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Sekretariat des

Bandes fur Menschtieitsinteressen
BERN, Erlachstrasse, 23

(Schweiz. l'ostscheekkonto Bern III496.)
Jâhrlich etwa 4 I Nummern (deutache

& Iranz. Ausgabe) fur Fr.4 i|d Schweiz;
Fr. 6 in den anderen Làndern
AlIeBachhandlungen, Postanstalten, so-
wie das Sekretariat nehmen Bestellungen
entgegen. Einzelnummern 10 cts. =10 PI.

Der Jahresbeitrag zum Bund lûr
Menschheitsinteressen bleibt der Selbat-
einschâtzung der Mitglieler uberlassen.
Schweizer-Postscheckkonto Bern III

496.
Die Vereinsstatuten und Probenummern
aller seiner Organe werden au! Verlan-
gen durch das Sekretariat : Bern, Er-
lachstr. 23 gratis zugesandt.

Schweizer Komitee des Bundes : Dr. August Forel, ait Professor an der Univer-
sitât Zilrich ; Regierungsprâsldent Dr. Tschumi, Bern ; Natlonalrat A. Locher, Bern ;
Regierungsrat Dr. Moser, Bern ; Nationalrat G. Mùller, Finanzdirektor der Stadt
Bern ; A. Sessler, ait Gerichtspràsident, Bern ; Prof. Dr. R. Broda, Bern ; Dr. A. de
Quervain, Prof. a. d. Univ. Zurich ; Dr. A. Suter, eh. Prâs. d. Gemeinderats, Lausanne;
O.Volkart. Prâs. d. Ordens fur Ethik u. Kultur; Dr. Bûcher, Prâs. d. SchweizerFriedens-
gesellschaft ; Director Tobler, Bern; Dr. Julian Reichesberg, Bern; F. Ruedi, a.Gross-
rat, Lausanne ; Frau Waldhardt-Bertsch, Bern ; Frau VuadensCalmus, Vevey ;
Dr. F. Uhlmann, Basel ; H. Hodler, Genf ; Wenger, Kantonsrat, Zurich, u.a.m.

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

Internationaler Ehrenaussehuss: Geheimrat Prof. Dr. W. Fœrster, Berlin; Ed.Bernstein, Mitgi. des deulschen Reichstags, Berlin ; Graf Arco, 1. Vors. der OrtsgrBerlin des Deutschen Monlstenbundes ; Stadtpfarrer Umfried, 2. Vors. d. Deutschen
Friedensges., Stuttgart; Senatspràsident Dr. Elsner, Wlen ; Dr. Karl Gruen-
berg, Prof, an d. Univ. Wien. Pràlat Dr. Giesswein, Mitgl. des ungar. Reichstags,Budapest ; Dr. v.Ursin, eh. Vicepràsid. d. flnnischen Landtags ; Jean Longuet, Mitgl.d. franzôslschen Parlaments; L. Le Foyer, eh. Deputirter, Paris ; Ramsay Macdonald,Mitgl. des engl. Parlaments; Sir Robert Stout, eh. Ministerprâsident von Neuseeland;Lino Ferriani eh. Generalprocurator, Como, u.a.m.

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

i Wir sucben zum Gewisseu eines jeden Volkes iu seiner eigenen Sprache zu sprechen. Wer sieh von unserer Unparteilichkeit ûberzeugen will, wolle die anderen Organe unseres Bundes einsehen.

Die Faktoren der Rrtessbeendisans
Bern, am 7. Mai 1917.

Wâhrend der ersten Kriegsjahre glaubten aile
kâmpfenden Parteien, den Frieden durch Zer-
schmetterung der militàrischen Krâfte des Geg-
ners erzwingen zu kônnen. Deutschland und
Oesterreich haben diese Haffnung im Wesent-
lichen schon im Sommer 1916, nach idem Sohei-
tern der deutschen Offensive gegen Verdun und
der ôsterreichischen Offensive in Oberitalien, auf-
gegeben. Der erfolgreiche rumânische Feldzug war
nur ein Zwischenspiel. Die gegnerischen Mâchte
dagegen haben bis in die letzte Zeit ihre Hoff-
.nungen festgehalten. Gerade die Nachrichten der
letzten Tage uber das Scheitern ihrer Offensive in
Nordfrankreich zeigen jedoch, dass dieselben tru-
gerisch sind. Der Weltkrieg ist militàrisch unent-
schieden und musste endlos weitergehn, wenn man
auf den Sieg einer der beiden Parteien auf den
■Schlachtfeldern warten wollte.

Die Erzwingung des Friedens durch die Auf-
lehnung der zur Schlachtbank gefuhrten Vôlker ist
gleichfalls bis zur Zeit ein frommer Wunsch ge-
blieben. Die russische Révolution hat wohl zur

Desorganisierung der Armee, zur Schwâchung
ihrer Offensivkraft und damit — da Deutschland
froh war, seine verfugbaren Krâfte an der West¬
eront verwenden zu kônnen — an der Ostfront zu
einem Zustand geftihrt, der einem Waffenstillstand
sehr àhnlich sieht. Aber die Hoffnungen auf eine
entschiedene Friedenspolitik der russischen Re¬
gierung haben sich in den letzten Wochen wenig
erhôht. Ob die neuesten Strassenkundgebungen
in Petersburg zu mehr als zu einer Lâhmung der
russischen Initiativkraft fuhren, ob sie positive
Entschliisse auslôsen, muss sehr fraglich erscheinen.
Ob der Stockholmer Kongress der Arbeiierpar-

teien eine wirklioh leistungsîâhige, bei allen Krieg-
îùhrenden gleichmassig einsetzende Friedensbe-
wegung entfesseln wird, bleibt abzuwarten. Die
Streiks der Munitionsarbeiter in Deutschland
stellen wohl ein beachtenswertes Symptom dar, aber
die Abwehrmôglichkeiten der Regierung sind ihnen
gegeniiber sehr gross.
Bei den Westmâchten sind die Arbeiterparteien

in der Regierung vertreten und eine selbstândige
Politik derselben deutet sich im wesentlichen noch
nicht an. Die Initiative Amerikas fur eine Demo-
kratisierung der Welt stellt zunâchst cher ein
neues Kriegsziel und ein neues Hemmnis fiir den
Frieden dar, als das Gegenteil.
Die Hungersnot in Deutschland dûrfte in den

wenigen Wochen bis zur neuen Ernte nicht Frieden
erzwingend wirken kônnen. Dann ist wieder ein
lângerer Spielraum gegeben. Die Tauchbootblokade
wird in England zweifellos zu argem Notstand
fuhren, aber der Bau zahlreicher Schiffe in Ame-
rika dûrfte ihren Wirkungen immerhin entgegen-
arbeiten und bei der Zâhigkeit der britischen
Passe ist auf ein baldiges Nachgeben nicht zu

rechnen. Auch bei den andern Kriegîûhrenden, ja
selbst bei den Neutralen wird angesichts der all-
gemeinen Frachtraumnot und der Verminderung
der in allen Làndern fur den Ackerbau zur Ver-
fûgung stehenden Menschenmengen ein immer
peinvollerer Nahrungsmittelmangel Plaiz greifen,
aber ein wahrer Zwang zur Kriegsbeendigung ist
damit nicht gegeben.
Das Misslingen der militàrischen Offensivope-

rationen, die wachsende Unzufriedenheit der brei-
ten Volksschichten und die kommende Welthun-
gersnot, stellen vielmehr nur Faktoren dar, die auf
die Stimmungen der Regierungen in der Richtung
eines baldigen Friedensschlusses einwirken, ohne
sie jedoch — jeder einzeln fur sich — zwingend
beeinflussen zu kônnen. Die Kriegsziele der ein-
zelnen Parteien sind trotz aller Enttâuschungen
immer noch hochgespannt, in scharfem Gegensatz
zu einander. Blosse Erklârungen wie die der Ar¬
beiterparteien, dass man « auf Annexionen und
Entschàdigungen verzichten wolle », genûgen in-
sofern nicht, als durch sie nichts uber die Lôsung
der polnischen, der elsassischen und der Trentiner
Frage ausgesagt wird.
Denn sie wollen offenbar nur besagen,

dass — im Sinne demokratischer Gesichtspunkte
— von jeder Angliederung eines Landgebietes
gegen den Willen seiner Bewohner abgesehen
werden sol!. Wie aber mit Polen, mit Teilen des
Elsass, mit Trient und mit Bosnien, wo eine An¬
gliederung an ein anderes Land von der Bevôl-
kerung selbst gewùnscht w.ird? Soll man dem
statt geben und damit ein wahres, nicht bloss pro¬
hibitives, sondern auch positives Selbstbestimmungs-
recht der Vôlker anerkennen ? Die Viererverbands-
mâchte, Amerika vor allem, verlangen es. — Soll
man andererseits den an Machtsphâre verlierenden
Màchten Kompensationen zubilligen? Wâren die¬
selben nicht auf kolonialem Gebiete, wo Deutsch¬
land bisher ein, seiner wirtschaftlichen und poli-
tischen Bedeutung entsprechender Besitz verwehrt
wurde, zu fin den ? Die Viererverbandsmâchte
scheinen bis jetzt noch nicht gewillt, diese gerechte
Forderung anzuerkennen.

Die Ausarbeitung eines, die wahren Lebensin-
teressen der verschiedenen Parteien synthethisch
zusammenfassenden Ausgleichsfriedens-Programms
wâre darum auch praktisch von kaum bestreitbarer
Nûtzlichkeit. Nur so kônnten die Vôlker den Mut
gewinnen, um ihre Friedenssehnsucbt in die Tat
umzusetzen, ohne dass dem die Gefahr einer Schà-
digung vaterlandischer Interessen entgegenwirken
wurde.
Vor einem Jahr sind solche Ausgleichs-Friadens-

vorschlàge in den Spalten dieses Blattes verôffent-
licht worden, eine Umarbeitung derselben in Be-
rucksichtigung der seitherigen Weltbegebenheiten
ist geplant und wird unsem Lesern in nâchster
Zeit unterbreitet werden.

i)

Ein

IMlaow Lôsung des Nationalitâtenproblgms
Die Leiden der unterdruckten Nationalitâten

stehen mit in erster Linie unter den Faktoren,
welche zum Weltkrieg gefûhrt und stets neue Vôl¬
ker in den Brand einbezogen haben. Jede Méthode,
welche dieser Frage fur die Zukunft ihre Spitze
ninunt, ist also nicht blos vom Mitleidsstandpunkt,
sondern auch unter dem Gesichtswinkel dauernden
Friedenszustandes von grôsster Wichtigkeit.
Das Programm der « Haager Zentralorganisa-

tion fur Dauerfrieden » schlâgt in dieser Richtung
vor, dass sich aile Staaten im Friedensvertrag zur
Gewàhrung von Religions- rmd Sprachfreiheit, so-
wie Rechtsfreiheit verpflichten sollen. In diesem
Rahmen bleiben jedoch naturgemâss noch entschei-
dungsvolle wichtige Fragen der Einzelanwendung
des Prinzips zu lôsen ubrig. Um den Kampf der
Nationalitâten automatisch auszuschalten, hat ein
ôsterreichlscher Sozialist, Dr Karl Renner, und
haben nach ihm zâhlreiche andere Schriftsteller,
zuletzt ider deuitsche Nationalôkonom Franz Oppen-
heimer, das Programm .der nationalen Autonomie
entwickelt.
Dasselbe stellt sich in bewussten Gegensatz zur

Lôsung des Nationalitàtenproblems auf dem Wege
der territorialen Autonomie der Lânder, wie sie
spezielil in Oesterreich vielfach gefordert worden
war und zwar vor allem desshalb, wéil sich eben
in Gebieten mit Gemengelage der Bevôlkerung die
Selbstverwaltung von Landstrichen mit einheitli-
cher Bevôlkerung kaum erzielen lâsst. Steht aber
eine nationale Mehrheit einer nationalen Minder-
heit gegenûber, so kann gerade die Selbstverwal¬
tung kleiner Gebiete wie z. B. der ôsterreichischen
Kronlânder zur Auslieferung der Minderheit an
die Gewaithenschaft einer Mehrheit und idamit zu
schwerster Bedriiokung fuhren.

Renner und Oppenheimer u.s.w. schlagen darum
vor, jeder Sprachgruppe Selbstverwaltungsrechte
zu gewâhren, sodass also auf einem und demselben
Gebiete, das in wirtschaftlichen und sozialen Fra¬
gen einheitlich verwaltet wird, mehrere Kôrper-
schaften mit gesonderter Verwaltung der kultu-
rellen und Unterrichitsfragen nebeneinander be-
stehen, analog wie etwa schon heute die verschie¬
denen kirchlichen Gemeinschaften ihre Angelegen-
heiten autonom regeln. Oppenheimer knupft in
seiner interessanten Schrift seine Vorschlâge na¬
tionaler Autonomie gerade an diese Analogie an.
Der Grundsatz : « cujus regio ejus religio » hat

Jahrhunderte lang Europa verheert und an den
Rand des Abgrun.des gebracht. Heute ist der An-
spruch aufgegeban; das Recht eines jeden, seine
Konfession frei zu bestimmen, ist in allen Kultur-
staaten in der Verfassung verankert, und die auf
diese Weise, durch freien Entschluss aller Betei-

1) Siehe unsem Artikel iiber den Einfluss der rus¬
sischen Révolution a.uf die Entwicklung der innerstaat-
lichen Verhaltnisse in Oesterreich, in unserer letzten
Nummer.
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ligten — denn jeder kann seine Koiïfession ûberall
ohne Schaden wechseln — gebildeten personalen
Kôrpersehaften regeln ihre Angelegenheiten in
einem bequemen, vom Staate fur aile gleichmâssig
gesetzten Rahmen selbst, indem sie ihre Angehôri-
gen kraft der Ver.leihung ôffentlicher Finanzbe-
îugnisse entsprechend besteuern.
Ganz das gleiche soll te in allen gemischt-

sprachigen Bezirken geschehen, damit der frei'lich
nirgends mit Gesetzesfcraft ausgesprochene Grund-
satz: « cujus regio ejus lingua », der heute Europa
an den Rand ides Abgrundes zu bringen droht,
gleichfalls ans dem Venfassungskampf verschwinde,
indem man gleichfalls das Recht ider « Nationali¬
tâten » auf ihre Sprache und Kultur und ailles,
was damit zusammenhângt (Schuilen, Theater,
Museen, u.s.w.) unangreifbar in der Verîassung
veramkert. Jeder Bûrger in gemischt-sprachigen
Bezirken soll in eioer eigenen Verhandlung vor
einer unparteiischen Behôrde erklàren, zu welcher
Sprach- und Kuliturgemeinsohaft er sich rechnet.
Auf diese Weise emtstehen nationale « Kataster »

oder « Matriken », deren Mitglieder eine in allen
Fragen der Schuile, u.s.w. autonome Korporation
biliden, die, mit eigenem Steuerrecht ausgestattet,
ihre Angelegenheiten selbstàndig in dem fiir aile
Nationalitâten gleichmâssig von der Verfassung
gespannten Rahmen verwalfet. »

So wurde jeder Wettkampf der Nationalitâten
um die Verwendung der ôffentlichen Steuergelder
zu Gunsten der Erridhtung von Schuilen, mit ihrer
Sprache us.w. verschwinden. Sie wiirden mit ihren
eigenen Steuern aile Anstalien bauen umd urnter-
halten, deren sie zu bedûrfen glauben und ganz
nach ihren eigenen Interessen verfahren.
Auch der politische Wahlkamipf mit ail seinen

Gehâssigkeiten, seiner Aufpeitschung der Leiden-
schaften, wie er gérade in Oesterreich sich so viel-
fach entwickelt, lâsst sich aussahalten, wenn diesen
nationalen Kôrperschaften durch .die Venfassung
selbst das Recht der Bestellung einer bestimmten
Anzahl von Vertretern fiir die territorialen Kôrper¬
schaften, die sich mit den allgemeinen politischen
und sozialen Fragen befassen, zuerkannt wird.
Aehnliehe Einfuhrungen kônnten auch in Miaze-
donien, wo Serben, Bulgaren, Tiirken und Grie-
chen untereinander wohnen, endlich den Frieden
herstellen, im Elsass und in Posen den Minder-
heiten das Geîûhl des Unterdriicktseins nehmen,
ebenso in den baltischen Provinzen, in Belgien
u.s.w. Damit fiele fur den Volksgenossen der Un-
terdruckten der wesentliche Anlass fort « Gut und
Blut» fiir deren Befreiung, die meist wieder eine
Unterdriickung eines andern Volksstammes auf
gleiehem Gebiete in sich begreifen wiirde (wie z. B.
die Annexion Rumânisch-Siebenburgens an Rumâ-
nien wieder die Deutschen und Magyaren Sieben-
biirgens der Fremdherrschaft ausliafem wurde)
aufzuopfern. Wenn ein solches System der natio¬
nalen Autonomie im Friedensvertrag fiir aile na-
tional-gemischten Staaten festgelegt und durch die
Garantie internationaler Gerichte gesichert wurde,
so kônnte man in der Tat in weitgehenden Masse
von einer wirklichen Lôsung der Nationalitâten-
frage sprechen.

1er SiMzsr Standpnnkt gepier den
Ergebflu der Weltlrà

In so lange der Kampf auf den Schlachtfeldern
den entscheidenden Faktor fiir die Entscheidung
des Krieges darstellte und die Streitfragen um
Landbesitz den wesentlichen Einsatz desselben
bildeten, war es fur die Neutralen verhâltnismâssig
ileicht, auch in ihren Wiinschen ausserhalb des
Streites zu bleiben.
Schon die Gefahr eines Handelskrieges jedoch,

wie er nach Absicht der Vierverbandsmâchte auf
den Kampf der Waffen folgen soll, beruhrt die
Interessen der Neutralen aufs empfindlichste.
Die von Prâsident Wilson im Januar entwickel-

ten Plane fiir Errichtung einer, dauernden Frieden

verburgenden Staatengemeinschaft bietet anderer-
seits den Neutralen ebenso segensvolle Verheis-
sungen wie den heute kriegfiihrenden Mâchten.
Auch die im Gefolge der russischen Révolution

in mehreren Làndern einsetzende Bewegung fur
freiheitliche und demokratische Ausgestaltung des
Verfassungslebens, sowie die in dieser Richtung von
Amerika und Russland, sowie zum Teil auch von
andern Làndern aufgestellten oder vorgeschiitzten
Kriegsziele riihren an allgemeine Entwicklungs-
fragen, denen auch die Neutralen nicht fremd blei¬
ben kônnen.
Die schweizerische Oeffentlichkeit besitzt einen

keineswegs geringen moralischen Einfluss auf die
Entscheidung dieser bedeutsamen Problème und
auch der Schweizer Staat wird bei den auf den
Weltkrieg folgenden internationalen Verhand-
lungen seinen Einfluss in der einen oder andern
Richtung, speziell was den Ausbau des Vôlker-
rechts anlangt, in die Wagschale zu werfen
haben. Der schweizerische Standpunkt diirfte zu
dieser Zeit, gerade um des hohen moralischen Ein-
flusses willen, den die Schweiz durch ihre Unpar-
teilichkeit und ihre philanthropischen Bemûhungen
zu Gunsten beider kriegîuhrenden Parteien er-
worben hat, eine durchaus nicht zu unterschàtz-
ende Bedeutung haben.
Es erscheint uns darum wichtig, in der ôffent¬

lichen Meinung der Schweiz eine Klârung und Ver-
stândigung dariiber anzubahnen, in welcher Rich¬
tung der schweizerische Standpunkt bei der Lô¬
sung ail dieser Fragen einer nahen Zukunft ein-
zusetzen ist.
Wir haben zu diesem Zwecke mehrere bedeu-

tende Persônlichkeiten der Schweiz gebeten, uns
ihre diesbezugliche Stellungnahme mitzuteilen.
Wir werden ihre Antworten in einer der nâchsten
Nummern unseres Blattes verôffentlichen.

Die Redaktion der « Menschheit ».

Von Willy BRETSCHER, Zurich.
Man braucht dem Thema nicht den Anspruch

der Neuheit zuzugestehen und darf es doch an-
gemessen finden, wenn ihm bei einem besondern
Anlass wieder einmal in den Erôrterungen uber
den Frieden Raum gewâhrt wird. Der besondere
Anlass ist die Verôffentlichung eines Bûches, das
mit scharfen Lichtern ein konkretes Objekt dieser
Frage beleuchtet und in seinen Auseinander-
setzungen mit dem pazifistischen Problem eine
Reihe von Anregungen bietet, die nicht unbeachtet
und ungepruft bleiben sollten. Die Umwâlzung in
Russland ist wohl noch vor allem geeignet, das
Interesse an dem Thema zu verstârken.
Es liegt ohne weiteres auf der Hand, dass die

freie Entscheidung des Volkes iiber Krieg und
Frieden eine der ersten Vorbedingungen fiir
die Vermeidung leiehtfertiger, imperialistischen
Zwecken dienender Kriege ist. Diesen Gedanken
hat Kant in seiner Abhandlung « Zum ewigen
Frieden » der Forderung « Die biirgerliche Ver¬
fassung in jedem Staat soll republikanisch sein»
untergelegt. Hermann Fernau stellt dieses Wort
seinem Bûche « Durch !... zur Demokratie ! » als
Motto voran und begriindet auf den 260 Seiten
des Werkes die Notwendigkeit der Demokratisie-
rung seines deutschen Vaterlandes, indem er, von
dem heutigen Kriege ausgehend (an dessen Ent-
stehung er auf Grand seines Studiums des Tat-
sachenmaterials die Schuld den Zentralmâchten
beimisst) die internationale Bedeutung dieser an¬
ges trebten Reîormierung darlegt.

Keineswegs kann es sich hier darum handeln,
auf die einzelnen Ansichten des Verfassers kritisch
einzugehen. Man mag mit seiner Auffassung ge-
wisser Ereignisse, vielleicht sogar mit seinem Ge-
samturteil iiber die grosse Kriegsschuldfrage
allenfalls in striktem Widersprach stehen, — doch
die grosse Grundlinie seiner Ausfuhrungen ist es,
die verdient, festgezeidinet zu werden. Fernau setzt

die Gefahren eines autokratischen Regierungs-
systems, das nach ihm das deutsche Reich, verziert
mit demokratischer Fassade, besitzt, auseinander.
Wenn er sich in seiner ersten Verôffentlichung
(« Gerade weil ich Deutscher bin ») mehr alilgemein
gegen die Kriegsursachenlehre von den Impondera-
bilien gewendet hat, so pràzisiert er hier seinen
Standpunkt, dass aile Kriege einem dynastischen
Willen zur Macht entsprângen. Wer sich also die
Aufgabe stelte, den Krieg zu bekâmpfen, so folgert
er, miisse seinen Kampf zunàchst gegen die Dynas-
tien richten. Er betrachtet es als Utopie, von der
Kultur eine paziifistische Weltordnung zu er-
warten, ohne vorher nach dem verfassungsrechtlich-
politischen Unterbau dieser Kultur zu fragen.
Frieden und Krieg seien nicht so sehr die Ergeb-
nisse der auswàrtigen Politik, sondera vielmehr
die Folgeerscheinungen der innern Staatsverfas-
sungen. Die zwischenstaatliche Anarchie sei kein
Ding an sich, sondera die natûrliche Folge feudal-
mititaristisoher Verfassungen. Und deshalb: Weg
mit diesen Verfassungen !1)
Nun mag es ja wohl scheinen, als ob Fernau mit

seiner Forderung, die im weitestgehenden Sinne die
Durchfuhrung der Prinzipien der grossen fran-
zôsischen Révolution als Grundlage der Friedens-
sicherung annimmt, die Universalmedizin fiir den
kranken Weltorganismus gefunden zu haben glaubt.
Einseitigkeiten sind in diesem Bûche, das vorge-
fasst eine Idee zum Ausgangspunkt nimmt, sicher-
lich vorhanden. Es ist nun eben so, dass sich jede
der Hauptbetrachtunigsweisen tiber die Schuld am
Kriege, môge sie nun kapitaldstische und imperial-
istische Faktoren, den Zustand internationaler
Rechtlosigkeit an und fiir sich oder endlich die
im Ethischen und Religiôsen verankerte Auffassung
des « mea culpa, mea maxima culpa » in Anspruch
nehmen, durch zahlreiche Argumente stiitzen und
bis zu einem hohen Grade von Evidenz bringen
lâsst.
Hier die einzelnen Einwânde anzubringen, die

sich gegen solche rasche Durchschneidung des gor-
dischen Knotens (der eben schliesslich doch nicht
durchschnitten werden durite, sondera entwirrf
werden muss) vorbringen lassen, ginge uber Zweck
und Rahmen dieses Artikels hinaus. Wenn auf zwei
Punkte hingewiesen werden soll, sei es zunàchst
der, dass, wie seinerzeit W. Eggenschwyler in einer
geistvollen Abhandlung ausgefuhrt und mit dem
Beispiel des italienischen Parlaments belegt hat,
politische Fehler auch beim Bestehen der Volks-
souverânitât unter dem Drucke ausserordenflicher
Ereignisse, in der Befangenheit der Kriegspsychose,
begangen werden kônnen. Und fiir das praktische
Problem des Pazifismus ergibt sich die Betraoh-
tung, dass die Internationalitàt der Friedensbe-
wegung bedingt, es den einzelnen Vôlkern zu uber-
lassen, ihre nationalen Verhâltnisse zu gestalten.
Auf jeden Fall aber ist diesem Bûche um

seiner vielen soharfgedachten und fruchtbaren
Erwâgungen willen in der Friedensliteratur ein
guter Platz gesichert. Das von gewandter Feder
behandelte Problem hat durch Ereignisse der
neuesten Zeit — seit dieser Artikel geschrieben
wurde — brennendste Aktualitàt erlangt und wird
noch auf manche Monate hinaus die Welt be-
schâftigen.

Es wâre vielleicht zu wiinschen gewesen, Fernau
hâtte in seiner anregenden Schrift die Polemik
gegen andersgerichtete Ideen der pazifisfischen l
Bewegung etwas sachlicher in der Form gehalten.
Die sich zu diesen andersgerichteten Ideen be-
kennen, werden immerhin der Sache zulieb keine
Animositât gegen einen Mann und ein Werk be-
zeugen, dessen Tendenz den gleichen hohen Zielen
dient, die sie erstreben.
T Was Wilson in seiner jiingsten Botschaft an den

Kongress sagjte, (inbezug auf die Ursachen der Kriege),
stinimt fast wôrtlich mit Fernaus Aeusserung ûberein.
Auch Wilson steht auf dem Standpunkt, dass «die i
Kriege hervorgerufen und gefuhrt werden im Interesse
von Dynastien oder von kleinen Grappen.»
Verantwortl. Veri. u. Buchdrucker Fr. Ruedi, Lausanne.


