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Die Menschheit
Organ des «Blindes fûr Mensctiheitsinteressen nnd Organisierung menschiiciien Fortscbritts»

Der Jahresbeitrag zum Bund lûr
Menschheitsinteressen bleibt der Selbst-
einschàtzung der Mitglieler iiberlassen.
Schweizer-Postscheckkonto Bern III

496.
Die Vereinsstatuten und Probenummern
aller seiner Organe werden auf Verlan-
gen durch das Sekretariat : Bern, Er~
lachstr. !3 gratis zugesandt.

Schweizer Komitee des Blindes : Dr. August Forel, ait Professor an der Univer-
sitât Zurich ; Regierungspràsident Dr. Tschumi, Bern ; Nationalrat A. Locher, Bern ;
Regierungsrat Dr. Moser, Bern ; Nationalrat G. Mûller, Finanzdirektor der Stadt
Bern ; A. Sessler, ait Gerichtsprâsident, Bern ; Prof. Dr. R. Broda, Bern ; Dr. A. de
Quervain, Professor an der Universitât Zurich ; Dr. A. Huber, ait Civilgerichts¬
prâsident, Basel; Dr. A. Suter, eh. Pràs. d. Gemeinderats von Lausanne; 0. Voekart,
Prâs. d. Ordens fûr Ethik u. Kultur; Dr. Bûcher, Pràs. d. Schweizer Friedensgeselischaft;
Director Tobler, Bern ; Dr. Julian Reichesberg, Bern ; F. Ruedi, a. Grossrat, Lausanne;
Dr. F. Uhlmann, Basel ; H. Houler, Genf ; Wenger, Kantonsrat, Zûrich, u.a.m.

Pràsident des Bundes : Prof. Dr. R. Broda, Herausgeber der «Dokumente des Fort-
schritts », Bern.

ïnternationaier Ehrenausschuss: Geheimrat Prof. Dr. W. Fqerster, Berlin; Ed.
Bernstein, Mitgl. des deutschen Reichstags, Berlin; Graf Arco, 1. Vors. der Ortsgr.
Berlin des Deutschen Monistenbundes ; Stadtpfarrer Umfried, 2. Vors. d. Deutschen
Frledensges., Stuttgart; Senatsprâsident Dr. Elsner, Wien ; Dr. Karl Gruen-
berg, Prof, an d. Univ. Wien; Prâlat Dr. Giesswein, Mitgl. des ungar. Reichstags,
Budapest ; Dr. v.Ursin, eh. Viceprâsid. d. finnischen Landtags; Jean Longuet, Mitgl.
d. franzôsischen Parlaments; L. Le Foyer, eh. Deputirter, Paris; Ramsay Macdonald,
Mitgl. des engl. Parlaments; Sir Robert Stout, eh. Ministerprâsident von Neuseeland;
Llno Ferriani eh. Generaiprocurator, Como, u.a.m.

Aile Zuschriften fiir die Schriftleitung der „Menschheit " wolle man an Herrn
Fr. Ruedi, Mitglied des Komitees, Lausanne, 3, Jumelles, richten.

r Wir suchen zum Gewissen eiues jedcn ïoikes in seiner eigeHen Sprache zu sprechen. Wer sich von unserer llnparteilichkeit ûberzeugen will, wolle die anderen Organe unseres Bundes einsehen.

Bund fiir Menschheitsinteressen
Die 5. ordentliche Generalversammlung unserer

Vereines wird Sonntag* den 18. dies. um 5 Uhr
nachmittags1) im Bùrgerhaus zu Bern, Neueugasse
(II. Stock) stattiinden.

Tagesordnung.
1. Rechenschaftsberieht des Prâsidenten iiber die

Vereinstàtigkeit ira abgelaufenen Jahre, spezîeli
was die Propagauda fur eine internationale Recbts-
ordnung und die Erstattung von Vorschlàgen fur
das kunftige Statut Europas anbelangt.

2. Genehmigung der Finanzgebabrung.
3. Erganzung der Vereinsstatuten.
4. Ergànzungswahlen zum Vorstand.
5. Beratung iiber das Arbeitsprogramm des

neuen Vereinsjahres.
Aile Mitglieder unseres Vereins sind gebeten, an

den Verhandlungen teilzunehmen. Aile andern
Gesinnungsfreunde eind als Gàste herzlich will-
kommen. Wir werden uns freuen, wenu sie so
Gelegenheit nehmen wollen, sich iiber unsere Ve
reinsarbeit nâher zu informiren.

Das Sekretariat
des « Bundes fur Menschheitsinteressen ».

An unsere Leser
Seit dem Mouat Dezember senden wir die

Menschheit an zahlreiche Schweizer Persônlich-
keiten, die uns von geschâtzter Seite als Freunde
der Friedensbestrebuug namhaft geraacht wurden.
Wir hoffen, in ihnen stàndige Leser unseres

Blattes und Stiitzen unseres Werkes zu gewinnen
und werden ihnen, insoferne sie auch die nàchsten
Nummern unseres Blattes entgegennehmen und
damit ihr freundliches Interesse an demselben
zum Ausdrnck bringen, in der ûblicben Weise
eine Nachnahme fur den Abonnementbetrag von
Fr. 4 pro 1917 zugehn lassen.
Die unentgeltlicbe Versendimg unseres Blattes

an jene Personen, die es seit Beginn unseres Er-
scheinens ans verschiedenen Rechtstiteln erhalten,
wird hiedurch naturlich in keiner Weise beruhrt.

Die Administration der Menschheit.

Aus welchen Gesichtspunkten
erklârt sich UJilsons Rundschreiben

an die Neutralen?
Vielfach hat man sich darûber gewundert, dass

•der Pràsident der Vereinigten Staaten so bald nach
seiner Friedensaktion den Vorsuch untemommen

hat, die neutralen Staaten zu einer Handlungs-
weise zu bewegen, die sie in einen kriegerisdhen
Konflikt mit Deutscbland verwickeln. konnte.
Um dies zu erklàren, hat man von verschiedenen

Seiten auf die Unfàhigkeit 'des Amerikaners, die
hesondem europâischen Verhàlitnisse zu verstehn,
hingewiesen und das Argument gewinnt dadurch
') Slatt uni 2 U Uhr, wie ursprunglichin Aussichtge-

nommen.

an Ueberzeugungskraft, dass Wilson wirklich sein
Rundschreiben auch an sol-che Staaten (wîe die
Schweiz) abgesandt bat, bei denen ihtn die Aus-
sichtslosigkeit seines Antrages von vorneherein klar
sein musste. Andererseits solilte ibm doch Kenntnis
vom Neutralitàtsgrundsatz der Schweizer Verfas-
sung zugebiliigt werden. Es ist nur eben in solchen
FâMen diploimatisch ublich, ein Rundschreiben an
raehrere Staaten wôrtlich gleiah zu halten und so
ist eben derselibe Text auch der Schweiz ubermit-
telt worden.

Dass es auch den andern an Deutschlands Gren-
zen gelegenen Kleinstaaten Europas ûberaus
schwer ifallen musse, ihre Beziehungen zum Deut¬
schen Raidie zweideutig und damit kriegsdrohend
zu gestalten, hat Wilson jedoch wirklich nicht hin-
reichend geiwùrdigt. Die Antwort, die ihm aus den
verschiedenen neutralen Hauiptstàdten geworden,
durfte ihn inzwischen eines Bessern belehrt ha-
ben.
•Um aber im Uebrigen zu begreifen, wieso der

gléiche Staatsmann vor Kurzem eine Friedensini-
tiauve und nun eine schèinbare Kriegsinitiative
ergdffen bat, um die einheitlichen Motive zu er-
fassen, die ihn bei seinem Versuche, das Kriegsende
zu beschleunigen und n:un wieder in seinem Wi-
derstand igegen die Bedrohung der neutralen
Schiiffahrt leiteten, rnuss man sich in das Leitmo¬
tiv seiner ganzen poldtischen Anschauungsweise
hineindenken : Dass nàmlich durch die Vereini-
gung der Kulturvôlker eine ûberlegene Machtpo-
tenz zu schaffen sei, weiche dereinst den Frieden
der Welt und den Bestand der internationalen
Rechtsordnung gegen jede kriegerische Selbsthiife
einzelner Staaten zu verteidigen und scfaon jetzt
das Erbgut des Vôlkerrechts zu schiitzen beru.fen
sei. Von diesem Gesichtspunkt ausgehend, begniigte
sich Wilson nicht damit, die Zuriickziehung der
deutschen Versicherungen bezùglich Schonung der
Menschenleben bei der Versenkung von Handels-
schiffen mit idem Abbruch der diplomatischen Be-
ziehunigen zu Deutschland zu beanworten, son-
dern glaubte, aile Neutralen zu gleichem Vergehen
veranlassen und durch ein so'lches einheitliches
Vorgéhen der unbeteiligten Kuiturwelt den
Reahitsgrundsatz der Freiheit der offenen Meere
gegenûber den Machtanspruchen eines einzelnen
Staates wahren zu sollen.

Trotzden ist sein Vorgehen, gerade vom iStand-
punkte des Weitiriedensbundes aus betrachtet,
sehr bedauerlich. Und gerade weil wir diesen prin-
zipiellen Standpunkt teilen, mùssen wir dies klar
feststellen.. Indem die Idee vorzeitig und mit un-
zureichenden Mitteln verwirklicht werden sollte,
musste der Versuch scheitern und damit den gros-
sen Gedanken auch ifiir die Zukunft kompromittie-
ren.

Die Grtinde, um derentwillen der Streitfall des
deutschen Unterseebootskrieges sich nicht zu einem
Urteilsspruich der auif aile unbeteiligten Vôlker zu
stti'tzenden internationalen Exekutivgewait eignete,
sina iolgende :

1 ) Die Rechtslage ist nicht hinreichend klar und
eindeutig.
Durch diese Feststellung sali: zwar in keinerWeise

das unmenschliche Moment beschôniigt werden,
das durch das warnungslose Versenken neutraler

I Schifife ohne jeden Versuch zur Rettung ider gafâhr-
. deten Menschenleben gegeben erscheint, auclh nicht
i die schwere Versùndiigung am Zukunftsinteresse
I des deutschen Volkes, -das durch die Nachgiebig-
jkeit gegenxiber den so lange als verfehlt zurùck-
I gewiesenen Forderungen der Alldeutsohen began-
j gen wurde. Wir haben ail das in der « Mensch-
i heit » vom 7. d. mit aller wunschenswerten Deut-

| lichkeit auseinander.gesetzt und hoffen, damit auch
: den Gesinnungen welter massvoiler Kreise im
Deutschen Reich, die angesichts der vollzogenen
Tatsache in ihren eiigenen B'iâttern nicht mehr Pro¬
test erheben zu kônnen glauben, Ausdruck verlie-
hen zu haben. Aber ailes Kriegsrecht hat nun ein-
mal in diesem Kriege so allseitig Bankerott ge-
macht, die Unmôglichkeit, iden Krieg als brutalste
Ers»cheinungsform der brutalen Gewalt in Rechts-
formen zu zwângen, hat sich so klar herausgestellt,
auch im Seekrieg sind1 von hiiben wie drûben soviel
vôlkerrechtliche Bestimmungen verletzt worden und
die Unterseebootswaffe hat auch so neue Problème
geschaiffen, die von einem auf fruhere Methoden des
Seekriegs aulfgebauten formellen Recht gar nicht
erfasst werden konnfen, dass es wirklich kauim an-
geht, das formelle Seekriegsrecht zu jenen Momen-
ten des Vôlkerrechts zu zâhlen, die eines gemein-
samen Schutzes durch die imbeteiligten Dritten
wurdig sind.
Von deutscher Seite hat man auch darauf hin¬

gewiesen, dass ja Engliand durch seine Seesperre
in der deutschen Bucht dem deutschen. Vorgehen
vôrangeeilt sei. Das ist nun freilich nicht riichtig.
Denn England setzt der Handelsschiffahrt nach
deutschen Hàfen schon durch seine Kreuzerkette
eine unuberw;inidli,che Scùranke und die Minen-
sperre vor der .deutschen Bucht ist nur gegen ein
Auslaufen der deutschen Kriegsschiffe, vor atlem der
Unterseeboote gerichtet; edne derartgrosse Gefahr
fûr idas Leben von .Nicbtkombatitanten, wie sie durch
die deutsche iSeesperre auf den wichtigsten Meeren
Europas gebildet wird, ist also durch die verhâltnis-
mâssig beschrânkte englische Barrière in der
Deutschen Bucht keineawegs gegeben. Mao kônnte
zugunsten des Wilson'schen Standipunktes auch
nodh anfuhren, dass es sich nicht um Schutz ei-
gentlichen Kdegsrechtes hanidle, das den Krieg-
fûhrenden Schranken. fur ihre Feindsel'igkeiten ge¬
gen einanlder setzt, sondern um Schutz jenes Vôl¬
kerrechts, das die Neutralen gegen eine Ausbrei-
tung der Kriegssphàre, die auch ihre Interessen
schâdigt und den Forbgang des iLebens im ganzen
Menschheitsorganism'us hemmt, hanidle. -Aber ail
dies ist eben viel zu vielgestaltig und kontro-
vers, als (dass es Gegenstand; eines einsisimmigen
Urteils dier neutralen Vôlker, eines einstimmigen
Spruchs des Weltgewissens zu bilden vermôchte.
Dazu bedùrfte es eines mit hoher Autoritât ans-
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gestatteten internationalen Gerichtshofes, der aile
Grunde and Gegengrunde beurteilen kônnte
irnd vor allem eines klaren volkerrechtlichen
Gesetzbuchs, das vorher von einer gesetzgebenden
Versammlung der Staatengemeinschaft 5der zumin-
dest von einer nenen Haager Kontferenz in Be-
riickaichtigung der neuen Faktoren des Untersee-
bootskrieges anfgestellt worden wâre. AIL dass fehlt
umd heute anitten iim Toben der Kriegsleidenschaf-
ten ist keinerlei Moglichkeit fiir ein solches aufbau-
endes Werk gegeben. lEben darum sollten aber auch
aile internationalen Zwangsmassregeln, welche
ohne eine solche klare Rech'tsgrundlage zur Willkur
ausarten mtissen, oder doch gegenuber den Be¬
teiligten (den Schein Ider Willkur annehmen, auf
jene Zeit vertagt werden, da die genannten Grund-
lagen geschaffen sind.
2). Eine internationale Exekution gegenuber der

kriegerischen SelbsthiWe einen Einzelstaates, wie
Wilson sie in seiner Kdllektivaulforderung gegen-
iiber den Neutralen angeregt bat, setzt, wie er in
seiner Botschaft an den Amerikanischen Sénat
selbst so richtig ausgefiihrt hat, den Bestand einer
internationalen Exekutivgewalt voraus, deren
Macht der jedes Friedensbrechers offenbar uberle-
gen ist. Nnr weil die biirgerliche Gewalt im In-
nern der bestehenden Einzelstaaten der Macht je¬
des Biirgers und jeder Gruppe von Burgern offen¬
bar iiberlegen ist, werden ihre Entscheidungen im
allgemeinen wiiderspruchslos angenommen. Als sie
diese Ueberlegenheit noch nicht besass (im Mitel-
alter) widersetzte man sich ihr mit Mitteln des
Faustrechts. Auf dass idie internationale Execufcivge-
walt der Zukunft von allen Beteiligten respektiert
werde, ohne selbst zu Mitteln des blutigsten
Krieges greifen zu imissen, mus sie uberragend-
siark sein, dtirfen -ihr nur Einzelstaaten und nicht
grosse Bundisse, die selbst iiber eine den Unbe-
teiligten gegenuber hôhere Macht verfiigen, gegen-
ûberstehen. Wilson bat ja auch den Fortifall die-
ser Biindnissysteme in seiner Botschaft im Januar
gefordert.
Wurde der Einspruch der Neutralen gegenuber

dem deutschen Unterseehootskrieg uber so uber-
wâltigende Machtmittel verfùgen, dass Deutsch¬
land zum Nachgeben ohne bewafKneten Widerstand
gegenuber der Einmutigkeit der Neutralen ge-
zwungen wurde, so wâre Wiilsons Initiative eine
geschichtliche Tat. Da die Neutralen jedoah uber
eine solche offenbar uberragende Macht nicht ver¬
fiigen und Deutschland keineswegs nachgeben, son¬
dera nur einfaçh auch mit ihnen den Waffenstreit
aufnehmen wurde, so vermochte die Befolgung des
Wilson'schen Ratsdhlags durch die europaïschen
Neutralen -der Sache der Volkerrechts nichts zu, nut-
zen und wurde nur neues schweres Leid uber die
wenigen bisher noch friedliehen Lânder bringen, die
letzten Stutzpunkte fiir unparteilisches Denken und
Geltendmachung der G'eaichtspunkte eines Rechts-
friedens zerstôren.
Die Neutralen und mit ihnen die Sohweiz tun

also sehr wohl daran, sich auf einen Protest gegen
den Unterseébootskrieg zu beschrânken und von
Massregeln, die sie auf die schieîe Bahn zum
Kriege dràngen kônnten, abzusehen. Die Note des
Schweizer Bundesrates ist beiden Gesichtspunkten
in voiler Weise gerecht geworden.
Die neutralen Staaten bewahren damit sich

selbst fiir das grosse Werk des volkerrechtlichen
Auifbaus, zu dem sie, so hoffen wir, das Ende des
Weltkriegs berufen wird.

ZurWûrdigung von Frankreichs Anteil
an der Kultur-Entwickelung.

Von Geheimrat Prof. Dr. Wilhelm Fôrster, Berlin.
Man hatte mir den Wunsch ausgesprochen, dass

ich als lang.jâhriger Mitarbeiter an der internatio¬
nalen Organisation wissenschaftlicher Arbeit gerade
jetzt einige Betrachtungen iiber den Anteil Frank-

DIE MENSCHHEIT

reicbs an der Kultur-Entwickelung verôlïentliehen
môge. Ich folge dieser Anregung um so lieber, als
gerade jetzt die Weckung oder Starkung friedens-
voller und sympathiscber Gedanken auf beiden
Seiten von heilsamer Bedeutung sein kônnte, wenn
diese Gedanken auch nicht sofort in die weitesten
Kreise zu dringen vermôgen.

Die franzôsische Wissenschaft begann zuerst
eine in gewissen Richtungen leitende Rolle zu spie-
len bald nach der Zeit, in welcher die griechisch-
arabische Wissenschaft durch die maurische Kultur
in Spanien und durch die von derselben angereg-
ten astronomischen Arbeiten des Kônigs Alfons X.
von Kastilien bedentsame Àntriebe zu hôherer
Entwickelung der Universitâten in Frankreich,
sowie in Ober- und Mittel-Italien gegeben und
auch Lehrkràfte jiidischer und maurischer Natio-
oalitàt dargeboten hatte, wâhrend in Unter-Italien
der Hohenstaufen Friedrich II. von seinem Kreuz-
zuge her aus dem Aegypterlande ebenfalls grie
chisch-arabische Anregungen mitgebracht hatte.

Es war aber bisher auch von der Geschichts
forschnng noch nicht deutlich gewùrdigt, dass in
dieser Entwickelungsstufe europaischer Kultur zum
ersten mal wieder seit den Tagen von Aristarch
und Archimedes, welche beide bereits in Jahr
hundert 2 v. Chr. mit voiler Deutlichkeit die Lehre
von der Erdbewegung erfasst hatten, iiber diese
Lehre ernstlich an einer wissenschaftlichen Insti¬
tution verhandelt wurde, nàmlich in der Universi-
tât zu Paris, von dem Professor Nikolaus Oresmes
um das Jahr 1380. Man darf sogar sagen, dass
Oresmes an Klarheit in der Erfassung des Problems,
sowie der Grunde und Gegengrunde fiir diese
Lehre sich eigentlich als der bedeutsamste Vorgân-
ger von Nikolaus Kopernikus bezeichnen lâsst.

Dieser Pariser Professor, der mit seinem Kônige
Karl V. in einer Art von wissenschaftlicher Ge-
meinschaft lebte, hat damais in lângeren Betrach¬
tungen, auf welche erst neuerdings von dem fran-
zôsischen Physiker Duhem die wissenschaftliche
Welt aufmerksam gemachl wordem ist, die wich-
tigsten Fragen und Zweifel iiber Ruhelage oder
Bewegung der Erde erheblich eingehender disku-
tiert, als dies in den beziiglichen Kapiteln von
Ptolemaus geschehen war, und man darf sagen,
dass, obgleich erzu keiner bestimmten Behauptung
kommt, doch in seiner Abwagung des Fiir und
Wider bereits ein Grad von Unbefangenheit des
Denkens iiber solche Fragen zu Tage tritt, der
hôher ist als er bis dahin in der arabischen und
mittelalterlichen europàischenWissenschaft irgend-
wie zu Worte gekommen war.
Nikolaus Oresmes verliess dann leider die Pari¬

ser Universitât und iibernahm ein Bistum in der
Normandie, sodass nun wohl der Beginn der astro-
Domischen Skepsis bei ihm mehr in den Hinter-
grund trat. Man darf jedoch annehmen, dass seine
an der Pariser Universitât zu Worte gekommenen
Betrachtungen in dem folgenden Jahrhundert bis
zu Kopernikus doch eine gewisse Wirkung als
Fermente, insbesondere auch weiterhin auch in
dem damaligen Niirnberger Mittelpunkt technischer
und astronomischer Entwickelung gehalt haben.
Dass dann Kopernikus mit viel stârkerer Ueber-
zeugungskraft die pythagorâisch-platonischen Auf-
fassungen von der Erdbewegung, aus denen
schon die géniale Vision der Erdbewegung von
Aristarch hervorgegangen war, zur Geltung
bringen kônnte, ist einesteils dadurch zu erklâ-
ren, dass damais zu der Zeit der EroberuDg
von Konstantinopel jene grosse Wanderung grie-
chischer Litteratur, insbesondere der Schriften
Platon's, nach Italien stattfand, durch welche auch
Kopernikus selber ganz neue und bedeutsarne An¬
regungen empfing. Andernteils ist diese Entwicke¬
lung dadurch gefordert worden, dass der grosse
Astronora Johannes Millier (Regiomontan) in Niirn-
berg um 1470, also einige Jahrzehnte vor dem
Beginn von Kopernikus's Lebensarbeit, ganz im
Sinne gewisser Betrachtungen Oresmes, zum ersten
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Mal Messungen iiber die Entfernungen und Bewe-
gungen von Kometen erlangt hatte, wodurch
eigentlich der ganze konzentrische Krystall-Sphà-
renbau des alten Weltsystems schon definitiv zer-
tùmmert wurde.
Unter den verschiedenen Auffassungen, welche-

alsdann dem Lebenswerke des Kopernikus zu
teil wurden, war es der Ruf nach Entscheidung
durch «Astronomie ohne Hypothèse», welcher
besonders lebhaft von Frankreich her vertreteu
wurde. Und man darf sagen, dass dieser Ruf,.
welcher dem jugendlichen Dânen Tycho Brahe bei 1
einem Aufenthalte in Sud Deutschland sehr ein-
drucksvoll von franzôsischer Seite von Petrus
Ramus entgegentrat, fiir die weitere Entwickelung
hochst bedeutsam wurde, indem er Tycho darauf
hinwies, dass es sich jetzt zunàchst darum handeln
werde, die entscheidenden Beweise durch Ver-
schârfung und Vervielfâltigung der Messungen am.
Himmel zu erlangen, in welcher Hinsicht die Le¬
bensarbeit von Kopernikus viel zu wiinschen ùbrig
gelassen hat.

Diese Ueberzeugung hat dann offenbar der gan-
zen Tâtigkeit von Tycho auf seiner dânischen
Sternwarte die hohe Energie zu seinen Messungs-
arbeiten verliehen, welche schliesslich fiirKeppler's,
durch platonische Gedanken beleble Forschungen
auf kopernikanischer Grundlagedie entscheidenden
Nachweisungen lieferten.
Als sodann in den Niederlanden das Fernrohr

erfunden worden war, an dessen Vervollkomnung
sich nach Keppler's Anweisungen weiterhin die
niederlândische und die italienische Wissenschaft
lebhaft beteiligten, verdankte die Wissenschaft
hinsichtlich der Anwendung des Fernrohrs als
Messinstrument der Himmelsbewegungenwiederum
der franzosischen Geistesart wichtige Anregungen
und Erfolge, und es war dann einer dieser franzo¬
sischen Mânner, Picard, welcher wohl auch einen
wesentlichen Anteil gehabt hat an der ersten
Messung der Lichtgeschwindigkeit. deren Grund-
gedanke im letzten Drittel des Jahrhunderts 16 in
der Seele des jungen dânischen Astronomen Ole
Romer bei seinem Aufenthalt in Paris empor-
gewachsen war, und dieser Grundgedanke wurde
dann um die Mitte des Jahrhundert 18 unter Mit-
wirkung des franzosischen Physikers Tizeau auch
die Grundlage zu einer universalen Messungs-
methode fiir die Bewegungsgeschwindigkeiten im
Weltraum.
Nachdem zugleich im letzten Drittel des Jahr¬

hunderts 16 in Paris die Akademie der Wissen-
schaften und eine Sternwarte begrùndet worden
waren, brachte die erste Hâlfte des folgenden Jahr¬
hunderts durch die Gradmessungen, welche die
Pariser Akademie in Siid-Amerika in der Nâhe
des Aecpiators und in môglichst nôrdlicher Gegend
in Schweden ausfiihren liess, den entscheidenden
Beweis fur die abgeplattete Gestalt, welche nach
Newton's Théorie der Erdkôrper durch seine Dre-
hung angenommen hat. Die Berufung von bedeut-
samen franzosischen Gelehrten an die Berliner
Akademie durch Friedrich den Grossen trug dann
auch dazu bei, ein Zusammenwirken berbeizufuh-
ren, in welchem deutsche und franzôsische Denker
aus den stetigen und soliden Messnngs-Ergebnissen
der englischen Astronomen, insbesondere auch
des grossen Bradley, und der Sternwarte zu Green-
wich, erhebende Bestàtigungen fiir die umfassena-
sten Theorien der gegenseitigen allgemeinen An-
ziehung der Himmelskôrper erlangten.
Hiermit war aber gegen Ende des Jahrhunderts J

17 der Beginn einer Art des wissenschaftlichen
Gemeinschaftslebens erreicht worden, um dessen
Organisation seit jener Zeit die franzôsische Gei¬
stesart sich auch ganz besondere Verdienste er-
worben hat.

(Fortsetzung des Artikels in unserer nàchsten
Nummer.)

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


