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A. Petersen: Radikale Jugend

Andreas Petersen wird seinem Anspruch, in der
Studie Ã¼ber die sozialistische Jugendbewegung der
Schweiz mehrere Bereiche und Fragestellungen zusam-
menzufÃ¼hren, weitgehend gerecht. Der Autor gibt ein-
gangs drei mÃ¶gliche LektÃ¼remarkierungen vor, und
diese charakterisieren die KomplexitÃ¤t der mehr als 600
Seiten starken, dichten, aber gut lesbaren Untersuchung:
Petersen will, erstens, einen Beitrag zur Aufarbeitung der
Geschichte der sozialistischen Jugend und damit zur Ge-
schichte der Jugend in der Schweiz leisten. Sodann ver-
folgt er, zweitens, historiografisch und jugendtheoretisch
einen Zugang zur Generationentheorie und erprobt de-
ren PlausibilitÃ¤t. SchlieÃlich versteht er, drittens, sei-
ne Studie auch als Ansatz einer Ursachenforschung, die
sich auf die Radikalisierungsformen und -tendenzen von
Jugendbewegungen konzentriert.

Materialer Ausgangspunkt der theoretischen Analy-
sen sind die gedruckten und ungedruckten Quellen zur
sozialistischen Jugendbewegung in der Schweiz. Deren
Entwicklung und Verlauf unterteilt Petersen chronolo-
gisch und folgt damit einer zeitlichen Ordnung, die sich
auch in der Geschichtsschreibung zur deutschen Jugend-

bewegung durchgesetzt hat. Die in drei groÃenAbschnit-
ten strukturierten Phasen erleichtern zwar die LektÃ¼re,
aber sie sind auch von den Problemen, die die Konstruk-
tion scharfer ZÃ¤suren stets mit sich bringt, nicht frei.

Nach der theoretischen und methodischen Einbet-
tung der Arbeit bietet Petersen zunÃ¤chst einen Ãber-
blick Ã¼ber die Geschichte der âJugend in der Schweiz
am Anfang des 20. Jahrhundertsâ und deckt so wichtige
Aspekte zur Formierung von Jugend in AbhÃ¤ngigkeit
zum bestehenden politischen, sozialen und kulturellen
System, konkret also zur ânationalen Entwicklungâ (S.
71) in der Schweiz, auf. Deutlich wird dabei auch, dass
die Annahmen Ã¼ber die deutsche Geschichte der Ju-
gend und Jugendbewegung keineswegs auf die Schweiz
bruchlos Ã¼bertragen werden kÃ¶nnen, was sich be-
reits an den Unterschieden zwischen den politischen Sys-
temen und der politischen Kultur sowie an der Dyna-
mik des sozialen Wandels manifestiert. In Anlehnung an
die Schweizer Krisenforschung verweist Petersen auf ei-
ne im Vergleich zu den europÃ¤ischen Nachbarn zeit-
lich spÃ¤ter erfolgte Krisenwahrnehmung Siegenthaler,
HansjÃ¶rg, Die Schweiz in der Krise des Fin de siÃ¨cle,
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in: Graetz, Michael; Mattioli, Aram (Hgg.), Krisenwahr-
nehmungen im Fin de siÃ¨cle. JÃ¼dische und katholi-
sche Bildungseliten in Deutschland und in der Schweiz
(Clio Lucernensis 4), ZÃ¼rich 1997, S. 55-66. . Erst vor
dem Ersten Weltkrieg zeigten sich u.a. an dem ZÃ¼rcher
Generalstreik von 1912 oder an heftigen Kunstdebat-
ten Hinweise fÃ¼r eine Orientierungskrise der Ã¤lteren
und der jugendlichen BevÃ¶lkerung in den Schweizer
Kantonen. Petersen arbeitet kenntnisreich und detailliert
die Haltung der Schweiz gegenÃ¼ber Modernisierungs-
phÃ¤nomenen klar heraus, wodurch seine jugendhisto-
rische Rekonstruktion an Substanz gewinnt.

Die drei zentralen Kapitel Ã¼ber die reformeri-
sche Phase der sozialistischen Jugendbewegung in der
Schweiz von 1900-1907 (Kap. IV), die anarchistische Pha-
se zwischen 1907-1915 (Kap. V) und schlieÃlich Ã¼ber
die bolschewistische Phase zwischen 1915-1921 (Kap. VI)
folgen einem einheitlichen Muster in der Anlage der Ar-
gumentation.

Petersen legt zunÃ¤chst die Situation der Schweizer
Arbeiterbewegung fÃ¼r den betreffenden Zeitabschnitt
dar und daran anknÃ¼pfend die dominante Fremdthe-
matisierung von Jugend aus der Perspektive von Erwach-
senen. Er Ã¼bernimmt damit die in der historischen Ju-
gendforschung etablierte und vor allem an der Geschich-
te von Jugendbewegungen und âorganisationen erprob-
te Unterscheidung zwischen Fremd- und Selbstthema-
tisierung BÃ¼hler, Johannes-Christoph von, Die gesell-
schaftliche Konstruktion des Jugendalters. Zur Entste-
hung der Jugendforschung am Beginn des 20. Jahrhun-
derts,Weinheim 1990. . Darauf folgen dieThematisierung
der Jugendgruppen, die Analyse von struktureller sowie
ideologischer Entwicklung und die Darstellung von Ak-
tivitÃ¤ten. Die Kapitel schlieÃen jeweils mit der Rekon-
struktion von Radikalisierungsfaktoren, deren Objekti-
vierungspunkte der Autor seinem generationstheoreti-
schen Zuschnitt entnommen hat und die zudem aus der
Analyse des Quellenmaterials stammen. Zu den Radi-
kalisierungsfaktoren zÃ¤hlt er Generationslagerung und
âeinheit, den Einfluss von Erwachsenen, innerorganisa-
torische Faktoren, jugendspezifische Faktoren, Ideologie
und vor allem auch soziale Kontrolle. Besonders auf-
schlussreich fÃ¼r den Gesamtzusammenhang der Stu-
die sind die von Petersen fokussierten jugendspezifischen
Faktoren einer Radikalisierung, weil er hier nach Iden-
titÃ¤t, dem utopischen Potenzial der Jugend sowie nach
Liebe und RivalitÃ¤t fragt.

FÃ¼r die Sozialgeschichte der Schweiz zu Beginn
des 20. Jahrhunderts vermag Petersen einige Forschungs-

lÃ¼cken zu schlieÃen, und hier liegt ein wesentlicher
Ertrag der vorliegenden Studie. Insbesondere nutzt der
Autor auch die Chance, in Anlehnung an Detlef Peu-
kerts Untersuchungen die Arbeitermilieus als Lebens-
welten proletarischer Jugendlicher Ã¼ber seine jugend-
theoretische und âhistorische Fragestellung auszuleuch-
ten. Es werde erstmals versucht, so der Autor selbst, sich
der Lebenssituation der proletarischen Jugend Ã¼ber ei-
ne Auslegeordnung verschiedener Rahmenfaktoren zu
nÃ¤hern (S. 113). Insgesamt ermÃ¶glicht Petersen durch
die Einbettung der sozialistischen Jugendbewegung in
die Entwicklung, in BrÃ¼che und Konflikte der Arbeiter-
bewegung einen tiefen Einblick in die spezifischen Be-
dingungen des Schweizer Systems. So erschlieÃen sich
durch die LektÃ¼re die Wirtschafts- und Sozialstruktur,
die BevÃ¶lkerungsentwicklung, die Radikalisierung der
Gewerkschaften, die Bedeutung einzelner Kantone und
StÃ¤dte wie ZÃ¼rich und nicht zuletzt die Relevanz ei-
nes existierenden demokratischen Systems, das die Ar-
beiterschaft anders herausforderte als dies zeitgleich im
deutschen Kaiserreich der Fall war.

An der Darstellung der AnfÃ¤nge einer organisier-
ten proletarischen Jugendbewegung durch den âJung-
burschenvereinâ, den ein sozialreformerischer Pfarrer,
Paul PflÃ¼ger, mit 35 Konfirmanden 1900 grÃ¼ndete,
an der Rekonstruktion der AktivitÃ¤ten, der Konflikte
(z.B. um die Integration vonMÃ¤dchen) zeigen sich zahl-
reiche Elemente, die aus der internationalen Jugendfor-
schung gut bekannt sind. Insbesondere treten bei den
AktivitÃ¤ten der Bildungsanspruch der fÃ¼hrenden (er-
wachsenen) Protagonisten sowie das BedÃ¼rfnis nach
Geselligkeit hervor. Dem SelbstverstÃ¤ndnis der Ju-
gendpflege verpflichtet, gab es in den Anfangsjahren
des Vereins kaum dezidiert politische Aspirationen. Erst
ab 1907 orientierten sich die Jugendlichen an antimili-
taristischen, revolutionÃ¤r-aktivistischen Parolen, was
Petersen nicht auf ein jugendspezifisches BedÃ¼rfnis
nach RadikalitÃ¤t, sondern auf das ZurÃ¼ckdrÃ¤ngen
des an Reformen orientierten gemÃ¤Ãigten GrÃ¼nders
PflÃ¼ger und auf den neuen Einfluss Fritz Brupbachers
zurÃ¼ckfÃ¼hrt.

Brupbacher war einer der wichtigen Exponenten des
Schweizer Linksradikalismus und wurde zur zentralen
Figur der Jugendbewegung vor dem Ersten Weltkrieg.
Insbesondere in den Teilabschnitten zur Radikalisierung
gelingt Petersen eine Kontextualisierung der Jugendbe-
wegung, ohne dass die Frage nach dem Engagement
der Jugendlichen selbst vernachlÃ¤ssigt wird. Allerdings
verengt seine theoretische und methodologische Aus-
richtung tendenziell den Blick, so dass die Lesarten der
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Quellen nicht alle diskursiven NebenstrÃ¤nge, Diskonti-
nuitÃ¤ten oder Konflikte sichtbar machen. Die Radikali-
sierung erfolgt seiner Darstellung nach in einer stringen-
ten LinearitÃ¤t, die mit wichtigen Annahmen und Kau-
salitÃ¤ten verbunden scheint. Erst aus jugendtheoreti-
scher Perspektive bricht Petersen diese Perspektive fÃ¼r
ein identitÃ¤tstheoretisches Argument auf: RadikalitÃ¤t
dÃ¼rfe keineswegs nur als ideologische Festlegung ver-
standen werden, sie sei vornehmlich auch ein Produkt
jugendlicher IdentitÃ¤tsbildung. Die IdentitÃ¤tsbildung
der jugendlichen Sozialisten erfolgte einerseits im Kon-
trast zu den Erwachsenen in Partei und Gewerkschaft,
und andererseits formierte sie sich als spezielle Gruppen-
identitÃ¤t gegenÃ¼ber anderen jugendlichen Gruppie-
rungen.

Radikalisierung, das zeigt der Autor durch die Quel-
len, ist demnach eine jugendspezifischeHaltung in einem
konkreten politischen Kontext. Hieraus resultiert auch
das zuweilen eigentÃ¼mlich anmutende Zusammenwir-
ken einer Protesthaltung gegen die Tradition mit einer
Faszination fÃ¼r Lesarten des Marxismus. âDie politi-
schen Einstellungen der Jugendlichen entwickelten sich
nicht gegen ihre Umwelt.â (S. 336)

Petersen arbeitet heraus, dass Radikalisierung
prinzipiell auf einer vorhandenen Protesthaltung ba-
siere. Wo diese fehlte, wie beispielsweise bei den
MÃ¤dchenvereinen, blieb Radikalisierung aus. An die-
sem Punkt wird deutlich, dass an die Geschlechterdiffe-
renz und ihre Bedeutung fÃ¼r die Erforschung von Ju-
gendbewegungen systematisch herangegangen werden
muss, um eine normativ aufgeladene Konstruktion von
Jugend und Radikalisierung auf der Basis mÃ¤nnlicher
Jugendbilder zu vermeiden.

Das umfangreichste Kapitel befasst sich mit der bol-
schewistischen Phase, was nicht nur aus dem interessan-
tenQuellenbestand u.a. zu Leonhard Ragaz und Lenin re-
sultieren mag, sondern auch den zentralen und interna-
tional sich spiegelnden Konflikten geschuldet ist, womit
der Autor an das Anliegen der Konfliktforschung wieder-
um konstruktiv anschlieÃt.

Am Ende seiner materialreichen Untersuchung be-
mÃ¼ht Petersen sich um die Formulierung eines thesen-
artigen ResÃ¼mees. Aus diesem sticht ein Ergebnis her-
aus: Jugend mÃ¼sse man im Kontext sozialistischer Ju-
gendbewegung vor allem als âvon Erwachsenen gemach-
teâ Jugend verstehen. Mit dieser Aussage dichotomisiert
Petersen die methodologische Diskussion der Jugendfor-
schung. Seine Analysen verweisen angesichts der von
ihm aufgezeigten KomplexitÃ¤t eigentlich auf das Inein-
anderwirken von Fremd- und Selbsthematisierung. Dass
Jugend maÃgeblich durch Erwachsene initiiert worden
sei, bringt er mit seiner Rekonstruktion der Instrumenta-
lisierung und Politisierung von Jugend durch Politik und
Politiker in Verbindung. Hier wÃ¤ren weitere systema-
tische Untersuchungen der Akteure und eine theoreti-
sche Betrachtung von PolitisierungsmÃ¶glichkeiten im
demokratischen System der Schweiz erhellend. Petersen
selbst endet Ã¼berraschenderweise pÃ¤dagogisch: âA-
doleszenten mÃ¼ssen WelterklÃ¤rungsmuster angebo-
ten werden, die Vorstellungen beinhalten, auf denen der
demokratische Verfassungs- und Rechtsstaat als Errun-
genschaft des 19. und 20. Jahrhunderts basiert.â (S. 547)
Durch seine lesenwerte und lehrreiche Studie hat Andre-
as Petersen eine Basis fÃ¼r weitere Fragestellungen und
Untersuchungen gelegt.
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