
ERNST SCHRAEPLER 

GEHEIMBUNDELEI UND SOZIALE BEWEGUNG 

ZUR GESCHICHTE DES 
.JUNGEN DEUTSCHLAND" IN DER SCHWEIZ 

Die revolutionaren Pariser Ereignisse vom Juli 1830 entfachten in 
den Staaten des Deutschen Bundes von neuem eine politische Bewe-
gung, vor allem in den Reihen der biirgerlichen Jugend. Die Regie-
rungen schritten sofort, insbesondere gegen die Tatigkeit radikaler 
Burschenschafter, mit auBerster Strenge ein. Die Androhung und 
Verhangung schwerer Kerkerstrafen lieB bald die Zahl der Flucht-
linge aus studentischen Kreisen und Journalistenzirkeln ansteigen. 
Das Ziel dieser Emigranten, die sich iiber die Grenzen in Sicherheit 
brachten, war neben Belgien und Frankreich die Schweiz. Hier, in 
den verschiedenen Kantonen, trafen die Deutschen mit zahlreichen 
Leidensgefahrten aus Italien und Polen zusammen. „AUe beseelte der 
gliihende HaB gegen ihre Unterdriicker. Alle waren von ihren Re-
gierungen verjagt, in der kleinen Schweiz zusammengewurfelt; 
was konnten sie Besseres tun, als zu konspirieren". 3 Mit diesen 
Worten kennzeichnete einzeitgenossischer Beobachter die Atmosphare, 
in der die Neuankommlinge lebten und darangingen, Zukunfts-
plane fur die Befreiung ihrer Lander zu Schmieden. 

Die eindrucksvollste Personlichkeit unter diesen Heimatlosen war 
zweifellos Giuseppe Mazzini, der 1831 in Marseille den Bund des 
„Jungen Italien" (Giovine Italia) gegriindet hatte. Er erstrebte als 
einer der radikalen geistigen Fuhrer des Risorgimento die Errichtung 
einer unabhangigen, geeinigten Italienischen Republik, in der die 
Herrschaft der fremden Dynastien und des Adels durch eine freiheit-
liche Verfassung auf der Grundlage der Gleichberechtigung aller 
abgelost werden sollte. Das gesamte Volk, auch die unteren Klassen, 
hatte nach seiner Theorie in einer groBen Nationalbewegung aufzuge-
hen. Allgemeine Volksaufstande, aus ortlichen bewaffneten Aus-
einandersetzungen hervorgehend, sollten schlieBlich alle italienischen 
Staaten erfassen und die endgiiltige Befreiung des Landes erzwingen. 

Mit Hilfe einer von ihm geschulten kleinen und disziplinierten, 

1 Wilhelm Marr, Das junge Deutschland in der Schweiz. Ein Beitrag zur Geschichte der 
geheimen Verbindungen unserer Tage, Leipzig 1846, S. 26. 
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zur Aktion entschlossenen Elite, hoffte Mazzini, in einem „Kreuzzug" 
die Massen zum Aufstand zu fuhren. Das „Junge Italien", eine nach 
dem Muster der Carbonari aufgezogene Geheimverbindung, sollte 
diesen Kampf vorbereiten und schlieBlich auch fuhren. 1 Durch 
politische Erziehung und dauernde revolutionare Aufstande glaubte 
Mazzini sein Ziel zu erreichen. fiber ganz Italien waren die einzelnen 
Zellen seiner Organisation verteilt, die untereinander in Verbindung 
standen und gemeinsam auf die Losung der italienischen Frage hinar-
beiteten. 

Mit den Auffassungen des ehemaligen Mitarbeiters von Babeuf und 
Berufsverschworers Philippe Buonarroti, der 18 3 2 in Italien ebenfalls 
eine Geheimgesellschaft „Veri Italiani" gegriindet hatte, konnte sich 
Mazzini freilich nicht befreunden, obwohl sie ahnliche Ziele verfolgte 
wie das „Junge Italien". Er warf den Anhangern der „Veri Italiani" 
eine zu groBe Abhangigkeit von Frankreich vor. Als italienischer 
Patriot betonte Mazzini nachdrucklich, daB ein wirklicher Fort-
schritt der Volker nur in einer Emanzipation von Frankreich liegen 
konne, in einer bewuBten Distanzierung vom 18. Jahrhundert und 
der GroBen Revolution von 1789. 2 

Als Endziel schwebte ihm aber die Wiedergeburt der gesamten 
Menschheit vor. Er wollte der Heiligen Allianz der Herrscher eine 
Allianz der Jugend Europas entgegenstellen. Dieser Gedanke einer 
Verbriiderung der Volker gegen Fiirstenwillkiir fuhrte in der Schweiz 
zur Griindung „einer Assoziation von Menschen, die an die Zukunft 
der Freiheit, Gleichheit und Briiderlichkeit fur die ganze Menschheit 
glaubten und ihr Denken und Handeln der Herbeifuhrung dieser 
Zukunft weihen wollten". 3 In einer feierlichen Zeremonie wurde 
am 15. April 1834 im Hause Mazzinis in Biel (Kanton Bern) dieser 
„V6lkerbund", in dessen Reihen Deutsche, Franzosen, Italiener, 
Polen und Schweizer, nach Nationalitaten gruppiert, versammelt wa
ren, unter dem Namen das „Junge Europa" ins Leben gerufen. „Es 
ist das Junge. Europa der Volker, das an die Stelle des alten Europas 
der Konige treten wird. Es ist dies der Kampf der jungen Freiheit 
gegen die alte Sklaverei, der Kampf der jungen Gleichheit gegen die 
alten Privilegien, der Sieg der neuen Ideen uber den alten Glauben". So 
lautetederLeitsatzderVerbniderungsakte.4 Mazzini verstand esauch, 
1 Politisches Programm vom 1831, in: Giuseppe Mazzini, Scritti (Edizione Nazionale), 
Imola 1906, Bd. II, S. 45 f. 
2 Arthur Lehning, Buonarroti and his international secret societies, in: International 
Review of Social History, Bd. I (1956), S. 138. 
2 Aufruf vom 15. April 1834. Adolf Saager, Giuseppe Mazzini. Die Tragodie eines 
Idealisten, Zurich 1935, S. no . Der Aufruf war in deutscher, franzosischer, italienischer 
und polnischer Sprache verfaBt. 
4 Verbriiderungsakte vom 15. April 1834. Saager, Giuseppe Mazzini, S. 112 f. 
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die nationalen Ideale der Unabhangigkeit mit dem Gedanken einer 
allgemeinen internationalen Volkerversohnung zu vereinigen. Das 
„Junge Europa" verkiindete die Grundsatze der Freiheit, Gleichheit 
und Humanitat. An der Spitze des Programms standen die Glaubens-
artikel: Ein einziger Gott, ein einziger Herrscher = Gottes Gesetz; 
ein einziger Ausleger dieses Gesetzes = die Menschheit. „Jung ist 
mehr als ein Wort", sagte Mazzini, „es ist ein Programm, es driickt 
uns alien verstandlich aus, daB es hauptsachlich der jiingeren Genera
tion vorbehalten ist, die Wiedergeburt Europas zu bewirken".1 

Der italienische Volkstribun begriiBte auch den vierten Stand, des-
sen Existenz sich ja schon im Verlaufe der Pariser Julirevolution ein-
dringlich bemerkbar gemacht hatte. Er wollte die proletarischen 
Elemente aber lediglich als Kampftruppe in seine nationale Bewegung 
einspannen. Denn der Sozialismus war fur ihn nur ein Mittel, um die 
Massen zu gewinnen. Ihm erschien es als selbstverstandlich, daB aus 
den drei unverletzlichen Grundrechten des „Jungen Europa", der 
Freiheit, Gleichheit und Humanitat auch eine vollkommene Losung 
aller sozialen Probleme hervorgehen musse. Der Gleichheitsbegriff 
wurde von Mazzini auch so verstanden, daB es fur alle gleiche Rechte 
und Pflichten gabe und jedem ein im Verhaltnis zu seiner Arbeits-
leistung stehender Anteil an dem Genusse des gemeinsamen Ver-
mogens zustande. 2 

Trotz des scheinbar internationalen Charakters seiner Bewegung 
legte er keinen Wert darauf, die Nationen in dem Gesamtverbande 
eines einigen Europa aufgehen zu lassen, da ja jede einzelne ihre 
heilige Mission zu erfiillen hatte. Das „Junge Europa" sollte die 
Menschheit so organisieren, daB sie durch stetigen Fortschritt die 
hochste Vollkommenheit erreichte. Jedes Volk muBte dabei 
selbstandig seine eigenen Aufgaben losen, um das erstrebte Endziel 
der allgemeinen Verbriiderung zu erlangen. 3 

Die europaischen Herrscher und ihre Kabinettsminister betrachte-
ten Mazzini als demagogischen Unruhestifter und gewissenlosen 
Verschworer. Seine Anhanger aber sahen in ihm eine uberragende 
Fuhrerpersonlichkeit. Fur den Aufbau des „Jungen Europa" behielt 
der italienische Freiheitskampfer manches von der Verschworungs-
taktik der Carbonari bei, denen er ja selbst einmal angehort hatte. 
Obwohl er viele dieser Methoden veraltet fand, sollte sich die Tatig-
keit der von ihm beeinfluBten Gesamtorganisation ebenfalls im Ge-
heimen vollziehen. Die Mitglieder erhielten Tarnnamen, muBten 

1 Bundesurkunde des „Jungen Europa" v. 15. April 1834. Saager, [Mazzini, S. 115 ff. 
2 Glaubensartikel des „Jungen Europa". Mazzini, Scritti, Bd. II, S. 97. 
3 Otto VoBler, Mazzinis politisches Denken und Wollen in den geistigen Stromungen 
seiner Zeit (Beiheft der Historischen Zeitschrift), Miinchen 1927, S. 48 f. 
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einen feierlichen Treueschwur ablegen und sich Waffen sowie Muni
tion beschaffen. Verratern drohte der Tod und jeder einzelne Teil-
nehmer wurde im Unklaren sowohl iiber die Fiihrung als auch uber 
deren Zukunftsplane gelassen. 

Die drei Gruppen das „Junge Deutschland", das „Junge Polen" 
und das „Junge Italien" waren unabhangig in ihrer Verwaltung, 
hatten aber den Wahlspruch des „Jungen Europa" zu beherzigen und 
das gleiche Ziel, „die Befreiung ihrer Lander von der Fiirstenherr-
schaft", zu verwirklichen. An der Spitze jeder dieser Vereinigungen 
stand ein Nationalkomitee, das seinerseits der Bundesfuhrung unter-
stellt war, in der Reprasentanten aller drei Nationalitaten vertreten 
waren. 

Mazzinis verfriihte Forderung eines republikanischen, sich auf 
das Volk stiitzenden Einheitsstaates stand im scharfsten Gegensatz 
zu den bestehenden Regierungsverhaltnissen in Europa. Seine mit 
einem verschwommenen Mystizismus durchtrankten Richtlinien 
konnten der Gesamtbewegung auch keine einheitliche Zielsetzung 
geben. Es war daher nicht zu vermeiden, daB sich jede Nationalitat 
ihre eigenen Auffassungen zurechtlegte. 

Der EinfluB Mazzinis wirkte sich besonders auf die gebildeten 
Kreise der italienischen Jugend aus, die sein faszinierendes Wesen 
mit Idealismus und Hingabe an hohe Ziele erfiillte, zur politischen 
Aktivitat anregte und so auch in ihnen das Verlangen nach staatlicher 
Einheit erweckte. Die Mitglieder des „Jungen Italien" hielten sich 
in der Mehrzahl auBerhalb der schweizer Grenzen auf, in den ita
lienischen Mittel- und Kleinstaaten. Uber diese Anhanger herrschte 
Mazzini fast unumschrankt, denn unter ihnen war seine Autoritat 
gefestigt. Weniger stark erwies sich seine Wirkung auf die polni-
schen Emigrantengruppen, die in der Hauptsache aus Offizieren und 
Mannschaften der ehemaligen polnischen Nationalregimenter bestan-
den, deren Uberreste nach dem von der russischen Armee niederge-
schlagenen Auf stand von 1830 ins Ausland geflohen waren. Die meis-
ten dieser Polen hatten sich auBerdem nicht in der Schweiz, sondern 
in Frankreich niedergelassen. 

Die Fiihrung der etwas spater begriindeten „Jungen Schweiz" 
brachte von Anfang an gegeniiber den Mazzinischen Forderungen ei
ner gesamteuropaischen Erneuerung starkes MiBtrauen zum Ausdruck. 
Sie plante lediglich, in den einzelnen schweizer Kantonen liberale 
Forderungen durchzusetzen, und hatte wenig Neigung, wegen 
der oft leichtsinnigen Revolutionsinszenierungen des ungeduldigen 
und leidenschaftlichen Italieners irgendwelche GegenmaBnahmen 
europaischer GroBmachte gegen die Schweiz heraufzubeschworen. 
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Spater entstanden auch ein „Junges Frankreich" und ein „Junges 
Spanien", die aber keinerlei Bedeutung erlangten. Ein „Junges 
Skandinavien" war geplant, kam aber nicht zustande. 1 

Nach einem Bericht des Leiters des Mainzer Informations-Bureaus 
und Oberkommissars der Wiener Polizeidirektion, Karl Noe, an die 
Kanzlei des Fiirsten Metternich, soli in diesen Jahren das „Junge 
Italien" aus 86 Klubs bestanden haben, von denen sich 74 mit insge-
samt 693 Mitgliedern in Italien aufhielten. Das „Junge Polen" umfaBte 
nach diesen Angaben 50 Klubs, wovon sich 19 in Polen betatigten. 
Das „Junge Frankreich" zahlte nur 14 Klubs, die „Junge Schweiz" 
dagegen 62 mit etwa 480 Mitgliedern. Der groBte Teil von ihnen 
lebte in den franzosischen Kantonen. Das „Junge Deutschland" hatte 
nur 14 Klubs, die sich auf die Schweiz und Frankreich verteilten. 
Von insgesamt 168 Mitgliedern wohnten nur 30 in Deutschland. 2 

Das „Junge Deutschland" war aber auBerst riihrig, derm es arbeitete 
darauf hin, nach der Beseitigung der deutschen Kleinstaaterei eine 
groBe demokratische Republik zu errichten. Der Mitgliederbestand 
schien auch groBer gewesen zu sein, als ihn Metternichs Gewahrs-
mann bezifferte, diirfte aber dennoch die Zahl von 300 Anhangern 
nicht iiberschritten haben. Diese hielten auBerdem untereinander nur 
eine lockere Verbindung aufrecht 3 . Die Mazzinischen „Glaubens-
artikel" sollten zwar auch in dieser Vereinigung das Denken und 
Handeln bestimmen, in Wirklichkeit war aber die gesamte Propaganda 
nur auf die Eigenart der deutschen Zustande ausgerichtet. Genau so 
wie die Polen, Schweizer und Franzosen standen auch die „Jung-
deutschen" den humanistischen Zukunftsplanen Mazzinis skeptisch 
gegenuber. Denn auch ihre Interessen erstreckten sich in erster Linie 
nicht auf die gesamte Menschheit und besonders die europaischen 
Volker, sondern auf die unzulanglichen staatlichen, politischen und 
wirtschaftlichen Einrichtungen der engeren deutschen Heimat, die 
sie verbessern wollten. 

Die treibende Kraft waren vor allem rakidale Burschenschafter, 
die sich hauptsachlich an der Universitat Zurich niedergelassen hatten, 
dazu einige in Bern lebende Literaten und Journalisten. An der 
Spitze standen der ehemalige Militararzt August Breidenstein und 
sein Bruder Friedrich, die beide aus Hessen-Homburg stammten 

1 S. Saager, Mazzini, S. m ff. 
3 Bericht Noes an den Fiirsten Metternich vom 17. Juli 1835. Karl Glossy, Literarische 
Geheimberichte aus dem Vormarz. in: lahrhuch der Grillparzer-Gesellschaft, Wien 
1912, Bd. I. S. XXXII. 

3 S. Gustav Freytag, Karl Mathy. Geschichte seines Lebens (Gesammelte Werke. zweite 
Auflage, Bd. 22), Leipzig 1898. S. 113. 
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Sie hatten sich aktiv am Frankfurter Wachensturm vom 3. April 1833 
beteiligt und muBten daraufhin fliehen. Dazu kam der Badenser 
Journalist Franz Strohmeyer, ehemaliger Herausgeber der radikalen 
Zeitschrift „Wachter am Rhein"; auBerdem zwei Pfalzer, der Lehramts-
kandidat Nast und der Rechtskandidat Karl Theodor Barth sowie ein 
fruherer Greifswalder Burschenschafter und Student der Jurispru-
denz, Georg Peters. Aus den Reihen der leitenden Mitglieder ragten 
noch besonders hervor Georg Fein, Ernst Johann Hermann von 
Rauschenplatt, Gustav Kombst und Harro Harring. Ihnen gesellte 
sich spater noch Karl Schapper zu, ein Forststudent aus GieBen, der 
sich in Hessen der umstiirzlerischen Vereinigung „Gesellschaft der 
Menschenrechte" angeschlossen und sich Anfang 1834 einer drohen-
den Verhaftung durch die Flucht in die Schweiz entzogen hatte. 1 

Es handelte sich meistens um keine iiberragenden Personlichkeiten, 
sondern um Einzelganger und zwiespaltige Naturen, denen der Blick 
fur die politischen Gegebenheiten fehlte. Fein hatte schon als Bur
schenschafter in Braunschweig unter den dortigen Handlungs-
gehilfen politische Propaganda getrieben. Er gehorte zu denjenigen 
Schriftstellern, die gemaB BundestagsbeschluB als „Volksaufwiegler" 
zu betrachten waren und daher „sowohl in Absicht auf ihre person-
liche Auffuhrung als in Absicht auf ihre schriftstellerischen Gewerke" 
unter strenge politische Aufsicht gestellt wurden. 2 Er war iiber 
StraBburg nach Paris gekommen und betatigte sich dort in einem deut
schen „Volksverein". Dann reiste er in die Schweiz und trat in die 
Leitung des „Jungen Deutschland" ein. 3 

Viel radikaler als der gemaBigte, deutschtiimelnde Fein gebardete 
sich Rauschenplatt, der sich immer am wohlsten fiihlte, wenn es zu 
revolutionaren Aktionen kam. Er gehorte mit zu den Organisatoren 
des verwegenen und torichten Wachensturms in Frankfurt am Main, 
nachdem er schon kurz vorher an einem ebenfalls miBgliickten 
Putsch in Gottingen teilgenommen hatte. Auch in seinem schweizer 
Asyl bemuhte sich Rauschenplatt, durch politische Gewaltstreiche 
eine allgemeine Volkserhebung herbeizufuhren. Dabei bedachte er 
niemals, daB seine Tatigkeit lediglich diejenigen schweizer Behorden-

1 August Wilhelm Fehling, Karl Schapper und die Anfange der Arbeiterbewegung bis 
zur Revolution von 1S48. Von der Burschenschaft zum Kommunismus. Ein Beitrag zur 
Geschichte des Handwerkerkommunismus, Phil. Diss., Rostock 1922, Maschinenschrift, 
S. 18 f. 
2 G. H. Schneider, Der PreB- oder Vaterlandsverein 1832/'}$. Ein Beitrag zur Geschichte 
des Frankfurter Attentats (Veroffentlichungen des Archivs fur die deutsche Burschenschaft 
Heft 4), Berlin 1897, S. 96. 
3 S. Otto Oppermann, Georg Fein, ein Politiker der burschenschaftlichen Linken (Quellen 
und Darstellungen zur Geschichte der Burschenschaft und der deutschen Einheitsbewe-
gung, Bd. I), Heidelberg 1910, S. 18 f. 
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vertreter in ihrer gegnerischen Haltung bestarkte, die das Treiben der 
Emigranten miBbilligten und bei jeder Gelegenheit im Interesse der 
auswartigen Beziehungen einen geeigneten Vorwand suchten, um 
mit strengen MaGnahmen gegen derartige Stdrenfriede vorzugehen. 

Der ehemalige Sekretar beim Deutschen Bunde, Gustav Kombst 
- eigentlich von Kombst - hatte sich bei seiner ffiiheren Dienst-
stelle nicht nur durch eine allzu radikale demokratische Gesinnung 
verdachtig gemacht, was zu seiner Entlassung fuhrte, sondern muBte 
iiberstiirzt ins Ausland fliichten, weil er Abschriften von Bundes-
akten unterschlagen hatte. 1 In der Schweiz war er als Journalist 
tatig und arbeitete ein Verfassungssystem fur eine deutsche Fode-
rativrepublik aus. 

Harro Harring, ein fruherer Steuerbeamter, hatte seinen Beruf 
aufgegeben, um Maler zu werden, widmete sich aber dann ganz der 
Schriftstellerei. Ein Fanatiker des Freiheitsgedankens, kampfte er 
nach mancherlei Irrfahrten in Polen gegen die Russen und in Grie-
chenland gegen die Tiirken. Fur das „Junge Deutschland" dichtete 
er eine allgemein mit Begeisterung aufgenommene „deutsche Mar
seillaise" : 

„Auf, Auf! Ihr Deutschen lost die Bande -
Der Rache Tag durchstrahlt die Nacht! 
O denkt des Elends, der Schmach und der Schande, 
Des Verrats durch die furstliche Macht. 

Der Fiirsten Gottlichkeit ist Luge, 
Im Bettler auch flammt Gottlichkeit; 
DaB kein Fiirst uns fortan mehr betriige, 
Steh'n wir alle zum Kampfe bereit." 2 

In den Kreisen dieser Manner wurden standig Zukunftsplane ge-
schmiedet. 3 Es war viel die Rede davon, durch einen bewaffneten 
Einfall im Heimatland eine Revolution hervorzurufen, die den ent-
1 Dieses Material veroifentlichte er mit Kommentaren unter dem Titel: „Authentische 
Aktenstiicke aus den Archiven des Deutschen Bundes zur Aufklamng uber die hoch-
verraterischen Umtriebe der deutschen Fiirsten". Die erste Auflage erschien in einer Hohe 
von 4000 Exemplaren in Strafiburg und war innerhalb von vierzehn Tagen vergriffen, 
da die PreuBische Regierung jedes erreichbare Stuck durch Mittelsmanner aufkaufen lieB. 
Die zweite Auflage erschien 1838 in Leipzig. Vgl. Kurt Glossy, Literarische Geheim-
berichte aus dem Vormarz, Bd. I, S. 39. 
2 H. Buddensieg, Die Kultur des deutschen Proletariats im Zeitalter des Fruhkapitalismus 
und ihre Bedeutung fur die Kulturidee des Sozialismus, Lauenburg 1923, S. 56. 
3 Gute Charakteristiken finden sich in den Erinnerungen einer Tochter des ausgewiesenen 
braunschweigischen Publizisten Karl Weddo von Glumer: Claire von Gliimer, Aus 
einem Fliichtlingsleben (1833-1859). Die Geschichte meiner Kindheit, Dresden und 
Leipzig 1904, S. 147 ff. 
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scheidenden Umsturz herbeifiihren sollte, und man stellte auch den 
Fiirstenmord als sittlich gerechtfertigt hin. Bei den entscheidenden 
Beratungen hatten zunachst die iiberzeugten Demokraten in der Fiih
rung die Oberhand, die in Deutschland alle vorhandenen monar-
chischen Staatsformen abschaffen wollten. Die Erfiillung sozialer 
Wiinsche wurde lediglich von einer demokratischen Staatsordnung 
erwartet, die neben der politischen auch soziale Gleichberechtigung 
bringen sollte. Denn an der bestehenden Ungleichheit konnten, wie 
auch an alien anderen MiBstanden, nur die Fiirsten die Schuld tragen. 
Jedes Mitglied erhielt daher die Aufgabe zugewiesen, iiberall repu-
blikanische Grundsatze propagandistisch zu verbreiten. Eine Betrach-
tung der schweizer Verhaltnisse hatte die „Jungdeutschen" allerdings 
davon iiberzeugen miissen, daB die Errichtung einer Republik nicht 
gleichzeitig auch die wirtschaftliche Ungleichheit abschaffen wiirde. 

Eine sozialistische Propaganda kam daher nicht in Frage. In einer 
Versammlung wies Fein sogar mit Entriistung die Unterstellurg 
zuriick, jemals fur die Verdoppelung der Freizeit und Lohnerhohung 
eingetreten zu sein. Das sei „schandliche Luge und Verleumdung".1 

In einem Aufruf an die deutschen Burger hieB es auBerdem:,,. . . 
Schiitzen wollen wir die Heiligkeit der Personen, des Eigentums, 
des FleiBes, schiitzen den lebendigen Quell des Gedankens, um wel-
chen die Geschlechter sich lagern voll brennenden Durstes, schiitzen 
Bildung und Besitz und das gottempfangene Recht, das die Burger 
des Staates verkniipft, wie der Liebe Band verwandte Herzen verket-
tet." 2 Aus derartigen AuBerungen ging eindeutig hervor, daB keine 
Plane bestanden, die auf spatere SozialisierungsmaBnahmen hin-
zielten. 

Einer intensiven Tatigkeit der „Jungdeutschen" sollten aber bald 
Grenzen gesetzt werden. Am 27. Juli 1834 trafen sich namlich in 
Steinholzli, einer Wirtschaft in der Nahe von Bern, deutsche Intellek-
tuelle und Handwerker, etwa 250 Personen, zu einer gemeinsamen Fei-
er. Im Zeichen schwarz-rot-goldener Fahnen wurden leidenschaft-
liche Reden gehalten und Freiheitslieder gesungen wie: 

„Gerechtigkeit, laB deine Fahnen wehen 
hoch uber Schutt und Blut. 
Des Volkes Auge soil dieses Zeichen sehen, 
gepflanzt von Rachermut. 
Wer briiderlich im Land der Briider lebt, 

1 Vereinsversammlung vom 14. August 1854. In: Claire von Gliimer, Aus einem Fliicht-
lingsleben, S. 149 f. 
2 Heinrich Schmidt, Die deutschen Fliichtlinge in der Schweiz und die erste deutsche 
Arbeiterbewegung 1833-1836, Zurich 1899. S. 55. 
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der teilt ein gleiches Heil. 
Der Kopf, der frech sich aus dem Volk erhebt, 
den trifft des Volkes Beil!" 1 

Das sah stark nach gefahrlichen, revolutionaren Umtrieben aus 
und zeigte auBerdem, daB die Ende Mai 1832 anlaBlich einer Feier-
stunde des siiddeutschen Liberalismus auf dem Hambacher SchloB 
verbreiteten Zielsetzungen trotz aller behordlichen GegenmaBnahmen 
immer noch lebten und weiter propagiert wurden. Die deutschen 
Regierungen erhoben daraufhin sofort in Bern Einspruch. Denn hier 
auf dem Steinholzlifest mit seinen iiberschwenglichen Reden und 
Gesangen muBte ja jedem neutralen Beobachter klar geworden sein, 
daB gewissenlose Demagogen den Handwerkern republikanisch-
demokratische Ideen einzuimpfen trachteten. Gerade aber von diesen 
in einem solchen Sinne bearbeiteten Wanderburschen, die ja meistens 
in ihre deutsche Heimat zuriickzukehren pflegten, erwartete man, 
daB sie den gewerblichen Mittelstand gefahrlich politisieren wurden. 
Die Gesuche der deutschen Bundesstaaten wurden daher immer 
dringlicher, doch wenigstens die Haupthetzer auszuweisen und dann 
die Vereine zu verbieten. Die Folgen dieser Bemiihungen waren, 
daB einige Hauptbeteiligte und Organisatoren des Festes die Schweiz 
verlassen muBten, darunter auch Karl Schapper. 

Den gesamten jungdeutschen republikanischen Bestrebungen war 
aber niemals Erfolg beschieden, genau so wie den hochfliegenden 
Projekten Mazzinis. Es gelang weder die Befreiung Italiens, Deutsch-
lands oder Polens, noch konnte der Gedanke eines Bundes der euro-
paischen Volker verwirklicht werden. Im Gegenteil, innerhalb der 
einzelnen Gruppen, besonders aber im „Jungen Deutschland", 
entstanden MiBtrauen und Argwohn. Uber die Aktivitat der Mit-
glieder auBerte ein Kritiker derartiger Bestrebungen: „Die ganze 
Tatigkeit war dahin gerichtet, vorzubereiten, die Gemiiter mit HaB 
gegen die bestehenden Zustande zu erfullen und sie fur die Revolution 
empfanglich zu machen." 2 Es konnte daher nicht verwunderlich 
sein, daB die „Jungdeutschen" standig auf der Hut vor Denunzianten 
oder Spitzeln sein muBten, und daB keiner dem anderen so richtig 
Vertrauen schenkte, obwohl der § 5 3 der Statuten den Verrat als 
todeswiirdig erklarte und jedes Mitglied zur Vollstreckung des Urteils 
verpflichtete. Das dauernde Konspirieren und die Vorbereitungen 
fur ktinftige Putsche trugen wesentlich dazu bei, die Anhanger 
immer in Spannung zu halten und eine Aktivitat vorzutauschen, die 

1 H. Buddensieg, Die Kultur des deutschen Proletariats im Zeitalter des Fruhkapitalismus, 
S. 53. 
* Wilhelm Marr, Das junge Deutschland in der Schweitz, S. 102. 
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in Wirklichkeit nicht vorhanden war. Diese Machenschaften fuhrten 
nur dazu, daB in entscheidenden Situationen Fiihrung und Gesamt-
organisation versagten. 

Von Anfang an nahm das „Junge Deutschland" eine besondere 
Stellung innerhalb des „Jungen Europa" ein. Die Fiihrung legte 
Wert darauf, sich von Mazzinis Anschauungen auch offentlich zu 
distanzieren. „Er (Mazzini) lebt im Verborgenen, so daB er schon 
darum wenig auf uns influieren kann. Bis jetzt hat er sich bloB uber 
die Mittel und Wege mit uns benommen, wie das 'Junge Europa' 
auch in der Schweiz zu griinden sei.. ." Mit diesen Worten beruhigte 
ein Mitglied die Bedenken Rauschenplatts, der fiirchtete, daB Mazzini 
genau so wie von seinen italienischen Landsleuten auch von den 
„Jungdeutschen" als Messias verehrt werden und einen unbiirger-
lichen, beinahe aristokratischen Zug in die Gesamtorganisation 
bringen wollte. Dem „Jungen Deutschland" sollte ausdriicklich das 
Ziel gesetzt werden, „nicht bloB die in der Schweiz lebenden deutschen 
Patrioten, sondern auch diejenigen zu vereinigen suchen, welche 
anderwarts, namentlich in Deutschland selbst wohnen." 1 

Die jungdeutsche Propaganda, der Mazzinis hoher Gedankenflug 
fehlte, wollte allgemein das mittlere und kleine Biirgertum ansprechen. 
Ein Aufruf „An die Unterdriickten Teutschlands", der in hoher 
Auflage in den Staaten des Deutschen Bundes verbreitet werden 
sollte, mahnte zur Einigkeit gegen die Fiirsten. In einem zweiten 
ahnlichen Flugblatt „An die teutschen Soldaten" wurden Offiziere 
und Mannschaften der Bundeskontingente aufgefordert, in die 
„Arme des Volkes zu sinken" und mit ihm „dem Morgenrot der Frei
heit entgegenzuziehen". 2 

Die Verteilung der Flugblatter kam aber nicht zustande, da die 
Sendung schon an den Grenzen beschlagnahmt wurde. Doch dadurch 
lieBen sich die „Jungdeutschen" nicht entmutigen. Je weiter die 
Moglichkeit einer bewaffneten Aktion in die Feme riickte, um so 
mehr wurden die Versuche verstarkt, durch Flugblatter und Streit-
schriften Propaganda zu treiben. Rauschenplatt, Kombst und vor 
allem der geistige Kopf der Hambacher Versammlung von 1832, 
August Wirth, der sich ihnen angeschlossen hatte, waren immer 

1 Auszug aus einem von der Polizei beschlagnahmten Brief des Studenten Eduard Scriba 
an Hermann Rauschenplatt vom 19. Januar 1835. Abgedruckt bei Alfred Stern, Ge
schichte Europas seit den Vcrtragen von 1815 bis zum Frankfurter Frieden von 1871, 
Bd. IV (Zweite Abteilung, erster Band: Geschichte Europas von 1830-1848), 2. Auflage, 
Stuttgart und Berlin 1921, S. 616 f. 
- Stern, Geschichte Europas, Bd. IV (II/i), S. 404 f. Der crste Aufruf war von August 
Breidenstein, der zweite von Karl Theodor Barth verfafit. 
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wieder bemuht, ihre Ideen zu verbreiten. Da die Grenzkontrollen in 
Baden und Wiirttemberg manchesmal recht nachlassig gehandhabt 
wurden, wenn es sich um Bucher- und Zeitschriftenballen handelte, 
gelang es sogar, verbotene Literatur bis zum Zentrum des deutschen 
Buchhandels, nach Leipzig, durchzuschleusen, um auch von hier aus 
Zersetzungspropaganda zu treiben. Der Inhalt der Flugschriften 
bezog sich allgemein auf die Errichtung einer Republik und die Pro-
klamierung politischer Forderungen wie parlamentarische Vertretung 
der gesamten Nation, PreBfreiheit, ungehinderte Religionsausubung 
sowie die allgemeine Wehrpflicht. Liberale und weltbiirgerliche 
Zielsetzungen wurden leidenschaftlich verkiindet, wahrend die 
soziale Problematik der Zeit mehr geahnt und angedeutet, aber nicht 
naher erlautert wurde. Die Verfasser der Schriften begniigten sich 
meist damit, die Unterschiede zwischen Arm und Reich in den Vorder-
grund zu stellen und anzuprangern. 

Nachdem die Briider Breidenstein, Barth und Peters Ende 1834 
wegen allzu aktiver politischer Betatigung ausgewiesen worden waren 
und Franz Strohmeyer die Schweiz freiwillig verlassen hatte, blieben 
nur noch wenige Mitglieder des Grundungsausschusses iibrig. 
Es erfolgte daher die Einsetzung eines provisorischen Zentral-
komitees, dessen Leitung die drei GieBener Burschenschafter Eduard 
Scriba, Karl Soldan und Ernst Schiiler ubernahmen. 1 

Bisher war der Wirkungskreis des „Jungen Deutschland" auBerst 
beschrankt gewesen. Das sollte sich aber andern, als die neue Fiihrung 
bemuht war, ihre revolutionare Propaganda auch in die Reihen der in 
der Schweiz lebenden deutschen Handwerker zu tragen, um die Schar 
der Anhanger zu verstarken. Die leitenden Manner, besonders 
Schiiler, der iibrigens auch am Frankfurter Wachensturm teilgenom-
men hatte, waren sich daruber im klaren, daB sie ihre Zukunftsplane 
nur mit Hilfe einer Massenbewegung verwirklichen konnten. Die 
Frankfurter Ereignisse hatten ja zur Geniige bewiesen, daB sich mit 
einer Handvoll schlecht bewaffneter Studenten, die wenig Riickhalt 
in breiten Volksschichten zu erwarten hatten, keine Erfolge erzielen 
lieBen. 

Der Zuwachs aus Handwerkerkreisen war auch, wie erwartet, 
beachtlich. Denn eine sich immer mehr ausdehnende Textilindustrie 
in der Umgebung von Zurich verdrangte viele kleinere Betriebe. 

1 S. Otto Brugger, Geschichte der deutschen Handwerkervereine in der Schweiz 1836-
1843. Die Wirksamkeit Weitlings 1841-1843, Bern und Leipzig 1932, S. 18. Dieses Werk 
ist als grundlegend fur die Beurteilung des Treibens der deutschen Handwerkervereine 
zu betrachten, besonders in der Zeit Weitlings. Die Tatigkeit der .Jungdeutschen" 
wurde dabei bewuCt nur gestreift, 
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Eine groBere Anzahl selbstandiger Handwerker wurden arbeitslos, 
und es entstand so in der Schweiz, wenn auch langsam und im kleinen 
MaBstabe, eine proletarische Schicht, genau so wie in den groBeren 
europaischen Industrielandern. 

„Wir haben keinen Krieg gehabt, haben keine Schulden, keinen Hof, 
und die Tandeleien mit dem Militar kommen nicht in Betracht. Und 
doch nimmt die Armut zu mehr und mehr." So klagte der Dichter Jere-
mias Gotthelf uber die Verarmung, die er als „eine krebsartige Wunde 
im Volkerleben, ein eigentliches Pestiibel unserer Zeit" bezeichnete. 1 

Die Not wurde noch durch das Uberangebot von Handwerkern 
aller Art verstarkt, die neben den politischen Fliichtlingen aus 
Deutschland in die Schweiz eingestromt waren: Buchbinder und 
Drucker, Maler, Schreiner und Schlosser, Schneider und Schuhmacher. 
Es handelte sich meistens um Gesellen, die in ihrer Heimat beruf-
lich nicht weiter gekommen waren und aus diesem Grunde auf die 
Wanderschaft gingen, von den Gendarmen argwohnisch beobachtet. 
Von Ort zu Ort ziehend, um sich nach den Arbeitsverhaltnissen 
zu erkundigen, standen diese Gesellen unter standiger behordlicher 
Kontrolle. Sie waren gezwungen, ihre Anwesenheit in einer Stadt 
in den Wanderbuchern bescheinigen zu lassen, um unter Umstanden 
sofort abgeschoben zu werden, wenn sie nicht eine Mindestsumme 
Bargeld als Bezitz nachweisen konnten. In der Schweiz dagegen 
hofften die Handwerker, wenigstens der dauernden Uberwachung mit 
ihren Schikanen ledig zu sein. Aber auch in dieser Hinsicht sollten 
sich nicht alle Wiinsche erfiillen. 

Unabhangig von dem „Jungen Deutschland" hatten einige aktive 
Handwerksburschen ihre eigenen landsmannschaftlichen Vereini-
gungen gegriindet. In der Hauptsache handelte es sich um unpoli-
tische Klubs, Lesezirkel und Gesangsvereine. Hier konnten auch 
Zeitungen und Bucher gelesen und ausgeliehen werden. In den 
Vereinsraumen fanden sich die intelligentesten Mitglieder zusammen, 
die sich nicht nur mit den Schwierigkeiten und Miihsalen des Berufs-
lebens, sondern auch mit politischen und sozialen Angelegenheiten 
befaBten. 2 Von einem wirklichen Verstandnis fiir die sozialen Pro
bleme konnte aber noch nicht die Rede sein. Erst spater, mit dem 
Auftauchen Wilhelm Weitlings, verband sich eine scharfere Radikali-
sierung, die sich auch in einer Propagierung sozialistischer und 
kommunistischer Gedankengange auBerte. 

1 Jeremias Gotthelf, Die Armennot, Bern 1838, S. 16. 
2 Der alteste Arbeiterverein war der 1853 gegriindete Leseklub in Biel (Kanton Bern), 
der etwa 40-50 Mitglieder hatte. An seinera Aufbau war Ernst Schiiler maBgebend be-
teiligt. S. Schmidt, Die deutschen Fliichtlingsvereine in der Schweiz, S. 77. 
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Hier in diesen Kreisen glaubte die jungdeutsche Fiihrung den 
geeigneten Boden fur eine erfolgreiche Mitgliederwerbung gefunden 
zu haben. Die Tatigkeit ihrer Mittelsmanner wurde daher reger. 
Besonders auf den LandstraBen und in den Wirtshausern sah man sich 
nach neuen Gesinnungsfreunden um. 1 Die Methoden der Bearbei-
tung deutscher Handwerksgesellen zu revolutionaren Zwecken zog 
aber sofort die Aufmerksamkeit der zustandigen Zentralbehorde des 
Deutschen Bundes in Frankfurt am Main auf sich. Ein ausfuhrlicher 
Bericht wies besonders auf die Eigenart jungdeutscher Tatigkeit hin: 
„Zu diesem Behufe drangten sich die fluchtigen Demagogen in die 
Gesellschaften und Trinkgelage der Handwerksburschen, lehrten sie 
revolutionare Lieder singen, teilten aufruherische Schriften unter 
ihnen aus, machten ihnen die grellsten Schilderungen des angeblich 
auf Deutschland und namentlich auf den gewerbetreibenden Klassen 
lastenden Drucks und Elends und forderten sie auf, das Joch der 
Fiirsten abzuschiitteln und fur die allgemeine deutsche Republik zu 
kampfen, wozu viele der betorten jungen Leute sich bereit erklarten." 2 

AuBerdem erhohte die iibereifrige Aktivitat auch die Besorgnisse 
der Kantonalbehorden, die Bedenken hatten, daB gewisse verprole-
tarisierte schweizer Elemente aus Stadt und Land in die konspira-
tiven Plane der „Jungdeutschen" mit einbezogen wurden. Diese 
dachten aber nicht daran, sondern beschrankten ihren EinfluB auf die 
deutschen Handwerker, die sie zu einer willigen Agitationstruppe 
erziehen wollten. „Die Handwerkervereine haben... nur eine lokale 
Stellung und Bedeutung. Sie sind nur Mittel, um in Deutschland 
unsere Grundsatze und Verbindung zu verbreiten", gestand Scriba 
ein. 3 An eine Gleichberechtigung der Gesellen innerhalb der Bewe
gung war also nicht gedacht. 

Die jungdeutsche Werbung hatte in den neuangesprochenen 
Kreisen Erfolge zu verzeichnen, denn es gab ja in der Schweiz viele 
deutsche Handwerker, die zusammenhielten, sich in bestimmten 
Gaststatten des ofteren versammelten und im Gesprach die schweize-

1 Gustav Freytag, Karl Mathy, S. 8 5. 
3 Memorandum der Bundeszentralbehorde vom 2. April 1836, s. Karl Obermann, Zur 
Friihgeschichte der deutschen Arbeiterbewegung (1833-1836), in: Beitrage zum neuen 
Geschichtsbild. Zum 60. Geburtstag von Alfred Meusel. Herausgegeben von Fritz Klein 
und Joachim Streisand, Berlin 1956, S. 213. Obermann konnte fiir seine Abhandlung 
interessante Beitrage aus den Bestanden des ehemaligen PreuBischen Staatsarchivs, 
jetzt Deutsches Zentralarchiv II in Merseburg, benutzen, die allerdings zu einseitig aus-
gewertet wurden, um die These des Verfassers zu stiitzen, daB schon die damalige Ar-
beitetbewegung sich durch Reife, Geschlossenheit und Zielstrebigkeit ausgezelchnet 
hatte. 
3 Scriba an Rauschenplatt, 19. Januar 1835. Alfred Stern, Europaische Geschichte, Bd. 
IV(II/i), S. 6 I 7 . 
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rischen Verhaltnisse mit denen ihrer Heimatlander verglichen, wobei 
die einzelnen Kantone allgemein recht gut abschnitten. Diese Gesellen, 
von denen nur wenige politische Fluchtlinge waren, trafen jetzt mit den 
intellektuellen Emigranten zusammen und diskutierten mit ihnen iiber 
die Zustande in Deutschland. Personliche Freundschaften wurden 
geschlossen. Man versprach sich gegenseitige Hilfe und leistete sie 
nach Moglichkeit auch. In manchem der bisher unpolitischen Vereine 
und Lesekranzchen erlangten Studenten, Schriftsteller und Journalisten 
wegen ihrer iiberlegenen Bildung die Oberhand und besetzten hier 
einfluBreiche Positionen, die es ihnen ermoglichten, eine Gruppe nach 
der anderen in ihr politisches Fahrwasser zu steuern. 

Die „Jungdeutschen" verstarkten auBerdem ihren EinfluB dadurch, 
daB sie ebenfalls Lese- und Bildungsvereinigungen griindeten, um in 
gemiitlichen Zusammenkiinften mit Rundgesang und Vortragen iiber 
die deutschen Verhaltnisse einen groBeren Kreis um sich zu scharen. 
Bei dieser Gelegenheit sollte nach im personlichen Gesprach eine 
Auslese getroffen und die intelligentesten Handwerker ausgewahlt 
und in besonderen Zirkeln zusammengefaBt werden. Wahrend die 
iibrigen Vereinsmitglieder von der Existenz dieser Gruppen nichts 
erfahren durften, wurden die Ausgewahlten besonders geschult und 
mit verbotenen politischen Broschiiren zur Weiterbildung versehen. 

Unter den Parteigangern des „Jungen Deutschland" bestand bald 
Einverstandnis dariiber, daB ohne die Gewinnung der Handwerks-
gesellen kein erfolgreicher Werbefeldzug im Kampf um die Einheit 
und Freiheit Deutschlands gefuhrt werden konnte. Ernst Schiiler 
sah in den Handwerksburschen eine ausgezeichnete „Propaganda zu 
FuB" und erklarte: „Das Felleisen auf dem Riicken, ein paar Batzen 
in der Tasche, den Knotenstock in der Hand, wandernd von Berlin 
nach Konstanz, von Wien nach Hamburg, verbreiteten sie in ihren 
Kreisen den Glauben an die Zukunft der Volkerfreiheit und die 
Uberzeugung, daB griindliche Reformen notwendig seien." 1 

Schiiler war auch mit den Statuten, die ja noch von den Briidern 
Breidenstein, Strohmeyer, Nast, Barth und Peters ausgearbeitet 
worden waren, nicht einverstanden. Denn das Griindungskomitee 
hatte lediglich eine republikanische Geheimverbindung aufbauen wol-
len, deren sorgfaltig ausgewahlte Mitglieder zu einer Elite ausgebildet 
werden sollten. Die Wiinsche Schiilers zielten aber dahin, auch die 
Handwerksgesellen starker mit einzubeziehen. Ihnen sollten auch 
die gleichen Aufgaben gestellt werden wie den Burschenschaftern. 
Der Mediziner Ernst Dieffenbach, ebenfalls ein Student aus GieBen, 
1 Ernst Schiiler, Die Regierung der Republik Bern und die Verfolgten der Konige. 
Als Verteidigung gegen eine Anklage auf „Hochverrat" vor den Gerichten und der 
offentlichen Meinung. Ein Beitrag Berns im Jahre 1836, Biel 1837, S. 17 f. 
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unterstiitzte diese Forderungen. Vor seiner Ausweisung hatte sich 
auch Karl Schapper fur ahnliche Wunsche eingesetzt. 

Je starker die Mitgliederzahl der Gesellen innerhalb des „Jungen 
Deutschland" anstieg und die Anhangerschar der selbstandigen 
Vereinigungen sich vergroBerte, um so mehr entstanden Meinungs-
verschiedenheiten iiber die Art einer ersprieBlichen Zusammenarbeit. 
Die Handwerkervereine betonten ihre selbstandige Stellung. Sie 
wollten die Leitung gern in der Hand behalten und nicht dem „Jungen 
Deutschland" allein iiberlassen. Ein Schreiben aus Genf an die 
Vereine der deutschen Arbeiter am Zurichsee sprach die Mahnung 
aus: „Ihr seid nun einmal mit ihnen (den „Jungdeutschen") in Unter-
handlung getreten, priifet ihre Einrichtung genau und suchet sie von 
etwas Besserem zu iiberzeugen, und wir hegen die Hoffnung, daB sie 
sich werden belehren lassen und uns gerne die Hand reichen; bedenket 
insbesondere, daB nur Eintracht stark macht, denn wo wurden unsere 
Feinde so stark sein, wenn sie nicht einig waren?" 1 

Die Mehrheit der „Jungdeutschen" wollte aber die selbstandigen 
Vereine ganz ihrer eigenen Fiihrung unterstellen als einfache Par-
teiganger, die zwar Befehle und Anordnungen auszufiihren hatten, 
aber in keine Plane iiber kiinftige Aktionen eingeweiht werden durf-
ten. In die Reihen des eigentlichen Geheimbundes sollten nur wenige, 
erprobte Handwerker aufgenommen werden. Die Zentralleitung 
konnte aber in den nachsten Wochen und Monaten ihren EinfluB auf 
die Vereine nicht in dem gewiinschten Umfange verstarken. Anderer-
seits gelang es diesen Gruppen auch nicht, einen Generalsekretar 
einzusetzen und mit dessen Hilfe die kleineren Klubs zu einer ein-
heitlichen Organisation zusammenzufassen. 2 

Da laufend Handwerker in die Reihen des „Jungen Deutschland" 
aufgenommen wurden, erhielten diese Kreise zahlenmaBig bei weitem 
das Ubergewicht. In Zurich bestanden z.B. 1836 vier Klubs mit 
zusammen 36 Mitgliedern, von denen aber nur sechs politische 
Fluchtlinge waren, wahrend die iibrigen eine handwerkliche Tatigkeit 
ausubten. 3 Das proletarische Element nahm standig zu, wahrend die 
Zahl der Studenten und Intellektuellen zuriickging. Die Folge war, 
daB die Interessen der Mitglieder wechselten und bei den Diskussionen 
auch allgemeine Handwerkerbelange in den Vordergrund traten. 

Diese Entwicklung fiihrte wiederum zu einer Veranderung in den 
1 Schreiben vom 24. Februar 1854. Alfred Stern, Aus deutschen Fliichtlingskreisen im 
Jahre 1836. Festgabe fur Gerold Meyer von Knonau, Zurich 1913, S. 452. 
3 Brief der Bieler Vereinsleitung an den Leiter des Ziiricher Vereins vom 20. Oktober 
1834. Karl Obermann, Zur Friihgeschichte der deutschen Arbeiterbewegung, S. 218 f. 

3 Hans Gustav Keller, Das „Junge Europa" 1834-1836. Eine Studie zur Geschichte der 
Volkerbundsidee und des nationalen Gedankens, Zurich und Leipzig 1938, S. 67. 
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Reihen der Anhanger. Mancher Student und biirgerliche Fliichtling 
zog sich enttauscht und verargert zuriick. Andere dagegen wurden 
angeregt, sich mehr als bisher mit sozialen Problemen zu befassen, 
um sich auf diese Weise der proletarischen Richtung anzunahern. 

Die Diskussionszirkel erfreuten sich reger Teilnahme. Uber die 
politischen Ziele herrschte allerdings Unklarheit, da sich natiirlich 
niemand vorstellen konnte, wie eine reine Arbeiter- und Hand-
werkerbewegung aufgezogen werden sollte. Denn der Begriff des 
Sozialismus hatte in diesen Kreisen noch keine politische Bedeutung, 
sondern auBerte sich lediglich in einem leidenschaftlichen Aufwallen 
gegen die Unzulanglichkeiten in der Welt. AuBerdem wurde eine 
gesellschaftliche Neuordnung erstrebt, die auch dem zunachst noch 
bedachtig emporstrebenden vierten Stande zugute kommen sollte. 
Der Appell an das Gefuhl fand dabei immer noch den starksten 
Widerhall. Der Schlachtruf des katholischen Priesters Lamennais 
gegen die soziale Ungerechtigkeit, seine „Worte eines Glaubigen" 
verfehlten nicht nur in Frankreich, sondern auch in den schweizer 
Kantonen ihren Eindruck nicht. „Die Schrift von Lamennais ist 
wegen ihres in religioses Gewand gekleideten Stiles von ungeheurem 
EinfluB, besonders auf die niederen Klassen des Volkes", berichtete 
ein preuBischer Polizeiagent. 1 

Ein neuer Zug sollte dadurch in die Bewegung kommen, daB zwei 
Studenten, der Jurist Friedrich Gustav Ehrhardt aus Eilenburg und 
der Mediziner Carl Cratz aus Nassau, unabhangig von den iibrigen 
jungdeutschen Bestrebungen, eine sozialpolitische Vereinigung deut-
scher Arbeiter griindeten. Diese Gruppe unterhielt rege Beziehungen 
zu den in Paris ansassigen zahlreichen deutschen Handwerkern, beson
ders zu dem „Bund der Geachteten", der in den letzten Jahrenvon 
einer zunachst rein burgerlich-demokratischen Auffassung zu klassen-
bewuBten sozialistischen Gedankengangen iibergegangen war. Der 
auBerst riihrige Ehrhardt, der seine preuBische Heimat verlassen muBte, 
weil er an burschenschaftlichen Machenschaften in Halle und Greifs-
wald beteiligt war, 2 wollte die jungdeutsche Bewegung mit den sozi
alistischen Bestrebungen des „Bundes der Geachteten" koordinieren. 

Mit Hilfe von Cratz gab er eine eigene Zeitschrift, „Das Nordlicht", 
heraus. Dieses Organ, das wegen Geldmangels allerdings schon nach 
1 Bericht Ludwig Lessings vom 13. Juni 1834. Abgedruckt in: Schmidt, Die deutschen 
Fluchtlinge in der Schweiz, S. 109. 
2 Am 21. Mai 1834 erlieB die PreuBische Regierung einen Steckbrief gegen ihn. S. 
L. Fr. Use, Geschichte der politischen Untersuchungen, welche durch die neben der 
Bundesversammlung errichteten Commissionen, der Central-Untersuchungs-Commission 
zu Mainz und der Bundes-Central-Behorde zu Frankfurt in den Jahren 1819-1827 und 
1833-1842 gefiihrt sind, Frankfurt a. Main i860, Beilage II, S. VIII. 
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wenigen Nummern sein Erscheinen einstellen muBte, 1 war auf das 
Niveau der Handwerker abgestimmt und wurde in einem kosmo-
politischen und republikanisch-antiklerikalen Sinne redigiert. Die 
Besitzlosen in Stadt und Land sollten beeinfluBt werden, die als 
einzige imstande waren, revolutionare Ziele auch zu verwirklichen. 
In einem ziindenden Aufruf wurde vor allem das proletarische 
KlassenbewuBtsein angesprochen; „Vertraut auf Euch selbst, Ihr 
Arbeiter, Handwerker und Bauern, die Ihr von Hochmut und Herrsch-
sucht fern, in reger Tatigkeit ein anspruchloses Leben fiihrt. Ihr 
seid der Kern des Volkes, an Euch ist's, den Wurm zu zertreten, der 
an dem innersten Marke des Volkes nagt; schiittelt sie ab, die Fesseln, 
die arbeitsscheue MiiBigganger Euch Schmieden." 2 

Neben dem „Nordlicht" 3 erschien auch noch „Die Junge Schweiz 
- La Jeune Suisse", das Organ der schon erwahnten Organisation 
gleichen Namens, in der sich radikal gesinnte schweizer Handwerker 
und auch Studenten gesammelt hatten. Diese zweisprachige Zeit-
schrift sollte die Jugend Europas fur einen kunftigen Volkerstaat 
heranbilden. Die einzelnen Nummern fanden daher, genau so wie 
„Das Nordlicht", besonderes Interesse bei den Zensurstellen der 
deutschen Regierungen. Als Redakteure wirkten neben Mazzini 
noch Ernst Schiiler mit sowie der ehemalige Leiter des Pariser 
„Proscrit", Josef Garnier, der auBerdem als Sprachlehrer tatig war. 
Hier schrieb auch der wegen seiner umfassenden Kenntnisse und 
seiner Zuverlassigkeit in Emigrantenkreisen sehr geschatzte spatere 
badische Ministerprasident Karl Mathy. 4 

Der Vertrieb der Zeitschrift lieB aber wegen ihres Inhalts, der 
sich hauptsachlich auf schweizer Verhaltnisse bezog, zu wiinschen 
iibrig. Ihre Wirkung im deutschen Sprachgebiet konnte wegen 
dieser Einseitigkeit auch nur gering sein. „.. . Das Journal 'Die Junge 
Schweiz' hat hier nur wenig Abonnenten", schrieb ein Agent des 
Mainzer Informationsbiiros aus StraBburg. „Die hohlen Abstraktionen 
Mazzinis sagen dem Volke nicht zu, die lebendige Wirklichkeit ist 
ihm lieber; aufrichtig gesprochen versteht man im ElsaB jene politi
sche Weisheitslehre viel zu wenig." 5 

1 Die erste Nummer erschien Januar 1835, die zweite im Friihjahr, die letzte im September 
1835. 
2 Das Nordlicht, Nr. 1 vom Januar 1835. 
' Die Auflage betrug etwa 2000 Exemplare; davon wurden 1400 nach Deutschland 
geschickt, wie aus einem Bericht des Ministerresidenten der vier freien Stadte Deutsch-
lands, Vincent Rumpff, vom 12. Januar 1834 hervorging. In: Stern, Europaische Ge
schichte, Bd. IV (II/i), S. 466. 
* Gustav Freytag, Karl Mathy, S. 418 
5 Bericht aus StraBburg, Marz 1836. Karl Glossy, Literarische Geheimberichte aus dem 
Vormarz, Bd. II, S. 75. 
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Cratz wollte schlieBlich alle deutschen Arbeitervereine in der 
Schweiz zu einer Einheit zusammenfassen. Er und Ehrhardt rieten 
vor allem davon ab, die Mitglieder des „Jungen Deutschland" an 
abenteuerlichen Unternehmungen teilnehmen zu lassen, wie sie 
Mazzini liebte. 1 Der Vorschlag der beiden Freunde, eine offentliche 
Zentral- und Propagandaorganisation zu schaffen, stieB aber im Zen-
tralkomitee auf Widerspruch. Aus den Reihen des Pariser „Bundes 
der Geachteten", dessen Mitglieder ja schon einige Erfahrungen 
sammeln konnten, kam sogar der Rat, auf jeden Fall bei der alten 
Form des Geheimbundes zu bleiben. Es muBte ja die Verbindung mit 
der deutschen Heimat aufrechterhalten werden, in der jegliche po
litische Vereinsbildung unmoglich war und nur die zuriickkehrenden 
Handwerksburschen die Moglichkeit hatten, heimlich zu werben. Ein 
Verein, der sich in der Offentlichkeit betatige, miisse daher abgelehnt 
werden, weil „auch die kleinste Sache von Wichtigkeit im voraus 
bekannt wird". 2 Die Cratzschen Plane scheiterten zunachst. Ver-
schiedene jungdeutsche Mitarbeiter trennten sich sogar von ihm. 

Die Entwicklung nahm jetzt uberhaupt einen ganz anderen Verlauf, 
als ihn sich die „Jungdeutschen" vorgestellt hatten. Die romantischen 
Gedanken einer revolutionaren Erhebung um jeden Preis wurden von 
den neuen Anhangern aus Handwerkerkreisen immer mehr abgelehnt. 
Viele wollten auch von der blutriinstigen Phraseologie in der Pro
paganda nichts mehr wissen. Ein Teil der Mitglieder wandte sich 
sogar scharf gegen die Geheimbundelei, die durch eine andere Orga-
nisationsform abgelost werden sollte. Sie forderten auch, die Agita
tion nicht mehr gegen einzelne regierende Personlichkeiten zu richten 
und den Furstenmord zu verherrlichen, sondern das gesellschaftliche 
System als Ganzes anzugreifen. 3 

Der Zuricher Verein verlangte vor allem eine grundlegende 
Anderung der Statuten des „Jungen Deutschland" und die Anpassung 
an die Wirklichkeit, d.h. die vollstandige Trennung von Mazzinis 
„Jungem Europa". Anfang 1836 wurde das Zentralkomitee des,,Jun
gen Deutschland" von Bern nach Biel verlegt. Die Leitung erhielt 
Ernst Schiiler, der inzwischen schweizer Burger geworden war und 
als Lehrer am dortigen Gymnasium Unterricht in Geschichte und 
Naturkunde erteilte. Als Mitbegrtinder der „Jungen Schweiz" legte 

1 Schreiben vom 24. Februar 1835 an die Vereine der deutschen Arbeiter am Zurichsee. 
Alfred Stern, Aus deutschen Fliichtlingskreisen im Jahre 1835, S. 453. 
2 Adolf Roth an Ehrhardt, 21. Januar 1835. Stern, Aus deutschen Fliichtlingskreisen, 
S. 458-
3 S. das Kreisschreiben des geschaftsfiihrenden Ausschusses zu Biel vom Friihjahr 1836. 
Alfred Stern, Europaische Geschichte, Bd. IV (II/i), S. 396 ff. 
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er auch Wert darauf, eine Personalunion zwischen ihr und dem „Jun-
gen Deutschland" herbeizufuhren. 

Schiiler unterstiitzte auch weiterhin die selbstandigen Handwerker
vereine und kam ihren Wiinschen und Bestrebungen entgegen, ohne 
aber die fiihrende Stellung der „Jungdeutschen" beschranken zu 
lassen. Die Mitgliederzahl der verschiedenen Klubs wurde jetzt auf 
268 beziffert. 1 

Am 27. Mai 1836 fand in Brugg, einem kleinen Orte im Kanton 
Solothurn eine Konferenz statt. Es wurde hier beschlossen, doch die 
Statuten in einem Sinne, der den friiheren Anregungen von Ehrhardt 
und Cratz entsprach, umzuarbeiten. Das Redaktionskomitee strich 
alle Paragraphen, die sich mit der geheimen Vorbereitung von Auf-
standen befaBten sowie die Pflichten zur allgemeinen Bewaffnung. 
Es fiel auch die Bestimmung, die Verratern von Bundesgeheimnissen 
die Todesstrafe androhte. Zwar unterblieb eine ausdriickliche, 
schriftlich festgelegte Trennung von Mazzinis Organisation, aber 
praktisch war sie vollzogen. 2 Das „Junge Deutschland" hatte sich 
damit zu einem ausgesprochenen Handwerkerverein entwickelt, 
der republikanisch-demokratische und sozialistische Ziele verfolgte. 
Die Zusammensetzung der Mitglieder blieb aber nach wie vor unein-
heitlich, da sich neben ausgesprochenen Industriearbeitern noch 
die dem Kleinbiirgertum zugehorigen Handwerksgesellen und auch 
ehemalige Meister zusammenfanden, die sich dem Mittelstand noch 
verbunden fiihlten. Diesen Kreisen muBten die „Jungdeutschen" in 
der Fiihrung jetzt mehr EinfluB einraumen, wahrend die Intellektu-
ellen in den Hintergrund traten. Das fiihrte dazu, daB sich Mitglieder 
wie Fein und Harro Harring benachteiligt fiihlten. AuBerdem be-
fiirchteten sie ein Erstarken der „kommunistischen" Einfliisse. 3 

Beide traten daher aus. Andere Gesinnungsgenossen folgten ihrem 
Beispiel. 

Die Handwerker hatten zwar das standige Planeschmieden fur Putsche 
und bewaffnete Uberfalle aufgegeben. Aber sie waren mehr denn je 
davon iiberzeugt, daB lediglich eine groBe revolutionare Erhebung die 
Entscheidung und damit auch die gewiinschte Veranderung der Ver
haltnisse herbeifiihren konnte. Die politische Auf klarung sollte daher 
verstarkt und der Aufbau der Gesamtorganisation gefestigt werden. 
Es war geplant, die „Propaganda zu FuB" der Handwerksburschen, 
auf die allergroBter Wert gelegt wurde, in Deutschland noch mehr 

1 S. Karl Obermann, Zur Friihgeschichte der deutschen Arbeiterbewegung, S. 223. 
2 S. Otto Brugger, Geschichte der deutschen Handwerkervereine in der Schweiz, S. 27. 
2 Harro Harring, Historisches Fragment iiber die Entstehung der Arbeiter-Vereine und 
ihren Verfall in communistischc Spekulationen, London 1852, S. 14 

https://doi.org/10.1017/S0020859000002017 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0020859000002017


8o ERNST SCHRAEPLER 

zu fordern. Dabei muBte natiirlich auBerst vorsichtig und heimlich 
vorgegangen werden, denn in den deutschen Mittel- und Klein-
staaten lieB sich eine derartige subversive Tatigkeit schnell aufdecken 
und unterbinden. Dazu gesellten sich noch besondere Schwierig-
keiten im Umgang mit den in der Heimat ansassigen Handwerkern. 
Diese unterhielten sich zwar nach Feierabend manches Mai iiber 
sozialistische und kommunistische Theorien, von denen sie irgend-
wann einmal gehort hatten. Aber ihre Anschauungen hinsichtlich 
dieser Begriffe waren oft noch naiver und oberflachlicher, als die der 
Gesellen in der Schweiz. Ja, mancher Handwerker muBte erst in 
einem Lexikon nachschlagen, um sich iiber die Bedeutung der Worte 
zu unterrichten, ohne daB dadurch die Sache als solche klarer geworden 
ware. 1 

Fur die Wanderburschen aus der Schweiz war es daher nicht leicht 
und wegen der allgemeinen polizeilichen Uberwachung auch nicht 
ungefahrlich, Propaganda zu treiben. Mancher der Gesellen hatte 
aber ein groBes Geschick darin, besonders wenn er sich auf miind-
liche Berichte beschrankte, die, wenn sie eindringlich vorgetragen 
wurden, schon einige Wirkung erzielen konnten. 

Bedrohlich fur ihre Tatigkeit war auBerdem das MiBtrauen, das 
die deutschen Kabinette und vor allem der osterreichische Staats-
kanzler Fiirst Metternich gegeniiber der jungdeutschen Geheim-
biindelei bekundeten. Obwohl von einer aktiven Organisierung des 
Widerstandes gegen die Staatsgewalt nicht die Rede sein konnte, da 
es sich ja lediglich um kleinere Klubs ohne wirkliche Macht handelte, 
waren die Anstrengungen verschiedener deutscher Regierungen doch 
recht groB, um die schweizerischen Behorden zum Einschreiten zu 
bewegen. Allerdings lieB es sich nicht leugnen, daB in den AuBerungen 
der Emigranten auch gefahrliches liberales und demokratisches 
Gedankengut zum Ausdruck kam, dessen Verkiindung in den deut
schen Staaten unter Strafe gestellt war. Die Bemiihungen, besonders 
durch diplomatischen Druck auf die schwacheren schweizer Kantone 
die Auflosung der Vereine oder sogar die Ausweisung der Fliicht-
linge zu erreichen, standen aber im grotesken Gegensatz zu der 
Wichtigkeit dieser Verbindungen, deren Starke ja insgesamt auf 
etwa 250-300 Mitglieder zu beziffern war und die sich ausserdem 
untereinander noch uneinig und in ihren politischen Anschauungen 
wenig entwickelt zeigten. Boshaft bemerkte Kombst, die Schweiz 

1 S. die Aussagen des Schuhmachers Hatzel anlaBlich des Kolner Kommunistenprozesses 
von 1852. Wermuth u. Stieber, Die communistischen Verschwdrungen des 19. Jahr-
hunderts. Im amtlichen Auftrag zur Benutzung der Polizeibehorden den samtlichen 
deutschen Bundesstaaten auf Grund der betreffenden gerichtlichen und polizeilichen 
Akten dargestellt, Berlin 1853/'s4, Bd. I, S. 49. 
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ware „das gelobte Land der Diplomaten", wo auch Stumper Lorbeeren 
ernten konnten. 1 Die Vertreter des Deutschen Bundes glaubten aber, 
gerade hier eine umfassende Zentralorganisation entdeckt zu haben, 
die den Thronen gefahrlich werden konnte. Eine Ausnahme bildete 
lediglich der Staatsminister des GroBherzogtums Hessen und bei 
Rhein, Freiherr du Thil, der die Abgeordnetenkammer in Darmstadt 
mehr furchtete als samtliche Fluchtlingsorganisationen zusammen-
genommen: 2 „Die Verschworer sind Fanatiker", stellte er fest, 
„Menschen ohne Erfahrung, ohne Kenntnis des wahren Zustandes 
der Dinge; sie uberschatzen eben deswegen ihre Krafte, sie stehen 
heute noch auBerhalb des Volkes. Erst in der Zukunft werden sie 
wichtig werden, bis dahin bilden sie ein sekundares Ubel." 

Die GroBmachte Osterreich und PreuBen reagierten besonders 
empfindlich, und mit alien gerade noch zulassigen Mitteln wurden 
die schweizer Kantone gezwungen, miBliebige Fremde noch starker 
zu uberwachen. 3 Es lieB sich zwar nicht durchfiihren, das Betreten 
der Schweiz iiberhaupt zu verbieten. Zumindest konnte aber wenig-
stensder Besuch erschwert werden, wenn es sich um Handwerks
burschen und Studenten handelte. Schon 1833 und 1834 hatte der 
Deutsche Bundestag verboten, an den Universitaten Bern und Zurich 
zu studieren. 4 Eine etwas spater durchgefuhrte Sperre fur wandernde 
Handwerker konnte sich aber nicht in dem gewunschten MaBe 
auswirken, zumal ja die Einwanderung von franzosischem Gebiete 
aus ungehindert erfolgen konnte. Furst Metternich drangte aber immer 
wieder darauf, die Auswanderungsmoglichkeiten zu beschranken. 
Im Einverstandnis mit dem PreuBischen Hofe betonte er in einer 
Instruktion, „daB das von der revolutionaren Propaganda in der 
neuesten Zeit angenommene verruchte System einer planmaBigen 
Verfiihrung des Handwerkerstandes durch Vereine und mittels auf-
regender Versammlungen in seinen Folgen noch weit gefahrlicher 
werden kann als die friiheren, mehr auf die hoheren Klassen der Gesell-
schaft gerichteten Verfuhrungsplane der Umsturzpartei; daB es daher 
dringende Pflicht aller jener Regierungen ist, die ihnen anvertrauten 
Staaten vor langsam sich verbreitendem, aber desto gewaltsamer 
hervortretendem Umsturze schiitzen zu wollen, ihre jungen Handwer
ker vor dem Wandern nach solchen Landern, in denen Vereine und 

1 Gustav Kombst, Erinnerungen aus meinem Leben, Leipzig 1848, S. 187. 
2 Kurt Wilhelm Heinrich Freiherr du Bos du Thil, Denkwurdigkeiten. Herausgegeben 
von Heinrich Ullmann, Stuttgart und Berlin 1921, S. 478 f. 
* S. Alfred Stern, Geschichte Europas, Bd. IV, II/i, S. 396 f. 
1 Protokolle der Deutschen Bundesversammlung vom Jahre 1853, Frankfurt a. M. 1834, 
S. 463 f. und Protokolle vom Jahre 1834, Frankfurt am Main 1835, S. 848 ff. 
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Versammlungen der gedachten Art notorisch geduldet werden, abzu-
halten. . ." 1 Die Folge der Metternichschen Warnungen war, daB 
die Frankfurter Bundesversammlung am 15. Januar 1835 einstimmig 
beschloB, das Verbot des Gesellenwanderns durchzufuhren. 

Bei den sich verstarkenden polizeilichen UberwachungsmaBnahmen 
bewahrte sich wiederum das Mainzer Informationsburo. Noe, der 
unter dem Namen Nordberg auftrat, entwickelte in der Schweiz eine 
rege Tatigkeit. Seine Agenten standen iiberall bereit, um im „Kampf 
des ewigen Rechtes gegen das revolutionare Prinzip" die politischen 
Rechte Osterreichs und natiirlich auch des ubrigen Europa „vor den 
unsinnigen Entwiirfen einer tollkiihnen und verworrenen Schar 
sicherzustellen." 2 

AuBerdem besoldete noch fast jede einzelne deutsche Gesandt-
schaft eigene Spitzel, die natiirlich versuchten, durch wirkungsvolle 
Berichte die Besorgnisse ihrer Auftraggeber zu verstarken und sich 
bei dieser Gelegenheit unentbehrlich zu machen. Das gait auch fur 
den Fall, daB eine Verschworung oder die Androhung einer bewaffne-
ten Grenzverletzung erst erfunden werden muBte. 

Im Lauf der Zeit hatte sich die Struktur des Fliichtlingswesens 
verandert und war immer uneinheitlicher geworden. Zu den frei-
heitlich gesinnten Studenten und fleiBigen Handwerkern gesellten 
sich auch Abenteurernaturen und zweifelhafte Existenzen, die sich 
als politisch Verfolgte ausgaben, was ja nicht immer iiberpriift werden 
konnte. Diese Elemente wollten bewuBt im Triiben fischen. Aus 
ihren Reihen rekrutierten die verschiedenen polizeilichen Uber-
wachungsstellen auch manchen Spitzel. Zu diesen gekauften Sub-
jekten zahlte auch ein Hochstapler, Zacharias Aldinger, der in der 
Offentlichkeit als Baron von Eyb auftrat und sich als Kassierer und 
Sekretar der Ziiricher jungdeutschen Gemeinde gerade in den Hand-
werkerkreisen ein besonderes Vertrauen erworben hatte. Er besaB 
groBen EinfluB, und es gelang ihm sogar, mit Mazzini personlich in 
Verbindung zu treten. Nach eigenem Eingestandnis war Aldinger 
darum bemuht, „hauptsachlich die Handwerker an sich zu Ziehen, 
denen er dann die verschiedenen revolutionaren Flugschriften zur 

1 Instruktion vom 14. November 1854. Abgedruckt bei Obermann, Zur Fruhgeschichte 
der deutschen Arbeiterbewegung, S. 221. Der Verfasser glaubt aus den AuBerungen 
Metternichs zu erkennen, daB „die Bewegung der Arbeiter weit mehr bedeutet und weit 
groBere Kraft und Entschlossenheit besitzt als alle butgerlichen Bewegungen" und den 
Eindruck hervorrief, „daB mit dem Anfang der Arbeiterbewegung der Anfang vom Ende 
der bestehenden Ordnung gekommen sei." Diese SchluBfolgerungen treifen aber fiir den 
betreffenden Zeitraum nicht im geringsten zu. 
4 Karl Glossy, Literarische Geheimberichte aus dem Vormarz, Bd. I, S. CXX1V u. 
CXXXVIII. 
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Aufklarung und Vorbildung in freien Grundsatzen mitteilte."1 

Er denunzierte sich auch des ofteren selbst bei den Kantonalbe-
horden. Bei der Verhaftung wurden dann bei ihm regelmaBig Namens-
listen von „Jungdeutschen" gefunden. Es blieb aber den Handwer-
kern und Studenten sowie den schweizerischen Verwaltungsorganen 
verborgen, daB Aldingers Geldgeber kein geringerer als der Leiter des 
Mainzer Informationsbureaus war. Der Verdacht, daB es sich um 
einen osterreichischen oder preuBischen Spitzel handelte, bestand 
aber wenigstens bei der Ziiricher Polizei. 2 

Das Treiben der Emigranten miBfiel auf die Dauer auch der Bevol-
kerung, besonders wenn die politischen Fluchtlinge, wie das in 
Zurich oft der Fall war, in groBeren Scharen in der Offentlichkeit 
auftraten. Die im Anfang zweifellos vorhandene Begeisterung fur 
diejenigen Auslander, die als Martyrer im Kampfe fur die Freiheit 
angesehen oder wegen ihres FleiBes und Konnens nicht nur im Hand-
werk, sondern auch in der Verwaltung herangezogen wurden, flaute 
erheblich ab. Die konspirative Tatigkeit, von der manche Emigranten 
nicht lassen wollten, rief immer wieder die Emporung der schweizer 
Gastgeber hervor. Ein kritischer Betrachter machte einen Unterschied 
zwischen wirklichen Fliichtlingen, „im Durchschnitt sehr achtbare, 
hin und wieder etwas iiberspannte Junglinge und Manner, die... 
sich ihren Unterhalt auf anstandige Art verdienten..." und Pseudo-
fluchtlingen, die „mit wenigen Ausnahmen Tagediebe und Vaga-
bunden" waren, die „Schulden oder sonstiger iibeln Verhaltnisse 
halber ihr Vaterland quittiert hatten und in der Schweiz ein Eldorado 
zu finden wahnten", sich „fur Verfolgte, Unterdriickte, aus Gefang-
nissen entsprungene, fiir Teilnehmer an dem Frankfurter Uberfall 
und Gott weiB fiir was" ausgaben, „um von den bemittelteren und 
tatigeren Landsleuten unterstiitzt zu werden." 3 Aber gerade diese 
Elemente zogen die Aufmerksamkeit auf sich, wurden als die eigent-
lichen Reprasentanten ihrer Vereine angesehen und schadeten da-
durch der gesamten Bewegung. GroBe Teile der Bevolkerung hatten 
daher voiles Verstandnis dafur, wenn gegen diese Emigranten 
polizeiliche MaBnahmen ergriffen wurden. 

Ein verhangnisvolles Ereignis wirkte sich zum Schaden der Flucht-
1 Der Mord veriibt an Ludwig Lessing aus Freienwalde, gewesener Rechtskandidat 
an der Universitat in Zurich, oder aktenmafiige geschichtliche Darstellung der gegen den 
Zacharias Aldinger von Dorzbach, angeblichen Baron von Eyb und iibrige Eingeklagte, 
deshalb gefuhrten Untersuchung nebst Entscheidungsgriinden und Urteil des Kriminal-
gerichtes des Kantons Zurich, Zurich 1837, S. 18. 
2 Fritz Reinohl, Die osterreichischen Informationsbiiros des Vormarz, ihre Akten u. 
Protokolle, in: Archivalische Zeitschrift, Bd. 38 (1929), S. 263. 
' [August Jaeger,] Schweizerskizzen, Leipzig 1838, S. 50-51. 
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linge aus. In der Nacht vom 3. zum 4. November 1835 fand man in 
einer StraBe Ziirichs den preuBischen Studenten Ludwig Lessing, 
von zahlreichen Dolchstichen durchbohrt, tot auf. Lessing hatte sich 
in den jungdeutschen Versammlungen immer auBerst radikal und 
aggressiv aufgefiihrt. In Wirklichkeit war er ein Spitzel der preuBi
schen Polizei, der iiber das Treiben der Fluchtlinge regelmaBig 
Bericht erstatten muBte. Die Behorden in Bern, die Lessings Tatigkeit 
rechtzeitig durchschauten, hatten die Handwerker auch des ofteren 
vor ihm gewarnt. 

Eine Untersuchungskommission stellte fest, daB es sich hier um 
keinen Raubmord handelte, da der Tote Geld und Wertsachen bei 
sich hatte. 1 Der Verdacht fiel sofort auf die Emigrantengruppen. 
Strenge Untersuchungen setzten ein. Auch die Studenten Ehrhardt und 
Cratz wurden in die Vernehmungen mit hineingezogen, denn Ehr
hardt hatte kurz vorher ein Duell mit Lessing ausgefochten, wobei 
Cratz sekundierte. Beide kamen aber als Tater nicht in Frage und 
wurden lediglich wegen VerstoBes gegen die Duellgesetze zu einer 
geringen GeldbuBe und kurzen Gefangnisstrafe verurteilt. Auf 
Aldinger fiel ebenfalls ein Verdacht, aber auch bei ihm lieB sich nichts 
nachweisen, wenn auch seine iible Rolle als „agent provocateur" ans 
Licht kam. 2 Der Mord konnte nicht aufgeklart werden. Es tauchten 
auch Geriichte auf, daB es sich um einen Racheakt aus Eifersucht 
gehandelt hatte, ja sogar die preuBische Polizei wurde beschuldigt, 
das Verbrechen selbst begangen zu haben, um einen kompromittier-
ten Mitarbeiter loszuwerden.3 Es blieb aber ein hoher Grad von 
Wahrscheinlichkeit bestehen, daB die Morder - denn es handelte sich 
zweifellos um mehrere Personen - in den Kreisen derjenigen Emigran
ten zu suchen waren, die Verbindungen angehorten, deren Satzungen 
fiir Verrat die Todesstrafe vorsahen. Der spatere Mitarbeiter Wilhelm 
Weitlings, August Becker, ein Gegner dieser Art von Geheimbundelei, 
vertrat auf Grund personlicher Beobachtungen und Erlebnisse an 
Ort und Stelle sogar die feste Uberzeugung, daB es sich nur um 
Mitglieder des „Jungen Europa" gehandelt haben konnte. 4 Ahnlich 

1 Claire von Gliimer, Aus einem Fliichtlingsleben, S. 157. 
2 Fur Einzelheiten s. AktenmaBige Darstellung der iiber die Ermordung des Studenten 
Lessing gefuhrten Untersuchungen von Dr. Joseph Schonberg, Zurich 1837. AuBerdem: 
Der Mord verubt an Ludwig Lessing..., Zurich 1837, S. 62 ff. 
3 Schmidt, Die deutschen Fluchtlinge in der Schweiz, S. 145. Schmidt neigt, ohne aller
dings zu iiberzeugen, der Auffassung zu, daB es sich um einen personlichen Racheakt ohne 
politischen Hintergrund gehandelt habe. 
* August Becker, Geschichte des religiosen und atheistischenFriihsozialismus. Erstausgabe 
des von August Becker 1847 verfaBten und von Georg Kuhlmann eingelieferten Geheim-
berichts an Metternich und von Vinets Rapport. Nebst einer Einleitung herausgegeben 
von Ernst Barnikol, Kiel 1932, S. 47. 
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auGerte sich auch der damals im Exil lebende demokratische Schrift-
steller und spatere Politiker Jakob Venedey. 1 

Alle diese Tatsachen, die Ermordung Lessings, der verscharfte 
Druck des Deutschen Bundes besonders seit dem Steinholzlifest, 
Besorgnisse um die eigene Sicherheit, aber auch der allgemeine 
Umschwung der offentlichen Meinung gegeniiber den Fliichtlings-
vereinen, veranlaBten jetzt die Kantonalbehorden, mit scharfsten 
Mitteln durchzugreifen. Die Mehrheit der Tagsatzung faBte den 
BeschluB, daB „diejenigen Fluchtlinge oder andere Fremden, welche 
die ihnen von den Standen zugestandene Zuflucht miBbraucht und 
die innere Sicherheit und Ruhe oder die Mentalitat der Schweiz und 
ihre volkerrechtlichen Verhaltnisse durch Handlungen, die gehorig 
erhoben worden sind, gefahrdet haben, aus dem schweizerischen 
Gebiet unter Mitwirkung des Vororts ausgewiesen werden" sollten. 2 

Dieser Aufforderung kam die Polizei bereitwilligst nach. In kurzer 
Zeit waren die ,,gefahrlichen" Vereine aufgelost, und viele Mit
glieder, soweit man ihrer habhaft werden konnte, wurden ausgewiesen. 
Der sogenannten „Fluchtlingshatz" war Erfolg beschieden. Etwa 136 
Fremde, meistens Deutsche, muBten die Kantone ohne Verzug ver-
lassen, in denen sie ihren Wohnsitz hatten. Unter den Ausgewiesenen 
befanden sich auch Rauschenplatt, Kombst, Fein, Harro Harring und 
Karl Mathy. 

Die Zeitung „Die Junge Schweiz - La Jeune Suisse" stellte auf 
behordliche Weisung hin ihr Erscheinen ein, wie iiberhaupt jegliche 
schriftliche Propaganda erschwert wurde. Von den jungdeutschen 
Gemeinden blieben nur Reste iibrig, die hauptsachlich in den fran-
zosischen Kantonen in der Nahe des Genfer Sees ein kiimmerliches 
Dasein fristeten, ohne in der Lage zu sein, ihren alten EinfluB wieder 
zu erlangen. Damit war die Rolle des „Jungen Deutschland" in der 
Form, wie sie zuerst Mazzini, dann die Studenten, Journalisten und 
Schriftsteller vertreten hatten, ausgespielt. Verscharfte Grenzsperren 
erschwerten auBerdem den Zuzug aus Deutschland. Noe schrieb 
allerdings skeptisch, daB durch die schweizer Ausweisungen zwar viel 
fiir die gute Sache geschehen sei, „aber niemand, der die geheime Kette 
der noch keineswegs ausgerotteten politischen Sekten kenne, werde 
glauben, daB sie in ihren Bemiihungen nachgelassen haben." 3 

1 Hermann Venedey, Jakob Venedey, Darstellung seines Lebens und seiner politischen 
Entwicklung bis zur Auflosung der ersten deutschen Nationalversammlung 1849, Phil. 
Diss., Freiburg i. Br. 1930, S. 24 f. 
* TagsatzungsbeschluB vom 11. August 1836. Johannes Dierauer, Geschichte der Schwei
zerischen Eidgenossenschaft, Bd. 5, Gotha 1917, S. 589. 
• Bericht vom 10. Oktober 1836. Karl Glossy, Literarische Geheimberichte aus dem 
Vormarz, Bd. I, S. 1. 
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Nach einiger Zeit verminderten sich aber die scharfen Kontrollen, 
so daB doch noch mancher Geselle auch von der deutschen Seite 
her in die Schweiz gelangen konnte. Der preuBische Gesandte in 
Bern, von Rochow, gab auch miBbilligend zu bedenken: „Von preuBi-
schen Arbeitern saubere ich dies Land aber nachgerade, denn ich 
weise alles unnachsichtig fort und habe nur zu klagen, daB meine 
Nachbarn oft Passe hierher visieren, ohne daB ihnen die Befugnis 
zusteht!" 1 

Wenn auch die Grenzuberwachung nicht mehr so streng gehand-
habt wurde, so trug sie aber wesentlich dazu bei, daB nicht nur die 
Agitation, sondern auch die Werbung von Gesinnungsgenossen vor-
laufig ins Stocken geriet. Denn die meisten Handwerksburschen 
wollten ja wieder in die Heimat zuriick und hiiteten sich jetzt, politi
schen Organisationen beizutreten, deren Mitgliedschaft ihnen zu 
Hause Unannehmlichkeiten bereiten konnte. Das Zentrum der 
Emigration verschob sich auch immer mehr aus den leicht zu iiber-
sehenden schweizer Kantonen nach Frankreich, bis auch hier polizei-
liche Vorkehrungen der politischen Aktivitat immer mehr Hindernisse 
in den Weg legten. 

Nachdem die „Fluchtlingshatz" abgeklungen war, kam es 1837 in 
Genf zu einem neuen ZusammenschluB der noch iibriggebliebenen 
wenigen „Jungdeutschen". Ein neuer Verein wurde gegriindet, der 
sich wiederum das „Junge Deutschland" nannte. Aber nur der Name 
sollte an die friihere Verbindung erinnern. Sonst hatte sich viel gean-
dert. Es wurde zwar noch eine gewisse revolutionare Tradition 
gepflegt, wie die Erinnerung an Mazzinis Wirken und die Zusammen-
kunft von Steinholzli; das Schwergewicht der Vereinstatigkeit lag 
aber in den Lese- und Gesangszirkeln und in der geselligen Zusammen-
kunft. Polizeiliche Uberwachung lieB es ohnehin ratsam erscheinen, 
in der Offentlichkeit nicht wieder allzu viel Aufmerksamkeit zu 
erregen. Als Mitglieder wurden jetzt grundsatzlich nur Handwerker, 
Arbeiter und Gesellen aufgenommen. 2 Von den intellektuellen Fliicht-
lingen wollte man nichts mehr wissen. Die Erbitterung gegen sie 
war gewachsen, da sich in den Handwerkerkreisen die nicht unbe-
rechtigte Ansicht verbreitet hatte, daB die Gutmiitigkeit und Opfer-
willigkeit, besonders der wandernden Gesellen, gerade von den 
friiheren Fiihrern zu auBerst eigensiichtigen Zwecken miBbraucht 

1 v. Rochow an Kelchner, 20. Marz 1837, in: Briefe des preufJischen Generals und Ge-
sandten Theodor Heinrich Rochus von Rochow. Als Beitrag zur Geschichte des 19. 
Jahrhunderts herausgegeben von E. Kelner u. K. Mendelssohn-Bartholdy, Frankfurt a. 
Main 1874, S. 84. 
1 Wilhelm Marr, Das Junge Deutschland in der Schweiz, S. 7 6 . 
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worden waren. Bald zahlte der Genfer Verein etwa 100 Mitglieder, 
nicht nur ehemalige „Jungdeutsche", sondern auch Handwerker, 
die bisher keinem Verein angehort hatten. 1 

Fiir die Mitglieder des Lesezirkels bildete die linksliberal einge-
stellte Zeitschrift „Deutsche Volkshalle" eine Pfiichtlektiire. 2 Ihr 
Herausgeber war Georg August Wirth, der in diesem Organ nach wie 
vor seine alte Zielsetzung propagierte: die nationale Einheit auf repu-
blikanischer Grundlage. Seine friiheren Bedenken gegen Frankreich, 
die er schon auf dem Hambacher Fest im Mai 1832 geauBert hatte, 3 

kamen immer wieder zum Ausdruck. Er warf der franzosischen 
Nation vor, den deutschen EinigungsprozeB zu storen. In der kleinen 
Bibliothek des Lesezirkels fanden sich auBer einem Konversations-
lexikon noch Rottecks Geschichte 4 und die Dichtungen von Harro 
Harring, die ja gerade in Handwerkerkreisen besonders beliebt waren. 

Unter dem Eindruck der Verfolgungen von 1836 verhielten sich 
die „Jungdeutschen" sehr zuruckhaltend. Die Furcht vor Spitzeln 
fiihrte zunachst auch zu einer vorsichtigen Stellungnahme gegeniiber 
jeglicher politischen Tatigkeit. Die Verbindung zu den Pariser 
Geheimverbanden, die sich schon vorher gelockert hatte, brach ganz 
ab. Die einzige politische WillensauBerung blieb das Zurschautragen 
der schwarz-rot-goldenen Farben, sei es als Uhrband oder Pfeifenkopf, 
als Ansteckzeichen oder Wappen. 5 Die jungdeutschen Bildungs-
und Lesevereine wurden wegen ihrer Bedeutungslosigkeit auch bald 
in Vergessenheit geraten sein, wenn nicht neue Anregungen von 
anderer Seite gekommen waren. 

In Genf trafen zwei deutsche Intellektuelle ein, die sich um eine 
Neuorganisierung des Vereinswesens bemiihten: August Becker und 
Weitzel. Der ehemalige Theologe Becker war ein Mitarbeiter des 
liberalen Rektors Weidig aus Butzbach, der im GroBherzogtum 
Hessen und bei Rhein eine Geheimgesellschaft gegriindet und durch 
Flugschriften den Widerstand gegen die Regierung geschiirt hatte. 

1 S. Otto Brugger, Geschichte der deutschen Handwerkervereine in der Schweiz, S. 34. 
' Die Zeitschrift etschien bis 1841. 
* In seiner Hambacher Rede vom 27. Mai 1832 beschuldigte Wirth z. B. die regierenden 
Kreise in Frankreich, aus kleinlichen materiellen Interessen die Reformbestrebungen in 
Deutschland nicht zu fordern bzw. als Preis fiir eine mogliche Hilfe das gesamte linke 
Rheinufer zu verlangen. J . G. A. Wirth, Das Nationalfest der Deutschen in Hambach, 
Neustadt a.H., 1832 (Photomechanischer Nachdruck der Originalausgabe, Neustadt an 
der WeinstraBe 1957), S. 44. 
4 Karl Wenzeslaus von Rotteck, Allgemeine Weltgeschichte. Es handelt sich um einen 
1835 erschienenen vierbandigen Auszug der zuerst in den Jahren 1812-1818 veroffent-
lichten ..Allgemeinen Geschichte". 
• August Becker, Geschichte des religiosen und atheistischen Friihsozialismus, S. 32. 
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Nach Weidigs Verhaftung und Selbstmord kam Becker wegen 
Verteilung des beriihmten Flugblattes von Georg Biichner 1 ins 
Gefangnis. Er wurde aber nach kurzer Zeit begnadigt und ging nach 
Genf, wo er sich als Lehrer und Schriftsteller seinen Unterhalt ver-
diente. Hier machte er auch die Bekanntschaft von Wirth, fur dessen 
Zeitschrift er des ofteren Artikel verfaBte. Weitzel war Organist an 
der deutschen Kirche in Genf. Er beabsichtigte, einen Bildungs- und 
Unterhaltungsklub fur Handwerksgesellen zu griinden. 2 Seine 
Plane trafen sich mit denen Beckers, der dariiber hinaus noch eine 
weitumspannende Vereinigung aufbauen wollte, die sich der Aufgabe 
widmen sollte, das intellektuelle und sittliche Niveau der Handwerker 
zu heben. Becker plante auch, Mitarbeiter aus den gebildeten Standen 
fiir seine „Arbeiter-Akademie" heranzuziehen. Auf der Suche nach 
einer schon vorhandenen Organisationsgrundlage stieB er sofort auf 
die jungdeutschen Sing- und Lesezirkel. Hier brachten er und Weitzel 
entsprechende Vorschlage zur Sprache, ohne aber zunachst auf 
Gegenliebe zu stoBen. 

Denn die Personlichkeit des Organisten, eines tief religiosen 
Menschen, war den „Jungdeutschen" verdachtig, die Besorgnisse 
hatten, Weitzel konnte dem gesamten Verein eine ausgesprochen 
pietistische Note geben. Dazu kam, daB Becker nicht nur deutsche, 
sondern auch schweizer Handwerker und Arbeiter aufnehmen wollte, 
was den Widerstand aller Beteiligten hervorrief. Denn die .Jung
deutschen" betrachteten ihren Zirkel als ein deutsches Propaganda-
zentrum und hielten die Aufnahme von Schweizern nicht nur fiir 
nutzlos, sondern auch fiir gefahrlich, weil sie die Einheit storen 
wiirde. Die Schweizer legten dagegen eine allgemeine Ablehnung 
gegen die „Schwaben" an den Tag, denen sie sich uberlegen fiihlten. 
AuBerdem brachen noch innere Zwistigkeiten aus. Die Goldarbeiter 
und Uhrmacher unter den Handwerkern hielten es fiir unter ihrer 
Wiirde, mit Schneidern und Schuhmachern private Geselligkeit zu 
pflegen. Und schlieBlich verweigerten die vorgesehenen Lehrkrafte 
ihre Mitarbeit. Sie erklarten sich zwar bereit, Geldbetrage fiir den 
Aufbau der „Arbeiter-Akademie" zu stiften, lehnten es aber ab, 
in einem Verein zu unterrichten, dessen Mitglieder hauptsachlich 
aus wenig vorgebildeten Handwerksburschen bestanden. 3 

Erst nach hartnackigen Auseinandersetzungen gelang es Becker, 
mit seinem Argument durchzudringen, die Aufnahme von Schweizern 

1 Der Hessische Landbote, Darmstadt im Juli 1834. Georg Biichner, Werke und Briefe. 
Neue durchgesehene Ausgabe, herausgegeben von Fritz Bergemann, Wiesbaden 1958, 
S. 333 ff. 
2 Otto Brugger, Geschichte der deutschen Handwerkervereine in der Schweiz, S. 35. 
3 August Becker, Geschichte des religiosen und atheistischen Friihsozialismus, S. 33. 
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wiirde einen gewissen Schutz vor Behelligungen durch die Kantonal-
polizei bieten. Widerwillig stimmten die „Jungdeutschen" schlieB-
lich zu, als in den Statuten die Bestimmung aufgenommen wurde, 
jeder Bewerber, der die deutsche Sprache beherrsche, konne Mit-
glied werden, gleichgiiltig, ob es sich um einen Deutschen oder 
Schweizer handele. Am 10. November 1839 w u f d e die neue Vereini-
gung schlieBlich ins Leben gerufen. 1 Beinahe ware es noch zu einem 
Bruch gekommen, als durch die Initiative von Weitzel der Verein 
fiir unpolitisch erklart wurde. Die „Jungdeutschen" drohten darauf-
hin sofort mit ihrem Austritt. Durch eine geschickte Auslegung der 
in Frage kommenden Artikel gelang es aber, diese Abwanderung zu 
verhindern. Der betreffende Abschnitt lautete jetzt: „Der Verein ist 
kein politischer, d.h. er mischt sich nicht in die praktische Politik, er 
konspiriert nicht, macht keine politische Propaganda, verlangt kein 
politisches Glaubensbekenntnis von seinen Mitgliedern, schlieBt 
aber die Politik, als Wissenschaft betrachtet, nicht aus. 2 

Bald zahlte der neue Verein an die 150 Mitglieder. AuBerdem wurde 
eine Verpflegungsanstalt eroffhet, die Wirth in eigener Rechnung 
verwaltete. 3 Uber das Treiben in den Vereinsraumen berichtete 
Becker: „Dort sah man sich mittags und unterhielt sich an der mun-
teren Tafel iiber die in den Zeitungen enthaltenen Neuigkeiten. 
Abends und sonntags morgens besuchten einige die Lehrstunden..., 
oder sie unterhielten sich im Lesezimmer oder plauderten oder spielten 
Schach im Gesellschaftszimmer oder sie nahmen am Sing-Unterricht 
teil, der ebenfalls in einem besonderen Zimmer erteilt wurde, und das 
alles fiir 1 Franken oder 28 Franken pro Monat." 4 

An Unterstiitzung fehlte es jetzt nicht. Wohlhabende Biirger 
spendeten Geld und Biicher. Allmahlich steUten sich auch Lehr-
krafte gegen Bezahlung ein und gaben Unterricht in franzosischer 
Sprache, Geschichte, Geographie, Mathematik, Physik, Gesang und 
Zeichnen. Die Genfer Behorden betrachteten diese Tatigkeit der „Ar-
beiter-Akademie" mit einem gewissen Wohlwollen. In einem Polizei-
bericht hieB es: „Das geistige Leben gewann immer mehr Zuwachs, 
diejenigen, welche die Vereine besuchten, anderten fast sichtbar ihre 
Lebensweise... Die Leidenschaft des Larmmachens in den Gassen und 
der Schlagereien nahm durch die Vereine eine edlere Richtung an. 

1 Generalbericht des Herrn A. Faure, Zentralpolizeidirektor und D.S.U. Lardy, Maire 
von Les Ponts an den Stadtrat von Neuchatel iiber die geheime deutsche Propaganda, 
iiber die Klubs des jungen Deutschland und iiber den Lemanbund, in: Eidgenossische 
Monatsschrift, Zurich 1846, Heft 4, S. n . 
! August Becker, Geschichte des religiosen u. atheistischen Friihsozialismus, S. 34. 
* Wilhelm Marr, Das junge Deutschland in der Schweiz, S. 91 f. 
4 August Becker, Geschichte des religiosen und atheistischen Friihsozialismus, S. 34 f. 
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Die rohen Aufziige unterblieben allmahlich und die freundlichen 
Verhaltnisse zwischen Einheimischen und Auswartigen wurden 
dadurch verstarkt."1 

Das politische Leben in Genf gestaltete sich jetzt fiir die Hand
werker iiberhaupt freier. Denn hier hatte ja Babeufs Mitverschworener 
Buonarroti langere Zeit gelebt. Von seinen Schiilern waren manche 
in der Schweiz zu Ehren gekommen, vor allem Jean Jakob (genannt 
James) Fazy, ein liberaler Politiker und Journalist, der 1841 in Genf 
die Annahme einer demokratischen Verfassung durchsetzte und spater 
als Leiter der Regierung fur den Ausbau und die Modernisierung der 
Stadt viel geleistet hatte. 2 

Auch auBerhalb Genfs bildeten sich in der franzosischen Schweiz 
weitere Vereinigungen, die eine durchaus eigene Pragung aufwiesen 
und ebenfalls in der Form von Gesangs- und Lesezirkeln aufgezogen 
wurden. 3 In den deutschen Kantonen entstanden ahnliche Klubs 
in Winterthur, Zurich, Luzern und Basel, die aber nicht die gleiche 
Bedeutung erhalten sollten. 

Der sozialistische EinfluB in alien diesen Gruppen war verhaltnis-
maBig gering, ausgenommen der Lausanner Verein, dessen Seele der 
Gerber Simon Schmidt war. Er propagierte von vornherein stark 
sozialistische und auch kommunistische Gedankengange, * die in der 
handgeschriebenen Vereinszeitung „Der volkstumliche Handwerker" 
unter dem Motto: Gleichheit = Verbriiderung, Freiheit = Einheit, 
Erziehung = Sittlichkeit, Arbeit = Ordnung verkiindet wurden. 5 

„Der volkstumliche Handwerker ist Reformist, Sozialist und Ge-
meinschaftler, d.h. er offnet seine Spalten alien wohlwollenden An-
sichten in bezug auf das Gemeinwohl", stellte Schmidt fest und pro
pagierte Gerechtigkeit, Sittlichkeit und Duldsamkeit als Richt-
linien. 6 Er verkiindete auch eine allgemeine Volkerverbriiderung 
und forderte die Ausrottung des Nationalhasses, der durch die Lehre 
von der Solidaritat der Volker im Bereiche der gesamten Menschheit 

1 Brugger, Geschichte der deutschen Handwerkervereine in der Schweiz, S. 42. 
2 Aus der Reihe der Buonarrotischen Schiiler waren noch erwahnenswert der ehemalige 
Leiter der „Jungen Schweiz", Henry Druey, spater Staatsrat im Kanton Waadt, und 
Louis Henry Delarageaz, der als Fiihrer der radikalen Partei 1845 die Regierung in Genf 
stiirzte. 
3 Es entstanden Vereine in Lausanne, Morges (Morsee), Vevey (Vivis), Aigle, Nyon, 
Yverdon, Neufchatel, La Chaux de Fonds, Locle, Aubonne und Rolle. 
4 August Becker, Geschichte des religiosen und atheistischen Friihsozialismus, S. 105. 
5 Der vollstandige Titel der Zeitschrift lautete: ,,'Der volkstumliche Handwerker'. 
Journal der gesellschaftlichen und politischen Wiederherstellung fiir den volkstumlichen 
Handwerkerverein in Lausanne und unter dessen Leitung herausgegeben." 
6 August Becker, Geschichte des religiosen und atheistischen Friihsozialismus, S. 59 f. 
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ersetzt werden sollte. Aber auch dem aufkeimenden KlassenbewuBt-
sein, dem Verlangen der Armen und Rechtlosen, der Arbeiter und 
Handwerker wurde Ausdruck gegeben. 

Aus den Reihen des Lausanner Vereins erhob ein Mitglied auch 
die Forderung, den Versuch zu unternehmen, das „SelbstbewuBtsein 
der Arbeiter zu wecken, denn nur aus unserer Mitte wird eine gluck-
lichere Zukunft erstehen..." Dieser Handwerker - es handelte sich 
um einen Schreiner - beschwor seine Kollegen: „Vertrauen wir auf 
uns selbst, damit nicht unsere Rechte in die Hande von einzelnen zu 
liegen kommen und daB nur dadurch uns vielleicht nach vollbrachtem 
Kampfe der Sieg entwendet werde..." 1 Allerdings waren die An
schauungen Simon Schmidts und seines personlichen Anhangs 
durchaus gemaBigt, da sie keine Revolution, sondern lediglich 
Reformen anstrebten. 2 

Interne Auseinandersetzungen um kunftige Zielsetzungen fuhr-
ten aber im jungdeutschen Verein bald zu einer Abspaltung der 
schweizer Mitglieder, die sich von den Deutschen trennten und 
den sogenannten Grutliverein griindeten, in dem grundsatzlich nur 
Einheimische aufgenommen wurden. Die Ziele dieser neuen Gruppe 
waren begrenzt, da sie ihre Propaganda bewuBt lediglich auf die 
Schweiz beschrankten und nur Kantonalprobleme zur Diskussion 
stellten, wobei sie ausgesprochen nationale Tendenzen vertraten. 3 

August Becker war iiber die Trennung von den Schweizern auBerst 
erregt und betonte immer wieder, daB beide Teile verloren hatten. 
Er stellte den schweizer Handwerkern das Zeugnis aus, sie waren 
geschickt in alien Dingen des praktischen Lebens, wurden sich aber 
gegeniiber den Deutschen durch Egoismus, Unzuganglichkeit und 
MiBtrauen auszeichnen. Die deutschen Handwerker schilderte Becker 
als treuherzig und fleiBig, aber auch als leichtsinnig, unpraktisch und 
vielfach unklaren Ideen anhangend. Er raumte aber ein, daB diese 
Eigenschaften das schweizerische Wesen gut erganzen wurden. 

Becker machte sich auch dariiber Gedanken, daB lediglich die 
Anwesenheit der Schweizer den Deutschen eine gewisse Sicherheit 

1 Aus einem Btiefe des Danen Niels Schack, Mitglied des Lausanner Vereins, an Julius 
Standau in Winterthur, 24. Januar 1841. Abgedruckt bei Brugger, Geschichte der deut
schen Handwerkervereine in der Schweiz, S. 67. 
- Simon Schmidt stellte kein selbstandiges Programm auf. Er stand stark unter dem Ein-
flufi des radikal gesinnten schweizer Politikers Georges Kehrmand, eines Mitglieds des 
GroBrats und des Patronatskomitees fiir den Fliichtlingsverein. Kehrmand gehorte zu den 
Schulern Buonarrotis, als dieser sich noch in Genf aufhielt. S. den Rapport Vinets bei 
Becker, Geschichte des religiosen und atheistischen Friihsozialismus, S. 103. 
' [Albert Galeer,] Der moralische Volksbund und die freie schweizer Mannerschule oder 
der Grutliverein, Genf 1846, S. 47 f. 
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gegeben hatte, die jetzt wegfiel. Denn die schweizer Mitglieder 
hatten immerhin die Moglichkeit, bei einem drohenden polizeilichen 
Verbot von ihren Rechten Gebrauch zu machen und durch richter-
lichen Einspruch eine Auflosung des Vereins zumindest zu erschweren. 

Auf das ubertrieben nationale Fathos des Griitlivereins und seiner 
Zweigstellen ging Becker aber nur mit Spott ein, weil die sogenannte 
Heldenzeit der Schweiz lediglich ein Phantasiegebilde von Schiller sei 
und die moralischen Reden des theatralischen Wilhelm Tell die 
Kritik der praktischen Vernunft des Professors Kant in Konigsberg 
passiert hatten. 1 

Der deutsche Handwerkerverein in Genf konnte sich aber noch 
weiter behaupten, obwohl er durch den Auszug der Schweizer iiber 
ein Drittel seines Mitgliederbestandes eingebiiBt hatte. Die Gesamt-
tatigkeit der Genfer Gruppen und der in anderen Stadten kam aber 
ins Stocken. Der Stillstand wurde noch durch die von Wirth publizis-
tisch vertretenen Doktrinen gefordert. Seine Auffassungen entspra-
chen auf die Dauer nicht mehr denen der Handwerker. Diese Art von 
Propaganda wirkte etwas blutleer, weil ihr nicht nur jeder wirt-
schaftliche Hintergrund fehlte, sondern auch eine soziale Erkenntnis 
der Gesamtlage. Wirth hatte auch keinen Blick fiir die sich materiell 
immer mehr verschlechternden Verhaltnisse, unter denen die Hand
werksburschen zu leiden hatten. Der von ihnen so ersehnte Aufstieg 
in den Meisterstand wurde so erschwert, daB sich viele von ihnen 
der anwachsenden Schar der Proletarier anschlieBen muBten. Eine 
Erganzung der alten jungdeutschen Theorien in der Richtung wirt-
schaftlich-sozialer Gedankengange erwies sich daher immer mehr 
als notwendig. Der Weg war frei fiir neue Wortfuhrer. 

Als Wilhelm Weitling im Mai 1841 in der Schweiz seine Zuflucht 
suchte und fand, sah er sich einer Situation gegeniiber, die ihn in der 
Uberzeugung bestarkte, daB er hier einen guten Boden fiir seine 
Lehren finden wiirde. Denn hier waren ja schon seit Buonarrotis 
Zeiten gewisse Vorarbeiten geleistet und daher kommunistische 
Grundelemente vorhanden. So fiel es Weitling nicht schwer, durch 
intensive kommunistische und revolutionare Propaganda den rich-
tungslos gewordenen deutschen Vereinen eine Zielsetzung zu geben, 
die ihnen neue Wege weisen und einen festen Glauben geben sollte. 
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