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Das russische Reich im 19. Jahrhundett — 

mehr als eine »Sister Republic« der Schweiz? 

Andreas Kley 

sLet us be united as two Sistet-Republicsld, schrieb 1778 der Bieler Ge- 

lehrte Jean-Rodolphe Valltravers in einem Brief an den amerikanischen 

Botschafter in Paris, Benjamin Franklin. Im 18. Jahrhundert konnte Vall- 

travers mit der Bezeichnung der Schweiz und Amerikas als »Schwestet- 

republiken« kein aussenpolitisches Programm meinen. Vielmehr bezeug- 

te der Autor mit den USA, die sich eben fiir unabhingig erklirt hatten, 

Sympathie. Erst im 19. Jahthundert benutzen Schweizer Politiker das 

Diktum von Valltravers in Festtagsreden und bei Feierlichkeiten, welche 

die Verbindung zu den USA hervothoben. Die Politiker und Amtstrager 

der USA haben die Schweiz nie als »Sister« empfunden. Es hat sich dann 

auch erwiesen, dass die Bezichungen iiber all die Zeit hiufig wenig ge- 

schwistetlich waren. Schweizerischerseits hat sich das positive Bild der 

\Sister< hartniickig gehalten und wird stets gerne bemiht. 

Traditionell werden die Beziehungen zwischen der Schweiz und 

Russland, der andern grossen Weltmacht, nicht als besonders gut ange- 

sehen. Die Ertichtung der Sowjetunion ab 1917 bis 1989 tribt noch 

immer das Bewusstsein und riickt den ideologischen Kampf in den Vort- 

dergrund. Im Jahrhundert zuvor sind sich die Schweiz und Russland 

mehrfach begegnet. Zwei dieser Kontaktnahmen am Anfang und am 

Ende des Jahrhunderts waren fruchtbar, auch wenn sich Russland 

durchaus eigenniitzig verhalten hatte. Es geht einerseits um die Schaf- 

fung der modernen Schweiz wihrend des Wiener Kongtesses: Ohne die 

Hilfe von Zar Alexander 1. wiirde es heute auf dem europiischen Konti- 

nent keine neutrale Schweiz geben. Anderetseits geht es um die Forde- 

rung des humanitiren Vélkerrechts. Dieses beansprucht die Schweiz zu 

Unrecht fiir sich allein, denn es ist wenig bekannt, dass Russland fiir das 

humanitire Vélkerrecht ebenfalls einen grossen Beitrag geleistet hat. Die 

volkerrechtliche Geschichtsschreibung misst diesen Tatsachen wenig 

Bedeutung bei und sie fehlen in der schweizetischen Geschichtsschrei- 

1 James H. Hutson, The Sister Republics, Die Schweiz und die Vereinigten Staaten 

von 1776 bis heute, Bern 1992, S. 11. 
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bung fast ganz. Solche Aussagen wurden als unschweizerisch angesehen 
denn sie scheinen Ehre und Stellung der Schweiz in Frage zu stellen. , 

. Der Jubilar dieser Festschrift ist fiir das humanitire Vélkerrecht en- 
gagiert. Ex ist Mitglied des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 
und damit an der Spitze einer Organisation, die schon zweimal den No- 
belpreis erhalten hat und deren Wirken von gtosstem Wert ist. Daniel 
Thiirer benétigt. fir diese Mitgliedschaft das Schweizer Biirgerrecht; 
freilich ist er im Ubtigen ein Kosmopolit2, , 

Zar Alexander 1. griindet die moderne Schweiz 

Die von Napoleon diktierte Mediationsordnung der Schweiz konate den 
Sturz des franzésischen Kaisers nach seinem erzwungenen Abzug aus 
Ru.ssland (1812) und den Niedetlagen bei Leipzig (1813) und endgiiltig 
b§1 Watetloo (1815) nicht tbetleben3. Am 29. November 1813 setzten 
die Gesandten von zehn alten Kantonen die Mediationsakte ausser Kraft 
und ersetzten sie durch eine Ubereinkunft im Umfang von funf Artikeln. 
Es handelte sich um einen provisorischen Bundesvertrag fur die Uber- 
gangszeit bis 1815. Einige Tage zuvor waren in Bern wieder die alten 
gegenrevolutiondren Krifte an die Macht gekommen, die die ehemaligen 
Untertanengebiete der Waadt und des Aargaus erneut in Besitz nehmen 
Wo]l_ten; Bern suchte dies unter geheimer Mitwirkung Osterreichs zu 
erreichen. Im Marz 1814 trafen sich diejenigen Kantone, die Gebietsan- 
spriche erhoben, zu ciner Sondertagsatzung. Der russische Zar Alexan- 
der L. erfuhr jedoch von der geheimen Einmischung Osterreichs und trat 
dem entgegen. Alexander, den der Waadtlinder Frédéric César Laharpe 
(1754-1838) erzogen hatte, wollte insbesondere die Waadt und den Aar- 
gau erhalten wissen. Bern sollte dafiir mit den Territorien des chemaligen 
Firstbischofs von Basel im Jura entschidigt werden. Ferner verlangte 
Rgssland,“dass die Eidgenossenschaft neutral werden sollte, um sie dem 
Einfluss Osterreichs zu entzichen. Die Verhandlungen in dieser Angele- 
genheit fiihrte auf Seiten Russlands der aus Griechenland stammende 
russische Gesandte in der Schweiz, Jean Antoine Capo d’Tstria (1776~ 
1831, ermordet als erster griechischer Prisident). Capo d’Istria sicherte 

Daniel Thiirer, Kosmopolitisches Staatsrecht, Band L. G i iokei Ziirich 2005, , Band I, Grundidee Gerechtigkeit, 

Siehe zu diesem Abschnitt Andreas Kle Verfa hi i 2 
: . S, ' y s$s8UNgsgesc chte der NCuZClt, 
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im Namen des Zaren den territorialen Bestand der neuen Kantone der 

Helvetik und Mediationszeit. Ex zwang die alten Kantone mit der Dro- 

hung, der Wiener Kongress verflige ansonsten tber sie, die Gleichheit 

aller Kantone zu respektieren. Ausgetechnet Russland und die monarchi- 

schen Grossmichte verwehrten den alten Kantonen also eine Rickkehr 

in die Untertanenverhiltnisse des Ancien Régime vor 1798. 

Die Kantone waren auch in anderer Hinsicht untereinander zetstrit- 

ten. So forderte detr Kanton Schwyz Usi und Unterwalden auf, wieder in 

den Bund von 1315 einzutreten. Die Kantone waren insgesamt cher 

geneigt, gegeneinander Krieg zu fithren, als die auslindische Einmi- 

schung abzuwehren. Erst auf Druck der europiischen Grossmichte 

Osterreich, Preussen, Russland, England und des wieder bourbonischen 

Frankreichs, unter deren Vormundschaft die Fidgenossenschaft stand, 

traten anfangs April 1814 die Kantone in Zirich zur Tagsatzung zu- 

sammen, um die Frage der Verfassung des eidgendssischen Bundes an- 

zugehen. Die zerstrittene Lage schilderte der Vorort Ziirich im Kreis- 

schreiben vom 16. August 1814 wie folgt: »Die Blicke des Auslands sind 

auf die Schweiz gerichtet, und die Aussicht, dass, wenn der schweizeti- 

sche Bundesverein dermalen nicht zu Stande kommt, die Konstituierung 

der Eidgenossenschaft kaum mehr von ihr abhangen, dass man ohne sie 

iiber iht Schicksal entscheiden werde, entwickelt sich mit jedem Tage 

mehr.«* 

Diese Einsicht half nichts; die européischen Grossmichte mussten 

die T.age ausdriicklich benennen. Sie bermittelten der Tagsatzung am 

16. August 1814 die sog. »insolente Notex: »Aucun canton, quel qu’il soit, 

ne saurait par lui-méme fixer 'attention des grands Etats de I'Europe; ce 

n’est et ce ne peut étre que sous la figure d’un cotps fédéradf, que la 

Suisse entiéte les intéresse. C'est pour affranchir ce corps du joug qui 

Popprimait, c’est pour lui rendre son libre atbitre et la parole, que les 

puissances alliées portérent leurs armes sur les frontiéres de la Suisse, 

combattirent, stipulérent pour elle. Et, le premier, le seul usage qu'elle 

ferait de son indépendance, reconquise et 2 elle restituée par ces magna- 

nimes souverains, n’aboutirait qu’a faire scission et 4 réduire ainsi tout le 

corps fédéral a I'inaction, a la nullité la plus absoluer«® 

Die Grossmichte lehnten es also ab, mit den Kantonen einzeln zu 

verhandeln, vielmeht wollten sie mit der Schweiz als solcher (»corps 

¢ Abschied der [...] ausserordentlichen eidgendssischen Tagsatzung 1814 1, S. 162. 

5 Abschied der [...] ausserordentlichen eidgendssischen Tagsatzung 1814/1815 1, 

S. 156 f. 

425 



Kley 

fédératif«) verkehren. Das setzte seitens der Eidgenossenschaft ein ge- 
meinsames Vorgehen voraus. Die Tragik jener Zeit liegt darin, dass sich 
diese Einigkeit nicht freiwillig und auf dem Verhandlungswege etteichen 
liess. Die Verhandlungen zogen sich in die Linge (lange Tagsatzungd), 
weil Bern Entschidigungen fiir die verlorenen Untertanengebiete ver- 
langte und dariiber hinaus zahlreiche Gebietsstreitigkeiten bestanden. So 
suchte der kleine Kanton Zug sein Territorium auf Kosten der Nachbarn 
auszudehnen. Immerhin zeigte sich darin ein Konsens, dass die Eidge- 
nossenschaft sich zur Neutralitit innerhalb des eutopiischen Mich- 
tegleichgewichts verpflichten wollte und die zentrale Bundesgewalt nut 
liber geringe Kompetenzen verfiigen sollte. Nach langen und fruchtlosen 
Verhandlungen intervenierten die Gesandten der europdischen Michte 
erneut und forderten die rasche Verabschiedung des neuen Bundesver- 
trags. Unter diesem Druck verabschiedeten die 19 Kantone der Mediati- 
onszeit am 8. September 1814 den Bundesvertrag; am 12. September 
nahmen sie das Wallis, Neuenburg und Genf in die Eidgenossenschaft 
auf. Zuvor verschob eine separate Ubereinkunft vom 16. August 1814 
die Regelung offener Gebietsstreitigkeiten auf einen spiteren Zeitpunkt. 

Eine Gesandtschaft der nunmehr 22 Kantone reiste an den Wiener 
Kongress, welcher in der Folge die Unabhingigkeit der Eidgenossen- 
schaft in ihren neuen Grenzen anerkannte und ihre Neutralitit garantier- 
te, aber auch die offenen territorialen Fragen verbindlich erledigte, indem 
er die erwihnte Ubereinkunft vom 16. August 1814 in seiner Erklirung 
zur Schweiz vom 20. Mirz 1815 kurzerhand strich. Bern entschidigte 
man mit dem Jura und der Stadt Biel (selbstverstindlich ohne dass man 
die betroffene Bevolkerung um ihre Meinung gefragt hitte), und die 
chemaligen Untertanengebiete hatten gemiss Kongressbeschliissen fi- 
nanzielle Entschidigungen an die alten Herrschaftskantone zu bezahlen. 
Die territoriale Anbindung von Genf an die Eidgenossenschaft erfolgte 
tber Versoix, indem Frankreich Gebiet abzutreten hatte. Savoyische 
Abtretungen vergrosserten ausserdem das Umland von Genf. Die Tag- 
satzung und die Kantone hatten dieses Diktat zu akzeptieren, womit am 
7. August 1815 der neue Bundesvertrag beschworen werden konnte. 
Allerdings hatten etwa Schwyz und Nidwalden nie an den Verhandlun- 
gen teilgenommen; sie mussten sich fiigen. Das »Elend schweizerischer 
Zerrissenheit« vethinderte die Losung verschiedener tertitorialer Fragen 
wie etwa um die Enklaven Biisingen und Campione. Aus demselben 

¢ Karl Dindliker, Geschichte der Schweiz, Ziirich 1904, S. 541. 
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Grund ging das Veltlin, das 300 Jahte lang zu Graubiinden gehort hatte, 

vetloren und fiel definitiv an Osterreich. 

Die moderne Schweiz in ihrer heutigen Struktur (mit Ausnahme des 

1977 geschaffenen Kantons Jura) und tertitotialen Aus.deh‘nung verdankt 

ihre Existenz der auslindischen Intervention, narnenjchch ]nene?c von J.Cai.fl 

Antoine Capo d’Istria und des Zaren Alexander I. Diese fiir ein pattioti- 

sches Heldenepos wenig branchbare Tatsache. fithrte vtrohl dazu, dass d'le 

Zeit det langen Tagsatzung noch heute histotisch wenig e.:rforscht .und in 

der breiteren Offentlichkeit nahezu unbekannt ist. V1e@ehr ist dejf 

Glaube verbteitet, dass die Schweiz ihre Existenz dem W}tkén dex drei 

Eidgenossen auf dem Riitli und den nachfolgenden Fre%heltslegendf:n 

verdanke. Angesichts der prigenden Ereignisse von 181.3 bis 181.5 gc?hort 

dies in den Beteich der Mythologie. Vielleicht hat die schw'elzensche 

Empfindlichkeit gegentiber ausldndischen Druckvqsychen ihre erste 

Utsache in dieser Zeit der von aussen erzwungenen Einigung. 

7.ar Nikolaus I1. fordert das humanitire Volkerrecht 

Nach den entscheidenden russischen Interventionen anfangs des 19. 

Jahrhunderts standen sich die beiden Staaten gegen .Ende. des Jahrhun- 

derts erneut gegeniiber. Interessanterweise spielte 51fh'dle.s gerac'ie 'aluf 

einem Gebiet ab, fiit welches sich die Schweiz regelmissig einen Plomexf— 

status zuspricht. Graf Mikhail Nikolaevic Mutawiow (1_845—19.00), russi- 

scher Minister des Auswirtigen, lud im Namen des Km§ers Nlkolaus'am 

12. August 1898 die in St. Petersburg akkreditierten Regierungen zu emner 

Konfetenz ein. Diese sollte Mittel und Wege beraten, Welchf: »den un- 

aufhétlichen Riistungen ein Ziel setzen und den Frieden zwischen den 

Vélkern sichernd. In der russischen Note an die eingeladene"n Staate.n 

wird das humanitire Anliegen deutlich. Russland will den Vélkern die 

Wohltat eines wahren und dauernden Friedens versc‘haffer.l. Trotz der 

Riistungen und der grossen wirtschaftlichen Opf.er. sei es nicht zum et- 

sehnten Frieden gekommen. »Hunderte von Millionen Werden aufge- 

wandt, um furchtbare Zerstérungsmaschinen zu beschaffen, die heute als 

das letzte Wort der Wissenschaft betrachtet werden und schon motgen 

dazu verurteilt sind, infolge irgend einer neuen Entdeckung auf diesem 

7 Geschiftsbericht 1898, S. 451 £. 
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eriete jeden Wert zu vetlieren«® Die Note liest sich nachgerade 
eine Prophetic des Kommenden. Die Anhiufung von Kriegsmitt 
mache den bewaffneten Frieden der Gegenwart zu einer von den V. 
k.ern immer schwieriger zu ertragenden und sie erdriickenden Last. Zj 
sich diese Lage noch weiter hin, »so ist Gefahr vorhanden, daB sie 
eben der Katastrophe fithrt, die man zu vermeiden sucht, und ders 
Schrecken jeden Menschen schon beim bloBen Gedanken mit Schaude 
erfiillend. 

Der Bundesrat begriisste die »groBherzige Initiative des Kaise 
ur%d entsandte fiir die Konferenz vom 18. Mai bis zum 31. Juli 1899 al 

aufgen'ornmen wiirde«!!. Die Konferenz endete fast ganz im Sinn de 
Sch'xve1z.undd von Russland. Der Bundesrat beantragte erfolgreich di 
Ratifikation folgender am 29. Juli 1899 im Haag unterzeichneten Kon, 
ventionen und Erklirungen:!2 ; 
(1) die Konvention zur friedlichen Schlichtung internationaler Sfireitigkei 

ten; 
(2) die Konvention betreffend die Ausdehnung der Grundsitze der Gen 

fer Konvention auf den Seekrieg; 
(3) die Erklirang betreffend das Werfen von Geschossen oder Ex 

plosivstoffen aus Luftballons oder auf ihnliche andete neue Axt: 
(4 die Erklirung betreffend die Verwendung von Geschossen die, ersti~ 

ckende oder giftige Gase verbteiten; - S 
©) .die Erklirung betteffend den Gebrauch von Kugeln, die sich leicht - 

mm menschlichen Koétper ausbreiten oder abplatten, Werden, mit : 
Ausnahme von Art. 10 der Konvention iiber die Ausdehnung  der 
Genfer Konvention auf den Seekrieg, genehmigt. ’ 
Art. 10 der zuletzt aufgezihlten Konvention wies dem neutralen Staat f 

gewisse Lasten zu, die man als nefittalitéitsxxddrig werten konnte und - 

¢ Botschaft des Bundestates an die Bundesversammlung betreffend die Ergebnisse 
der Haager Konferenz vom 22. Mai 1900, BB 1900 III 1 ££. S. 2. 

° Botschaft (Anm. 8), S. 2. ’ 
10 Geschiftsbericht 1899, S. 264. 

11 Geschiftsbericht 1899, S. 263. 
12 AS neue Folge XVIII (1901), S. 448 f. Siche die Botschaft (Anm. 8). 
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schrinkte die persénliche Freiheit der verwundeten und kranken Solda- 
ten ein. Zuerst widersetzte sich England dieser Bestimmung und an- 

schliessend folgten auch die andern Vertragspartner: Sie ratifizierten 
diesen Artikel nicht. Die Schweiz hatte hingegen die Ubereinkunft iber 
die Gesetze und Gebriuche des Landkrieges nicht sofort, sondern- erst 

1907 ratifiziert und damit ihre Absonderung beendet!. 
Von grosser Bedeutung war, dass Russland und die Konferenz die 

Revision der Genfer Konvention von 1864 wiinschte. Der Bundesrat 

hatte dieses Anliegen stets im Auge und er sah am 17. Februar 1903 die 

Zeit gekommen, die Regietungen fiir die Revision der Genfer Konventi- 

on einzuladen'4. Da nicht alle Reglerungen antworteten, verschob der 

Bundesrat das Anliegen auf unbestimmte Zeit!>. Auch 1904 konnte die 

auf den 16. Mai angesetzte Konferenz wegen des russisch-japanischen 

Krieges nicht abgehalten werden'é. In einer Note vom September 1905 

fragte Russland die Schweiz an, ob sie an ciner zweiten Haager Konfe- 
renz teilnizhme. Der Bundesrat bemerkte aber, dass die Revision der 

Genfer Konvention vom 22. August 1864, ciner besonderen in der 

Schweiz abzuhaltenden Konferenz votbehalten bleibe!”. Er wollte sich 

das Genfer Recht nicht durch Russland abnehmen lassen und behatrte 

auf der Verantwortung det Schweiz. Die Haager Konventionen drohten 
das Genfer Recht zu konkustieren und verschiedene Schweizer Bot- 

schafter berichteten, Russland versuche durch eine Verschleppung der 
Genfer Konferenz, dieses Anliegen nach Den Haag zu bringen'8. Tat- 

sachlich verhielt sich Russland in diesem Sinne, indem es dem Bundesrat 

meist keine Antwort auf die Frage gab, ob das geplante Konferenzdatum 

passe. Dem Bundestat blieb deshalb nichts anderes iibrig, als dass et im 

Alleingang die Konferenz auf den 11. Juni bis 6. Juli 1906 nach Genf 

einberief!®. Das Treffen war von der Schweiz gut vorbereitet; die bisheri- 

13 AS 23 (1907), 8. 259 ff. 
14 BBI 1903 I 530; 1903 IIT 850 f. 
15 Geschiftsbericht 1903, S. 172 ff., S. 175. 

16 Geschiftsbericht 1905, S. 472. 

17 Geschiftsbericht 1905, S. 472, . 

18 Diplomatische Dokumente der Schweiz, Bd. 5, Nr. 107, S. 256 f. Botschafter 

Vogel schrieb an Bundestat Forrer: »Es ist klar, dass Russland konsequent darauf 
hin atbeitet, die Frage det Revision der Genfer Convention der Schweiz zu ent- 

zichen und an die Haager Conferenz zu bringen.[...] Russland witd daher jetzt 
seine Verschleppungstaktik fortsetzen und versuchen, den Zusammentritt der 

Conferenz in Genf so lange zu vethindern bis es zu spit wird.« 
19 Diplomatische Dokumente der Schweiz, Bd. 5, Nr. 111, S. 264 ft. 
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gen Erfahrungen mit der Genfer Konvention von 1864 hatten verschies 
dene Verbesserungsvorschlige zu Tage geférdert. Die Staaten revidicrten 
das Abkommen von 1864 im Lichte der bisher gemachten Erfahrungen 
und man erreichte das Ziel der Konferenz. Der Bundesrat bcamm;rw 
dem Parlament erfolgreich die Ratifikation der erneuerten Genfer l\‘(:l\— 
vention®. Die Selbstindigkeit des Genfer Rechts blieb gewahrt. 

Die Zweite Haager Friedenkonferenz fand vom 19. Juni bis 18, Ok- 
tober 1907 statt. Als Delegierte amtierten der Diplomat Gaston Carlin 
(1859-1922) sowie die beiden Professoren Eugen Borel (1862-195%) 
und Max Huber (1874-1960)?'. Diese Konferenz gelang ebenfalls. Die 
Staaten erarbeiteten die Abkommen und unterzeichneten sic. Die 
Schweiz trat ihnen mit Bundesbeschluss vom 4. April 1910 bei?2, l)d‘ 
Bundesrat bewerte die Konferenz positiv: »Wenn auch das reichhahi;;c 
russische Programm nicht in seinem ganzen Umfang verwirklicht wi >; 
den ist, so hat sich doch auch die zweite Friedenskonferenz um dic 
Fortbildung des Vélkerrechts in hohem Masse verdient gemacht«®, Von 
grosstem Wert fir die Schweiz erwies sich das Abkommen tber dic 
Rechte und Pflichten der neutralen Michte und Personen im Falle cincQ 
Landkrieges. Es sollte sich um die bislang einzige Kodifikation des Neuf- 
ralititsrechts handeln. 

Sicherheit durch Vlkerrecht 

Die schweizerische Aussenpolitik hatte schon frith auf die Verrechtli- 
chung der zwischenstaatlichen Beziehungen gesetzt und das Vélkerrecht 
nach Kriften geférdert. Programmatisch umschrieb Bundesprisident 
Emil Welti (1825-1899, Bundesrat 1867-1891) am 24. August 1880 dic 
Rofle des Vélkerrechts fiir die schweizerische Aussenpolitik. Er erffnete 
in Bern im Nationalratssaal den Kongress der internationalen Gesell- 
schaft fiir Reform und Kodifikation des Vélkerrechts. Der Kleinstaat 

20 Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Uebetein- 
kunft zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Heere im 
Felde vom 30. November 1906, BBl 1906 VI 1; AS 23 (1907), S. 179. 

21 BBI 1907 III 248. 

2 Bot§chaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Brgebnisse 
der im Jahre 1907 im Haag abgehaltenen zweiten internationalen Friedenskonfe- 
renz vom 28. Dezember 1908, BB1 1909 1 1 ff.; AS 26 (1910), S. 246 ff.. mi 
Schlussakte S. 251 ff. ( h o e der 

2 Botschaft (Anm. 22), S. 86. 
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muss »wiinschen, dass in dem Spiel der mannigfachen Krifte, welche das 

Leben der Staaten bewegen, das Recht zu seiner ganzen Geltung komme. 

So sind Ihre Erfolge auch die unsrigen. Je fester Sie die Herrschaft des 

Rechts begriinden, umso besser ist auch unser Haus geschirmt«. 

Es waren nicht militirische Macht, sondern ideelle Werte, welche 

der Schweiz in der Welt ein Ansehen und damit Einfluss verschaffen 

sollten. Der Bundesrat hatte auch mit dieser Uberlegung die Initiative 

des Komitees der Genfer gemeinniitzigen Gesellschaft unterstiitzt, wel- 

che zur Ausarbeitung der Genfer Konvention von 1864 fithrte. Er sah 

das Komitee von einer so edlen und humanen Gesinnung getragen, dass 

der Vorschlag »gerade von der Schweiz kriftig unterstiitzt zu werden 

verdient. Die Schweiz ist wenig im Falle, sich aktiv in die europiischen 

Kriege einzumischen; sie kann aber ihren volkerrechtliehen Verpflich- 

tungen, zum Wohle der andern Staaten mitbeizutragen, nicht schoner 

geniigen, als wenn sie sich der Verwundeten annimmt«?3, Der Bundesrat 

hatte die Chance der Initiative Henri Dunants genutzt. Daraus ist das 

Genfer Recht entstanden, nimlich jener Teil des humanitiren Volket- 

rechts, welcher sich um den Schutz der Konfliktopfer kiimmert. 

Das Haager Recht will die Mittel zur Schidigung der Kriegsgegner 

begrenzen. Die internationale Friedensbewegung des 19. Jahrhunderts 

entwickelt diese Initiative und der Zar Nikolaus II. griff sie auf?0. Er 

wollte damit als Bewahrer des Humanitiren im Falle des Krieges in die 

Geschichte eingehen. Im 19. Jahrhundert gebrauchten die Schweiz und 

Russland die humanitiren Anliegen durchaus instrumentell. Die durch 

den Krieg verursachten Leiden sollten deshalb vermindert werden, weil 

sie fur die Bevolkerung von Ubel waren. Gleichzeitig verschaffte die 

Unterstiittzung dieses Anliegens den Betreffenden Anerkennung und 

Einfluss. 

Die Schweiz und Russland forderten und stiitzten das humanitire 

Volkerrecht wesentlich. Die beiden ungleichen Staaten begegneten sich 

in diesem Anliegen. In ihrer Konkutrenz um die humanitiren Ideen 

machten sie etwas deutlich, was spitestens seit 1989 in Europa allge- 

meingiiltig ist. Die Staaten bemithen sich genetell um die Stirkung der 

24 Hans Weber (Hrsg.), Bundestat Emil Weld, Aarau 1903, 8. 116 f. 

25 Botschaft des Bundesrathes an die h. Bundesversammlung, betreffend die 

Uebereinkunft zur Linderung des Looses der im Kiriege verwundeten Soldaten 

vom 21. September 1864, BB 1864 11 725 f£., 727. 

2% Harald Kleinschmidt, Geschichte des Vélkerrechts in Krieg und Frieden, Tibin- 

gen 2013, 8. 357 £. 
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Menschentechte, um die Verbesserung der Situation bei Konflikten und 
um die Einhaltung des Vélkerrechts. Der Einsatz fiir diese Anliegen 
verspricht Renommé und Einfluss. Die Schweiz wie Russland haben 
diese Anliegen durchaus eigen- und gleichzeitig fremdniitzig verfolgt. 

Fruchtbare schweizerisch-russische Begegnungen 

Zar Alexander 1., und nicht etwa Wilhelm Tell, hat der modetnen 
Schweiz 1815 den Beginn erméglicht. Ohne die Interventionen von Zar 
Alexander 1. gibe es wohl keine unabhingige und neutrale Schweiz. Sein 
Aussenminister musste die unteteinander uneinigen Schweizer zur Rison 
bringen, damit sie sich im 19. Jahrhundert als Staat otganisieren konnten, 
Zar Alexander L. bewies seine Verbundenheit mit der Schweiz erneut, als 
er 1817 1007000 Silberrubel spendete, um eine Hungersnot zu mildern, 
Diese war in ganz Westeuropa akut, weil ein tiesiger Vulkanausbruch zu 
Missernten fithrte?”, 

1848 war die modetne Schweiz mit der ersten Bundesverfassung 
gebildet. In dieser Form konnte sie es wagen, in der Zukunft zu beste- 
hen. Den aussenpolitischen Gefahren begegnete man etwa mit der 
Durchsetzung der vélkerrechtlichen Neutralitit in Form der ganzlichen 
Abschaffung des Soldnerwesens im Jahr 185928 und dem Aufbau eines 
Bundesheeres. Ferner mied die Schweiz, die einzige Republik Europas, 
zunichst Aussenkontakte. Mit der Entstehung des humanitiren Vélker- 
techts ab 1864 erhielt der Bundesrat ein Instrument in die Hand, um im 
internationalen Konzert Finfluss zu nehmen. Ernst Réthlisberger (1858— 
1926), der am Ende seiner Karriere dem internationalen Amt fiir geisti- 
ges Eigentum vorstand, meinte, dass »die Schweiz mit allgemeiner Zu- 
stimmung eine Art geistiger und moralischer Vorort in den internationa- 
len Beziehungen geworden (sei). Und in der That werden und sollen sich 
die Nationen geradezu an den Gedanken gewohnen, unser kleines Land 
als einen sichtbaren Hort ihrer gemeinsamen Giter, als eine Stitte anzu- 
sehen, wo die Vélkerfamilie einen Einigungspunkt findet; sie sollen wis- 
sen, dass uns statt politischer Allianzen allein die Allianz der Freund- 

¥ Louis Specker, Die Grosse Heimsuchung. Das Hungerjahr 1816/17 in der Ost- 
schweiz, in: 133. Neujahtsblatt des Historischen Vereins des Kantons St. Gallen 
1993, S. 14. 

? Bundesgesetz betreffend die Werbung und den Eintritt in fremden Kriegsdienst 
vom 30.6.1859, AS alte Folge V1, S. 316. 
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schaft mit ihnen verbindet«®. Dass auch Russland gegen Ende 4es 1?. 

Jahrhunderts mittun wollte und die Schweiz darin untesstiitzte, VVl.rft ein 

weiteres bemerkenswertes Schlaglicht auf die schweizerisch-russischen 

Beziehungen. 

2 Ernst Rothlisberger, Internationale Bezichungen, in: Paul Seippel (Hrsg.), Die 

Schweiz im 19. Jahrhundert, Band I, Betn/Lausanne 1899, S. 545 £, hier S. 595. 
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