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Akademische Buchhar.dlung von
Max Drechsel, in Bern

Erlachstrasse. 23
Jâhrlich etwa 40 Nnmmern

(deutsche & Iranzôsische Ausgabc) lûr
pr. 4 i|d Schweiz, Mark 5 in Deulsch-
iand ; Pr. 6 in den anderen I-ândern.
Aile Buchhandlungen, Postanstalten,

sowio der Verlag nehmen Bestellungen
entgege» Kinzalnummern 10 cts. —10 l'f.

Schweizer Komilee des Bundes : Dr. August Forel, ait Professor an der Univer-
sitàt Zùrich ; Regierungspràsidont Dr. Tschomi, Bern ; Nationalrat A. Loches, Bern ;
Regierungsrat Dr. Moseh, Bern ; Nationalrat G. Mûm.er, Finanzdirektor der Stadt
Bern ; A. Sessler, ait Gerichtsprâsldent, Bern ; Prof. Dr. R. Broda, Bern ; Dr. A. de
ouervain, Professor an der Universilât Zurich ; Dr. A. IIuber, ait Civil-
gerichtsprâsid., Basel; Dr. A. Sdteh, Pràs. d. Gemeinderats v. Lausanne; 0. Voi.kart,
Pràs. d. Ordens fùr Ethik u. Kultur; Dr. Bucheh, Pràs. d. Schweizer Friedensgesellschaft;
Director Tobler, Bern ; Dr. Julian Reichesrerg, Bern ; F. Ruedi, a. Grossrat, Lausanne;
Dr F. Uhlmann, Basel; H. Hodler, Genf ; Wengeh, Kantonsrat, Zurich, u.a.ra.

Prâsident des Blindes : Prof. Dr. R. Bhoda, Hôrausgeber der « Dokumente des Fort-
echritts », Bern.

Der .lahresbeitrag zum Bund lûr
Menschheitsinteressen bleibt der Selbst-
einschâtzung der Mitgiieler ûberlasaen.
Schweizer Postscheckkonto Bern III

496.
Die Vereinastatuten und Probenummern
aller seiner Organe werden auf Verlan-
gen durch das Sekretariat : Bern, Er-
lacbstr. 23 gratis zugesandt.

Internationale!- Ehrenaussclmss: Gehelmrat Prof. Dr. W. Fcbrster, Berlin; Ed.
Bernstein, Mitgl. des deulschen Reichstags, Berlin; Graf Arco, 1. Vors. der Ortsgr.
Berlin des Deutschen Monistenbundes ; Stadtpfarrer Umfried, 2. Vors. d. Deutschen
Friedensges., Stuttgart; Senalsprâsidcnt Dr. Elsner. Wien ; Dr. Karl Gru«n-
berg, Prof, an d. L'niv. Wien; Pralat Dr. Giesswein. Mitgl. des ungar. Reichstags,
Budapest ; Dr. v. Ursin, eh. Vicepràsid. d. finnischen Landtags ; Jean Longuet, Mitgl.
d.franzôslschen Parlaments; L. Le Foyer, eh. Deputirler, Paris; Ramsay Macdonald,
Mitgl. des engl. Parlaments; Sir Robert Stout, eh. Ministerprâsident von Neusceland;
Lino Ferriani eh. Generalprocurator, Como, u.a.m.

Aile Zuscliriften fiir die Schriftleitung der „ Menschheit " wolie man an Herrn
Fr. Ruedi, Mitglied des Komilees, Lausanne, 3, Jumelles, richten.

< Wir suchen 7.um Gewissen eines jeden Volkes in seiner eigeneu Sprache zu sprechen. Wer sich von uuserer lînparteilicbkeit iiberzengen will, wolle die anderen Organe nnseres Bundes einsehen. »

Bern, am. 18. Dezember 1916.

An unserer Leser
Die lange Daner des Lausanner Buchdrucker-

streiks liât leider mehrere Nanunern der Mensch¬
heit ausfallen lassen. Wir haben dies iiberaus be-
dauert und bilten unsere geehrten Abonnenten und
Freunde, es freundlich entschuldigen zu wollen.

Die Red. und Adm. der Menschheit.

Bern, am 18. Dezember 1916.

Dus Frledensnnsebot ser Zentralmôclite
Ein Hoffnungsstrahl hat durch das Diister

des Wëltkriegs geleuchtet. Aber noeh lâsst sich
nicht sagen, ob er wieder verlôschen oder fort-
scheinen wird — bis er endlich im psychologischen
Augenblick fiir den Ausgleieh der Kâmpfenden
zur vollen Klarheit werde.
Wenn der Vierverband sich weigert, auf irgend-

welche Verhandlutig einzugehen, so nimmt er ge-
genùber den nach Frieden verlangenden Neutra-
len und gegentiber den leidenden Volksgenossen
seiner eigenen Làndër eine drïïckende Ver-
an-twortung auf sich. Viel'leicht ist es auch
môglich, dass er versuchen wird, dieselbe auf
die Gegner abzuwâlzen, indem er seinerseits Friê-
densbedingungen îormuliert, deren Ablehnung er-
wartet werden kann oder die Zentralmâchte zur

Mitteilung der ihren auffordert1). In diesem letz-
fern Falle wiirde ailes darauf ankommen, ob diese
Friedensbedingungen massvoll sind. Auch wenn
sich eine Verstàndigung fiir den Augenblick noch
nicht erzielen lâsst, wâre es doch ein grosser Vor-
teil fùr die Zukunft, wenn beiderseits die Emp-
findung erwuchse, dass die Distanz zwischen den
beiden Auffassungen nicht allzu gross sei. Eine
Vertagung der Verhandlungen kônnte dann viel-
leicht den Neutralen in jenem Augenblick, da die
beiderseitige Bewertung der Kriegslage sich an-
gesichts weitern unentschiedenen Ringens noch
mehr angenâhert hat, die Môglichkeit zu einem
Vermittlungsantrag bieten.
Von Washington kommt die Meldung, dass

Deutschland bereit sei, sich mit der Errichtung
eines unabhângigen Kônigreichs « Polen und Li-
thauen » (oder zweier Kônigreiche « Polen » und
« Lithauen ») zu begnùgen und im ubrigen den
Stand der Dinge vor dem Kriege wiederherstellen
zu lassen, also Belgien wiederherzustellen, und
Nordfrankreich wieder zu râumen u. s. w. Vom
deutschen Standpunkt wâre idas massvoll gehan-
delt, aber die Môglichkeit zu einer Verstàndigung
wurde es kaum bieten, weil eben eine der Vier-
verbandsmâchte dadurch einen wesentlichen Teil
ihres Gebietes verlôre, ohne hierfur irgendwelche
Kompensation zu erhalten. Da sich der Vierver¬
band nicht als gesclilagen betrachtet, wurde er
einem Frieden, der von ihm Opfer ohne Ausgleieh
vérlangt, gewiss nicht zustimmen.
l) Wie der Pariser Sozialistische Parteicongress

Sonntag gefordert hat.

Um ernstere Erfolgschancen zu gewinnen,
musste man schon auf die Bequemlichkeit und
Einfachheit eines derartigen, in wenigen Worten
ausdruckbaren Friedensprogramms verzichten und
sich um das Zustandekommen eines Geschàfts-
friedens bemùhen, der durch einen entsprechend
ausgebauten Austauscli von Zugestàndnissen je-
dern Kriegfuhrenden Werte gibt, die fur seine Le-
bensinteressen von besonderer Bedeutung sind und
ihm nur Opfer zumutet, die mit diesen Lebensinte-
ressen in minder direktem Zusammenhang stehen.
Dies ist durchaus nicht unmôglich, weil eben die
Friedensschlusse der Vergangenheit, auf denen die
heutige Landkarte Europas beruht, von der blin-
den Gewalt diktiert waren und dem Sieger in meh-
reren Fâllen Gebiete zusprachen, deren er nicht
wirklich bedurfte, deren Verlust jedoch beim Unter-
legenen eine nie vernarbende Wunde zuruckliess.
Wenn statt dessen bei diesem Friedenschluss Prin-
zipien der Vernunft in Erscheinung trâten, so
kônnte tatsâchlich eine relative Befriedigung aller
Kâmpfenden erzielt werden.
In der « Menschheit » vom 14. Mârz haben wir

solche Ausgleiclisfriedensvorsch 1âge veroffentlicht.
Sie sind seither auch in den Organen der Haager
« Zenlralorganisation fiir Dauerfrieden » erschie-
nen. In einzelnen Beziehungen bedurfen sie einer
Anpassung an die seither vorgefallenen geschicht-
lichen Begebnisse: so, was die Herstellung eines
unabhângigen Kônigreichs Polen anstelle seiner
Eingliederung in die Habsburgische Monarchie
als dritter Teilstaat derselben anlangt. Im gros-
sen und ganzen aber wùrden sie auch unter den
heutigen Verhâltnissen noch ihrem Zwecke enspre-
chen und wir haben sie darum in den letzten Ta-
gen mehreren Schweizer Blâttern ubermitteit. Sie
sind u. a. an leitender Stelle der Ziircher Post,
sowie in den Baseler Nachrichten und im Berner
1ntelligenzblalt erschienen.

Indem wir unsere Leser fur aile Einzelheiten
auf unser Blatt vom 14. Mârz verweisen, sei es uns
doch gestattet, einzelne Gesichtspunkte, die fur
diesen Ausgleieh von Zugestàndnissen besonders
massgebend sind hervorzuheben.

Indem man Oesterreich ein Protektorat uber Al-
banien und die Ausgestaltung seines Kriegshafens
Kattaro durch den fur Montenegros Eigeninte-
ressen wertlosen Lowzenberg zusprechen und den
polnischen Tron einem habsburgischen Prinzen an-
bieten wurde, so kônnte in Gegenwert fùr diese
Vorteile von Oesterreich die Abtretung von
Welschtirol und Gradiska an Italien und die Ûber-
lassung der von russischen Truppen besetzten ru-
thenischen Grenzbezirke Ostgaliziens und der Bu-
kowina erwartet werden. Damit wâre die Zustim-
mung Italiens und event. auch Russlands zu er-
kaufen, sofern man letzterem Reiche ausserdem
îreie Schiffahrt in den Dardanellen fùr Kriegs- und
Handelsschiffe und die von seinen Truppen be¬
setzten Gebiete Arméniens und Persiens (mit
freien Zugang zum indisohen Meer) zusprechen
wùrde.

Serbien wùrde woihl zur Abtretung der mazedo-
nischen Gebiete an Bulgarien veranlasst werdea
kônnen, wenn man ihm dafùr einen Handelshafen
in Nordalbanien ùberlassen wùrde, Rumànien
wurde seine Wiederstellung gern mit Wiederab-
tretung der von Bulgaren bewohnten Sùddobrud-
scha erkaufen.

Die Wiederherstellung der Unabhângigkeit Bel-
giens und die Errichtung einer internationalen
Rechtsordnung im Sinne der von -der amerikaoi-
schen « League to enforce peace » gemachten Vor-
sehlàge kônnte England versôhnen und ihm Ge-
wàhr gegenùber der Fortdauer des ruinôsen Wett-
rùsten geben. Die Aufrichtung eines Deutsch¬
land, Oesterreich-Ungarn und Polen umfassenden
Staatenverbandes « Mitteleuropa » wùrde Deutsch¬
land einen wertvollen Machtzuwachs geben, die
«offene Tiir >< in den Kolonien der Gegner und
ein Meistbegùnstigungsvertrag fùr die europâ-
ischen Gebiete derselben wùrde seine wirtschaft-
liche Entwicklungsfreiheit gewâhrleisten.
So wùrde jede der genannten Grossmâchte Vorteile

gewinnen und ihren Untertanen mit einem gewis-
sen Schedn von Recht sagen kônnen, die schweren
Opfer des Krieges seien doch nicht « ganz ver-
geblich » gebracht worden. Belgien, Rumànien und
Serbien kônnten sich der Wiederherstellung ihrer
Unabhângigkeit freuen, Bulgarien hâtte mit der
Befreiung der Bulgaren in Macédonien und der
Dobrudscha sein wesentliches Kriegsziel erreicht
und fùr Serbiens wirtschaftliche Zukunft wâre der
freie Zugang zur Adrra ein mehr als vollwertiger
Ersatz fùr die Gebietsverminderung im Sûdea.
Die Tùrkei wâre ihrer armenischen Sorgen ledig,
ohne mit diesem Gebirgsland irgend ein fùr ihre
Lebensinteressen bedeutungsvolles Gebiet zu ver-
lieren. D>ie Aufhebung der Kapitulation kônnte ihr
Entschâdignng bieten.
Wirklich schwierig wâi£ nur der Ausgleieh'

zwischen Erankreich und DMschland, doch liesse
sich bei einigermassen offenem Blick auf beidea
Seiten eine Entscheidung ûber die fernere Zuge-
hôrigkeit von Elsass und Lothringen durch eiae
Volksabstimmung (u. zw. am besten getrennt ia
Lothringen, im Ober- und im Unterelsass) in Er-
wàgung ziehen. Der Umfang der gegen ihren
Willen bei einem der beiden Staaten verbleibenden
Minderheiten kônnte so sehr wesentlich einge-
schânkt werdea. Deutschland kônnte je nach dem
Unfang der abzutretenden Gebiete durch Marokko
oder Madagaskar entschâdigt werden und wùrde
so Siedlungskolonien fùr seinen Bevôlkerungs-
ùbersehuss erhalten, an Gebietsumfang, politischer
und wirtschaftlicher Macht weitaus mehr gewinnen
als verlieren. Frankreich wieder wùrde auch ia den
ihm verbleibenden Kolonien durchaus zureichende
Betâtigungsmôglichkeit fùr seine stagnierende und
durch den Krieg weiter verminderte Bevôlkerung
bewahren; dem Nationalstolz und dem Solidari-
tâtsgefùhl mit den elsàssischen Brudern wùrde aa«
dererseits durchaus Genûge getan.
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Es wâre vielleicht niitzlich, wenn solche oder
âhnliche Vorschlàge zur Kenntnis der Staatsmân-
ner des Vierverbandes gelangen wiirden. Heute
sind sie wohl ganz von der Meinung beherrscht,
dass die vom siegreichen Deutschland beanspru-
chen Vorteile notwendigerweise sich in Nachteilen
fiir sie selbst ausdrûcken miissten. Kârne ihnen
zu Bewusstsein, dass auch ein Ausgleich mit Vor-
teilen fiir beide Tedle môglich wàre, so wiirden sie
sich vielleioht eher mit Verhandlungen befreunden.

Vom FriedenswiSlen der Massen
W. PAMPFER-DAVOS1)

Der Friedenswille der Massen galt bisher als
ein unumstôssiicher Glaubenssatz innerhalb der
Sozialdemokratie und derjenige Ketzer, der es vor
dem Kriege gewagt haben wiirde, dieses Dogma
anzuzweifeln, wàre gewiss dem Ausschluss aus
der Partei verfallen gewesen. Selbst jetzt, wo doch
seit Beginn des Krieges sich so vieles ereignet hat,
das uns die Friedens liebe der Massen in ganz
anderm Lichte erscheinen làsst, kônnen sich viele
Sozialdemokraten noch immer nicht von diesem
Glaubenssatze trennen. Nach ihrer Meinung,
sind die Massen klug und weise, brav und fried-
fertig, man betriigt sie nie und wenn dies wirklich
einmal der Fall sein sdllte, so ist die Niedertrâch-
tigkeit der Herrschenden, oder der Verrat der
Fiihrer daran schuld.
Diese Massen-Vergôtterer kennen ihr Publikum

lediglich aus Volksversammlungen oder Demons-
trationen, wo die Masse der Suggestion eines treff-
lichen Redners unterldegt und seinen Worten fre-
netischen Beifall spendet. Jedoch nicht die Ge-
sinnungsàusserung im Begeisterungsrausche einer
grossen Versammlung ist bestimmend fiir das Tun
und Lassen eines Menschen, sondern die Gesarnt-
heit der Anschauungen die er im Laufe seines
Lebens wissentlich und unwissentlich in sich auf-
genommen hat; die Art und Weise, wie seine
Triebe unter dan Einfluss seines Milieu's zur

Entwicklung kommen, sowie aile Werturteile, die
seine Umgebung fâllt und die er unbesehen hin-
nimmt — kurz der gesamte psychologische Kom-
■plex der Persônlichkeit ist die Wurzel aller Hand-
lungen eines Menschen.
Greifen wir beispielsweise einen ostelbischen

Landarbeiter heraus, und fragen uns: « Muss fiir
ihn der Militarismus und der Krieg etwas ab-
schreckendes an sich haben, ist er fiir ihn eine
Sache die ihm im Innersten widerstrebt?»
Abgesehen von den Ernâhrungverhâltnissen, —

denn diese bedeuten fiir den unter Waffen stehen-
den Landarbeiter schon eine Verbesserug im Ver-
gleich zu seinem Zivilleben — kommt ein Motiv
in Betracht, dessen Einfluss man nicht unter-
schàtzen darf. Der Landarbeiter ist sein ganzes
Leben hindurch zur Knechtschaft verurteilt, er
muss sich in seinem Berufe damit abfinden, stets
als ein Paria in der Gesellschaft behandelt zu

werden. Als armer Teufel wird er geboren, als
armer Teufel fristet er sein Leben und als armer
Teufel wird er sterben. Er bleibt auf Lebenszeit
in die unterste Gesellschaftsschicht gebaant.
Anders beim Militâr. Hier hat er wenigstens

Gelegenheit, Karriere zu machen. Fur ihn hat der
Militarismus Reize, die er in der trostlosen ôde
seines Alltagsdaseins vergebens sueht. In seinem
Zivilleben bleibt er stets ein Gehorchender, beim
Militâr winkt ihm aber die Aussicht, selber ein
Befehlender zu werden. Dann mtissen ihm Leute
gehorchen, die ihn sonst im tâglichen Leben uber
die Achsel anschauen.
Dasselbe Motiv spielt denn auch bei dem weit-

aus grôssten Teil der Industrieproletarier eine we-
sentliche Rolle.

i) Wir brlngen diesen Beitrag als psychologisches
Dokumenf, das die Strômuugen und Gegenstrômuiigen
in den Arbeitermassen veranschaulicht, zum Abdruck.

Der Schriftl. der Menschheit.

Hier kommt noch folgendes hinzu. Denken wir
uns in die Lage eines Bergarbeiters, Hiittenar-
beiters, Webers u. s. w. hinein, Jahr uni Jahr an
das gleiche verhasste Arbeitsjoch geschmiadet,
Skiaven eines eintônigen Produktionsprozesses, ohne
Môglichkeit ihre eigene Initiative entfalten zu
kônnen, andauemd umgeben von Staub, Russ und
Gestank. Musste nicht auf derart eingezwàngte und
eingeengte Menschen der Ausbruch des Krieges
wie ein Aufruf zur Freiheit wirken. Ihr ganzes
Leben lang hatten sie sich ducken mùssen, ihre
guten und bôsen Triebe mussten sie in ihrem In-
nern wie in einem Kerker gefangen halten; jetzt
winkte ihnen die Ausicht, die in ihnen schlum-
mernde Tatkraft entfesseln zu kônnen. Sie, die
niemals etwas anders gesehen hatten, als die
rauschgeschwàrzten Schlote und Fabriken, die russ-
beaeckten Hâuser, den grauen mit Nebelschwaden
verhângten Himmel ihrer Heimat, sie rief der
Krieg hinaus in ferne unbekannte Lânder. Musste
dies nicht in ihrer Seele ànhliche Klânge erwecken,
wie einst die Reden eines Peter von Amiens in
den Gemiitern der Kreuzfahrer, die sie zu ihren
Abenteuerziigen in die Mârchenwelt das Orients
hinaus lockten?
Wo .in der Seele des Proletariers, vergraben

unter Alltagsmoder, noch ein Stiick Romantik
glimmte, dies kam jetzt an die Oberflàche und
unbegrenzte Môglichkeiten erschienen seiner Phan-
tasie.
Darin bestand eben der verhàngnisvolle Irrtum

der sozialdemokratischen Propaganda, dass man
glaubte, durch Aufklàrung iiber das Wesen des
Kapitalismus, durch Vortrâge iiber Imperialismus
u. s. w. die Massen zu abgesagten Gegnern des
Krieges zu machen. So leicht sind die elementarsten
Triebe des Menschen denn doch nicht zu iiber-
winden.
Hierzu kam noch, dass eine, nach Abenteuern

und Gewalttàtigkeiten liisterne Phantasie kûnstlich
geweckt wurde; durch Ztichtung des National-
hasses in der Schule, durch die Schundlitteratur,
durch das Kinowesen u. s. w. Und wo nicht der
Trieb nach Abenteuern, die Freude an einem
aussergewôhnlichen Erlebnis, der Rausch in einer
grossen Bewegung zu sein, das Ausschlaggebende
war, da wurde auf die egoistischen Instinkte spe-
kuliert indem man bei Beginn des Krieges dem
deutschen Arbeiter im Falle des Sieges die Ein-
fiihrung sozialer Reformen wie der Arbeitslosen-
versicherung vorspiegelte, dem englischen Arbei¬
ter andererseits, einen glànzenden Geschâftsgang,
infolge Befreiung von der deutschen Konkurrenz
verhiess.
Wieviel sozialistische Proletarier haben nicht vor

dem Kriege auf den Satz geschworen: der Ar¬
beiter habe kein Vaterland zu verteidigen? Wie
rasch hat nicht mancher seine Gesinnung geândert !
Abgesehen von der ubergrossen Mehrzahl, die ohne
weiteres von dem Rausch der Kriegsbegeisterung
mit fortgerissen wurde, befand sich auch der ubrige,
vorher so prinzipienfeste Teil des Pi-oletariats in
einem Zustande innerlicher Unsioherheit und
vôlligen Schwankens.
Ihr seelisches Innere wurde zu einem Kampîplatz

der widerstreitendsten Motive.
Auf der einen Seite standen ihre politischen

Grundsâtze, die Erinnerung an die vielen Unge-
rechtigkeiten, die ihnen die Staatsgewalt zugefiigt
hatte, das Gefûhl der Erbitterung gegeniiber den
besitzenden Klassen, die sich stets atlen ihren Be-
strebungen nach Verbesserung ihrer wlifschaft-
lichen Lage entgegengestemmt hatten.
Auf der andern Seite trat aile dem das zwar

erschiitterte, aber noch nicht erîoschene Solidaritâts-
gefiihl mit ihren Volksgenossen gegeniiber, das
jetzt aufs Neue entflammt wurde, es erwachten
im Unterbewusstsein làngst totgeglaubte Hass-
instinkte gegeniiber den feindlichen Nationen und
schliesslich kam noch die Hoffnung hinzu, dass
der siegreiche Krieg zu einem Aufschwung der

Arbeiterbewegung ihres eigenen Landes beitragen
wurde.
Wie verschwindend klein ist doch die Zahl der-

jenigen Sozialisten die allen Anfechtungen zum
Trotz konsequente Kriegsgegner geblieben sind?
Wie naiv mutet einen nicht die Meinung einer

Rosa Luxemburg an: Die Arbeiter hatten durch
den gegenwàrtigen Krieg soviel gelernt, dass sie !
einen kiinftigen gewiss verhindern werden. Nichts
aber ist gefàhrlicher als sich in solche Trug-
schlusse zu wiegen. Nein, es wird noch einer lang-
wierigen Arbeit bedûrfen, um die Massen zu einer
wirklichen BùrgsChaft des Weltfriedens zu machen.
Ein tiefgreifender Veredlungsprozess der proleta-
rischen Psyché muss noch vor sich gehen, damit
der Krieg den Massen als ein gleich grosser
Anachronismus erscheint, wie heute die Hexenver-
brennung. Der ungluckseligste Gedanke ist aber
unstreitig der, durch Verschârfung des Klassen- I
kampîes, durch Ziichtung von proletarischen Klas- 1
senkâmpfernaturen den Weltfrieden herbeifiihren zu
wollen. Man vergisst ganz und gar, dass die pro-
letarische Psyché selber einen integrierenden Be-
standteil der heutigen Gesellschaftsordnung bit—
det. Man vergisst, dass die kapitalistische Ausbeu-
tung und der Militarismus nur deshalb môglich
sein kônnen, weil die Massen dafûr psychologisch
prâdestiniert sind. Unbewusst stiitzt die Arbeiter-
sclraft trotz des heftigsten Klassenkampfes immer
wieder das System das sie bekâmpft.
Nur durch internationale Verstàndigung der

Vôlker, durch innere Ueberwindung aller durch
den Krieg entflammten Hassinstinkte, durch die
Erkenntnis, dass man dann seine eigene Interessen
am besten fôrdert, wenn man seine Gegensâtze mit
andern auf giitlichem Wege zum Austrag bringen
kann. *

Darin aber besteht die Schwierigkeit dieser Frage, j
die auch von den Pazifisten meist iibersehen wird,
dass ein solch objefctiver Geist in den Volksinassen
noch lange nicht vorhanden ist. Einstweilen werden
si noch immer wieder gewissenlosen Presse und
verràterischen Demagogen zum Opfer fallen.
Erst eine grundliche Verbesserung ihrer wirt-

schaftlichen Lage, die Môglichkeit fiir einen jeden,
zu seinem eigenen Vorteil wie dem der Gesammt-
heit, seine Fâhigkeiten nach allen Richtungen zu
entfalten, eine umfassende und tiefangelegte Bil-
dungsarbeit und Kultivierung des proletarischen
Seelenlebens, kann die Grundlage schaffen, auf der
der Friedenswille der Massen gedeihen kann.

Mutter
von

Hans von Kahlenberg (Rascher & Go, Zurich 1916)
Hellmut, der Sohn reicher Eltern, fâllt im Krieg.

Er war das Produkt heilig ernster Empfângnis, mit
allen Ergebnissen der Wissenschaft vorbereiteter
Geburt, hingebendster mùtterlicher Erziehung und
Kameradschaft. Die Mutter riihmt sich, nichts an
ihm « verdorben » zu haben. Das intime Verhâltnis
zwischen Mutter und Sohn tritt sehr plastisch
hervor; eine Menschengemeinschaft wird geschil-
dert, wie sie in keiner frùhern Zeit bestanden hat,
bestehen konnte, wie sie erst durch den allmâhlichen
Aufstieg der Mutter zur Selbstbewusstheit und
Wissensbereicherung ihres Geschlechtes ermôglicht
wurde und im 20. Jahrhundert begann, in ErsChei-
nungen zu treten.
Typisch soll der Fall sein fiir soviele durch die¬

sen Krieg zerstôrte gliicklichste Menschenverbin- »
dungen. Des Bûches Sprache ist eindringlich, ohne
wehleidige Schmerzergusse, eine klare, vernunftge-
mâsse und zugleich tieîpackende Darlegung des
ganzen weittragenden Problèmes. Die Schluss-
folgerungen zu ziehen, bleibt dem Leser iiberlassen.

Grete BRODA.

Verantwortl. Verl. u. Buchdrucker Fr. Ruedi, Lausanne.


