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tSchweizer Komitee des Bundes : Dr. August Forel, ait Professor an der Univer-
sitât Zilrich ; Regierungsprâsident Dr. Tschdmi, Bern ; Nationalrat A. Locher, Bern ;
Regierungsrat Dr. Moser, Bern ; Nationalrat G. Muller, Finanzdirektor der Stadt
Bern ; A. Sessler, ait Gerichtspràsldent, Bern ; Prof. Dr. R. Broda, Bern ; Dr. A. de
Quervain, Professor an der Universitât Zurich ; Dr. A. Hcber, ait Civilgerlchts-
prâsident, Basel; Dr. A. Suter, eh. Pràs. d. Gemeinderats von Lausanne; 0. Voi.kart,
Pràs. d. Ordens fûrEthik u. Kultur; Dr. Bûcher, Pràs.d. Schweizer Friedensgesellschaft;
Director Tobler, Bern ; Dr. Julian Reichesberg, Bern; F.Ruedi, a. Grossrat, Lausanne;
Frau Waldhardt-Bertsch, Bern ; Frau VdadensCalmus, Vevey ; Dr. F. Uhlmann,
Basel ; H. Hodler, Genf ; Wenger, Kantonsrat, Zurich, u.a.ui.

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

Internationaler Ehrenausschuss : Gehelmrat Prof. Dr. W. Fcerster, Berlin ; Ed.
Bernstein, Mitgl. des deutschen Reichstags, Berlin; Graf Arco, 1. Vors. der Ortsg».
Berlin des Deutschen Monistenbundes ; Stadtpfarrer Umfried, 2. Vors. d. Deutschen
Friedensges., Stuttgart; Senatspràsident Dr. Elsner, Wien; Dr. Karl Grue»-
berg, Prof, an d. Univ. Wien; Prâlat Dr. Giesswein, Mitgl. des ungar. Reichstags,
Budapest ; Dr. v. Ursin, eh. Vicepràsld. d. flnnischen Landtags ; Jean Longuet, Mitgl.
d. franzôsischen Parlaments ; L. Le Foyer, eh. Deputirter, Paris ; Ramsay Macdonald,
Mitgl. des engl. Parlaments; Sir Robert Stout, eh. Minlsterprâsident von Neuseeland ;
Llno Febriani eh. Generalprocurator, Como, u.a.m.

Aile Zuschriften filr die Schriftleitung der ,, Mensohheit " wolle man an Herrn
Fr. Ruedi, iVlitglied des Komltees, Lausanne, 3, Jumelles, rlchten.

i Wir suchen zum Gewissen eiues jeden Volkes iu seiner eigeuen Sprache zu sprechen. Wer sich von unserer l'uparteilichkeit ûberzeugen will, wolle die anderen Organe unseres Bundes einsehen.

Bit rassiscle BevÉtion il ihr EinfEnss auf
dit Fragt dur Kriegsdauer.

Bern, am 20. Mârz 1917.
Wâre nicht die Aufmerksamikeit und das Wohl

und Wehe der Vôlker so ganz mit den Problemen
der Kriegsbeendigumg verkniipît, so hâtte einstim-
niiger Jubel die Eitfulilung des grossen Freiheits-
traumes begriisst, fur den so viel edle russische
Mârtyrer im Sibirien gestorben und verkiimmert
.sind.
Der Sieg der Demokratie auf diesem schweren

Kampffelde ist indes eiu Ereignis, so reich an zu-
kunftverânderndem Môgliehikeiten, dass es auch im
Waffemlânm unser ailes inniges Mitemptfmden ver-
dient. M&ge der Weckruf von Osten von ail denen
verstan.den werden, die als Solda tan fremder
Zwecke bluten und sie an die Pîlichten gegen sich
selbst, gegen des eigneti Volkes Freiheit erinnern!
Môge er ail denen andererseits, die nur ihrem
enigpersônlichen Lebansglùck leben, ein Weckruf
sein zur sozialen Solidaritàt, sie auifrufen zur Mit-
-arbeit an der Weltgeschichte, die trotz ail dem
Kriegswahn nicht stille steht !

Noch ist der Aulfruihr in St. Petersburg, wenn-
gleich vom Hunger des Volkes getragen, nicht als
jene soziale Révolution im Riicken der fur impe-
rialistische Zwecke kdmpfenden Heere zu. werten,
die einstmals von den radikalan Arbeiterparteien
dur den Kriegsfall angekùndiigt wurde und den
Kriegsausbrudh — eben durch ihre befiirchtete
Môglichkeit — wohl tatsâchilieh ium Jahre ver-
zûgert hat.
Bher gemahnt das Geschehen in der russischen

Hauptstadt, die Verjagung der unfâhigen kaiser-
lichen Regierung, die mit erneuter Kriegsleiden-
schaft Hand in Hand geht, an Gambettas Tat
nach Sedan. Alber es haben sich Mânner so ver-

■schied'ener Grumdanschauung (man denke an den
Fiirsten Lwow und an den Arbeitervertreter Ker-
ensky) in der provisorischen Regierung — pro-
visorisoh — zusammengeschlossen; so schwerwie-
gende politische und Klassengegensâtze — die
Neuschôpfung einer Verfassung, die Entscheidung
uber ein soziales System mitten im Toben des Krie-
ges — harren ihrer Lôsunig, dass ein Nachein-
ander mehrerer revolutionàrer Wellen, wie in den
Jahren 1789-1793 durchaus môglich, ja wahr-
scheinlich ist.
Von dieser Frage hàngt es auch ab, ob die rus¬

sische Révolution den Frieden verzôgert oder be-
schleunigt.
Bleiben die libéral-national istisohen Parteien

Rodziankos und Mdliukows an der Regierung, so
werden sie die Heeresverwaltung zu erneuem
suchen und dann zeigen wollen, was sie geleistet,
gebessert.
Das braucht Jahre, wie es Jahre gebraucht hat,

auf dass die englischen Amiee- Improvisatoren ihre
•Probe aufs Exentpel machen konnten. Kommt es

clagegen zwisohen Bourgeoisie und Prolétariat zum
Burgerkrieg — oder sind, was weniger wahr-
scheinlich, die Mânner des « ancien régime » stark
genug zum Versuch einer Gegenrevolution — so
wird die Sdilagkraft nach Aussen allzusehr ge-
schwâcht, um den Krieg erfolgxeieh fortsetzen zu
kônnen und die Versudhung liegt bei der am Ruder
befindlichen Partei nahe, Frieden zu schliessen
und die Truppen gegen den inneren Feind zu
fuhren.
Siegt endlioh das sozialistische Prolétariat, so

wird es keinesfalls um Konstantinopels willen den
Krieg fortsetzen. Wenn die deutsche Regierung im
psychologischen Augenblick vernuiiftig genug ist,
massvolle Friedensbedingungen zu bieten, so kann
sie dann den Frieden mit dem ôstlichen Gegner
haben und — da dies die Kampflust der West-
mâchte ganz wesentlich dâmpîen wiirde — den
Weltfrieden ihrem Volke und der Men&chheit
bieten.

Erweiterung des zwischenstaatlichen
Schiedsgerichtes zu einem inner=
staatlichen Schiedsgerichte.
Obgleddh die jungsten Ereignisse jede Friedens-

arbeit weit in den Mimtergrund zu idrângen schei-
nen, wollen wir es doch nidh't unterlassen, an demi
Ausbau einer zukiinftigen Rechtsordnung unenf-
wegt zu arbeiten und 'das System eines zu errich-
tenden Schieds'geridites nach alilen Richtungen hin
zu konstruieren. Diesem Bestreben mag der Vor-
schlag der Erweiterung idles zwischensteatliichen
Schiedsgerichites zu einem linnerstaatlidhen Sohiieds-
geriichte diemlieh sein; 'ist er doch auch geeignet,
die Kluft, welche zwisohen den Ententenoten und
den Friedensangeboten der Zen'tralmàchte sdoh
auftat, zu ûberbrucken.
Ich bin niir des Wagnisses sehr wohi bewusst,

eine Erweiterung des zwischenstaatlichen Schieds¬
gerichtes vorzuschlagen, ehe ein solches ùberhaupt
noch ins Dasein gernfen worden ist.
Alilein die Frage des innerstaaiiUclien Nationali-

tàtenhaders war es ja, welche uninittelbar und
mittelbar zum Kriegsausbruch fiihrte. Mittelbar
durch eine Jaihrzehmte wâhrende Befebdung der
verschiedenen Nationalitâten gegen einander in
den vielnationalen Staaten Oesterreidi-Ungams,
unmittelbar durch >das Attentat auf das Thronfol-
gerpaar, idas einer sich unterdrtickt fûhlenden Na-
ttonalitât zugeschrieben wird. Und ich glaube be-
haupten zu duifeo, dass eine zwischenstaafliiche
Organisation so lange nicht mit Erfolg arbeiten
kônnen wird, so lange der Maogel einer inner-
staatlich'en Organisation dmmer die Môglichkeit
offen lassen wurde, zwischenstaatliche Konflikte
heraufzubeschwôren'. Chronologisch und materiell
die Tatsachen verfolgenid, wird es immer feststehen
bleiben, d'ass der kunstlich genàhrte Nationalitâten-
hader in der ôsterreichisch^ungarischen Monarchie
den. Brandherd schuf, aus dem zuerst die Flammen
schlugen.

In den Ententenoten wird denn auch die Be-
îreiung der nationalen Minderheiten der Monar¬
chie verlangt, um so den Brandstofif fiir kiinftige
Kriege hinweg zu ràumen'. Die Entente nennt
diieses Bestreben « die Ordnung Europas nach dem
Nationalitâtenprinzipe ». Sie musste es sich aber
gefallen lassen, dass ihr darnn zugemutet wird, die
eigenen Staaten nach diesem Prinzipe zu ordnen,
wodurch mehr als ein Dutzend von neuen Klein-
staaten in Europa allein entstehen wiirde.
Nun besteht zwar zwischen den nationalen Min¬

derheiten in den Lândem der Entente und jenen
in den Reichen der Zentralmâchte der Unterschded1,
da'ss es fur die erstem keine Môglichkeit gibt,
sicli an fremde Grossstaa'ten ihrer Nationalitât an-
zulehnen, wàhrend fiir die letztem diese Versu¬
chung in hohem Grade vorhanidea ist, und dlaher
zu einer stets uniruhigen und beunruhigeniden Irre-
demta gefiihrt hat. Wàhrend es auf .dem ganzen
Eiidenrunde kein Irland ausserhalb EnglandS gibt,
an das sich die Irlânider anschliessen kônnten, kein
Finnland, Esthlanid oder Eitauen als Anziehungs-
punkt fiir die russischen Untertanen in den sogen.
baltischen Provinzen, kein Judenland als Magnet
fur die Judlen, kein Indien als nationales Ziel fur
die indo-englischen Untertanen — ist es eine -leb-
hafte nationale Propaganda, welche .die Italiener
Oesterreichs, die Serben und Rumânen, die Tsche-
chen 'und Polen nach den Gross- oder Halbgross-
Staaten ihrer Konnationalen tendieren macht. Es
wâre eine Beschôoigung der tatsâchldoh bestehen-
den Verhâltnisse, wenn man behaupten wollte, die
politische und rechtMche La.ge dieser zur Irredenta
verleiteten nationalen Minoritâten wâre eine solche
gewesen, dass sie gar keine Besserung fiir wiin-
schenswert hâtte erachten lassen. Sind doch diese
Minoritâten stets .der Gegenstand von Zuruck-
setzung gewesen, und ihren nationalen Anspruchen
ist mit Missachtung begegnet worden. Dass unter
dem Diucke der Krlegszeit von den aîffcielil ge-
duldeten Fiihrerm derselben gegenwàrtig lebhafte
Loyalitâts-Kundgebungen laut werden, àndert an
den vor dem Kriege bestandenen Konflikten mich'ts.
Da es nun an den zwischenstaatlichen Orga-

nisationen liegen soll, die Kriegsursachen zu be-
seitigen, so scheint es mir logisch zu sein, erst die
ionerstaatlichea KonfLik.tsmôglichkei ten nach Tun-
lichkeit zu beschrânken.
Ich stelile mir idaher vor, d'ass
1. Jede nationale Minderheit in einem Staate

das Redit haben solle, nationale Besohwerde beim
Schiedsgerichte durch einen selbstgewâhlten Ver-
treter zu fuhren, (der aber nicht gerade ein Ab-
geordneter des Landtages oder Reichstages sein
muss) ; dass
2. Die Regierungen sich verpflichten, diese Be-

schwerdefuhrer nicht als- Hoch- und Landesver-
ràter zu beùandeln; und dass
3. Das Sdiiiedsgericht ein beide Teiie bindendes

Urteil in ider vorgebrachten Sache zu fàllen hat,
dessen Vollsltreckumg unter Garantie der idas
Schiedsgericht bildenden Mâchte vor sich gehen
solil.

n
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Don Einiwanjde, keine Regierung einei' Gross-
inacht werde sich der Demûtigunig aiussetzen wol¬
len, von den eigenen Untértanen vor eân Schieds-
gericht zitiert zu werden, môchte ichentgegnen,, dass
mir gerade in idiesem Umstande die Konflikte ver-
hutende Aufgabe Sdieser SchiedSgerichtserweiierung
zu liegen scheinit. Gerade weil d'ie Regierungen es
voraussichtlich nicht darauf ankommen lassen
werden, vor ein Schiedsgericht gezogen zu werden,
dûrften sie einer gerechtern Behandlung ihrer na¬
tionalen Minderheiten eo ipso geneigter sein, und
ans eigener Initiative sich bemûhen, Konfliktsfâlle
zu vermeiidlen. Aber auch die nationalen Majoritàten
im Staate werden den Minorifàten mit mehr Kon-
zilianz ibegegnen, wenn deren Macht umd Ansehien
durch ein teinter ihnen stehendes Sehiiedsgericht
gehoben sain wird.
Die Regierungen, denen es nicht geliingen wollte,

Recht und Ordnung in ibren Staaten derart auf-
recht zu erhalten, .dass ikeine feinidlliehe Einmischiung
dieseliben An. eine Kniegskatastrophe verwickeln
konnte, dûitften es sich gerne gefalilen lassen, dass
die Môgliohkeit einer unparteiischen, uber den
Parteien sfehendien Intervention ihnen dazu ver-

helfen wird, Kriegskatastraphen vorzubeugen und
eine krtegsverhindernde Prophylaxis auszuûben.

R. Edelstein.

Visionen
Das geht mit mir durch Nàchte und durch Tage,
Durch belles Wachen und durch tiefen Traum.
Das eine Bild, die eine bange Frage
Làsst keinem anderen Gedanken Raum :

Das Bild, wie sie da draussen sterben miissen,
Hilflos verblutend in der Todesqual,
An Leib und Seet' zerbrochen und zerrissen
Und wie sie wâchst und schwillt, der Opfer Zahl.
Und wie dies masslos unerhôrte Leiden
Von Menschen uber Menschen ward verhângt,
Und, hassgeblendet, jeder doch von beiden
Sich selbst im Recht, den andern schuldig denkt...
Und dass durch diese Nacht von Blut und Grausen
Kein Funke menschlichen Erbarmens bricht,
Und das nicht Stiïrme der Empôrung brausen
Von Volk zu Volk: Wir leiden's langer nicht!
Wir leiden's nicht, dass man Millionen schlachtet,
Schuldlose Opfer eines finstern 'Wahns,
Der aus der Vorzeit grau heriibernachtet,
Auf Fnkel wdlzend noch den Fluch des Ahrts.
Mag zur Moral der Bestien sich bekennen,
Wer fremdes Wesen feindlich niederschlàgt —
Wir aber wollen ailes Bruder nennen,
Was nur auf Erden Menschenantlitz tràgt !
Wir wollen einen Ring der Liebe schmieden
Im Feuer dieser hassdurchgluhten Zeit,
Und sichrer als das Schwert wird uns umfrieden
Die stârkste Waffe, die Gerechtigkeit !
So, ist mir's, miisste nun heruberklingen
Todwunder Menschheit notgeborner Schwur.
Erlôsend Wort, wirst du den Tag uns bringen ?
Bleibst du ein Traum in dunkler Nacht uns nur ?

Alida Pannenborg.

Erinnerung an Otto Borngrâber f
Es war zwischen uns ein Bûcherstreit, als wir

uns das lietzte mal saihen. Ich brach fur Spitteler
eine Lanze und1 ihn krânkte das bitter. Er ver-
misste bei Spitteler dasselbe Erloser idéal, wie es
Ihn beseelte. Ich verstand ihn damais nicht ganz.
Ich hôrte daran vorbei, wie er es meinte. Es ist
wahr, Spitteler ist ein grosser Kiinstler, aber die
Ironisirung der Welt kann einem iChristusgeist
nicht genûgen; die Zeit eines solchen ist zu kurz
bemessen fur « l'art pour l'art », ihm .ist das Buch
ein Sprachrohr seines Mitleidssohreies... Aber weil
auch Er ein grosser Kiinstler war, hôrte nicht
jeder diesen Schrei, vielen ist es nur ein Lâim oder
auch nur Musik. Ihm aber war seine poetische

Sendung eine soziale Sendung ; mit breit aus-
ladenden Wurzeln fusste seine dichterische Per-
sônilichkeit im Menschheitsbewusstsein, aus ^iem
sie ihre Stoîfe und ihr Richtungsgofùhl sog. Er
selbst, ach, fuhlte sich ja so stark, so glucklich,
was ihm zuleide geschah, daraus mûnzte er nicht
das Gold seiner Kunst. Abgesehen von einer
Hand.vo'11 lynischer Gedichte, in denen er atter¬
ri ings den tiefsten Ausdruck mânnlAohen Schmer-
zes fand, der vorstelilbar — denn sein Gemtit war
zu edel, um nicht schwerverwundbar zu sein —

tragen seine Dichtungen insgesammt den Stempel
eines sieghaften, im geisitigen Vollbesi.tz Schaf-
fenden und des Zusaminenbrechens diieses innern
Gliickes unter der Wucht des Mitleids, des allzu
diistem Eléments dieser teidtragenden Erde. Er
wollte den harten Stahlhelm des Leidtes, der iiber
unsenn Menschheitsbewusstsein lastet, knacken.
Das Raubtiergehiss, das ail solchen Elementar-
wesen in die Wiege gelegt sein mag, hat er sich
an dieser Nuss Tag fur Tag abgewetzt. Er war
der « fustige Pamphillius » der Fabel, der vor lau-
ter innern G1ùcksdisposi tionen und ihrem scharfen
Gegensatz zu den menschlichen Dingen ringsum
dieser Welt nicht froh werden konnte, denn allein
zu geniessen und die anderen von seinen selbst-
herrlichen Freuden ausgeschlossen zu wissen, das
vermochte seine Naivetât nicht. /Und so rang
und warb et unter perlendem Sohweisse fur
die « Bruder ». Er glaubte, kraft seiner strotzenden,
iiberwinderischen Eigennatur an die Mitwelt und
ihr Ueberwindertum. Er rief es ihr aus tausend
Kehten zu: Stark bist du, nur musst diu es dir
zu trauen — damn erlôsest du dich selbst ! — Siehst
du denn nicht, wie ich es mâche? Du kannst doch
nicht schlechter sein als ich. —Aber sie konnte es.

Und sie rumpfte wohl auch zuweilen die Nase
und sagte halblaut unter sich: «Wie selbstge-
fâllig ! »
Hat denn den Vortritt ùberall der Diplomat ?

Er war ja « nur Dichter, nur Narr ! » Und tat
keiner Fliege ein Leids. Und liebte die Menschen
und liebte die Erde und das grosse, gewalfige
Firmament! Und war ein Held ides Aufschauens
und der Selbstdarbietung. Zielt, zielt nach meiner
Brust, sprachen seine Werke und trafft ins Rote,
hier zuckt es aus Liebe zu Euch kleinen, wuim-
âhnlichen Menschlein der Frohn und der Dumpf-
heit.
Ein feines Distichon erschien im Schweizer

« Revoluzzer » im Sommer 15 aus seiner Feder :

« Heldenmache und Heldenmacht. »

« «Helden », nennen sie euch, die Mâchtigen — weil
[sie eudi brauchen.

Frag dein eigenes Herz : ob so aussieht ein Held !
Helden wàren die Menschen worden, weil so — das

[Kommando ? !
— Menschen, die nichts dir getan — Bruder nennt sie

[dein Blut.
Wer einen Menschen schlaohtet : ein Menschlicher

[nennet den : Henker !
Wer sokh Kommando ertrâgt : Freie nennen den —

[Knecht.
Henker nur seh' ich und Nairen und nichts als Knechte

f und Knechter !
Eh' ihr als Helden euch spreizt — fiihlt wie .ein ein-

[facher Mensoh.
Hast du dann noch .den Mut und iden Glanz des Ueber-

[gietmeinen,
Bist nicht Knechter noch Knecht : Freie griissen dich

[ « Helid ». »

Du hast dte nicht heilggesprochen, die pustend
ausgetretene Pfade humpelten, wo vielleicht ein
Blick iiber die Schulter ihnen genugte, um das
Flugelpaar zu entdecken, das zerknittert und un-
geprobt ida des Sphârenkosens wartet... Wie Du
an jede Schulter solch neuen Sahmuck wixnschtest !
Wie es Dich sehnte, unterzugehen in einem Meere
schwirrender, rauschender Flûgel ! Denn die Un-
endliidhkeit da draussen ist gross, dachtest Du,
und es sollte vorerst kein oben und unten mehr
geben.
Wie ich das « Feine » An ail unserm Kunstschaf-

fen zu werten gelernt habe, seit Du mir Wegweis
geworden ! Es hatte mit seiner Résignation, Welt-

ferne imid EinzQlhafùigkeit mich schon sosehr ge- I
wonnen mit seinem ailes Dasein heiiligenden I
« Amen ». Nun. erst erscheint es mir wieder als
das, was es wirklich ist, nâmlich nur .fein, ein
Gewiirz — aber nicht gross, nicht aïs das Wesent- i
liche, wornach die Kraft langen soi], so sie sich
fùhlit, nicht als Das Amt des Dichters, das er an-
tritt, um von Gott dazu « den Verstand zu be-
kommen»... Das Unwetter, das iiber die Welt ge-
komnxen ist, spricht .das faute Ja zu jenen Stûr- !
mern nach der andern, gliicklichern Seite, zu deren
Fùhrern Du zàhltest... Du hast es Dir schwer
werden lassen, den Kosmos naohzudenken. Nicht
resignieren !
Du bist jung gestorben, jung wie Deine Phi¬

losophie war. Die Natur verbot Dir, ihr einen |
« âltern Jahrgang » oder gar einen « Aufguss »

.foligen zu lassen. Kein Altersgebrechen sollte iiber
Dich kommen und Dir den Widerruf diktieren fiir
Dein strahlçndes gralSritterldohes Bekenntnis. Das !
Licht, das wie ein goldenes Fliess um Dein Den-
ken stand, sollte nicht fallen wie der Bart, den
Du — ich weiss nicht welcher Sdirulle des Ab-
sohwurs aufffallender Aeusserlichkeit geopfert —

ein Tempelraub, wie die Maler sagten.
Du gingst um die Zeit des gelben Weintaïubs

im Tessin und gelbes Weinlaub haben wi.r Dir
auf Dein Lager gelegt. Und Du erstrahltest noch
einmat — wie « damais » — in Baldurschein —

bis in leibhaftiger Flamme Deine Huile sich teste.
Grete Broda.

Einige Fragen
|

Wûrde die « Menschheit » eine Briefkastenecke
tfuhren, so wûrde ich gerne um ein Plàtzchen darin
werben... doch auch so môchte ich einige Fragen
stellen.

« Tâte der Pazifismus, der die internationale
Rechtsoïdnung vertritt, nicht gut d'aran, eine ein-
fache klare Définition dessen aulfzustellen, was ge-
genwârtig in den Begrrîf « durcbfûhrbarer inter-
nationaler Interessen » kommt ?
Ist es nicht das ùbereinstimmende Zugestând- ,

nis des Pazifismus, dass der Begriff intematio-
naler Rechtsordnung zur populdren Begriffserklâ-
rung werden muss?
Was gehôrt zu sol cher Volksaufklarung ? —

doch zum ersten eine einfache Belehrung daruber:
Was will, was ist, was tut der Pazifismus (res-
.pektive die internationale Rechtsordnung) ? denn
hunderte von Menschen wissen das nicht in unserer

nâchsten Umgebung. Mililionen von Menschen
ùberhaupt haben keine Ahnung von solcher Frage.
Wie kann dies ausgefûhrt werden? — Wohl

durch Hilife der Lehrerschiaft in ider Kinderschule
und in Vortrâgen vor Eiwachsenen.
Was ist weiter der Begriff des Wortes, « Inter¬

national » ? Ailes, was .den nationalen Begriff
ubersteigt.
Ueber den nationalen Begriff geht auch die inter¬

nationale Hilfssprache (Espéranto). Wer der Sache
tiefer nachdenikt, muss dodh wohl gestehen, dass sie
in die Sphâre der widhtigsten internationalen Inte¬
ressen gehôrt, wenn der Weltkosmos nicht will,
dass et noch an kleinliehen Wortbedeutungen sepa-
rater Spracheneigenheit hàngen bleibt.
Und die Zufcunft gehôrt der Jugend, sagt es

nicht der Pazifist? — und was die Kinder wis¬
sen, das wissen im gewôhnlichen Sinne auch die
Eltern.
Frage : Warum wunscht oder fôrdert der Pazifis¬

mus nicht, dass die internationale Sprache inter¬
national An den obligatorischen Schulunterrioht auf-
genommen werde?
Hait er es fur verfrûht oder undurchîûhrbar

oder welch andere Gegengrunde hat der Pazifis¬
mus?

B. AM.BUHL (Stâfa).

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


