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Schubarts Kaplied von 1787 und die Entstehung 
des weltlichen Auswandererliedes in Deutschland

Weshalb sollte sich ein Historiker mit Liedem befassen?i Sind nicht 
Literaturwissenschaftler, Musikologen oder Liederforscher zustandiger 
fiir Dichtung und Klang? Die Antwort fallt nicht schwer: Lieder sind 
aufschluBreiche historische Quellen, sie sind Ausdruck popularer Senti
ments, sie konnen antreibende Faktoren bei historischen Entwicklungen 
sein. Hier sei nur erinnert an die Marseillaise als Freiheitsgesang der 
Franzosischen Revolution, die Wacht am Rhein als Gesang des deutschen 
Nationalismus oder die Internationale als Kampflied der sozialistischen 
Arbeiterbewegung. Fiir Auswandererlieder gilt dasselbe. Auch sie 
gehdren zu den historischen Quellen, auch sie sind Ausdruck popularer 
Sentiments, auch sie konnen historische Vorgange mitbewegt, min- 
destens mitbegleitet haben. Es lohnt sich darum fiir den Historiker, sie 
genauer unter die Lupe zu nehmen. Schubarts Kaplied ist ein gutes 
Beispiel dafiir. Wer sich mit der Geschichte der deutschen Ubersee- 
Auswanderung befafit, stoBt immer wieder auf dieses Lied. Es hat eine 
interessante Entstehungsgeschichte und markiert vielleicht eine wich- 
tige Wende im Selbstverstandnis deutscher Auswanderer nach Ameri- 
ka.

Kein geringerer als Friedrich List, der bekannte deutsche Na- 
tionalokonom in der ersten Halfte des neunzehnten Jahrhunderts, hat 
iiberliefert, wie dieses Lied einmal gesungen wurde. 1789 geboren, 
vertrat List in Wiirttemberg liberate Staats- und Wirtschaftsideen, 
wurde wegen angeblich staatsfeindlicher Betatigung seit 1821 verfolgt, 
schlieBlich zu Festungshaft verurteilt, wanderte gezwungenermaBen 
1825 nach Amerika aus, kehrte 1832 als amerikanischer Konsul nach 
Deutschland zuriick, forderte unermiidlich volkswirtschaftliche Innova- 
tionen, fand aber nicht genug Resonanz fiir seine Ideen und nahm sich 
1846 das Leben. Als List aus wanderte—er reiste mit seiner Familie von 
der Pfalz durch Frankreich nach Le Havre—schrieb er in sein Tagebuch:
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Heute sollten wir Deutschland verlassen und alles, alles, was uns lieb 
und teuer darinnen gewesen, ach! vielleicht auf immer, und hinauszie- 
hen iiber das Weltmeer; vielleicht eines unserer Teuren in den Wellen 
begraben sehen; vielleicht wegsterben von ihnen mit dem herzzermal- 
menden Schmerz, sie allein zuriickzulassen im fremden Lande. — So 
saBen wir da, jedes in seinem Schmerz, keines wagte aufzublicken, aus 
Furcht, dem anderen sein Inneres zu verraten. Da stimmten die Kinder 
das Lied an; Auf, auf, ihr Briider und seid stark etc. Wir ziehen iiber 
Land und Meer nach Nordamerika, — und nun war es uns unmoglich, 
unseren Schmerz langer zu verhalten.^

Ahnlich wie Friedrich List diirfte es vielen Auswanderern ergangen 
sein. Wenige Jahre zuvor, 1816/17, waren Zehntausende von Deutschen 
aus dem Siidwesten ihres Landes nach RuBland und nach Nordamerika 
ausgezogen, um in der Fremde ein besseres Leben zu beginnen. Die 
wirtschaftliche Not hatte sie dazu gedrangt. Sie wuBten, dal3 die grol3e 
Reise, vor allem wenn der Ozean iiberquert werden sollte, ein erheb- 
liches Risiko darstellte—anders als heute, wo Touristen in sieben 
Stunden von Frankfurt nach New York fliegen. List hatte 1817 als 
Rechnungsrat der wiirttembergischen Regierung im Auftrage des 
Konigs Hunderte von Auswanderern bei der Abfahrt am Neckar nach 
den Griinden ihres Fortzuges befragt und viel von der Not, die hinter 
ihnen lag, und der Furcht, mit der sie in die Zukunft schauten, 
erfahren.3 Nun war er selbst in die Lage des Auswanderers geraten und 
brachte mit seinen Angehbrigen Empfindungen zum Ausdruck, die 
typisch fiir die Stimmung damaliger Amerikafahrer gewesen sein durf- 
ten: “ Auf, auf, ihr Briider, und seid stark!"

Das von der Familie List gesungene Lied war 1825 bereits achtund- 
dreiBig Jahre alt. Es handelte sich dabei um das von Christian Friedrich 
Daniel Schubart 1787 gedichtete und vertonte Kaplied. Seine Entste- 
hungsgeschichte ist bekannt. Vorweg sei bemerkt, dal3 das Kaplied 
urspriinglich kein Auswandererlied war, mehr noch, daB es gar nicht 
Nordamerika betraf, sondern Siidafrika, genauer: das Kap der Guten 
Hoffnung. Daher kommt der Name Kaplied.

Schubart war, als er das Kaplied schrieb, im zehnten und letzten Jahr 
Gefangener des wiirttembergischen Herzogs Karl Eugen und saB auf 
der Festung Hohenasperg unweit Stuttgarts. Durch seine respektlose 
Kritik an Adelsherrschaft und Kirchenregiment, an Ziigellosigkeit und 
Libertinage des Herzogs hatte er den Zorn des Willkiirherrschers erregt, 
weshalb dieser ihn aus Ulm entfiihren und einkerkern lieB. In den 
letzten Jahren seiner Gefangenschaft besaB er jedoch Kontakte zur 
AuBenwelt und war informiert iiber das, was drauBen vor sich ging. So 
wuBte er auch, daB Karl Eugen in den Jahren 1786 und 1787 ein 
Regiment Soldaten an die Niederlandisch-Ostindische Kompanie ver- 
kaufte, also einen Soldatenhandel tatigte, wie er wenige Jahre zuvor, 
wahrend des amerikanischen Unabhangigkeitskrieges, von Landgraf 
Friedrich II. von Hessen und anderen deutschen Fiirsten zugunsten 
Englands in groBem Umfang stattgefunden hatte.^
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Karl Eugen hatte sich in einem Subsidienvertrag verpflichtet, eine 
kampfbereite Truppe von fast zweitausend Soldaten zu stellen: ein 
Regiment mit zwei Bataillonen zu je fiinf Kompanien Infanterie und 
zusatzlich eine Artilleriekompanie. Dafiir zahlte ihm die Niederlan- 
disch-Ostindische Kompanie rund 300000 Gulden sowie weitere Be- 
trage fiir den Transport und spateren Ersatz an Mannschaften zum 
Ausgleich von Verlusten. Durch dieses Gesch^t konnte der Herzog 
seine leere Staatskasse auffiillen, wahrend die niederlandische Kom
panie das Kap der Guten Hoffnung, wichtige Zwischenstation auf dem 
Wege nach Ostindien, gegen Ubergriffe der Englander militarisch ab- 
sicherte.5

Am 22. Februar 1787 schrieb Schubart an den Berliner Buchhandler 
Himburg:

Kiinftigen Montag geht das aufs Vorgebirg der guten Hoffnung be- 
stimmte wiirtembergische Regiment ab. Der Abzug wird einem Leichen- 
conducte gleichen, denn Eltern, Ehemanner, Liebhaber, Geschwister, 
Freunde verlieren ihre Sohne, Weiber, Liebchen, Briider, Freunde— 
wahrscheinlich auf immer. Ich hab' ein paar Klaglieder auf diese 
Gelegenheit verfertigt, um Trost und Muth in manches zagende Herz 
auszugieBen.*

Schubart hatte in der Tat einige Wochen vorher zwei Lieder verfaBt, 
drucken lassen und als Flugblatt unter die Menge gebracht.^ Es ist 
anzunehmen, daB am Tage des Auszugs des ersten Bataillons aus 
Ludwigsburg, am 27. Februar, Soldaten und Angehorige die Lieder 
kannten. Vor allem dasjenige mit dem Eingangsvers "Auf, auf ihr 
Bruder, und seid stark . . . ! "  wurde schnell popular.

Das Lied umfaBt zwolf Strophen. Am Anfang steht die Auffor- 
derung, am Abschiedstage stark zu sein und den Seelenschmerz zu 
iiberwinden, der mit dem Auszug in die weite, ungewisse und un- 
gewohnte Feme verbunden sei. In drei weiteren Strophen wird der 
Abschied in seiner Schwere ausgemalt: Teure Bande zum Vaterland 
wiirden zerrissen, der Abschied von der Familie verschliige die 
Sprache, und die Trennung von der Geliebten sei schmerzlich. Diese be- 
driickende Stimmung konne, so sagt es die fiinfte Strophe, durch 
Trommelwirbel und Marschmusik iiberwunden werden. Es folgen drei 
Strophen des Trostes: Freundschaft sei ewig, und Gott sei iiberall. Der 
Abschied vom Vaterland lasse sich mit dem Dank fiir die Fiirsorge der 
alten Heimat verbinden. Die letzten vier Strophen handeln von der 
Ankunft und dem zukiinftigen Schicksal am Kap der Guten Hoffnung: 
Im Anblick des Tafelberges werde man das neue Land begriiBen. Auch 
im fernen Land wiirden Deutsche brave und gute Leute sein. Beim 
Tmnk des Weines wiirde sich allerdings Sehnsucht nach der Heimat 
einstellen.

Auf, auf! ihr Bruder und seid stark, 
Der Abschiedstag ist da!
Schwer liegt er auf der Seele, schwer!
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Wir sollen iiber Land und Meer 
Ins heiBe Afrika.

Ein dichter Kreis von Lieben steht,
Ihr Briider, um uns her:
Uns kniipft so manches theure Band 
An unser deutsches Vaterland,
Drum fallt der Abschied schwer.

Dem bieten graue Eltem noch 
Zum letzten Mai die Hand;
Den kosen Bruder, Schwester, Freund; 
Und alles schweigt, und alles weint, 
TotblaB von uns gewandt.

Und wie ein Geist schlingt um den Hals 
Das Liebchen sich herum;
Willst mich verlassen, liebes Herz,
Auf ewig? und der bittre Schmerz 
Macht's arme Liebchen stumm.

1st hart! drum vvirble du. Tambour,
Den Generalmarsch drein.
Der Abschied macht uns sonst zu weich, 
Wir weinen kleinen Kindem gleich;
Es muB geschieden sein.

Lebt wohl, ihr Freunde! Sehn wir uns 
Vielleicht zum letzten Mai,
So denkt, nicht fiir die kurze Zeit, 
Freundschaft ist fiir die Ewigkeit,
Und Gott ist iiberall.

An Deutschlands Grenze fiillen wir 
Mit Erde unsre Hand,
Und kiissen sie, das sei der Dank 
Fiir deine Pflege, Speis' und Trank,
Du liebes Vaterland!

Wenn dann die Meereswoge sich 
An unsern Schiffen bricht.
So segeln wir gelassen fort;
Denn Gott ist hier und Gott ist dort,
Und der verlaBt uns nicht!
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Und jauchzen: Land! ihr Briider, Land!
DaB unser Schiff erbebt.

Und wenn Soldat und Offizier 
Gesund ans Ufer springt,
Dann jubeln wir, ihr Briider, ha!
Nun sind wir ja in Afrika.
Und alles dankt und singt.

Wir leben drauf in femem Land 
Als Deutsche brav und gut,
Und sagen soil man weit und breit 
Die Deutschen sind doch brave Leut',
Sie haben Geist und Muth.

Und trinken auf dem Hoffnungskap 
Wir seinen Gotterwein,
So denken wir, von Sehnsucht weich,
Ihr femen Freunde, dann an euch;
Und Thranen flieBen drein.®

Wie erklaren sich die starke Wirkung dieses Liedes und seine 
Popularitat? David Friedrich StrauB, der Biograph Schubarts, wies auf 
personliche Beziige zwischen Dichter und Geschehen hin:

Unter den Officieren, die mit diesem Regiment der Heimath Lebewohl 
sagten, waren mehrere vieljahrige Asperger Freunde des Dichters; 
woraus sich die riihrende Innigkeit des Textes wie der Melodie erklart, 
die uns noch heute beim Singen dieses Liedes unwiderstehlich ergreift. 
Von der schmahlichen Veranlassung dieses Abschieds muBte der 
gefangene Dichter . . . natiirlich absehen; was aber dadurch dem Liede 
an historisch-politischer Bedeutsamkeit entging, wuchs ihm an allge- 
mein menschlicher zu.’

Damit ist ein wichtiges Moment genannt. Das Kaplied war kein 
politisches Lied, kein Protestlied gegen Furstenwillkiir und Soldaten- 
handel. Das Kaplied war auch kein Soldatenlied, wie es die hessischen 
Soldner wahrend des nordamerikanischen Unabhangigkeitskrieges 
gesungen hatten, etwa “Frisch auf, ihr Briider, in's Gewehr! / 's geht 
nach Amerika!" oder "Wer will mit, nach Amerika, nach Amerika? / Die 
Flannoveraner sind schon da . . oder “Ein Schifflein sah ich fahren, / 
Kapitan und Leutenant, / Darinnen war'n geladen / drei brave Kompa- 
nien Soldaten . . SchlieBlich war das Kaplied auch kein geistliches 
Lied, kein Kirchengesang. Gottes Gegenwart konne die Seele starken, 
heiBt es zwar zweimal im Lied, aber Gottvertrauen steht nicht im 
Mittelpunkt der Aussage. Der Inhalt des Liedes trifft schlicht und 
unmittelbar die menschliche Situation, die Seelenverfassung der Be- 
troffenen, die Stimmung der ausziehenden Soldaten. Und dann ist in 
ihm auch ein nationaler Ton zu vemehmen. Vom “deutschen Vater- 
land" ist die Rede, vom “ lieben Vaterland", dem sich die Soldaten
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verbunden fiihlten. Dieses Motiv weist voraus axif das neunzehnte 
Jahrhundert, es war in Deutschland im achtzehnten Jahrhundert noch 
relativ selten zu horen.

Ob auch die Melodie, die Schubart dem Liede gab, so "un- 
widerstehlich” war, wie David Friedrich StrauB meinte, erscheint aller- 
dings fraglich. In der urspriinglichen Fassung war sie gar nicht einfach. 
Der Tonumfang war gro6 und das Tempo schnell. Das Lied ist spater in 
vereinfachter Melodie gesungen worden. Moglicherweise gab es schon 
1787 eine einfachere Version.^®

Wie konnte aus dem Kaplied ein Lied der Auswanderer nach Nord- 
amerika werden? Auf welche Weise sich der TransformationsprozeB 
tatsachlich voUzogen hat, wann das Kaplied zum Amerikalied um- 
gedichtet wurde und warum es dazu kam, lal3t sich wohl nicht mehr 
rekonstruieren. Jedoch ist der Zusammenhang gut vorstellbar. Es war 
ein leichtes, das im Lied genannte Zielland Afrika mit Amerika zu 
vertauschen. In manchen Fassungen blieb das auf Afrika, aber nicht 
eigentlich auf Nordamerika passende Adjektiv "h eiB " sogar stehen, so 
daB die erste Strophe endete; “ Wir miissen iiber Land und Meer / Nach 
heiB A m e r i k a . A u c h  die fiinfte Strophe, die vom Trommelwirbel und 
von Marschmusik handelte, wurde von den Auswanderern gelegentlich 
weiter gesungen, obwohl sie im Rahmen des Auswanderungserleb- 
nisses nicht sehr sinnvoll war. Kein Auswanderertrupp zog mit Trom- 
meln und Trompeten von Deutschland fort, um nach Amerika zu 
gehen. Alle Strophen, die sich ausfiihrlicher auf Sudafrika, das Kap der 
Guten Hoffnung und den Tafelberg bezogen, die Strophen neun, zehn 
und zwolf, muBten freilich fortfallen.

Die Reststrophen paBten in Inhalt und Stimmungslage so genau auf 
die Situation Abschied nehmender Auswanderer, daB sie von diesen 
ohne Anderungen gesungen werden konnten. Darin ist der Grund fiir 
die Ubernahme des Kapliedes zu sehen. Auswanderer bedurften wie die 
Kap-Soldaten der Starke, um den Seelenschmerz zu iiberwinden. Ihr 
Abschied vom Vaterland, von der Familie, von Freunden und Geliebten 
war dem der Soldaten durchaus gleichzusetzen. Auch sie wuBten nicht, 
wie es ihnen in der Fremde ergehen wiirde, und ein Wiedersehen mit 
der Heimat war damals und durch das neunzehnte Jahrhundert hin- 
durch fiir die meisten Amerikafahrer hochst unwahrscheinlich. Die 
Trost sprechenden Strophen sechs, sieben, acht sowie die Strophe elf 
mit der Versicherung, daB Deutsche auch im femen Land “ brav und 
gut” leben wiirden, waren der Auswanderungssituation ebenfalls an- 
gemessen. Soldatenverkauf, Soldatenwerbung und Auszug von Kom- 
panien, Bataillonen und Regimentern in iiberseeische Gebiete, all das 
gab es im Deutschland des neunzehnten Jahrhunderts allerdings nicht 
mehr. Wohl wurde das Kaplied auch in seiner urspriinglichen Form noch 
weiter gesungen, aber Zweck und Motiv im Sinne Schubarts waren 
nicht mehr gegeben. Dafiir trat ersatzweise die Auswanderersituation 
ein, auf die es ideal paBte. Das Tagebuch Friedrich Lists bezeugt das.

In einer fiinfstrophigen Version des zum Auswandererlied umfunk- 
tionierten Kapliedes, die in handschriftlichen Liederbuchern aus der
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Pfalz—Freisbach (1846) und Herschweiler-Pettersheim (undatiert)— 
aiifgezeichnet 1st, lautet die erste Strophe:

Lebt wohl, ihr Briider, lebet wohl!
Der Abschiedstag ist da.
Schwer liegt er auf der Seele schwer,
Wir geh'n jetzt iiber Land und Meer,
Hin nach Amerika.

Dann folgen die Strophen zwei, drei, sechs und sieben des urspriing- 
lichen Kapliecks mit nur geringfiigigen Anderungen.^^

Fiir die Popularitat des Schubartschen "Amerika-Liedes”—wenn 
man es so nennen darf—spricht die Tatsache, dab es auch aus anderen 
Gegenden als der Pfalz, etwa aus Hessen und der Schweiz, hand- 
schriftlich iiberliefert ist.̂  ̂ Ofifenbar war es in den 1830er, 1840er und 
1850er Jahren ein Lieblingslied siidwestdeutscher Auswanderer, weit 
verbreitet, jedermann bekannt und vielfach gesungen. Dabei war es nur 
natiirlich, dab sich manche Varianten herausbildeten. Auch gab es 
Lieder mit anderen Aussagen, die aber in Formulierungen und Inhalten 
deutlich Anklange an Schubarts Lied aufwiesen, zum Beispiel: “Auf, 
ihr Briider, labt uns reisen / Frohlich nach Amerika", oder “Auf ihr 
Briider, labt uns ziehen / Unser Schein ist schon geschrieben!" 
(“ Schein" ist offenbar eine Anspielung auf die Auswanderungserlaub- 
nis), Oder “Frisch auf ihr Briider, mit heitrem Sinn / Segeln wir nach 
Brasilien hin", oder “Mit frohem Muth, hort, meine Briider, / Gehts 
nach Amerika hiniiber!"!'* Mehr oder minder steckt in all diesen Liedem 
die Tendenz des Sich-selbst-Mut-Machens, der Selbstiiberwindung, 
wenn auch die meisten frohlicher klingen als das Kaplied.

Gelegentlich waren an Schubarts Lied anklingende Weisen starker 
religios akzentuiert, zum Beispiel folgender Liedtext: “Auf Briider, auf 
zur Reise, / Hin nach Amerika. / Gott, der allgut und weise / Er ist ja 
stets uns nahl''^® Haufiger l^ t  sich jedoch eine starkere Verweltli- 
chungstendenz erkennen, etwa so: “Auf, auf, ihr Leutchen, grob und 
klein, / Fahrt nach der neuen Welt, / Fahrt nach Amerika hinein, / Denn 
dort verdient ihr Geld. / Und hat man Geld, dann ist man froh, / In 
diesem Erdenthal, / Und dieses war ja immer so, / Und ist es noch 
zumal."^* Schlieblich sei noch erwahnt, dab es Lieder anderen Inhalts 
gab, die aber nach der Melodie des Kapliedes gesungen wurden, zum 
Beispiel: “ Gliick auf, der Abschiedstag ist da, / Seyd munter und seyd 
froh! / Zwar ward auch uns die Trennung schwer, / Doch schrecket uns 
nicht Land, nicht Meer, / Wir ziehn nach Mexiko." Dieses Lied wurde 
von deutschen Bergleuten gesungen, die nach Mexiko auswanderten.^^ 
Offenbar regte das Schubartsche Lied nicht nur zur Wiederholung an, 
sondern auch zur Weiterentwicklung und Veranderung seines Textes 
und zur Ubemahme der Melodie beim Singen anderer Lieder. Es war 
Ausgangspunkt eines weit verzweigten Liedgutes, das—von Aus- 
nahmen abgesehen—fortschreitende Verweltlichungs- und auch Ver- 
flachungstendenzen aufwies. Das Kaplied kann als Archetypus fiir eine 
im neunzehnten Jahrhundert sich differenzierende Liedtradition gelten,
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in der seelische und materielle Motive in einem breiten Spektrum zum 
Ausdruck kamen.

In seiner Entstehungszeit, in den 1780er Jahren, war das Kaplied 
aufregend und neuartig. Darin lag seine besondere Wirkung. Auswan- 
dererlieder hatte es zuvor auch gegeben, sogar in groBerer Zahl. Deren 
Urspriinge reichten manchmal weit zuriick, ins siebzehnte oder 
sechzehnte Jahrhundert. Die Uberlieferung ist liickenhaft, aber der 
erhaltene Bestand laBt deutlich erkennen, da6 Lieder des siebzehnten 
und achtzehnten Jahrhunderts einen anderen Charakter batten als die 
der spateren Zeit. Es waren geistliche Lieder oder weltliche Lieder mit 
stark religiosen Bezugen. Die menschliche Gefiihlswelt kam nicht 
unmittelbar zum Ausdruck wie im Kaplied, sondem war eingebettet in 
den Glauben an Gottes Fiigung. Es waren Klage- und Trostlieder, die 
die Auswanderer sangen. Sie waren dem kirchlichen Liedgut mehr oder 
minder eng verhaftet, ganz besonders dem protestantischen Kirchen- 
lied. Gruppenauswanderung im siebzehnten und achtzehnten Jahrhun
dert war oft Dissidentenauszug. Abweichler von der Konfession des 
Landesherrn, die dem Grundsatz cuius regio eius religio nicht folgen 
wollten, nutzten das ius emigrandi oder wurden, wie im Falle der 
Salzburger, vertrieben. Abweichler von einer der groBen Kirchen, der 
katholischen oder lutherischen, wichen staatlicher und kirchlicher Into- 
leranz und wanderten fort. Ihr Glaube fand in Liedem ergreifenden 
Ausdruck.

Ein gutes Beispiel hierfiir ist das Salzburger Exulantenlied, vierzehn 
Strophen umfassend, geschrieben von Joseph Schaitberger im Jahre des 
ersten Salzburger Protestantenexodus, 16^. Es beginnt mit den Wor- 
ten: “ Ich bin ein armer Exulant, / Also muB ich mich schreiben. / Man 
tut mich aus dem Vaterland / Um Gotteswort vertreiben." Dann folgt 
Strophe fiir Strophe die Klage fiber das Vertreibungs- und Auswan- 
derungsschicksal, die Anrufung Gottes, die Ergebung in das Schicksal 
und die feste Erwartung zukiinftiger Erlosung. Die siebte Strophe 
lautet: "Ob mir der Satan und die Welt / All mein Vermogen rauben; / 
Wann ich nur diesen Schatz behalt: / Gott und den rechten Glauben." 
Und die dreizehnte Strophe: "Soli ich in diesem Jammertal / Noch lang 
in Armut leben, / Gott wird mir dort im Himmelssaal / Ein bess're 
Wohnung geben."i® Das Exulantenlied wurde sechsundvierzig Jahre 
spater, wahrend der groBen Salzburger Vertreibung von 1732, emeut 
gedruckt und offenbar von den Fortziehenden gem gesungen. Man darf 
unterstellen, daB auch die nach Georgia auswandemden Salzburger 
damals dieses Lied kannten und sangen.

Freilich waren nicht alle Auswanderer dieser Zeit religiose Dissi- 
denten. Existenznot und wirtschaftliches Elend trieben viele in die 
Fremde. Der DreiBigjahrige Krieg und andere Konvulsionen, die das 
Land verheerten, verursachten erhebliche Bevdlkerungsbewegungen, 
zunachst innerhalb Europas, im achtzehnten Jahrhundert aber auch 
fiber See, nach Amerika. Agrarkrisen, wirtschaftliche Not und soziales 
Elend wirkten als Push-Faktoren. Amerika erschien als Land, wo es sich 
besser leben lieB. Lieder, die diese nicht religios moHvierten Auswan
derer sangen, sind kaum fiberliefert. 1742 wurde in Bern das Lied eines
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Auswanderers aus dem Kanton Appenzell veroffentlicht, der nach 
Carolina gegangen war und bitter iiber sein Los als indentured servant 
klagte. Die ersten acht der insgesamt neun Strophen sind dieser Klage 
gewidmet: alle Freiheit sei bin, er sei ein Sklave, die Welt sei betrogen, 
er litte Hitze, KMte, Hunger und Lebensgefahr bei Nacht und bei Tag, er 
sei ein.armer Mann, babe keine Hoffnung mebr, aus Carolina ber- 
auszukommen, ArbeitsscbweiB bereite ibm Fein, Arbeitsscbeue konn- 
ten dort nocb Versaumtes nacbbolen. In der letzten Strophe scblagt 
dann aber der religiose Ton voll durcb; “Wir alle seuffzen auf zu Gott, / 
Dem Vatter im Himmels-Tbron, / Stebe uns bey in dieser Noth / Durcb 
Jesum Deinen Sobn. I Scbick uns Gnad, StMck und Beystand,/ Lo6 uns 
auf von dem Jocb und Band / Ins Himmels-Vatterland, Amen."^^ Die 
Struktur des Klage-Trost-Liedes ist aucb bier gewabrt, nur daB die 
Darstellung des beklagenswerten Zustandes des Ausgewanderten sebr 
viel mebr Raum einnimmt als die Anrufung Gottes.

Das religiose Auswandererlied verscbwand nicbt mit dem Einsetzen 
der Xflp/ied-Tradition, sondem lebte fort. Aucb fur das neunzebnte 
Jabrbundert ist es nocb vielfacb bezeugt. 1803 erscbienen in der Scbweiz 
Zivey Auswanderungs-Lieder fiir die in Amerika ziehenden Landleute aus dem 
Kanton Basel aufgesetzt von einem ihrer Reisegefdhrten sowie das Abschieds- 
Lied der nach America reisenden Landleuten des Cantons Basel.^  ̂Das erste bat 
secbsundzwanzig, das zweite fiinfzebn und das dritte acbt Stropben. 
Ob sie je gesungen wurden, laBt sicb nicbt feststellen. Sie diirften aber 
docb die Mentalitat der damals nacb Amerika fortziebenden Scbweizer 
widerspiegeln. Inbalt und Diktion des ersten der drei Lieder sind ganz 
von religiosem Geist durcbdrungen. Zwar kommt neben der Klage iiber 
die Trennung von der Heimat aucb Protest gegen die Heucbelei der 
Reicben, die den Armen nicbt belfen, zum Ausdruck, soziales 
Aufbegebren also (Strophe fiinf); aber dieser revolutionare Ton wird 
spater aufgefangen und konterkariert, etwa in Strophe fiinfzebn: “Ach 
besib in deinem Auge / Deinen Balken, den du hast, / Vielleicht hast du 
gnug an deinem, / Eh du deinen Bruder haB'st.” Im zweiten Lied wird 
revolutionarer Geist als VerstoB gegen die Gottesordnung geradezu 
verurteilt: "Ach wir meinten auf der Erden, / Es soil' bey uns besser 
werden; / Treyheit! Gleichheit! jeder wollt', / Aber es hat weit gefehlt." 
Zwar sei die Freiheit gekommen, aber damit aucb mebr Schlechtigkeit, 
und Gottes Wort fande taglich weniger Beachtung. Der Auszug nach 
Pennsylvania sei die Abwendung vom Bosen und die Hinwendung zu 
Gott. Das dritte Lied enthalt ahnliche Gedanken.

Aus dem folgenden Jahr, 1804, sind drei Rappisten-Lieder iiberlie- 
fert, Lieder aus der pietistisch-apokalyptischen Gemeinschaft Georg 
Rapps, deren Anhanger in Harmony, Pennsylvania, in New Harmony, 
Indiana, und in Economy, Pennsylvania, ein Leben in Giiter- 
gemeinschaft und Ehelosigkeit fuhrten und Gottes Wiederkehr auf 
Erden erwarteten. Sie sind liedgeschichtlich besonders interessant. In 
den Eingangsversen erinnem sie an das Kaplied und sind sicher von 
diesem beeinfluBt: "Bruder theure Bundes Bruder / Freuet euch", "Auf 
auf schwingt euch zum Grund / Wo Gott sicb finden laBt" und "Auf 
Bruder es ist da, die Zeit daB wir abreissen / Nacb Nord America, in das
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gelobte Land” . Ansonsten aber sind sie ganz religios gepragt und auf 
die Heilslehre Georg Rapps bin orientiert, das heibt weniger Klage und 
Trost als Zuversicht, Selbstsicherheit und Freude iiber das kommende 
Gottesreich auf Erden: "Briider theure Bundes Briider / Freuet euch / 
Singt dem Herren neue Lieder / Der sein Reich / In Amerika aufrichtet / 
Und Europa ganz vemichtet, / Briider eilt.” 2i

Das letzte Beispiel zeigt die Langlebigkeit eines im siebzehnten 
Jahrhundert entstandenen geistlichen Auswandererliedes, das bis ins 
spate neunzehnte Jahrhundert weiter tradiert wurde. Altlutheraner aus 
Pommern, der Mark Brandenburg, Posen, Sachsen und Schlesien, die 
sich der PreuBischen Unionskirche nicht beugen wollten, sangen es bei 
ihrem Auszug aus Deutschland auf dem Wege nach Australien und 
Nordamerika in den 1830er und 1840er Jahren. Das Lied hat sieben 
Strophen:

Hilf, lieber Gott! was Schmach und Spott muB doch dein Hauflein 
dulden.

Das glaubig ist an Jesum Christ, auch ohne sein Verschulden!
Jud', Tiirk' und Heid' kann jederzeit gar wohl gelitten werden;
Nur die Gemein', da Christen sein, hat nirgend Raum auf Erden.

Das macht, Herr Christ, des Teufels List in diesen letzten Zeiten,
Da er durch Mord und Liigenwort die Kirche will bestreiten;
Und das weiB dann der Hollenmann fein artig durchzutreiben.
Das Wort des Herm kann nah und fern in aller Welt nicht bleiben.

Doch ist's die Art der Kirchenfahrt, die, wie des Noahs Kasten, 
Schwebt hin und her auf wildem Meer und kann fast nirgend rasten; 
Luft, Wasser, Wind und solch Gesind' sind stetig ihr entgegen:
Doch muB sofort auf Christi Wort sich Wind und Wetter legen.

Er halt das Schiff mit einem Griff, und wenn es scheint, er schlafe.
So wacht er doch und sorget noch fiir seine armen Schafe,
Und ist bereit, zur rechten Zeit mit Hilfe beizuspringen,
Vornehmlich dann, wenn jedermann will mit dem Tode ringen.

Wirf hin und her, du tolles Meer, das Schiff mit deinen Wellen!
Gott kann die Flut und tolle Mut gar bald zufrieden stellen.
Branch deine List, du Antichrist, samt alien Hollenpforten,
Und sei bedacht auf List und Macht; doch bleibt's bei Christi Worten.

Dies Schifflein muB durch viel VerdruB zwar ofters sein gekranket; 
Doch wird's nicht gar in der Gefahr zum Abgrund eingesenket.
Denn seine Hand halt es imstand, auch wenn es gleich schon sinket; 
Gott halt die Weis', daB auf der Reis' kein glaubig Herz ertrinket.

Es ist nicht fern der Morgenstem, das Licht ist schon vorhanden;
Auch ist das Land gar wohl bekannt, woselbst das Schiff soil landen;
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Des Heilands Wort zeigt uns den Port, da er vorangegangen;
Der helf' uns nach, da6 allgemach wir auch dahin gelangen.22

Nicht individuelles Schicksal wird in diesem Lied beklagt, sondem 
die Notlage der Kirche als Gemeinde und Institution. Der Teufel 
bekampfe die Kirche mit Mord und Liigenwort. Das Wort des Herrn 
konne nicht mehr gehort werden. Dann wird die Kirche—in barocker 
Manier—mit einem Schiff verglichen, das Wind und Wellen ausgesetzt 
sei, hin und her geworfen werde und zu sinken drohe, das aber doch 
immer fest in Gottes Hand bleibe und am Ende den sicheren Port 
erreichen werde. Das Bild vom Schiff, dem die Kirche gleiche, ist 
liickbezogen auf die Geschichte von der Fahrt iiber das Meer und die 
Stillung des Sturms, Jesu Wundertat, von der das Neue Testament 
berichtet (Matth. 8:23-34). Die Altlutheraner mochten dabei auch ganz 
konkret an die ihnen bevorstehende Seefahrt fiber das Meer nach 
Australien und Nordamerika gedacht haben. So traf das Lied in 
zweifacher Weise die Vorstellungen der Auswanderer.

Das Lied findet sich in alien Auflagen des im achtzehnten und 
neunzehnten Jahrhundert in Pommem benutzten Bollhagenschen 
Gesangbuchs.23 Sein Verfasser war, wie stets angegeben, Fridericus 
Fabricius, ein lutherischer Theologe, 1642 in Stettin geboren, spater 
Pastor der dortigen Nicolai-Kirche, 1703 gestorben. Von ihm erschien 
unter anderem im Jahre 1688 ein Band Geistliche Lieder, in dem der 
Gesang "Hilf, lieber Gott, was Schmach und Spott muB doch dein 
Hauflein dulden" enthalten ist.̂ '* Fabricius war jedoch nicht der 
Urheber dieses Liedes. Er hatte nur ein alteres Lied in eine neue Form 
gegossen. Der ganze Titel dieses Bandes lautet in barocker Um- 
standlichkeit: Geistliche Lieder / Aufi Seel. Herm D. ]osua Stegmans 
Hertzens-Seufftzem genommen / Nach heutiger Reim-Art in etwas gedndert / 
Theils auff allgemeinen / theils auffeigenen privat-Zustand gezogen / Und in der 
Hafft ve^ertigt. Was es mit der Haft des Fabricius auf sich hatte, muB 
offenbleiben, braucht hier auch nicht zu interessieren. Wichtiger ist der 
Hinweis, daI3 Fabricius das Lied dem Buch Hertzens-Seufftzer von Josua 
Stegman entnommen hatte, das 1628 in Rinteln in dritter Auflage 
erschienen war. Stegman, 1588 in Siilzfeld bei Meiningen geboren, 1632 
gestorben, war Professor fiir Theologie an der Universitat Rinteln. In 
den Notzeiten des DreiBigjahrigen Krieges veroffentlichte er Er- 
bauungsschriften mit Dichtungen, Gebeten und Liedern.^s Das Aus- 
wandererlied der Altlutheraner aus der Mitte des neunzehnten 
Jahrhunderts geht also zuriick auf ein Lied aus den Notzeiten des 
DreiBigjahrigen Krieges. Fast dreihundert Jahre wurde es gesungen. Es 
ist Zeugnis fiir die Bestandigkeit und Gleichformigkeit von 
Vorstellungen und Mentalitaten von Wanderern, die Haus und Hof 
verlassen haben, schutzlos den Fahrnissen der Reise ausgesetzt sind, 
sich aber in ihrem Gottvertrauen geborgen und geschiitzt fiihlen: 
zeitloses Erlebnis des glaubigen Menschen, der sich unterwegs weiB 
von einer schlechten in eine bessere Welt.

Das religiose Auswandererlied hat also das Kaplied und die mit ihm 
einsetzende weltliche Liedtradition lange iiberdauert. Es besaB jedoch
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im neunzehnten Jahrhundert nicht mehr die groBe Bedeutung, die es im 
siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert gehabt hatte. Es stellte nur 
eine Komponente im mittlerweile iiberwiegend weltlich gepragten 
Liederschatz der Auswanderer dar. Das Kaplied markiert sozusagen den 
Schnittpunkt zweier Entwicklungslinien, es drangte die bis 1787 vor- 
herrschende geistliche Tradition zuriick und ebnete den Weg fiir eine 
diesseitsbezogene Auswanderungsinterpretation. Anstelle der Gott- 
bezogenheit traten irdisches Schicksal und individuelle Mentalitat in 
den Vordergrund.

Die Vorgange am Tage des Auszugs des ersten wiirttembergischen 
Kap-Bataillons aus Ludwigsburg, am 27. Februar 1787, zeigen diese 
Ubergangssituation und Schnittpunktlage wie unter einer Lupe. Der 
Ablaut der Ereignisse gestaltete sich wie folgt: Friih am Morgen dieses 
Tages, vor dem Abmarsch des Bataillons, hatte der Ludwigsburger 
Garnisonspfarrer einen Gottesdienst zu Ehren der scheidenden Sol- 
daten abgehalten. Dieser Gottesdienst endete—das ist historisch 
iiberliefert—mit dem Absingen der letzten Strophe des Liedes "O  
Jerusalem, du schone" von Philipp Friedrich Hiller (1 6 9 9 -1 7 6 9 ).Der 
Text lautet: "Alsdann werd' ich nicht ertrinken, / Christus ist mein Arm 
und Schild, / Und sein Schifflein kann nicht sinken, / War' das Meer 
auch noch so wild; / Obgleich Mast und Segel bricht, / LaBt doch Gott 
die Seinen nicht." Hier war die gleiche Schiffsmetapher verwandt, die 
das Stegman-Fabricius-Lied durchzogen hatte. Starker noch als dort 
mag den Teilnehmern am Gottesdienst die bevorstehende lange 
Seefahrt mit all ihren Gefahren vor Augen gestanden haben. Ein 
geistliches Lied begleitete sie. Dann folgte der Ausmarsch unter 
lebhafter Anteilnahme der Ludwigsburger Bevolkerung. Der 
mitziehende Feldprediger Johann Friedrich Spoenlin schrieb damals in 
sein Tagebuch: "Wirklicher Abmarsch des Bataillons unter sehr 
gemischten Empfindungen der Soldaten selbst und der Zuschauer. 
Jeder, der fiihlen kann, mag sich die Szene selbst ausmalen!"^^ Dabei 
war den Scheidenden und den Daheimbleibenden das Kaplied von 
Schubart gegenwartig, das weltliche Lied mit seiner unvermittelten 
Stimmungsbeschreibung, seiner Aufforderung zur seelischen Starke 
und Selbstiiberwindung, mit seiner Vorschau auf ein ertragliches 
Leben—nicht im Gottesreich, sondem am Kap der Guten Hoffnung.

Will man verstehen, wieso es damals in der Entwicklung des 
Auswandererliedes zum Durchbruch eines neuen Dichtens und Singens 
gekommen ist, muB man den zeitgeschichtlichen Hintergrund und den 
geistesgeschichtlichen Kontext ins Auge fassen. Das Kaplied entstand 
zwischen der Amerikanischen und der Franzosischen Revolution, zwei 
auBerdeutschen Vorgangen, die in Deutschland starken Widerhall fan- 
den. Deutschland selbst erlebte nur die Femwirkungen dieser Ereig
nisse, aber es garte auch in seiner Gesellschaft. Aufklarung und 
Rationalismus hatten staatliche und kirchliche Ordnungskonzepte in 
Frage gestellt. Modernes Denken bahnte sich seinen Weg. Der Mensch 
stand im Mittelpunkt dieses Denkens, nicht mehr die Autoritat von 
Institutionen. Die Sakularisierung des Auswandererliedes war Aus- 
druck der fortschreitenden Sakularisierung der abendlandischen 
32



Gesellschaft. Lange Zeit war menschliches Existieren eingebettet 
gewesen in hohere Ordnungssysteme, jetzt loste sich der Mensch aus 
diesen Fesseln, betonte seinen Selbstwert und scheute sich nicht, seinen 
Gefuhlen differenziert Ausdruck zu geben. Er entdeckte seinen eigenen 
Willen, stellte sich vor, dab er seine Geschicke in eigene Hande nehmen 
konne, dab sich Schmerzen und Note mit eigener Seelenstarke iiber- 
winden lieben, dab er der Schmied seines Gliickes sei und irdische Ziele 
anstreben und erreichen konne.

Die Sakularisierung des Menschen fiihrte nicht iiberall zur poli- 
tischen Revolution und zum Umsturz herkommlicher Gewalten. In 
Deutschland tat man sich damit noch auf lange Zeit recht schwer. 
Theoretisch konnte man sich das Kaplied auch als Protestlied gegen den 
unmenschlichen Soldatenverkauf und gegen die Willkurherrschaft 
kleinstaatlicher Potentaten vorstellen. Schubart war immerhin ein Ver- 
treter des Sturm und Drangs, ein Bewunderer von Revolutionen und 
ein scharfer Kritiker fiirstlicher Tyrannei gewesen. In seiner Zeitschrift 
Deutsche Chronik war er fiir Toleranz, Humanitat und Menschenrechte 
eingetreten. Das Kaplied aber entstand in der Festungshaft. Wie hatte er 
von dort her revolutionaren Geist beschworen konnen, angenommen, 
er ware nach zehnj^riger emiedrigender Haft tatsachlich noch Revolu- 
tionar gewesen?

Der neue Geist des Kapliedes spiegelt nicht revolutionare Pro- 
testhaltung mit umsturzlerischer Zielsetzung wider, er bezeugt 
vielmehr eine Hinwendung zum Menschen, der mit seinen person- 
lichen Empfindungen, Schmerzen, Hoffnungen und Wiinschen ernster 
genommen wurde. Nicht der Angriff auf Institutionen und Machte, 
sondem die Aufwertung des bislang abhangig gewesenen Menschen 
fand hier statt. Schubarts Lied korrespondierte mit der Volksstimmung. 
Das Volk spiirte, dab der Dichter es verstanden hatte, seiner Mentalitat 
Ausdruck zu verleihen. Damit war das Tor zu einer neuen Art des 
Liedersingens im Auswanderungsprozeb geoffnet. Als die deutsche 
Amerikaauswanderung im neunzehnten Jahrhundert immer groberen 
Umfang annahm, als immer mehr Menschen ihre Heimat verlieben, um 
jenseits des Ozeans eine bessere Welt aufzusuchen, da war es diesen 
Auswanderem moglich, unbeschwert von Konventionen all das in 
Liedem auszusprechen, was sie unmittelbar bewegte. Da entwickelte 
sich ein breites Spektrum unterschiedlicher Lieder, vielfach variierend 
in Inhalten und Melodien.

Eines dieser sakularen Lieder des neunzehnten Jahrhunderts war 
Samuel Friedrich Sauters “Jetzt ist die Zeit und Stunde da, / Wir reisen 
nach Amerika". Der badische Dorfschulmeister Sauter hat es am 12. 
Juni 1830 als “Abschiedslied fiir Auswanderer nach Amerika" verfabt. 
Gedruckt wurde es 1845 in Karlsruhe.^® War das auf Amerika um- 
gepragte Kaplied bis zur Jahrhundertmitte vielleicht das popularste 
deutsche Auswandererlied, so wurde es in dieser Rolle von Sauters Lied 
bald abgelost. Unzahlige Varianten entstanden.^ Uberall kannte man 
es. Noch im zwanzigsten Jahrhundert wurde es vielerorts gesungen. 
Dabei stand es in Formulierung und Aufbau deutlich in der Tradition 
des Kapliedes, ist gelegentlich sogar als “Parodie auf Schubarts Kaplied"
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bezeichnet worden.^o Der Abschied von der Heimat und die Vorschau 
auf das Zielland werden bier frohlich besungen. Die Freunde sollten nur 
nicht weinen, man fiirchte sich nicht. Nach der Uberfahrt wurde 
Amerika mit dem Ruf “ Victoria" begriifit. Dort sei alles wunderschon, 
dort konne man Deutschland vergessen. Fine Eichsfelder Version des 
Liedes von 1910 lautet folgendermafien:

Jetzt ist die Zeit und Stunde da,
Wir reisen nach Amerika;
Der Wagen steht schon vor der Tiir,
Mit Sack und Pack marschieren wir.

Ihr Freunde wohl und anverwandt,
Reicht mir zum letztenmal die Hand.
Ihr Freunde, weinet nicht so sehr,
Wir sehn uns nun und nimmermehr.

Und wenn das Schiff am Ufer steht.
So wird ein Liedchen angestimmt.
Wir fiirchten keinen Wasserfall,
Wir denken, Gott ist iiberall.

Und sind wir dann in Baltimore,
So heben wir die Hand' empor 
Und rufen dann "Victoria",
Jetzt sind wir in Amerika.

In Amerika, da ist es fein.
Da fliefit der Wein zum Fenster rein.
Wir trinken eine Flasche Wein
Und lassen Deutschland Deutschland sein.

Und woH'n wir nun spazieren gehn 
Im griinen Wald, wo Blumen stehn.
Da fand ich eine, die das spricht:
"Blaubliimelein, VergiBmeinnicht!"^!

Das Abschiedslied, in ernster oder heiterer Form, war freilich nur 
eine Art des Auswandererliedes. Daneben traten viele andere Arten. Es 
gab politisch-soziale Protestlieder mit der Aufforderung, nach Amerika 
zu gehen, um den unertraglichen Verhaltnissen in Deutschland zu 
entkommen.32 Es gab Werbelieder, vermutlich von cleveren Wer- 
beagenten der Schiffahrtsgesellschaften verfaBt und unter die Auswan- 
derer gebracht. Es gab Loblieder auf Amerika, Freiheitslieder, 
Reiseballaden, Goldsucherlieder und sozialistische Lieder. Oft mischten 
sich die Motive. Schwer nur lassen sich Kategorien aufstellen, um das 
ganze Liedgut zu erfassen. Neben positiven Auswandererliedern gab es 
negative, zum Beispiel Warnungslieder, die potentielle Amerikafahrer 
bewegen sollten, zu Hause zu bleiben, nach dem Motto "Bleibe im 
Lande und nahre dich redlich" (Psalm 37:3). Es gab Reiseballaden mit 
ungliicklichem Ausgang, Moritaten, Bankellieder, Schiffsuntergangs- 
lieder, Ruckwanderungslieder.^s
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Selbst Ulklieder existierten und konnten Auswanderungsproblema- 
tik widerspiegeln: "  'Schorsch, du mufit jetzt nach Amerika', / Sprach 
der Vater einst zu mir, / 'Denn du liebst die dicke Lina, / Und das ist 
nicht nett von dir. I . . .  I Weil die Lina evigelisch [sic] / Und der 
Schorsch katholisch war, / Wollten es die El tern beide, / Und die ganze 
Sippschaft nicht. Auch Kinderlieder konnten Auswandererlieder 
sein. So gibt es zu dem bekannten Lied "H anschen klein" folgende fiir 
die Rheinprovinz 1915 belegte Variante: "Hanschen klein ging allein / In 
die weite Welt hinein, / Stock und Hut stehn ihm gut, / Wandert 
wohlgemut. / Doch die Mama weinet sehr, / Hat ja nun kein Hanschen 
mehr. / Da besinnt sich das Kind, / Kehrt zuriick geschwind. / Liebe 
Mama, ich bin da, / Hanschen aus Amerika, / Ich bin hier, bleib bei Dir, / 
Freue dich mit mir!"35

Sakulare Auswandererlieder, denen Schubart den Weg gebahnt 
hatte, stellen eine Fundgrube fiir Sozialgeschichte und historische 
Mentalitatsforschung dar. Man braucht nur hineinzugreifen in das 
groBe Reservoir dieser aussagekraftigen Zeugnisse und kann dabei 
reizvolle Entdeckungen machen. Dafur die Augen ein wenig weiter zu 
offnen, war die Absicht, die hinter diesen Ausfiihrungen stand.
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