeitgemaBen Aberglauben:

Moral der alten Zeiten! Doch wohin 
Sind wir verwirrt? Vom Nationenruhm 
Zu deutschen Negernl^*

Damit wird der Vergleich wieder aufgenommen, der schon in 
Pfeffels Gedicht und in Schubarts Berichterstattung vorlag, und er wird 
zu einer eindringlichen Metapher konzentriert. Der deutsche Soldat ist 
um nichts besser dran als der schwarze Sklave in Amerika. Eine der 
moglichen Antworten auf Herders auch heute noch qu^ende Frage 
hatte allerdings schon Schubart gegeben, der dem Vorwurf, "daB der 
Teutsche unter alien Nationen das beste Geschick zu einem Sklaven 
habe", mit deutscher Treuherzigkeit entgegnet:
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—Wahr ists, 's Gefiihl der Freyheit ist unter uns Teutschen ziemlich 
erstorben. Aber es ist gewiB: weder Dummheit noch Phlegma, sondem 
reife Ueberlegung und Ordnungsliebe ists, die uns zur Subordination so 
geschmeidig macht.57
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