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Menschhell
Der Jahresbeitrag zum Bund liir

Menschheitsinteressen bleibt der Selbst-
einschàtzung der Mitglieder iiberlassen.
Schweizer-Postscheckkonto Bern III

496.
Die Vereinsstatuten und Probenummern
aller seiner Organe werden auf Verlan-
gen dnrch das Sekretariat : Bern, Er-lachstr. 23 gratis zugesandt.
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Aile Zuschriften filr die Schriftleitung der „Menschheit" wolle man an HerrnFr. Ruedi, Mitglied des Komitees, Lausanne, 3, Jumelles, richten.

, fljr suchen zum Gewissen eines jeden Yolkes in seiner eigenen Sprache zu sprechen. Wer sich von nnserer Unpartcilichkeit uberzeugen will, wolle die anderen Organe unseres Bundes einsehen. •

Der 22. Kriegsmonat
Bera, am 5. Juni 1916.

i. Die militârische Entwicklung
Die Zentralmàchte haben auch in der Berichts-

periode wieder ihre giinstige Stellung auf den
ûmern Linien dazu ausgenutzt, um einen Gross¬
ai jhrer Krâfte auf einige wenige Angriffspunkte
zu konzentrieren und an diesen Stellen — we

nigstens fur den Beginn der Offensive — iiber
jqren aufzutreten. An den ubrigen Fronten be-
liessen sie, auf die bevorzugten Kampfbedinigungen
des Verteidigers im Stellungskrieg gestiitzt, nur
wenige Krâfte und vermochten sie doch erfolgreich
zu halten.
Der charakteristischestq dieser neuen Vorstôsse

wurde an der siidôstlichen Grenze des Trentino
unternommen. Wâhrend die Italiener ein Jahr lang
gebraucht hatten, um in eben diesen Grenzgebieten
um einige Kilometer weit vorzurucken und dies
der Welt stets wieder al s herrliche Sieghaftigkeit
verkûndet hatten, ist es der ernsthaft-sachlichen
Méthode der ôsterreichischen Armee gelungen, in
14 Tagen ail diese Landstriche wieder zuriick
zugewinnen und daruber hinaus 250 Km2 italie
nischen Boden zu besetzen. Als Kraftprobe auf
gefasst, hat das Manôver damit zu einem pràch
tigen Erfolge gefuhrt; von strategisehem Stand
punkt jedoch bedeutet es entweder nichts oder
aber den Anfang einer grossangelegten Flanken
opération gegen die am Isonzo kâmpfende italie-
nische Hauptarmee.
Hâtte Italien sich von seinen « Freunden » ver-

leiten lassen, Deutscbland durch eine direkte
Kriegserklàrung herauszufordern und wiirden die
deutschen Heeresreserven es gestatten, eine grosse
deutsche Reichsarmee zur Verfiigung Oesterreichs
bereit zu stellen wie seinerzeit zur BefreiungGaliziens und zur Eroberung Serbiens, so wiirden
ans weitgehende Chancen dafur gegeben erschei-
aen, dass es den aus den Bergen hervorbrechenden
neeresmassen der Zentralmàchte gelinge, dieschmale venezianische Ebene zu durchqueren, dasMeer zu erreichen und zwischen Gebirge und See
e'nen Riegel aufzurichten, der aile Verbindungenzwischen der itàlienischen Ostarmee und dem Kô-
"'greiche unterbràche. Jeder Munitionsnachsehub
-^ser auf dem durch die osterreichisohe FlotteMdàhrdeten Seewege kônnte so unterbunden und in
J Konsequenz — durch ein Zusammenarbeiten

am Isonzo stehenden ôsterreicbischem
f ^'Gcràften — die ganze, allseits umstellte ita-ifflischc Hauptarmee gleichsam in einer Mause-

• ^gefangen werden.
si0 U e'nem solchen neuen, in grôssten Dimen-
j nhen s'ch wiederholenden Sedan schiene uns je-
ej ^'.ne weitgehende lokale Ueberlegenheit und
sie n rte miMàrischer Kraft uimmgànglich, wieUr eine aus unverbrauchten Elitetruppen be-^ deutsche Hauptarmee entwickeln kônnte;die ôsterreicfaischen Divisionen allein, so

kônnen sie den an Erfolgmôglichkeiten so gewal-
tigen aber andererseits auch so gefàhrlichen Ab-
stieg in die italienische Ebene — der sie ja auch
ihrerseits zwischen zweifaches Feuer von Osten
und Westen bringen wiirde — kaum wagen. Auch
die offiziellen ôsterreichischen Communiqués, die
von Erreichung des Zieles der Offensive sprechen,
deuten an, dass man nichi weiter gehen wolle.
Irgend ein wesentlicher Einfluss auf die Weiter-
entwicklung und Endentscheidung des Krieges
wiirde in diesem Falle von der Eroberung einiger
Felsgebirge nicht ausgehen.

Bei Verdun geht der Kampf entscheidungslos
weiter. Die Schlacht ist zur langsten und blutig-
sten des Weltkrieges und damijt der Weltgeschichte
geworden. Die vom furohtbaren Artilleriefeuer
zerstôrten beiderseitigen FeldsteLlungen kônnen
mitten im Kampf nicht solide genug wieder auf-
gebaut werden, um jene wirksame Deckung zu
bieten, wie sie der Verteidiger anderwàrts in seinen
Gràben findet. Die Schlacht bei Verdun ist darum
nicht blos fur den Angreifer, sondern auch fur
den Verteidiger, uxjid das sind abwechselnd beide
Teile, blutiger denn irgend ein anderer Kampf auf
dem unendlichen Kriegsgebiet.
Verdun ist zu einem Symbol geworden, das vielen

Unbeteiligten den Weg zu einem Urteiil uber das
Krâfteverhàltniis zwischen. der deutschen und der
franzôsischen Armee weisen wird. Nur dieser
ideelle Faktor kann fur beide Teile die Hartnàckig-
keit des Festhaltens und die Grosse der Blutopfer
rechtfertigen. Denn der blosse Ruckzug der Fran-
zosen von der vorgeschobenen Stellung Verdun,
mag er nun gezwungen oder freiwillig erfolgen,
wiirde durchaus keinen Durchbruch der franzô¬
sischen Stellung, sondern nur das Zuriickschieben
der Front an einer hervorspringenden Ecke der-
selben bedeuten und materiell in keiner Weise den
Feldzug im Westen entscheiden.

Der Seekampf an der dànischen Westkuste hat
die grôssere Geschicklichkeit und Beweglichkeit der
deutschen Fuhrung bewiesen. Es ist derselben
offenbar gelungen, einem Teil der englischen
Flotte, der ûberwiegend aus leichtern Schiffen be-
stand, schwere Veiiluste beizubringen, bevor die
feindlichen Hauptkrâfte in den Kampf eingreifen
konnten und dann unter dem Schutze der herein-
brechenden Nacht sich der feindlichen Uebermacht
zu entziehen. Das unsichtige Wetter und die Nâhe
der deutschen Flottenbasis hat weiter die Tâtig-
keit der deutschen Torpedoboote und Untersee-
boote erleichtert.
Als Aktivsaldo filr Deutschland ergibt sich die

Zersiôrung mehrerer englischer Schiffe, deren
Wegfall jedoch die zahlenmàssige Ueberlegenheit
der englischen Flotte auch fur die Zukunft nicht
beseitigt, ein starker moralischer Erfolg und eine
lebhafte Warnung fur die englische Flotte, sich
nicht mehr nahe an die deutschen Kusten zu wagen.
Die Herrschaft iiber das offene Meer dagegen
bleibt bis auf weiteres in den Hànden Englands.

$

Denn ein etwaiger Vorstoss der deutschen Flotte
— etwa nach Nordwesten, zwecks Zerstôrung derBlockadeschiffe zwischen Schottland und Island —

wùrde zu einer Seeschlacht unter fur die deutsche
Flotte unvergleicblich gefâhrlicheren Verhàltnissen
fuhren und es bleibt abzuwarten, ob ein solcher
Versuch iiberhaupt gemacht wird.
Die Ergebnisse des Kampfes und der relative

Wert derselben liegen also klar zu Tage. Auch die
Motive welche das deutsche Flottenkommando bei
diesem erfolgreichen Vorstoss leiteten, sind offen-
sichtlich. Was dagegen die englische Admiralitât
bewogen hat, ihre Schiffe, und zwar nacheinander
in zwei Flotten von ungleicher Stàrke, an die
deutsche Ktiste zu senden, bleibt ràtselhaft. War
das ganze ein Manôver, um die deutsche Seemacht
aus ihren Hâfen zu locken, zu einem Kampf mit
scheinbar schwachen Streitkrâften zu verleiten,wâhrend die englische Hauptmacht der deutschen
den Riickweg zum Hafen abschneiden wollte ? Ist
dem so, dann hat die englische Admiralitât nicht
geschickt genug oder die deutsche allzugeschickt
manôvriert. Das Ergebniss des Kampfes an der
jùtlândischen Kuste ist darum fur die Deutsche
Seemacht sehr ehrenvoll, ohne dass sich die ma-
teriellen Voraussetzungen fur die Uebermacht der
englischen Flotte im Uebrigen wesentlich gewan-
delt hâtten.
An der Prognose fur unentschiedene Beendigungdes Weltkrieges wird auch durch die Ergebnisse

des 22. Kriegsmonats nichts geândert.
Aus der Werkstatt des kunftigen

Friedens
Fiihrende Staatsmànner haben in der Berichts-

periode wiederholt ûber den kunftigen Frieden ge-
sprochen. Vielfach sind dadurch Hoffnungen fur
eine baldige Beendigung des furchtbaren Ringens
erweckt worden. So gerne wir jedoch dieselben
teilen môchten, vermôgen wir nicht, uns ihnen
anzuscbliessen. Auf dass der Krieg ende, miisste
entweder eine der beiden streitenden Parteien mi-
litàrisch besiegt und zu weiterm Widersiande un-

fâhig werden oder aber
Die Reserven beider Teile an Menschen, Mate-

rial oder Kampfwillen der Volksseele miïssten zur
Neige gehen, oder endlich.
die leitenden Schichten miissten zur Einsicht ge-

langen, dass eine Eortsetzung des Krieges un-
fruchtbar sei und der Abschluss eines Ausgleichs-
friedens ihren Interessen besser diene.

Keine dieser Voraussetzungen ist bis jetzt ge¬
geben. Keine der kâmpfenden Grossmàchte ist un-
fàhig zu weiterm Widerstande. Aile verfiigen noch'
iiber betrâchtliche Reserven an Menschen, bauen
ihre Munitionsfabrikation immer weiter aus. Beï
allen sind, wenn gleich in ungleichem Grade,
Kriegsbegeisterung und Erbitterung noch in den
Volksmassen lebendig. Bei keiner leitenden Schicht
und keinem leitenden Staatsmann ist die Grund-
voraussetzung fur einen Ausgleichsfrieden, nâm-
lich eine der Wahrheit auch nur einigermassen
angenâherte und damit mit dem Standpunkt des

am, . .. ; ji J *
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Gegners auf einer mittlern Linie zu vereinbarende
Auffassung von der wirklichen Kriegslage gegeben.
In Deutschland und Oesterreich hait man die

Gegner fur besiegt und glaubt einfach darauf war¬
ien zu kônnen, dass diese das selbsi begreifen. In
Frankreich und England glaubt man, dass die
« Feinde » dem Verhungern entgegengehen. Beides
ist falsch und muss zu Illusionen fùhren, die zur
Fortfiihrung des Krieges drângen.
Die leitenden, iiber unbeeinflusste Informationen

verfùgenden Stellen haben zweifellos ein richtigeres
Bild von der Sachlage, aber sie halten es fur tak-
tisch notwendig, aur auf die Momente, auf denen
ihre Stàrke beruht, hinzuweisen und die andern in
ihren Reden nicht zu berùcksichtigen. So forderte
der Deutsche Reichskanzler, dass man fur Frie-
densverhandlungen die Kriegskarte zur Grundlage
nehme. Gewiss wollte er damit nicht sagen, dass
Deutschland etwa aile von ihm besetzten Gebiete
behalten werde, aber er wollte darauf hinweisen,
dass dieser territoriale Pfandbesitz das wichtigste
Moment fur die Beurteilung der Kriegslage und
der môglichen Friedensbedingungen bilden miisse.
Diese Auffassung ist einseitig; denn im Falle der
Krieg Solange weitergehen sollte, bis sich die
Menschenreserven Deutschlands, dessen Bevôlke-
rungszahl nur einen Bruchteil von der Bevôlke-
rungszahl der Gegner ausmacht, erschôpfen, so
kann der Krieg fur Deutschland verloren gehen,
auch wenn es bis zuletzt feidliches Gebiet besetzt
hait.
Die Staatsmânner des Vierverbandes wieder be¬

rùcksichtigen in allzu einseitiger Weise diese môg-
liche Entwicklungslinie, wâhrend doch eine derart
lange Kriegsdauer auch ihre eigenen Vôlker in
jammervoller Weise erschôpfen miisste, wâhrend
sie doch fur ein solches Abwarten bis zur kûnfti-
gen Erschôpfung Deutschlands einen ganz unge-
heuerlichen Preis bezahlen mûssten. Fûr das Pro-
blem der Geneigtheit zu einem Ausgleichsfrieden
kommt jedoch weder in Frage, ob diese Auffas-
sungen objektiv richtig sind, noch auch, ob die
beiderseitigen Staatsmânner wirklich in foro in-
terno an dieselben glauben. Solange keine zwin-
genden Grunde sie zur Aufgabe dieser Stand-
punkte, die zugleich mit ihrem Prestige gegenuber
ihren eigenen Vôlkern und der Welt idientisch sind,
veranlassen, geht der Krieg eben weiter. Die blosse
deductive Ueberlegenheit der Argumente fur einen
Ausgleichsfrieden reicht zweifellos nicht hin, um
ihren Willen zu ândern. Vielleicht kônnen dagegen
die von der praktischen Erfahrung erwiesene Er-
folglosigkeit der beiderseitigen Sommeroffensiven,
das Anwachsen der fûr die Zukunft drûckenden
Kriegsschuld und die Bedenken gegenuber einem
neuen Winterfeldzug Einfluss auf ihre Entschlies-
sungen nehmen. Der nâchste psychologische Au-
genblick fur eine erfolgreiche Bewegung zu Gun-
sten eines Ausgleichsfriedens scheint uns also im
September oder Oktober — nach den Sommerfeld-
zugen und vor dem eventuellen Winterfeldzug —
gegeben.

Etwas hoffnungsvoilere Perspektiven erôffenen
die Reden der verantwortlichen Staatsmânner fur
die Frage der Sicherungen des kùnftigen Dauer-
friedens. England und etwas zôgernder auch
Frankreich scheinen nun endlich bereit zu sein, auf
die Utopie einer militârischen Niederwerfung
Deutschlands und einer unter âusserm Druck er-

folgenden Verânderung der deutschen Reichsver-
îassung zu verzichten. Sir Edward Grey, Asquith
und Briand halten zwar immer noch an der Si-
cherung ihrer Lânder vor Uebergriffen des « preus-
sischen Militarismus » als wesentlichem Kriegsziel
fest. Aber durch ihre Reden klingt doch, wenn
auch zunâchst in wenig pràziser, wenig wissen-
schaftlicher, stark phrasenhafter Form der Ge-
danke durch, dass man diese Sicherungen in der
Aufrichtung einer intemationalen Rechtsordnung
suchen musse.

, Viel klarer hat Prâsident Wilson den g-leichen

Gedanken in zweien seiner Reden ausgesprochen.
Aber auch er irrt insoweit bezuglich der richtigen
Méthode fûr Erreichung dieses Zieles, als er in
der allgemeinen Anwendung der gegenwârtigen
Staatsvertrâge zwischen Amerika und den West-
mâchten eine wirkliche Friedenssicherung erblickt.
Dieselben legen bekanntlich den vertragsschlies-
senden Teilen die Verpflichtung auf, jeden Streit-
fall einer Vermittlungsstelle zu unterbreiten und
bis zu deren Entscheidung keine militârischen
Handlungen zu unternehmen.
Gewiss wûrde der ôffentlichen Meinung der be-

teiligten und der aussenstehenden Lânder damit
eine Môglichkeit fûr klârende und beruhigende
Einflussnahme gegeben. Aber Wilson scheint uns
nicht hinreichend mit der Eigenheit der europà-
ischen Militàrsystème und der ungleichen Rasch-
heit ihrer Mobilisierung zu rechnen. Deutschland
z. B. kônnte einer Festlegung einer solchen obli-
gatorischen « Bedenkzeit » in Zeiten der Kriegsge-
fahr, die Russland die Môglichkeit fur Vollendung
seiner langsamen Mobilisierung geben wûrde,
keineswegs zustimmen: Hat es doch im Juli 1914
seinerseits den Krieg erklârt, um die militârischen
Vorteile seiner rascheren Mobilisierung nicht aus
der Hand zu geben.
Wirklich friedenssichernd kônnte nur die obli-

gatorische Entscheidung aller intemationalen
Streitfâlle durch die intemationalen Gerichte (in¬
soweit sie juristischen Charakter tragen), durch in¬
ternationale Gesetzgebungs- und Eexekutivbehôrden
(soweit sie Interessenkonïlikte. betreffen) wirken:
Beide Entscheidungen gesichert durch eine ùber die
Machtmittel der vertragsschliessenden Staaten
verfûgende internationale Exekutivgewalt.
Viele Vorurteile nationaler Souverânitât gilt

es zu ûberwinden, auf dass diese grosse weltge-
schichtliche Reform môglich werde. Aber der mit
jedem weitem Kriegsjahr wachsende Schrei der
Vôlker gegen eine Wiederholung gleicher Katas-
trophen wird vielleicht zu einer hinreichend trag-
îâhigen intemationalen Bewegung fûhren, die
grosse Neu-Schôpfung erwachsen lassen.
Die Reden der Staatsmânner im 22. Kriegs-

monat lassen noch nicht die Bereitwilligkeit zu
einer solchen grosszûgigen Reform erkennen, aber
sie zeigen doch eine gewisse Abkehr vom Evange-
lium der Gewalt, eine gewisse Annâherung an die
Idee einer intemationalen Rechtsordnung. Wenn
man aber sich ernstlich mit den technischen Môg-
lichkeiten der letztern zu befassen beginnt, dann
wird das Urteil der ruhig wertenden Fachmànner
zu einem Faktor .der weitem Entwicklung werden
und die Vernunft, die so lange aus dem Rate der
Zeitgeschichte verbannt blieb, wieder Sitz und
Stimme im Rate derselben gewinnen.
Die Symptôme des abgelaufenen Monats sind fûr

baldige Beendigung des Krieges zunâchst noch
ungùnstig, fûr sachgemàsse Sieherung kiinftigen
Dauerfriedens jedoch eher als gùnstig zu be-
zeichnen.

Ist d. Knpltallsmiis schuld un Kriese?
Wir erhalten folgende Zuschrift :
Mit Interesse habe ich den in Ihrer Nummer

vom 24. Mai erschienenen Artikel : « Das Vor-
urteil vom ôkonomischen Kriegsgrund » von einem
Volkswirt, gelesen. Die in diesetn Artikel vertretene
Anschauung, dass keineswegs der Kapitalismus
als solcher als die Ursache des gegenwârtigen
Krieges zu betrachten sei, habe ich in meiner im
Mârz dieses Jahres erschienenen Broschùre: Der
springetide Punkt von Germanicus (Buchhandlung
des Schweiz. Grûtlivereins in Zùrich) vertreten
und mit aller Ausfûhrlichkeit begrùndet. Ich habe
darauf hingewiesen, dass man die Heilmittel
gegen den europàischen Krankheitszustand nur
dann finden und richtig anwenden kônne, wenn
man Wesen und Sitz des Uebels richtig erkenne.
Zu diesem Zwecke sei es nôtig, die Schuldfrage zu
prâzisieren, anstatt sie zu verwâssern, — den engen

Kreis der in concreto Schuldigen deutlich zu ^
grenzen, anstatt durch abstrakte Schuldkonstru^
tionen ihn ins Unbestimmte zu erweitern und &

eigentlich verantwortlichen Menschen und Geseli
schaftsklassen der verdienten Verurteilung zu eat
ziehen.

Ich gestatte mir, als Beitrag zu dem von Herm
Eggenschwyler behandelten Thema auf nachfo].
gende Ausfûhrungen meiner Broschùre hinzu.
weisen, die in den fùnften Kapitel: Systemanklm
und Menschenanklage enthalten sind:

« Dieser Krieg ist aus dem Boden des Kapita.
lismus erwachsen, ist aber nicht ein Produkt der
Kapitalisten, sondern der Militaristen und Impe.
rialisten, die keineswegs mit ersteren identisch sind
Kapitalismus und Imperialismus sind Zwillingsj
briider, aus derselben verhângnisvollen Ehe en|.
sprossen. Wâhrend aber der Kapitalismus seinen
Verstand behalten und wenigstens den Frieden als
Grundlage seiner wahren Interessen richtig er.
kannt hat, hat sein toll gewordener Brader, der
Imperialismus, jeden gesunden Massstab fûr seine
eigenen Interessen verloren und geht auf kriege-
rische Eroberungen aus, die dem Kapital viel
grôssere Wunden schlagen, als sie ihm Vorteile ein-
bringen kônnen.
Der Kapitalismus herrscht heute noch uberall

in der Welt. Vor allem auch in den neutralen
Lândern Holland, Belgien, Schweiz, Skandinaviea,
Von einem Imperialismus ist in diesen Lândern
natùrlich keine Rede — ein neuer Beweis, dass
Kapitalismus und Imperialismus nicht identisdi
sind. Der Kapitalismus ist seinem Wesen nach
friedlich, der Imperialismus seinem Wesen nach
kriegerisch. Es ist richtig, auch das in Handel und
Industrie angelegte Kapital strebt nach Ausdeh-
nung und Erweiterung seines Tâtigkeitsgebietes,
aber nicht auf dem Wege kriegerischer Unternè
mungen und Eroberungen — abgesehen natiirlick1
von der Rùstungsindustrie — sondern auf dem
Wege friedlicher Gewinnung fremder Mârkte durci f
bessere und billigere Warenlieferung als die kon-
kurrierenden Lânder. Die klugen Handéiste
wissen ganz genau, dass ein europâischer Krieg :
nichts anderes bedeutet, als ein gegenseitiges Tôt-1
schlagen der besten Kunden. Betrâgt doch unser
deutscher Handelsverkehr mit England und Frank¬
reich allein 5 14 Milliarden Mark, also mehr als
ein Viertel unseres gesamten Aussenhandels. Schon
die Kriegsfurcht in Friedenszeiten pflegt Paniken
hervorzurufen, die den Handel an einem Tage
hunderte von Millionen kosten. Wie viele Milliar¬
den gehen erst durch den Krieg verloren ?! Wenn
man die Bankdirektoren, Schiffsreeder, Fabrik-
herren und Grosskaufleute vor dem Kriegsausbruci
um ihre Meinung befragt hâtte, wenn man die
Iierren Ballin, Rathenau, Gwinner und selbst den J
jetzigen Reichsschatzsekretâr Dr. Helfferich n
Rate gezogen hâtte — man hâtte noch im letzten,
Moment von der Kriegserklârung Abstand ge j
nommen. Aber man hat sie nicht befragt. Man,
hat die Generàle befragt, die in der Verzôgerung.
eines Tages unwiderbringliche militàrische Nach-1
teile sahen. Man hat auf die Junker und Agrarietj
gehôrt, denen ein frischfrôhlicher Krieg schon.
lange ein Bedûrfnis geworden war, um ihrer sir.
zialen und wirtschaftlichen Geltung einen neuen
Aufschwung zu geben. Man hat den kolonialen
Machtfanatikem sein Ohr geliehen, die in blinder
Verkennung aller Erfahrungen territorialen
bietszuwachs mit wirtschaftlichem und politiscti®
Aufschwung verwechselten. ,

Nicht der Kapitalismus als solcher ist scp ;
an diesem Kriege, sondera sein Zwillingsbruder, |
der aus demselben Boden entsprossene Impetia !
lismus, der die Regierung auf den seit Jahren »
ihm vorgezeichneten Weg zur «Weltmacht» ^
drângt hat. Man kônnte die Schuldigen aile W
Namen nennen; ihre Schriften und Reden sind 2-
lebendige Zeugen gegen sie da. » ■

Germanie^,
ïerutwjrth ïerl. »é BicMrioker Fr. Bieii, UUU"'
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