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OFFICIËLE MEDEDELINGEN
KONINKLIJKE LANDMACHT - KONINKLIJKE LUCHTMACHT

Uit de landmacht- en
luchtmachtorders

LaO 61088 (23.21/9)/LuO 61579
(23.21/6). Het Curatorium en de
Raad van Gouverneur en Assessoren
van de Koninklijke Militaire Acade-
mie (herdruk februari 1974).

LaO 63049 (55.17/59)/LuO 63539
(55.17/57). Tegemoetkomingen we-
gens inkomstenderving en reiskosten
(herdruk januari 1974).

LuO 66543 (51.14/28). Bevordering
tot sergeant bij keuze (herdruk fe-
bruari 1974).

LaO 70018 (51.2/95)/LuO 70514
(51.2/74). Gewetensbezwaren tegen
de vervulling van militaire dienst
(herdruk januari 1974).

LaO 59150 (51.14/21). Voorlopige
Bevorderingsregelen Milva (herdruk,
maart 1974).

LaO 73005 (55.17/84)/LuO 73504
(55.17/81). Regeling dagelijks reizen
tussen de woning en de plaats van
tewerkstelling militairen Land- en
Luchtmacht 1972 (herdruk, maart
1974).

LaO 74001 (56/56). Regelen met be-
trekking tot de belangstellingsregis-
tratie.

LaO 62025(4 gebouwen/2)/LuO 62530
(4 gebouwen/2). Regeling schoon-

houden van gebouwen door schoon-
maakbedrijven (herdruk).

LaO 70023(55.5/74)/LuO 70515(55.57
71). Toepassing Ziekenfondswet (mi-
litairen) (herdruk).

LaO 74002(57/71)/LuO 74501(57/58).
Beheer ceremoniële tenuen.

LaO 74003(23.25/8)/LuO 74502(23.
25/8). Verdeling van het rijk in genie-
commandementen en eerstaanwezend-
schappen.

LuO 68536(23.3/4). Onderdelen, beho-
rende tot de vredesorganisatie van de
Koninklijke Luchtmacht, die niet res-
sorteren onder een der commando's
(herdruk).

LuO 72521(23.3/7). Vredesorganisatie
commando logistiek en opleidingen
(herdruk).

LuO 72522(23.3/8). Vredesorganisatie
commando tactische luchtstrijdkrach-
ten (herdruk).

LaO 73019(55.73/12). Jeugddagen,
ouderdagen, excursies en open dagen
(herdruk).

Lamed 009-74 (78/403). Opleiding
tot beroepsofficier.

Lamed 010-74 (78/302k). Studie aan
de Hogere Krijgsschool 1974/1976.

Lamed 011-74 (55.3/162)/Lumed 507-
74 (55.3/160). 26e Tweedaagse mili-
taire prestatietocht.

Lamed 013-74(55.5/76). Administra-
tiekosten apothekersrekeningen.

De aandacht wordt erop gevestigd, dat officieren, die maandelijks van
Rijkswege de „Militaire Spectator" ontvangen, bij wijziging van hun
adres, dit schriftelijk kenbaar dienen te maken bij het Ministerie van
Defensie, Afdeling CPD, Bagijnestraat 36, Den Haag.

Lamed 016-74(78/404)/Lumed 511-74
(78/404). Opleiding voor adjudant-
onderofficier der militaire admini-
stratie.

Lamed 017-74(78/397b). Cursus voort-
gezette militaire vorming aan de
Hogere Krijgsschool.

Lamed 018-74(23.1/69b)/Lumed 512-
74(23.1/71b). Wijziging ambtsgebie-
den gewestelijke kantoren van de mi-

litair-sociale dienst.
Lamed 019-74(55.3/165)/Lumed 513-
74(55.3/163). Nationale vijfkamp
1974.

Lamed 020-74(51.12/50b)/Lumed 514-
74(51.12/43b). Vaststelling extra toe-
lage voor het studiejaar 1973/1974.

Mededelingen van het
Commando Opleidingen
Koninklijke landmacht

VS 17-412/4. Tankschietoefeningen
Leopard. Dit voorschrift geeft de
commandanten van parate tank- en
verkenningseenheden, uitgerust met
Leopardtanks, een overzicht van:

1. de verdeling munitie voor het ka-
non en de mitrailleurs en voor de
verdere opleiding van tankbemannin-
gen;

2. het verloop van het schietprogram-
ma voor het schieten op de NAVO-
schietbanen te Bergen-Hohne volgens
de schietoefeningen omschreven in
VS 2-1003/3;

3. baanopbouw en baanschetsen met
de mogelijke deelpresentatie vanuit
de verschillende vuuropstellingen.

Einde van de Officiële Mededelingen van de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht •
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Rechten versus plichten

^ ^ In verhoudingen, die gedurende vele eeu-
^ wen en voor tal van generaties als in wezen

onaantastbaar hebben gegolden, blijken zich in
onze dagen soms zeer diep ingrijpende verande-
ringen te kunnen voltrekken. Voor een niet gering
deel komen die wijzigingen tot stand langs de weg
van de geleidelijke voortschrijding — evolutie zo
men wil — en voor een ander deel is er vaak ook
sprake van een meer sprongsgewijze ontwikkeling
die in extreme gevallen zelfs naar een volslagen
ommekeer — revolutie dus — kan tenderen.

Merkwaardig is het daarbij trouwens wel — het
moge terzijde worden opgemerkt — dat het pro-
ces der geleidelijkheid herhaaldelijk met kracht
wordt afgewezen, en daartegenover het sprongs-
gewijze even krachtig wordt gepropageerd door
personen en groeperingen die zich tooien met de
titel „progressief" hoewel die benaming in haar
taalkundige betekenis juist veel meer duidt op de
geleidelijke en evenredige voortgang dan op tours
de force zoals imposante sprongen die bij voor-
keur verder moeten reiken dan de eigen stok lang
is! Overigens vermag een dergelijk taalgebruik
nauwelijks meer bevreemding te wekken, nu het
reeds een ingeworteld gebruik is geworden hen
die niet bereid zijn voetstoots in te stemmen met
iedere nagestreefde verandering te verguizen als
„conservatief" — als ware dat een veroordeling
— en hen die een ander standpunt huldigen te
kwalificeren als „reactionair" — alsof niet de ge-
hele geschiedenis der mensheid was opgebouwd
uit een doorlopende wisselwerking van actie én
reactie, en alsof niet voor het doen ontspringen
van de waarheid de choc des opinions hét middel
vormde!

Nu gaat het er in dit editoriaal beslist niet om, uit
te weiden over het al dan niet juist zijn van de
etiketten die op deze of gene groepering worden
geplakt. Het gaat er evenmin om, wie gelijk heeft
en wie ongelijk. Waar het wél om gaat is de nood-
zaak stelling te nemen tegen het zich steeds ster-
ker manifesterende streven dat de rechten op de

eerste plaats stelt en daarmee de vervulling der
plichten onwaarschijnlijk maakt.
Het zal duidelijk zijn dat de verwerkelijking van
dat streven niet slechts een ernstige bedreiging
vormt voor het kunnen functioneren van de krijgs-
macht, maar dat zelfs geheel onmogelijk maakt.

Men zou zich kunnen voorstellen dat in een wille-
keurige onderneming, in willekeurig welke organi-
satie, aan de rechten van het personeel, van de
leden, van de deelnemers, een hogere prioriteit
wordt toegekend dan aan de vervulling der plich-
ten die de onderneming of organisatie noodzake-
lijkerwijze zal moeten vragen. In de hedendaagse
optimistische mensbeschouwing — die overigens
in de regel nauwelijks door de feiten blijkt te wor-
den gestaafd — kan zeer goed ruimte worden ge-
vonden voor een benadering, waarin de rechten
worden erkend en vooropgesteld en waarin dan
daarna wordt gerekend op plichtsvervulling als
contraprestatie. Wanneer dan later blijkt dat de
rechten zijn genoten doch de „beloning" uitblijft
en de plicht wordt verzaakt, dan kan de organisa-
tie licht in ernstige moeilijkheden geraken: voor-
beelden daarvan zijn, helaas, tegenwoordig be-
paald niet schaars, en overheidsingrijpen om de
rampzalige gevolgen te beperken wordt allang niet
meer tot de zeldzaamheden gerekend.

Maar voor de krijgsmacht ligt de situatie wel vol-
komen anders. Voor dat instrument van de over-
heid, dat de soevereiniteit schraagt en waarborgt,
en dat de veiligheid van de samenleving evenzeer
moet verzekeren als de vrijheid en onafhankelijk-
heid van de bevolking, gaat de vergelijking met
de een of andere organisatie, met enig bedrijf of
met een willekeurige onderneming in de verste
verte niet op. De bijzondere status van de krijgs-
macht maakt het daarom te enen male onaan-
vaardbaar dat haar functioneren op enigerlei wij-
ze in de waagschaal zou mogen worden gesteld.
En dat is nu juist de onontkoombare consequen-
tie, wanneer de volgorde van plichten en rechten
zou worden omgekeerd! >
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Het is in dat verband dan ook noodzakelijk dat
de overheid terzake een ondubbelzinnig standpunt
inneemt. Zeker, er zijn reeds uitspraken gedaan.
Zo heeft de minister van defensie — althans blij-
kens een verslag in de Haagse Post van 4 mei
1974 — zich als volgt daarover uitgelaten:

Militairen hebben net als ambtenaren in beginsel het
recht om te staken, dat vloeit voort uit de Conventie
van Europa. Maar ik heb erbij gezegd dat dat van-
wege de praktische onuitvoerbaarheid een principe-
recht zal blijven.

Het heeft er de schijn van dat met deze uitspraak
geen antwoord is gegeven op de vraag naar de
volgorde van plichten en rechten. Maar doordat
over plichten niet werd gerept is toch in wezen de
beslissing wél gevallen, ten gunste van de rechten.
Immers, niet de plicht belet het metterdaad han-
teren van het in principe erkende stakingsrecht,
maar de „praktische onuitvoerbaarheid"!
De bijzondere status van de krijgsmacht, waarop
hiervoren werd gewezen, vergt dat de plicht voor-
op staat. Als er sprake moet zijn van een recht,
dan is dat het recht van het Nederlandse volk op
een doelmatig functioneren van zijn krijgsmacht.
In dat kader rust op alle leden van die krijgs-
macht, zonder enige uitzondering, de plicht tot
mede-functioneren. Daaraan valt niet te ontko-
men, en daarvoor moet bij tijd en wijle het recht
van het individu wijken, in het uiterste geval zelfs
volledig worden geofferd. Tegenover het grond-
recht-bij-uitstek van ieder mens — het recht om
te leven — staat voor elk lid van de krijgsmacht

de onloochenbare plicht, zijn leven veil te hebben
bij de vervulling van zijn taken: van die plicht kan
en mag nooit worden afgeweken, hij is het hoog-
ste gebod, de categorische imperatief.
Het behoeft geen betoog dat het slechts een enke-
ling onder ons gegeven is in volle vrijheid toch
zelfstandig die enig juiste keuze te doen, en plicht
te laten prevaleren boven persoonlijk recht; slechts
een diepgewortelde overtuiging kan de basis ver-
schaffen voor die beslissing.
Het valt te betwijfelen of, bij de huidige krap
toebemeten opleidingstijd, de krijgsmacht nog wel
in staat mag worden geacht haar leden adequaat
voor te bereiden op het doen van een zodanige
keuze, in het bijzonder waar gezin, school en sa-
menleving zich aan de voorbereiding daarvan be-
droevend weinig laten gelegen liggen.
Het moet, ten slotte, wel uitgesloten worden ge-
acht dat zulks de krijgsmacht nog zou mogen ge-
lukken indien de overheid reeds op voorhand zou
hebben doen blijken dat harentwege die keuze
gevoeglijk zou mogen uitvallen ten gunste van het
primaat van de rechten!
Summa summarum: de overheid is bevoegd, in
het algemeen belang beperkingen op te leggen aan
de constitutionele rechten harer onderdanen. Wel-
aan dan! Zij schrome niet, van die bevoegdheid
gebruik te maken waar het functioneren van haar
krijgsmacht in het geding is. Zij spreke zich uit
vóór de beperking van de rechten der militairen
ten gunste van de plichten van diezelfde categorie,
en make daarmee een einde aan het onaanvaard-
bare stuivertje-wisselen.
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Bundeswehr ohne atomaren Feuerschutz
Das Kriegsbild stimmt nicht mehr

F. O. Miksche

Op belangwekkende publikaties „uit de vak-
pers" worden de lezers van de Militaire
Spectator als regel opmerkzaam gemaakt in
de gelijknamige rubriek, waarin korte samen-
vattingen worden opgenomen met, zo nodig,
enig aanvullend commentaar. Af en toe blijkt
het maken van deze uittreksels wel eens op
moeilijkheden te kunnen stuiten, hetzij door-
dat de schrijver zelf zijn stof reeds sterk
comprimeerde, hetzij doordat hij een zoda-
nige veelheid van onderwerpen ter tafel
bracht dat bundeling daarvan in een over-
zichtelijk excerpt ondoenlijk bleek. In derge-
lijke gevallen kan het raadzaam zijn het ar-
tikel, indien mogelijk, in zijn geheel over te
nemen. In het bijzonder zal dat de voorkeur
verdienen wanneer de redactie veronderstelt
dat het merendeel der lezers de oorspronke-
lijke publikatie niet onder ogen zal hebben
gekregen, en zij nochtans de inhoud van we-
zenlijk belang acht voor de meningsvorming.
Het is om die reden, dat de redactie zich ge-
lukkig prijst, toestemming te hebben mogen
verwerven tot het onverkort overnemen van
nevenstaand artikel van de bekende militaire
publicist Ferdinand Otto Miksche, wiens
hoogst belangwekkende beschouwing eerder
verscheen in het januarinummer van „Wehr
und Wirtschaft".
Hoewel de schrijver zich, blijkens de titel,
primair heeft gericht op de problematiek van
de Bundeswehr, behelst het artikel daarnaast
een dusdanige hoeveelheid interessante ge-
gevens en doordachte beschouwingen dat
het strijdig ware met een verantwoord redac-
tioneel beleid, indien dit essay de lezerskring
van de Militaire Spectator zou worden ont-
houden. HR

Politisches Vorwort

Die vorliegende Studie befaBt sich mit Westeuro-
pas Sicherheit. Viele mogen sich fragen, welchen
Sinn es noch haben kann, sich angesichts der Ent-
spannung mit solchen Problemen überhaupt zu
befassen. In der Meinung, daB die Sowjetunion
keine akute Bedrohung mehr darstelle, scheinen
sich die meisten Regierungen Westeuropas kaum
noch Sorgen darüber zu machen, wie die Vertei-
digung ihrer Lander in Zukunft gewahrleistet wer-
den soll. lm Gegenteil, infolge der herrschenden
Entspannungseuphorie ist man sogar geneigt, die
unterlegene militarische Starke der NATO, ohne
entsprechende Gegenleistungen des machtig ge-
riisteten Ostens, noch mehr zu schwachen.
Indessen bleibt die sowjetische AuBenpolitik un-
verandert weiterhin offensiv. Was den Interessen
des expansiven panslawischen Imperialismus dient,
empfindet Moskau friedensfördernd, was dem wi-
derspricht, friedensstörend. Für den Westen be-
deutet Koexistenz die Erhaltung des Status quo
durch Verteidigungsbereitschaft; für den Osten ist
sie, wie es die für den innenpolitischen Gebrauch
bestimmten Parteierklarungen und die Propagan-
da des Ostblocks wiederholt betonen, hartes Rin-
gen mit „konkretem revolutionaren Inhalt".
Auf der Klaviatur der Weltpolitik ist Moskaus
Musik der Friedfertigkeit lediglich die Begleit-
musik mit der linken Hand. Die eigentliche Me-
lodie spielt die rechte. Um Karl Marx zu zitieren:

Hal die Gefahr abgenommen? Nein, nur die Blind-
heit der regierenden Schichten Europas ist auf ihrem
Zenith angelangt. Russische Politik ist unwandelbar.
A'ndern können sich ihre Taktik, ihre Manöver, aber
der Polarstern russischer Politik ist ein Fixstern.
(New York Tribune, 1855.)

Dies wurde durch den vierten Nahostkrieg wieder
einmal eindeutig bestatigt. Trotz aller Entspan-
nungspolitik hatten die an die Araber erfolgten
Waffenlieferungen Moskaus sowohl mengen- als

* Samtliche Zahlenangaben dieser Studie stammen aus
Veröffentlichungen des „International Institute for Stra-
tegie Studies", London (1973).
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auch qualitatsmaBig einen offensichtlich offensi-
ven Charakter. Nach wie vor strebt die Sowjet-
union danach, sich am geostrategisch wichtigen
Suezkanal einzunisten und über die für Europa
wichtigen Ölfelder der arabischen Welt EinfluG
zu gewinnen. Wie leicht die hier angefachten Kri-
sen auch das europaische Kraftfeld erfassen kön-
nen, wurde uns durch die letzten Ereignisse im
Nahen Oriënt klar demonstriert. Der Glaube, daB
es möglich sei, im Zeitalter eines Ringens um die
Neuaufteilung der Machtspharen zwischen den
Supermachten Westeuropa ohne entsprechende
militarische Absicherung in ein Sanktuarium des
Friedens umzuwandeln, ist eine gefahrliche Illu-
sion.

Alles deutet darauf hin, daB die Weltmacht RuB-
land noch lange Zeit ein schwer zugangliches Ge-
heimnis bleiben wird, das manche Überraschun-
gen in sich birgt. Durch plötzliche Regierungs-
wechsel verursachte Kursanderungen gehören seit
je zu den gelaufigen Eigentümlichkeiten sowjeti-
scher Politik. Infolgedessen muB auch die Ent-
spannung vorausblickend gegen immer mögliche
Rückschlage militarisch abgesichert werden. Ange-
merkt sei schlieBlich noch die Erfahrungstatsache,
daB sich politische Konstellationen schneller an-
dern können als die Zeit, die zum Wiederaufbau
eines einmal vernachlassigten Wehrsystems not-
wendig ist. Es dauert fünf bis acht Jahre, bis eine
Neugliederung von Streitkraften volle Wirksam-
keit erreicht. Dies ist gemessen an der galoppie-
renden Weltentwicklung eine lange Zeit, und vie-
les kann unterdessen geschehen.

Das Atoinubkoninien USA-UdSSR und seine ini-
litarischen Folgen

„In dem BewuBtsein, daB ein Atomkrieg verhee-
rende Folgen für die Menschheit haben würde,
und ausgehend von dem Bestreben, Bedingungen
zu schaffen, unter denen die Gefahr des Aus-
bruchs eines Atomkrieges reduziert und schlieB-
lich beseitigt wird", haben die Vereinigten Staaten
Nordamerikas und die Sowjetunion am 22. Juni
1973 ein Abkommen geschlossen. Trotz aller Be-
ruhigungspillen Washingtons, daB diese Verein-
barung die gegenwartige Sicherheit der NATO
nicht im geringsten beeintrachtige, hat sich die
Unsicherheit innerhalb der Atlantischen Allianz
merkbar erhöht. Denn wer den Text des Abkom-
mens zwischen den Zeilen aufmerksam zu lesen
versteht, kann sich des Eindrucks nicht erwehren,
daB es einen neuen Abschnitt amerikanischer
Atomstrategie einleitet.

Stillschweigend, jedenfalls ohne es of f en zu er-
klaren und ohne sich mit ihren Verbündeten zu
beraten, sind sich die beiden Supermachte einig
geworden, den Einsatz nuklearer Waffen, sowohl
untereinander als auch in Konflikten mit anderen
Staaten, auszuschlieBen beziehungsweise diese nur
in Beantwortung eines atomaren Angriffs der an-
deren Seite einzusetzen. Und nachdem das Ab-
kommen nur von Kernwaffen generell spricht,
ohne zwischen taktischen und strategischen Spreng-
körpern zu unterscheiden, bezieht es sich sowohl
auf interkontinentale Raketen als auch auf „Mini-
Nuks". Somit ist die of t gehorte Drohung der
NATO, daB jede militarische Aggression nach
Überschreitung der viel diskutierten „Atomschwel-
le" zwangslaufig atomar bekampft wird, noch un-
glaubwürdiger geworden, als sie von Anfang an
schon war.

Für Westeuropas Sicherheit sind die Folgen des
Atomabkommens schwerwiegender als man es im
allgemeinen wahrhaben will. GewiB haben sowohl
die USA als auch die UdSSR gewichtige Grimde,
die Gefahren einer atomaren Konfrontation zu
vermeiden. Beide scheinen endlich entdeckt zu
haben, daB es ein grundlegender Irrtum war und
bleibt, die Zerstörungskraft des Atoms mit dem
Begriff militarischer Macht zu verwechseln. Beide
sind sich bewuBt, wie leicht selbst der Einsatz
kleiner atomarer Sprengkörper infolge der kaum
vermeidbaren Riposte und der Eskalation die Ge-
fahr des Selbstmordes herausfordern könnte. Stra-
tegie hort jedoch auf, wenn das Kriegsziel nur
beim Risiko eigener Vernichtung erreicht werden
kann. Mit anderen Worten: solange Strategie ge-
plante Anwendung von Macht zum Durchsetzen
politischer Interessen ist, können nukleare Spreng-
körper nicht als Waffen im militarischen Sinne,
sondern lediglich als Zerstörungsmittel gelten.
Wie immer bedeutungsvol auch diese ziemlich
spat erfolgten Erkenntnisse der beiden Super-
machte sein mogen, wichtig ist andererseits auf
die rein militarischen Folgen ihres Atomabkom-
mens hinzuweisen, die sich in doppelter Hinsicht
auswirken:

— Einmal, indem der Westen bisher seine groBe
Unterlegenheit an herkömmlichen Truppen gera-
de durch das atomare Engagement der USA in
Europa aufzuwiegen glaubte, wahrend infolge des
Atomabkommens die strategische Bedeutung der
mehrfach überlegenen Streitkrafte des Ostens (die
auf keine atomare Unterstützung angewiesen sind
und nunmehr noch weniger als früher eine ato-
mare Reaktion zu befürchten haben) betrachtlich
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aufgewertet wurde. Hierdurch hat sich das beste-
hende militarische Ungleichgewicht noch mehr
zum Vorteil Moskaus verschoben.

— Zum anderen wirkt sich das Atomabkommen
aber auch auf die operative und taktische Ver-
wendbarkeit der eurapaischen NATO-Truppen
aus, eine Feststellung, die nahere Erlauterung er-
fordert:

Denn entsprechend den gegenwartigen Vorstel-
lungen sollen die hochbeweglichen NATO-Divisio-
nen, um dem gegnerischen AtombeschuB auszu-
weichen, aufgelockert in GroBabschnitten einge-
setzt werden. Nicht Truppen sind das Raum und
Zeit ausfüllende Element, sondern das Feuer soll
es sein. Atomfeuer erobert das Gelande, das die
Truppen, deren Flanken ebenfalls atomar ge-
sichert werden, ohne das Gelande faktisch zu be-
setzen, durch ihre mechanisierte Beweglichkeit be-
herrschen. Welchen Kampfwert haben aber nun-
mehr diese Verbande, wenn ihnen der unerlaB-
liche Atomrahmen entzogen wird? Jedenfalls ist
es eher vorstellbar, mit Divisionen, die für her-
kömmliche Kriegsführung gegliedert sind, im Fal-
le eines Atomeinsatzes auch aufgelockert operie-
ren zu können, als umgekehrt. Das aber heiBt,
ohne atomare Unterstützung mit Verbanden her-
kömmlich kampfen zu wollen, deren Panzergrena-
dierbataillone im Durchschnitt nur über 160-180
Mann zum abgesessenen Infanteriekampf verfü-
gen. Ergibt sich daraus nicht ferner die Vermu-
tung, daB die für den Atomkampf gegliederten
Heeresverbande, die nicht über eigene taktische
Atomwaffen verfügen, nur bedingt brauchbar
sind?
Das Atomabkommen hat das oft geübte Kriegs-
bild grundlegend verandert. Folgerichtig ware die
Frage zu stellen, ob die bisherige Vorstellung
eines Gefechtsfeldes mit vorwarts stürmenden
Panzerbrigaden, wo jeder Divisionar telefonisch
sein Atombömbchen bestellt und somit die atoma-
re Riposte des Gegners herausfordert, überhaupt
jemals richtig war. In der Kriegsführung stehen
Aktion und Reaktion in enger Wechselwirkung.
Fraglich ist daher weiterhin, ob unter Atombe-
schuB groBraumige Operationen von mechanisier-
ten Verbanden, angesichts ihres enormen Versor-
gungsapparates, der im Atomfeuer recht bald zu-
sammenbrechen würde, überhaupt noch möglich
waren.
Dem Bestreben nach Auflockerung und Geschwin-
digkeit sind sowohl aus taktischen als auch aus
technischen Gründen Grenzen gesetzt. Denn ob
nun mechanisierte Truppen schwerpunktmaBig
oder weit aufgelockert — was ihre StoBkraft ver-

ringert — eingesetzt werden, mr Nachschubbedarf
bleibt praktisch derselbe. Das MaB der möglichen
Auflockerung muB unvermeidlich mit dem not-
wendigen Grad der Konzentration im Einklang
stehen. Nach wie vor werden die taktischen For-
men des Kampfes durch das gegenseitige Ver-
haltnis zwischen Feuer und Bewegung bestimmt.
Der Einsatz atomarer Sprengkörper vertausend-
facht die Feuerkraft und erstickt die Bewegung.
Auf einem von Atomwaffen beherrschten Ge-
fechtsfeld würde sich jedwede Organisation rapide
auflösen und alles in Chaos fallen. In der unmit-
telbaren Kampfzone dagegen könnten sich ein-
fache und robuste Waffensysteme wirkungsvoller.
erweisen als kompliziertes und daher teures Kriegs-
gerat, das man ohne umfangreichen Nachschub
und Instandhaltungsdienste ohnehin nicht einsatz-
fa'hig erhalten kann.

Abgesehen von diesen Überlegungen ist infolge
des Atomabkommens die Notwendigkeit erkenn-
bar geworden, sich vorrangig wieder auf her-
kömmliche Kampfart einzustellen. Theoretisch
bieten sich dazu zwei Möglichkeiten an:
— entweder wird die Zahl der Kampfpanzer be-
trachtlich erhöht;
— oder die Panzerabwehr auf neuen Grundlagen,
mit neuen Mitteln erheblich verstarkt.

Die Frage, die ehestens eine baldige Beantwortung
verlangt, ist: Panzerkrieg oder Krieg den Panzern?
Nach herrschender Auffassung bildet der tech-
nisch überlegene Kampfpanzer das Rückgrat be-
weglicher Verteidigung. Vieles deutet jedoch dar-
auf hin, daB der Panzer einerseits an der Grenze
seiner technischen Entwicklungsmöglichkeiten, an-
dererseits auch an dem Limit der Kostenwirksam-
keit angelangt ist. Aus dem ursprünglich als be-
wegliches Maschinengewehrnest gedachten „Tank"
ist eine auf schwerfallige Dienste angewiesene Fes-
tungsanlage geworden, die trotz beachtlicher Pan-
zerung gegenüber modernen Abwehrwaffen hoch-
empfindlich ist. Obwohl der Panzer immer noch
gewissen Schutz gegen Infanteriewaffen, Artille-
riefeuer und Bombensplitter bietet, ist ausschlag-
gebend, daB im Wettlauf zwischen Panzerplatte
und GeschoB die Hohlladung das Rennen gewon-
nen hat.
GewiB werden die Panzer immer perfekter, doch
unvermeidlich wird das Bessere von morgen zum
Feind des Guten von heute. Kostete der „Patton
M-48" der sechziger Jahre 600000 DM, so ist
der Preis des „Leopard I" bereits auf 1,2 Millio-
nen gestiegen, wahrend der „Leopard II" um
660 000 DM teurer werden soll. Schleichende In-

293



flation und vor allem erhöhte technische Forde-
rungen verursachen alle zehn Jahre ein Anwach-
sen der Panzerpreise um rund hundert Prozent,
wobei durch die verschiedenen „Verfeinerungen"
an Wirksamkeit nur 25-30 Prozent gewonnen wer-
den. Damit ist eine bisher kaum wahrgenommene
und in ihren militarischen und wehrwirtschaft-
lichen Auswirkungen noch unübersehbare Ent-
wicklung in Gang geraten: trotz höherer Kosten
verringert sich die Kampkraft der Streitkrafte, an-
statt sich zu vergröBern. Wie alle Revolutionen,
so ist auch die der Waffentechnik auf dem besten
Wege, ihre eigenen Kinder zu fressen.
Da die erforderlichen Mittel für einen „klassischen
Panzerkrieg" kaum aufgebracht werden können,
bleibt „Krieg den Panzern" die nachstliegende
Alternative. Der Bericht der Wehrstrukturkom-
mission1 empfiehlt die Umstellung der Bundes-
wehr von heute 36 Brigaden auf 24 Voll- und 12
Kaderbrigaden. Bietet es sich nicht gerade zwin-
gend an, diese 12 Kaderbrigaden in Lehr- und
Gerateeinheiten für die rapide Mobilmachung von
zwölf, hauptsachlich für Panzerabwehr ausgerü-
stete leichte Infanteriedivisionen auszubauen, Di-
visionen, die alsdann mit den verbleibenden 24
mechanisierten Vollbrigaden engstens zusammen-
wirken?
Seitdem gröBere Bewegungen nur noch „panzer-
geschützt" möglich sind, bildet die Vernichtung
der Panzer die wichtigste Voraussetzung für einen
erfolgreichen Abwehrkampf. Panzer bilden das
Kernelement des Bewegungskrieges. Ihre Bekamp-
fung durch ein System, in dem alle panzerbrech-
enden Waffensysteme eng aufeinander abgestimmt
zusammenwirken, könnte groBraumige Operatio-
nen mechanisierter Verbande betrachtlich einen-
gen und, wie schon Clausewitz einst festgestellt
hat, Verteidigung wieder zur starkeren Form des
Kampfes machen.
Dabei sollte nicht übersehen werden, da6 die waf-
fentechnische Entwicklung der Panzerbekampfung
— im Unterschied zu den Zukunftsmöglichkeiten
der Kampfpanzer — noch keineswegs abgeschlos-
sen ist. Die ErschlieBung neuer Möglichkeiten,
die die Bewegung der Panzer auf dem Gefechts-
feld entscheidend lahmen, ist durch einen ganzen
Katalog modernster Techniken gekennzeichnet,
die, verglichen mit dem Systempreis der Panzer
innerhalb von GroBverbanden, erheblich kosten-
wirksamer sind. Die im Bereiche der Panzerbe-
kampfung schnell fortschreitende Waffenentwick-
lung schafft neue Aspekte in taktischen Überlegun-

1 Herausgegeben 1972/1973 im Einvernehmen mit der
Bundesregierung.
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gen und MaBnahmen zur Panzerabwehr. Es ist
daher von entscheidender Bedeutung nach Mög-
lichkeiten zu forschen, die mit weniger Kosten-
aufwand als der Panzerkneg zur Erhöhung der
Erfolgschancen auf dem Gefechtsfeld beitragen
könnten.
In dieser Hinsicht waren die Ka'mpfe im vierten
Nahostkrieg besonders aufschluBreich. Von den
5900 Kampfpanzern, über die die arabischen
Staaten dieses Raumes und Israël insgesamt ver-
fügten, wurden innerhalb von zehn Tagen 2600
vernichtet. Besonders bemerkenswert waren aber
auch die Leistungen der Luftabwehr, die durch
neue Raketentypen bisher unerreichte AbschuBer-
gebnisse erzielte. Ohne wirksame Unterstützung
von Kampfflugzeugen — die neben den Panzern
das na'chst wichtige Element beweglicher Kriegs-
führung bilden — dürfte es für mechanisierte Ver-
bande stets schwieriger werden, tiefe VorstöBe zu
erkampfen.

„Panzerkneg oder Krieg den Panzern?" Die Frage
hat viele Aspekte, nicht nur technische und tak-
tische, sondern auch wehrwirtschaftliche und stra-
tegisch-politische, die nicht voneinander zu tren-
nen sind. Nur wenn man den gesamten Komplex
in seiner Entwicklung durchleuchtet, ist es mög-
lich, zu sachlichen Folgerungen zu kommen. An-
gesichts des Atomabkommens der Supermachte
und der Lage, in der sich die NATO an ihrer
Hauptfront zwischen der Ostsee und den Alpen
befindet, sind sowohl die militarischen als auch
die politischen Vorteile, die sich aus einem „Krieg
den Panzern" ergeben wurden, eindeutig. Nur so
und kaum anders könnte erhofft werden, einen
GroBteil der feindlichen Panzer in Grenznahe aus-
zuschalten. Die Errichtung einer wirksamen Pan-
zerabwehr kann in politischer Hinsicht nur auf
solche Machte provozierend wirken, denen daran
gelegen ist, daB die Pforten Westeuropas offen
bleiben.

Entwicklung und technische Eigenschaften pan-
zerbrechender Waffensysteme

Panzerabwehr im letzten Kriege

Nach wie vor bilden Feuer und Bewegung die
Grundelemente des Kampfes. Taktik ist im we-
sentlichen eine Kombination von Feuer und Be-
wegung, deren Wechselbeziehungen sich infolge
der technischen Entwicklung standig wandeln.
Steigerung der Feuerkraft fördert die Defensive,
wahrend die Einführung neuer Bewegungsmittel
die Erfolgsaussichten der Offensive erhöht. Wo



Feuer die Bewegung übertrifft, erstarren die Fron-
ten.
Eindeutig wird die Richtigkeit dieser Erfahrung
von der Kriegsgeschichte bestatigt. Angriffe im
Ersten Weltkrieg sind im Abwehrfeuer der Artil-
lerie und Maschinengewehre zusammengebrochen;
es kam zum Stellungskrieg. In den Blitzfeld-
zügen 1939-1942 wurde das Maschinengewehr
vom Panzer überrollt. Es waren allerdings leichte
Siege, solange der Gegner nicht über wirksame
Panzerabwehrwaffen in notwendigen Mengen ver-
fügte.
Schrittweise entwickelten sich 1942-1945 die Ab-
wehrmaBnahmen: Igelstellungen, die trotz Panzer-
einbrüchen durchhielten, Panzerabwehrkanonen
(PAK) in wachsender Zahl und stets gröBeren
Kalibern, Zuteilung von Minen und Pionierein-
heiten zum Bau von Hindernissen. Minenfelder
schützten die Widerstandsinseln gegen Panzer und
wurden durch Maschinengewehrfeuer gegen Zu-
griffe des Gegners gesichert. Pakfeuer belegte die
Panzer, denen es trotzdem gelang, die Minensper-
ren zu durchbrechen. Panzer, die auf Widerstand
stieBen, muBten nunmehr die Infanterie und Pio-
niertruppe, die ihnen den Weg erkampften, unter-
stützen. Mit anderen Worten: der Panzer hatte
aufgehört, Durchbruchswaffe zu sein. Er wurde .
in vielen Pallen wieder Begleitwaffe der Infante-
rie.
In der Nacht vom 30. zum 31. August 1942 ver-
suchte Feldmarschall Rommel zum letzten Male,
in der Schlacht von Alam Halfa Agypten zu er-
obern. Horen wir, was er selbst darüber zu sagen
hat:

Innerhalb von kurzer Zeit stieflen unsere Truppen
auf eln starkes britisches Mlnenfeld. Unter aufleror-
dentlich schwerem Artilleriefeuer gelang es der In-
fanterie und den Pionieren schliefllich, einen Weg
durch die verminte Zone zu bahnen. Dabei gab es
schwere Verluste, und es wurde viel Zeit verloren,
weil die Sduberungsaktion in der Masse erst beim
driften Versuch gelang. . . Sehr bald setzten rollende
Angriffe der feindlichen Luftwaffe auf unsere Be-
reitstellungen ein. Niedrig fliegende Flugzeuge er-
stickten jede Bewegung, viele unserer Fahrzeuge
standen in hellen Flammen.

Nach drei Tagen kam der britische GegenstoB.
Am vierten Tag brach Rommels Offensive zusam-
men.
Sechs Wochen spater begann Feldmarschall Mont-
gomerys Offensive. Die Briten verfügten über
1100 Panzer, die wahrend der Schlacht bei El
Alamain noch durch weitere 200 verstarkt wur-
den, wahrend Feldmarschall Rommel nur 500
gröBtenteils überalterte Panzer hatte. Knapp 200

waren nut Geschützen bestückte deutsche Panzer,
der Rest italienische, die nur einen fragwürdigen
Kampfwert natten. An Artillerie konnte das deut-
sche Afrikakorps den 1200 Geschützen Mont-
gomerys nur 250 gegenüberstellen. In der Luft
war die britische Uberlegenheit noch ausgeprag-
ter. Wahrend die RAF 1200 Einsatze fliegen
konnte, brachte es die Luftwaffe durchschnittlich
nur auf 250 taglich. Trotz all ihrer Uberlegenheit
kamen die Briten in 24 Stunden nur etwa 1,6 km
vorwarts. Sie brauchten zehn Tage, um sich durch
die Minenfelder und das Kreuzfeuer der Maschi-
nengewehre und der Panzerabwehr durchzubeiBen.
Ahnliche Ablaufe natten auch viele Kampfhand-
lungen in Italien und manche in der Normandie,
wann immer der mechanisierte Angreifer auf eine
gut organisierte und entschlossene Panzerabwehr
stieB.

Eines der eindrucksvollsten Beispiele bildete die Ope-
ration „Bluecoat". Die Briten waren kraftemaliig im
Verhaltnis 6 zu l überlegen, dazu verfügten sie über
850 Panzer. Trotzdem konnte ihr massierter Angriff
die dunne deutsche Verteidigungsfront nicht überrol-
len. Nur im Westteil der Front gelang ein Einbruch,
der jedoch am driften Kampftag durch das Eintref-
fen schwücherer Panzerkrafte auf deutscher Seite
abgeriegelt und in den folgenden Tagen allmahlich
„ausgebügelt" werden konnte. Hatte die alliierte
Luftüberlegenheit die Deutschen nicht an allen Ecken
und Enden behindert, dann waren die Ergebnisse
noch schlechter gewesen. (Zitiert aus einer Studie
von Liddell Hart.)

Entscheidend wurde Feldmarschall Rommels Den-
ken durch diese Entwicklung beeinfluBt. Wie er
General Bayerlein erklarte:

Ich fufte auf unseren Erfahrungen in Ruftland. Wenn
wir leder deutschen Infanteriedivision zuerst 50, dann
100 und schliefllich 200 7,5 cm Pak geben und sie
auf sorgfdltig vorbereitete und durch Minenfelder
geschützte Stellungen verteilen, können wir die Rus-
sen aufhalten . . . Nehmen wir an, da/i die Russen in
einem stark verminten Abschnitt angreifen, wo un-
sere Pak einen 10 km tiefen Feuerschirm bildet,
dann müflten die russischen Panzer trotz ihrer Zahl
schon in den ersten Tagen zum Erlahmen kommen.
Inzwischen wurden wir zusatzliche Pak einsetzen,
und die Russen wurden noch mehr Panzer einbüften.
Durch diese Feuerzone wird sich der Feind im Ab-
wehrfeuer unserer gesamten Artillerie hindurch-
kampfen mussen.

Soweit einige Auszüge aus dem Buch von Liddell
Hart, „The Rommel Papers".

Die deutschen Erfolge zu Anfang des Krieges wa-
ren weitgehend darauf zurückzuführen, daB die
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Abb. 1 Armbrust 300: Nahkampfwaffe ge-
gen Panzer

Abb. 2 Panzerabwehr-Lenkrakete Milan
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Abb. 3 Das in deutsch-französischer Gemeinschaftsentwicklung entstandene Panzerab-
wehr-Waffensystem „Hot"

französische, britische und russische Infanterie
angesichts ihrer Schwachen an panzerbrechenden
Waffen massierten Panzerangriffen gegenüber hilf-
los war. Eindeutig zeigte sich aber gegen Ende
des Krieges an allen Fronten, daB eine mit mo-
dernen Waffen gut eingebaute Verteidigung nach
wie vor ihren Wert behielt, und daB es ein Irrtum
ist, den Zweiten Weltkrieg als einen ununter-
brochenen Siegeszug des Panzers zu betrachten.
Natürlich könnte man hier einwenden, daB diese
Kampfe bereits ein Vierteljahrhundert zurücklie-
gen, und daB die Welt inzwischen bereits um vie-
les weiter ist. Indessen bieten die Schlachten des
2. Weltkrieges immer noch die einzig brauchba-
ren Erfahrungen, da sich die Kampfe — im Un-
terschied zu dem Korea- und Vietnamkrieg —
noch am ehesten unter Gegebenheiten abspielten,
wie sie auch auf einem europaischen Kriegsschau-
platz zu erwarten waren. LaBt man die selbst-
mörderischen Atomwaffen aus dem Spiel —- denn
wer würde es schon wagen, von ihnen Gebrauch
zu machen, auBer dem unwahrscheinlichen Fall,
zuerst atomar angegriffen zu werden — dann
stellt sich natürlich die Frage, was sich seit dem
Zweiten Weltkrieg im Bereiche der Waffentechnik
geandert hat.

Panzerabwehrwaffen heute

Verglichen mit der Entwicklung der Panzer ist die
der Panzerabwehrwaffen keineswegs zurückgeblie-
ben. Im Gegenteil, ihre Wirksamkeit übertrifft bei
weitem die im Laufe des Zweiten Weltkrieges er-
reichten Leistungen. Eindeutig ergibt sich dies aus
der Beschreibung der folgenden, wichtigsten pan-
zerbrechenden Waffensysteme.

1. Leichte und schwere Panzerfauste dienen den
Infanteriekompanien eigentlich als Selbstverteidi-
gungswaffe. Die leichte Panzerfaust „Armbrust"
(Abb. 1) wiegt 4,8 kg und schlagt auf 300 m Ent-

fernung Panzerstahl bis zu 300 mm durch. Vor-
stellbar ware, mit der „Armbrust" oder mit einer
anderen Panzerfaust auch Splitterkopfprojektile
gegen lebendige Ziele bis 500 m oder Raketen zur
Gefechtsfeldbeleuchtung zu verschieBen. Für die
Kategorie der schweren Panzerfauste ist die 84
mm „Carl Gustav" kennzeichnend, die eine Feuer-
geschwindigkeit von sechs SchuB/Min erreicht.
Ihr Waffengewicht betragt 13,2 kg, das des Ge-
schosses 2,5 kg. Es durchschlagt auf 500 m Ent-
fernung Panzerungen bis 320 mm.

2. Panzerabwehrlenkraketen (PAL) verschiedenen
Typs (Milan, Hot, Tow, usw.; Abb. 2 und 3) er-
reichen drahtgelenkt oder halbautomatisch ge-
steuert Reichweiten bis 4000 m und kennen prak-
tisch alle Panzerungen durchschlagen. Ihr Abflug-
gewicht betragt zwischen 15 und 25 kg. PAL sind
leicht zu befördern, schnell feuerbereit, einfach
zu bedienen und haben eine hohe SchuBfolge. Sie
können wie herkömmliche Artilleriemunition ge-
lagert beziehungsweise behandelt und von Boden-
stellungen, von ungepanzerten oder gepanzerten
Fahrzeugen sowie von Kampfhubschraubern aus
abgefeuert werden.

Die als Infanteriewaffe entwickelte deutsch-fran-
zösische „Milan"-Lenkrakete (Missile d'Infanterie
Léger Antichar) ist nach dem heutigen Stand der
Technik als optimal für die Aufgabenstellung in
den nachsten Jahren zu werten. Durch sie können
die an die Panzerabwehr mittlerer Reichweite
(2500 m) gestellten Forderungen erfüllt werden.
Das „Müan"-Waffensystem besteht aus dem in
einem Rohr gelagerten Flugkörper von 1200 mm
Lange und 130 mm Durchmesser, der 11 kg wiegt,
aus der AbschuB- und Lenkanlage sowie aus dem
Ortungsgerat, zu welchem die Visieroptik und ein
IR-Goniometer gehören. Letzterer miBt die Ab-
weichung des Flugkörpers von der Visierlinie und
liefert die Werte in Form von elektrischen Impul-
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sen an die Lenkelektronik. Die Lenkelektronik er-
rechnet die Kommandowerte, die an den Flug-
körper über Draht gegeben werden. Die Treff-
wahrscheinlichkeit des Waffensystems „Milan"
auf stehende oder fahrende Ziele ist auBerordent-
lich hoch, desgleichen seine Vernichtungswahr-
scheinlichkeit, die durch den Gefechtskopf mit
Hohlladung unabhangig von der Entfernung ge-
wahrleistet wird.
Das ebenfalls deutsch-französische Waffensystem
„Hot" (Haut Subsonic Optiquement Téléguidé
d'un Tube) ist im Vergleich zum „Milan"-System
eine schwere Panzerabwehrwaffe, die vornehmlich
von Kampffahrzeugen aus eingesetzt wird. Der
Flugkörper „Hot" wiegt 25 kg, hat bei 1300 mm
Lange einen Durchmesser von 160 mm und wird
aus dem Inneren der Panzer durch eine hydrau-
lische Hebevorrichtung ausgefahren. Die Lenkung
erfolgt durch Periskop, das aus dem Tagvisier und
Nachtvisier und wie beim „Milan"-System aus
dem IR-Goniometer besteht.
Ein mit vier ausschiebbaren Raketenstartern aus-
gerüsteter 25-t-Lkw kann bis acht leichte PAL
mitführen. Raketenbestückte Panzer (Jagdpanzer-
Rakete 6-18 t) verfügen meist über zwei AbschuB-
anlagen und 10-14 Raketen. Der Preis einer PAL
betragt bei einer Fabrikationsserie von 40 000
Stück samt Gefechtskopf DM 13 000. Kreiselsta-
bilisierte Zielgerate ermöglichen bei erfahrenen
Schützen eine Trefferquote bis 80 Prozent. Selbst
wenn unter feldmaBigen Bedingungen zur Ver-
nichtung eines Panzers fünf Raketen notwendig
waren, so würde ihr Preis noch immer zwanzig-
mal niedriger liegen als der Preis des Panzers.

3. Panzerabwehrkanonen (PAK), deren Kaliber
zwischen 50 und 120 mm variiert und die eine
wirksame SchuBweite bis 2500 m haben, kennen
ebenfalls von Bodenstellungen oder als Bordwaffe
von Panzern aus (Jagdpanzer-Kanone) eingesetzt
werden. Indessen ist festzustellen, daB, wahrend
die Weiterentwicklung von Raketengeschossen ra-
pide Fortschritte verzeichnet, die der Rohrwaffen
deutlich sichtbare Grenzen erreicht hat. Sollte das
Problem der drahtlosen Steuerung von Raketen
gelost werden, wie es innerhalb einiger Jahre zu
erwarten ist, dann schlagt wahrscheinlich bald
auch die letzte Stunde der klassischen Rohrartille-
rie.

4. Streuminen, deren schnelle Entwicklung eben-
so beachtlich ist wie die der Lenkraketen, bilden
mit diesen zusammen die wichtigste Panzerab-
wehrwaffe. Wog die Tellermine des 2. Weltkrieges
ohne Verpackung 9,5 kg, so ist es heute möglich

geworden, Panzer mit Minen von einem Viertel
dieses Gewichts auszuschalten. Anstatt Druckzün-
der sind moderne Panzerminen mit elektronischen
Zündern, die auf Gerausche, Warme, leichte Be-
rührung oder magnetisch reagieren, ausgestattet
und explodieren im Unterschied zu den Minen
des Zweiten Weltkrieges, ohne daB die Panzer di-
rekt auf sie auffahren mussen. Sie wirken dank der
intelligenteren Zünder nicht nur gegen die Kette,
sondern auch gegen die Panzerwanne, wodurch
sich ihre wirksame Sperrbreite verdreifacht.2 Sollte
es gelingen, die Zündsysteme von Streuminen so zu
konstruieren, daB sich nach ihrer Auslösung die
Sprengmasse geschoBahnlich auf den Panzer zu
bewegt, dann würde eine neue Phase des Minen-
kampfes eingeleitet.
Diese neue Waffe kann in zwei Versionen, nam-
lich als aktive oder passive Streumunition einge-
setzt werden. Im ersten Fall handelt es sich um
sofort wirkende Sprengkörper, deren Zündung
entweder beim Auftreffen auf den Panzer oder
beim Auftreffen auf den Boden erfolgt. Unter pas-
siver Streumunition sind Lauerwaffen, das heiBt
Minen zu verstenen, die erst bei Annaherung des
Panzers zünden. Zu bemerken ist allerdings, daB
die pro Quadratkilometer notwendigen Munitions-
gewichte sich zwischen den zuerst und zuletzt ge-
nannten Typen wie zehn zu eins verhalten.3 Sper-
ren mit Streuminen können von der Truppe ge-
legt, von Raketenwerfern aus geschossen oder von
Luftfahrzeugen mittels Streubehaltern abgeworfen
werden.4

Selbst wenn ein GroBteil der Sprengkörper im Ge-
lande liegenbleibt, machen sie es für den Gegner
für langere Zeit unsicher. Vorteilhaft ist, daB die-
se neuen Waffen in groBen Mengen leicht herstell-
bar sind. SchlieBlich sei noch bemerkt, daB sich
Streuminen nach einer gewissen Zeit von selbst
entscharfen können und damit die eigene Bewe-
gung — wenn vorgeplant —- nicht unterbinden.

Rohr- oder Raketenartillerie

Wahrend herkömmliche Granaten wegen des im
2 Die Panzermine „Pandora" zerreiBt Panzerketten, die
mit einer Hohlladung versehene „Meduse" durchschlagt
die Bodenplatte der Panzer.
3 Die in dieser Studie angeführten Betrachtungen bezie-
hen sich auf den Einsatz von passiver Streumunition, daB
heiBt Minen. Als Tragersysteme für Streuminen können
auch Wurfgerate der Pioniere, Mörser, Rohrartillerie,
leichte, mittlere und schwere Artillerieraketen benutzt
werden.
4 Streuminen könnten auch zur Neutralisierung der Roll-
bahnen von Flugplatzen eingesetzt werden, was bei der
Empfindlichkeit von Flugzeugen eine gröBere Wirkung
hatte als beim Einsatz gegen Panzer.
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Geschiitzrohr auftretenden Druckes eine starkere
Wand erfordern, brauchen Raketen nur eine dun-
ne Hülle. Dies ermöglicht den Bau gröBerer Ge-
fechtsköpfe, die als Muttergeschosse mehrere
Töchtergeschosse enthalten, wodurch mit einer
Rakete eine wesentlich gröBere Zielflache bedeckt
werden kann als mit Artilleriegranaten. Raketen
sind Artilleriegranaten gegenüber — die Panzer
übrigens nur durch seltene Volltreffer vernichten
können — besonders kostenwirksam, wenn sie als
Transportmittel von Streuminen eingesetzt wer-
den. Um die Bedeutung dieser Möglichkeit klar
herauszustellen: Gefechtsköpfe von Artillerierake-
ten können als Trager von Streuminen dienen,
nachdem diese verschuBfest gemacht worden sind,
das heiBt, sie halten die beim RaketenabschuB
und beim Aufschlag auf den Boden zu erwarten-
den Beschleunigungen beziehungsweise Verzöge-
rungen aus.
Hierdurch wurden einer neuen, in ihrer Wirksam-
keit bisher unübertroffenen, Art von Panzerab-
wehr die Pforten breit geöffnet. Sie könnte bei
richtiger Handhabung zu einer erheblichen Ein-
engung gepanzerter Bewegungen führen und so-
mit der Kriegsführung einen von den gegenwarti-
gen Vorstellungen abweichenden neuartigen Cha-
rakter aufpragen. Durch Raketenwerfer verschos-
sene Streuminen bilden eigentlich eine Symbiose
zwischen herkömmlichen Artilleriegeschossen und
früheren Minen. Es handelt sich um Sprengkörper,
deren Explosion im Unterschied zu Artilleriegra-
naten nicht durch Aufschlag, sondern durch die
Annaherung des Zieles, das heiBt des Panzers an
den Sprengkörper, ausgelöst werden.
Mit anderen Worten: nicht das GeschoB trifft das
Ziel, das Ziel findet sein GeschoB. Hinzu kommt
ein weiterer wichtiger Faktor: wahrend Artillerie-
geschosse nur eine Augenblickswirkung haben,
können mit Streuminen Gelandeflachen nachhal-
tig verriegelt werden. Andererseits wirkt bei der
Raketen artillerie wiederum die zu lange Ladezeit
hinderlich. Raketenartillerie ist eher für schlagar-
tige Feuerüberfalle geeignet, im Unterschied zur
herkömmlichen Artillerie (Rohrartillerie), die ihr
Feuer gleichmaBig sogar stundenlang aufrechter-
halten kann.

Wie dem auch sei, die Entwicklung der Raketen-
artillerie stellt die herkömmliche Artillerie vor
zwei eng verkoppelte Fragen grundsatzlicher Be-
deutung. Was ist kostenwirksamer:

— Flachenfeuer mit herkömmlichen Granaten
oder mit billiger Streumunition?
— Rohr- oder Raketenartillerie?

Um in dieser Frage Klarheit zu schaffen, empfiehlt
es sich, auf die Artillerieschlachten des Ersten
Weltkrieges zurückzugreifen. Eine Stunde Sperr-
feuer auf vier Quadratkilometer Flache verschlang
damals 4800 105-mm-Granaten, die 124,8 t wo-
gen und heute etwa 1,4 Millionen DM kosten
wurden.5 Fünfzig Prozent dieser Munitionsmenge
muBten in 20 Minuten abgefeuert werden. Da
aber ArtilleriebeschuB nur eine Augenblickswir-
kung hat, ist zur Wirkungsverlangerung ein soge-
nanntes „NachschieBen" der zweiten Munitions-
halfte innerhalb von 40 Minuten notwendig ge-
wesen. Um diese Feuerdichte zu erreichen, waren
32 Batterien zu vier Geschützen, insgesamt also
128 Rohre erforderlich. Abgesehen von den Er-
haltungs- und Betriebskosten dürfte allein der ge-
genwartige Anschaffungspreis dieses Materials,
das heiBt Geschütze, Zugmaschinen, Wagenpark,
ohne Munitionsausstattung etwa 260 Millionen
Mark ausmachen. Hinzu mussen aber auch noch
die Aufwendungen für die Ausrüstungen der Mu-
nitionskolonnen gerechnet werden. An Personal
wurden einschlieBlich Staben und Diensten 7000-
8000 Mann gebraucht. Erforderte früher ein wirk-
sames Flachenfeuer den Massenaufmarsch von
Artillerieverbanden, so können heute acht 110-
mm-Feldraketenwerfer einer Batterie, bedient von
200 Mann, in 20 Sekunden 288 Raketen abfeuern,
deren Gefechtsköpfe je sechs, das heiBt also ins-
gesamt 1728 Streuminen enthalten und eine Fla-
che von etwa drei Quadratkilometern verminen.
Zum VerschuB dieser GeschoBzahl in derselben
Zeitspanne waren 96 Feldgeschütze (16 Batterien
mit 2400 Mann Bedienung) notwendig, die je
Rohr drei Schüsse abgeben, ohne damit dasselbe
Ergebnis zu erreichen.

Der Umstand, daB die Gefechtsköpfe von Artillerie-
raketen Streuminen befördern können, deren elektroni-
sche Zünder, ohne daB die Panzer auf sie auffahren
müGten, reagieren, und daB Streuminen im Gelande als
Lauerwaffen eine nachhaltige Wirkung haben, verviel-
facht ihre Leistung in vielen Kampflagen gegenüber Ar-
tilleriegeschossen. Wenn auch Artillerieraketen teurer
sind als Artilleriegranaten, ihre höhere Kostenwirksam-
keit ergibt sich allein schon aus dem unvergleichlich ge-
ringeren Personalaufwand, den ihr Einsatz erfordert.

Artillerieraketen als Trager von Streuminen

Wenn auch Geschütze zur Bekampfung von Feld-
stellungen und anderen Punktzielen sowie für
Dauerfeuer unerlaBlich bleiben, so liegt der Vor-

5 Die hier angeführten Zahlen beziehen sich auf 105-mm-
Haubitzen. Bei Geschützen 155 mm war der Munitions-
bedarf auf vier Quadratkilometer etwa 2500 SchuB, die
150 t wogen.

299



teil der Raketenartillerie hauptsachlich in der ein-
fachen AbschuBanlage. Raketenwerfer sind billig
herstellbare Gerate, die auch bei Nacht und prak-
tisch bei jeder Wetterlage einsetzbar sind. Sie ha-
ben ein HöchstmaB an Funktionssicherheit und
erfordern ein Minimum an Wartung und Personal.
Die bei der Bundeswehr eingeführten 110-mm-
Artillerieraketenwerfer (Abb. 4) sind Paketwerfer
mit zwei Faketen zu je 18 Rohren, die auf ein ge-
landegangiges Fahrzeug montiert sind. Eine Bat-
terie besteht aus acht Werfern, deren Reichweite
bis etwa 15 km betragt. Diese SchieBentfernung,
zusammen mit dem groBen Seitenrichtfeld der
Werfer, ermöglicht aus der Tiefe der Abwehr
trotz aufgelockerter Aufstellung, das Feuer meh-
rerer Batterien facherartig auf einen Zielraum zu-
sammenzufassen.

Die Raketen können in Einzelschüssen, Teilserien
oder in einem einzigen FeuerstoB verschossen
werden, wobei der Ladevorgang allerdings langer
dauert als bei herkömmlichen Geschützen. Zu je-
dem Werfer einer Batterie gehort ein Munitions-
fahrzeug, das vier Raketenserien (144 Raketen)
geladen hat, so daB für jeden Werfer fünf SchuB-
serien vorhanden sind. Das Gewicht der 110 mm
leichten Artillerierakete (LAR) betragt 37 kg,
vom dem 15 kg auf den Gefechtskopf entfallen,
der als MuttergeschoB bis sechs Streuminen zur
Bekampfung gepanzerter Fahrzeuge enthalt. Von
den verschiedenen Raketentypen mit Splitterkopf
gegen lebendige Ziele, mit Nebelkopf usw., wird
hier nur die zum VerschuB von Streuminen die-
nende Rakete besprochen. Dabei ware zwischen
zwei taktischen Einsatzformen zu unterscheiden.

1. Deckender Einsatz, der überfallartig wirkt, in-
dem die von einem Panzerverband unmittelbar
eingenommene Fla'che direkt mit Streuminen be-
legt wird. Damit befinden sich die Panzer urplötz-
lich mitten in einem Minenfeld, dessen Umfahren
nicht mehr möglich ist. Der Streuminenverbrauch
betragt 0,8 t per Quadratkilometer. Früher kostete
— wie schon erwahnt — ein Flachenfeuer auf
vier Quadratkilometer 124,8 t Granaten im Wer-
te von 1,4 Millionen DM. Hingegen werden heu-
te 12,9 t Artillerieraketen 110 mm, das heiBt
350 LAR mit 2100 Streuminen im Gesamtwert
von 770 000 DM gebraucht, um vier Quadrat-
kilometer innerhalb einiger Minuten nachhaltig in
einer Dichte zu verminen, daB von den 50 heran-
rollenden Panzern eines Bataillons durchschnitt-
lich vierzig Prozent im Werte von 22 Millionen
DM ausfallen.

Abb. 4 Raketenwerfer 110 mm; 8 Werfer schiessen in
20 Sekunden 288 Raketen

2. Sperrender Einsatz, indem ein Riegel unmittel-
bar vor die Panzer oder quer zu ihrer erwarteten
Bewegungsrichtung gelegt wird. (Streuminenver-
brauch 0,4 t/km2, das heiBt etwa 40-44 110-
mm-Artillerieraketen.) Sperriegeln kann der Feind
allerdings leichter ausweichen als dem deckenden
Einsatz, oder sich eventuell eine Bresche öffnen.

Daher ist sperrender Einsatz nur dann langer
wirksam, wenn die Raumung der Minenfelder
durch ArtilleriebeschuB oder Maschinengewehr-
feuer behindert werden kann, oder wenn die er-
zwungene Ausweichbewegung ausreichenden tak-
tischen Vorteil bringt. Als Ersatz für das die Mi-
nenfelder schützende MG- oder Artilleriefeuer ist
eine Zumischung von Sprungminen (auch Schütt-
bomben genannt) mit sporadisch eingestellten
Zeitzündern und horizontaler Wirkung gegen un-
gepanzerte Raumungsmannschaften vorzusehen.

Vier 11 O-mm-Artillerieraketen mit je 50 Schütt-
bomben, die in einem Umkreis von 15 m wirken,
können eine Fla'che von sechs Hektar verseuchen.

Mittlere Raketenartillerie

Wirksame Panzerbekampfung mit Streuminen wür-
de allerdings das Vorhandensein von zwei Wer-
fersystemen voraussetzen. Das eine, das bei den
Divisionen als Feldraketenartillerie zur Panzerab-
wehr bei der Truppe dient, hat ein Kaliber von
110 bis 150 mm. Der andere Typ müBte die Rolle
der früheren Fernkampfartillerie übernehmen, um
möglichst weit vor dem VRA (vorderer Rand des
Abwehrbereiches) des Verteidigers wirken zu kön-
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nen. Solche Fernkampfraketen6 könnten bei einem
Gesamtgewicht von 600 kg bis etwa 70 km Ent-
fernung eine Nutzlast von 200 kg tragen und wür-
den samt Streuminen etwa 40 000 DM per Stück
kosten. Sechzehn Geschosse dieser Art könnten
mit 1280 Sprengkörpern zu je 2,2 kg für 640 000
DM ohne und für 960000 DM mit Transport-
rakete vier Quadratkilometer deckend verminen.
Auch in diesem Zusammenhang dürfte es sich
lohnen, vergleichshalber zu erwahnen, daB ein
wirksames Störfeuer mit Fernkampfartillerie (203
mm) auf denselben Raum innerhalb 24 Stunden
409 t Granaten im Werte von 3 Millionen DM er-
fordert.
Anstatt der früher schwerfalligen Batterien der
Fernkampfartillerie mit ihren langen Munitions-
kolonnen könnten nach heutigen Vorstellungen
gelandegangige Werferfahrzeuge 6 schwere Artil-
lerieraketen tragen, die jederzeit feuerbereit sind
und innerhalb einiger Sekunden leergeschossen
werden (Abb. 5). Ihre Reichweite von 60 km er-
möglichte von weit abgesetzten Stellungen aus mit
ausreichender Feuerdichte tief in den Bereich des
Gegners hineinzuwirken. Schwere Raketenbatte-
rien könnten aufgelockert bis 30 km hinter dern
VRA liegen und dennoch Panzerbewegungen bis
30 km vor diesem bekampfen. Selbst wenn die
einzelnen Batterien mehrere Kilometer voneinan-

6 Der Ausdruck Fernkampfraketen ist nicht mit dem
Begriff weittragender strategischer Flugkörper zu ver-
wechseln. Er ist in Anlehnung an die frühere Fernkampf-
artillerie gewahlt worden, die, einzelnen Armeekorps,
manchmal sogar Armeen zugeteilt, die Aufgabe hatte,
feindliche Batterie- und Bereitstellungen zu bekampfen,
ferner durch den BeschuB wichtiger Übergange tief hin-
ter den feindlichen Linien den Nachschub zu storen.

Abb. 5 Prinzip des mittleren Raketenwerfers (Kaliber
etwa 600 mm, Reichweite bis 70 km)

der entfernt sind, die moderne Technik gestattet:

1. Überwachung des Gefechtsfeldes durch über-
einandergreifende Radaranlagen, die die Panzer-
bewegungen des Feindes bei Tag und Nacht recht-
zeitig entdecken und
2. durch die Verfolgung der Panzerrudel laufend
die Zieldaten zur automatisierten Ermittlung der
SchieBelemente liefern und somit
3. das schlagartige Eröffnen und Zusammenfas-
sen des Feuers ermöglichen.

Elektronische Zielaujkldrung und Gefechtsfeld-
überwachung

Die alte Binsenweisheit, daB Aufklarung die wich-
tigste Führungsgrundlage bildet, ohne die eine er-
folgreiche Kampfführung undenkbar ist, wird
beim Einsatz von panzerbrechenden Waffensyste-
men erneut bestatigt. Auf die Aufklarung der
Luftwaffe, die viele andere Aufgaben zu bewalti-
gen hat, wird man sich kaum allein verlassen kön-
nen. Was sie berichtet, wird meist allgemeiner Na-
tur sein, Meldungen über Ansammlungen, Bewe-
gungen und Starken von Panzerverbanden zum
Beispiel, das heiBt Angaben, die eher für opera-
tive Entscheidungen als für taktische und techni-
sche Führung der Panzerbekampfung von Interes-
se sind.

Moderner Elektronik fa'llt auch bei der Panzer-
bekampfung eine sehr wichtige Rolle zu. Sowohl
die Feldraketenartillerie als auch die mittlere Ra-
ketenartillerie müBte reichlich über elektronische
Mittel zur Aufklarung, Gefechtsfeldüberwachung,
Datenberechnung und Datenübertragung verfügen.
Artillerieradargerate, wie RATAC (Radar de Tir
Antichar) wurden eigens für Panzerbekampfung
konstruiert und ermöglichen, bewegliche Ziele ge-
nau einzumessen, ihre Koordinaten planrichtig zu
bestimmen, so daB sie ohne EinschieBen bekampft
werden können. Das RATAC-System ist bei allen
Wetterverhaltnissen, sei es Nebel, Nacht oder Re-
gen, verwendbar. Auf gelandegangige Fahrzeuge
montiert, ermöglicht dieses Gerat je nach Gela'n-
debeschaffung, Panzerbewegungen bis zu 20 km
Tiefe zu ermitteln. Zur Überwachung eines Ab-
schnittes von 150 km mussen durchschnittlich 3
X 5 = 15 RATAC gerechnet werden. Moderne
Gefechtsfeldradare sind mit einem Computer aus-
gestattet, der ihre Leistungsfahigkeit betrachtlich
erhöht. Da die Entwicklung auf diesem Gebiet
noch keineswegs abgeschlossen ist, deutet vieles
darauf hin, daB die Wirksamkeit der elektroni-
schen Gefechtsfeldüberwachung in den kommen-
den Jahren weiter gesteigert wird.
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Der Wirkungsbereich der elektronischen Gefechts-
feldüberwachung könnte durch gefesselte Rotor-
plattformen, etwa des Systems „Dornier Kiebitz"
bis auf 30 oder 40 km erhöht werden, wodurch
sich auch per 150 km die erforderliche Zahl auf
etwa 3 X 3 = 9 Radare reduziert. Rotorplattfor-
men haben ferner den Vorteil, daB sie auf Grand
ihres gröBeren Wirkungsbereiches weiter rückwarts
in Stellung gebracht werden können. Ein weiteres
Mittel, um hinter die feindlichen Linien zu blik-
ken, bilden Drohnen. Das zu diesem Zweck ent-
wickelte AN/USD-501-System hat einen Aktions-
radius von 50 km. Die Forschungsarbeiten an
einem anderen System, das für den Korpsbereich
von der Firma Dornier konzipiert wurde, ist aus
Haushaltsgründen 1970 eingestellt worden. Zur
Erlangung der notwendigen Einsatzfrequenz wa-
ren 24 dieser Flugkörper mit 4 Werfern per 150
km Abschnittsbreite erforderlich.

Um feindlichen GegenmaBnahmen vorzubeugen,
ware abwechselnd nur die Halfte der Radars in
Betrieb, die andere in Bereitschaft beziehungswei-
se beim Stellungswechsel. Es versteht sich von
selbst, daB elektronische und Luftaufklarung auf-
einander abgestimmt eng zusammenwirken müB-
ten.

Der Panzerjdger-Hubschrauber

Mit Lenkraketen ausgerüstete Drehflügler bieten
eine weitere Möglichkeit, Panzerangriffen schlag-
artig entgegenzuwirken. Von den vielen Einsatz-
möglichkeiten, die heutzutage Hubschraubern zu-
gedacht sind, ist Panzerbekampfung mit Lenkwaf-
fen und Raketen operativ sicherlich wirksamer als
die kostspielige Beförderung von Trappen in einen
hauptsachlich von Panzern bedrangten Raum, wo
der herangeflogene Verband meist nur über eine
begrenzte Zahl von schweren Waffen und Fahr-
zeugen sowie über ungenügende Mengen an Nach-
schub verfügen kann.7 Zwangslaufig wird die
Luftbeweglichkeit einerseits mit einer beschrank-
ten Beweglichkeit der gelandeten Truppe auf der
Erde bezahlt, wahrend andererseits Mangel an
Feuerkraft eine nachhaltige Verteidigung von
Schlüsselpositionen erheblich erschwert. GewiB
hat sich in Guerrillakampfen, wie wir sie aus Al-
gerien und Vietnam kennen, der Transport von

7 Ein Transportregiment mittlerer Hubschrauber, beste-
nend aus 22 CH-53D, das samt Ersatzteilausstattung,
aber ohne Bodendienste, 288,6 Millionen DM kostet
(11,3 Millionen DM per Einheit), befördert in einer Wel-
le 132 Tonnen. Dies entspricht dem Gewicht eines mit
schweren Waffen und Fahrzeugen nur notdürftig ausge-
rüsteten Bataillons in Starke von etwa 600 Mann.

StoBtrupps auf dem Luftwege meist zu hand-
streichartigen Kampfhandlungen sehr bewahrt;
auf einem europaischen Kriegsschauplatz können
Hubschrauber auch bei der Versorgung isolierter
Stellungen wichtige Dienste leisten. Doch die
wirkliche Entscheidung wird hier von GroBver-
banden erkampft.
Panzerjager-Hubschrauber sind schwer abzufan-
gen. Luftüberlegenheitsjager können bei ihren
hohen Einsatzgeschwindigkeiten die Konturflug
fliegenden Drehflügler aus eigener Beobachtung
nur selten entdecken. Hinzu kommt, daB Hub-
schrauber gegenüber Starrflüglern auch über eine
bessere Manövrierfahigkeit verfügen. GröBer
scheint hingegen ihre Gefahrdung durch die mo-
derne Begleit-Flugabwehr der Panzerverbande zu
sein, die sie zwingt, sich von den Panzerrudeln in
einer Entfernung von mindestens 2000-2500 m,
besser mehr, zu halten. Je höher Hubschrauber
fliegen, desto gröBer ist die Wahrscheinlichkeit,
daB sie elektronisch erfaBt und abgeschossen wer-
den. Dem können sich Drehflügler am besten
durch geschicktes Anpassen an das Gelande ent-
ziehen, indem sie im Konturflug Waldrander,
Muiden und Waldlichtungen sowie andere natür-
liche Deckungsmöglichkeiten zum Schutz und zur
Tarnung ausnutzen.
Vorteilhaft ist zudem, daB Hubschrauber im Un-
terschied zu Starrflüglern keine besondere Infra-
struktur benötigen. „Hubschrauber-Liegeplatze"
oder „Warteraume" sind überall zu finden. Dreh-
flügler sind rasch verlegbar und in der Lage, weite
Entfernungen zehnmal schneller als Panzer zu
überbrücken. Ihre Startplatze können weit hinter
dem VRA und aus Sicherheitsgründen raumlich
getrennt liegen, was ein rapides Zusammenziehen
der Hubschrauber zum Verbandflug in ihre Ein-
satzraume keineswegs ausschlieJït. Sie können
schnell und langsam fliegen, und falls erforder-
lich, auch im Schwebeflug verharren, Zielen auf-
lauern, wie Hornissenschwarme Panzer angreifen
und nach erfolgtem Überfall schnell wieder ver-
schwinden.

Sprünge von Deckung zu Deckung und plötzliches
Auftauchen zum Einsatz gehören zu den wesent-
lichen Merkmalen der Hubschraubertaktik. Aller-
dings wird die Kampftatigkeit von Panzerjager-
hubschraubern erheblich begrenzt, in Pallen, wo
Vereisungsgefahr oder dichter Nebel im Einsatz-
raum die sichere Durchführang ihres Auftrages
behindert. Anzunehmen ist schlieBlich, daB der
Masseneinsatz von Kampfhubschraubern mit der
Zeit im Jagdhubschrauber eine Antipode findet,
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Abb. 6 Kampfhubschrauber Huey Cobra beim Abschuss
eines Ïow-Flugkörpers

was wiederum zum Jagdschutz der Kampfhub-
schrauber herausfordern könnte.
Wirksame Panzerbekampfung erfordert eigens für
diesen Zweck entwickelte, einfach und robust ge-
baute, billig und in Serien leicht herstellbare Dreh-
flügler. Sie müBten bei einem Abfluggewicht von
nicht über 2,5 t für zwei Stunden Treibstoff mit-
führen können, bei voller Nutzlast eine Stunden-
geschwindigkeit von ca. 300 km erreichen und
eine Reichweite von etwa 500 km haben, was im
Einsatzraum eine durchschnittliche Aufenthalts-
dauer von 45 Minuten zulaBt. Als Besatzung wa-
ren drei Mann nötig, denn wahrend der Konturen-
flug die volle Aufmerksamkeit des Piloten erfor-
dert, hat es unter kriegsma'Bigen Bedingungen auch
der Raketenschütze trotz modernster Zielgerate
nicht gerade leicht, in 3-4 km Entfernung beweg-
liche Punktziele wie Panzer, die sich zu tarnen ver-
suchen, zu verfolgen. Zu diesen zwei Aufgaben —
Konturenflug und Panzerbekampfung — kommt
die Bedienung des Funkgerates durch ein drittes
Besatzungsmitglied — den Kommandanten — der
die Befehle der Einsatzleitung sowie die Ergebnis-

Abb. 7 „Hot" auf Alouette III; Vorwartsflug des Hub-
schraubers mit 40 m/s (Schwebeflug des Hubschraubers)

se der Zielaufklarung entgegennimmt und für die
Leitung des Feuers innerhalb des Gesamtauftra-
ges, der seinem Kampverband zufallt, verantwort-
lich ist.

Die Bewaffnung der Panzerjagerhubschrauber
(Abb. 6 und 7) bestünde aus sechs Lenkwaffen
des Typs „Hot" und einer 20-mm-Maschinenka-
none mit 200 SchuB zum Selbstschutz. Die bereits
beschriebene deutsch-französische „Hot"-Rakete
(Fluggeschwindigkeit 250 m/Sek, nominale Reich-
weite bis 4000 m) erlaubt dem Hubschrauber
beim Abfeuern seiner Lenkwaffen innerhalb des
eigenen Verteidigungsraumes zu bleiben. Wahrend
der Flugdauer der Rakete halt der Schütze nur
das Fadenkreuz auf das Ziel, wobei der Flugkör-
per mittels Infrarotortung auf Zieldeckung gehal-
ten wird. Erheblich wurde die Erfolgswahrschein-
lichkeit durch das kreiselstabilisierte Hubschrau-
ber-Visier APX-334, das die Eigen- und Zielbe-
wegungen ausgleicht, verbessert. Lag die Treffer-
wahrscheinlichkeit vor dieser Entwicklung zwi-
schen 15 und 30 Prozent, so erhöhte sie sich seit-
her in Duellsituationen auf angeblich 80-90 Pro-
zent.
Der Geratepreis eines für Panzerbekampfung be-
stimmten einfachen Hubschraubers dürfte samt
elektronischer Ausrüstung und Bewaffnung sowie
Ersatzteilausstattung und Wartungsgerat bei einer
Serie von 250 Stück etwa 3 Millionen DM aus-
machen. Vorteilhaft ware, etwa ein Drittel der
Panzerjagerhubschrauber mit einer Anlage für
Einsatze bei Nacht und Nebel auszurüsten, wo-
durch sich jedoch der Beschaffungspreis erheblich
steigert.

SchlieBlich sei noch erwahnt daB, wenn es ge-
lange, Kampfhubschrauber als „fliegende Lafet-
ten" für 110-mm-Artillerieraketen zu entwickeln,
dann im Bereich der Panzerbekampfung ein wei-
terer sehr wichtiger Schritt getan ware. Drehflüg-
ler mit zum Beispiel 12 Rohren könnten Gefechts-
köpfe mit insgesamt 72 Streuminen auf 6-8 km
Entfernung verschieBen und dabei völlig auBer-
halb der Reichweite der Truppenluftabwehr des
Gegners bleiben. Eine Batterie von sechs Hub-
schraubern, die grundsatzlich aus Bodenstellurigen
feuert, und deren Taktik gewissermaBen der ehe-
maligen „rekenden Artillerie" ahnlich ware, könn-
te mit 950 kg Streuminen in deckendem Einsatz
etwa einen Quadratkilometer schlagartig verminen.
Das mag gegenwartig noch wie Zukunftsmusik
klingen, dennoch ware es lohnend, auch dieser
Möglichkeit schon heute gebührende Aufmerk-
samkeit zu widmen.
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Schlufifolgerungen

ZusammengefaBt ergeben die beschriebenen Pan-
zerabwehrwaffen das in der Tabelle l dargestellte
Bild.
Keine der angeführten Waffen genügt zu einer
wirksamen Panzerabwehr allein. Sie mussen in ein
System zusammengefaBt werden, innerhalb wel-
chem sie aufeinander abgestimmt ihre Eigenschaf-
ten wirksam entfalten können. Naher besehen
teilen sich die beschriebenen Panzerabwehrwaffen
in drei Kategorien: 1. mit Fernwirkung bis 75 km,
2. mit mittlerer Reichweite bis 15 km und 3. Waf-
fen zur Selbstverteidigung der Infanterie, die nur
auf 300-500 m wirken. Die groBe Spannweite, die
in Reichweiten zwischen den drei Waffenkatego-
rien besteht, ist offensichtlich. Für die fernwirken-
den Waffen müBten spezielle operative Verbande
gebildet werden, die der höheren Führung unter-
stehen. Panzerabwehrwaffen mittlerer Tragweite,
das heiBt Feldraketenwerfer und Jagdpanzer-Ra-
keten, sind als Truppenpanzerabwehrwaffen un-
mittelbar den Divisionen beziehungsweise den Bri-
gaden zu unterstellen, wahrend die übrigen pan-
zerbrechenden Waffen, wie Lenkraketen und Pan-
zerfauste, zu den Bataillonen gehören.

Raumgreifende Panzerabwehr

Allgemeine Grundsatze

In Anbetracht der Schwache der westlichen Streit-
krafte an herkömmlichen Truppen wird die Er-
richtung festgefügter Verteidigungssysteme nur
selten möglich sein. Je gröBer die Verteidigungs-
raume, das heiBt die Frontabschnitte der Divisio-
nen, sind, desto gröBer werden auch die zwischen
ihren Brigaden und Bataillonen klaffenden unge-
deckten Lücken sein. Eine Division westlichen
Typs kann etwa 100 Quadratkilometer durch ihre
Truppe besetzt und unter wirksamem Feuer ihrer
eigenen Waffen halten. Nimmt man einen Ver-
teidigungsraum von nur 10 km Tiefe an, ergibt
sich im durchschnittlichen Gelande bei naherer
Untersuchung das Bild der Tabelle 2.
Bei Divisionen, die Abschnitte von über 20 km zu
sichern haben, stöBt der Angreifer lediglich auf
eine dunne Sicherungslinie, die eigentlich nur für
Gefechtsaufklarung und Kontaktaufnahme be-
stimmt ist. Erst weiter rückwarts bilden zum Ge-
genangriff bereitgestellte Verbande oder einige
Stützpunkte das eigentliche Gerippe des Abwehr-
kampfes. Um in eine solche Verteidigungszone
einzudringen, ist der Angreifer gar nicht gezwun-
gen, sich durch Schwerpunktbildung die örtliche
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TABELLE 1

Waffensystem

Mittlere Raketen-
artillerie1)

Panzerjager-
hubschrauber

Feldraketen-
artillerie
110 mm')

Jagdpanzer-
rakete

Panzerabwehr-
lenkrakete

Schwere
Panzerfaust

Leichte
Panzerfaust

Reichweite
der Waffe

(max)

70 km

4 km2)

15 km

4 km2)

3 km3)

500 m4)

300 m5)

Einsatztiefe
vor dem

VRA

30-40 km

bis 75 km

8-10 km

—

—

—

—

Einsatz-
dauer

—

etwa 45 min

—

—

—

—

—

ï) Verschuss von Streuminen.
2) Panzerabwehrlenkrakete ,,Hot".
3) Panzerabwehrlenkrakete ,,Milan".
4) Waffensystem ,,Carl Gustav" 84 mm.
5) Waffensystem ,,Arnrtbriist".

TABELLE 2

Frontlange
der Division

in km

30

40

50

Grosse des
Verteidi-

gungsraumes
in Quadrat-
kilometern

300

400

500

Ungedeckter
Raum in
Quadrat-

kilometern

200

300

400

Durchschnitt-
liche

Lückenbreite
in km

4-6

6-8

8-12*

oder mehr

* Bei grösserer Tiefe des Verteidigungsraumes als 10 km, sind die
Lückenbreiten entsprechend grösser.

Überlegenheit zu sichern. Er kann, angesichts des
Unvermögens des Verteidigers, die ungedeckten
Zwischenraume mit geballtem Feuer abzuriegeln,
auch in weit aufgelockerter Kampfgliederung of-
fensiv operieren, was ihn gegen AtombeschuB we-
niger empfindlich macht.
An dieser Sachlage dürfte auch durch die Zutei-
lung von einem Panzerregiment je Korps als Ein-
greifreserve kaum zu rütteln sein.8 Um in verschie-
denen Richtungen hin einsatzbereit zu sein, müB-
ten bei überbreiten Frontabschnitten (über 100 km
je Armeekorps zum Beispiel) die Bereitstellungs-
raume der Panzerregimenter etwa 50-60 km hin-
ter dem VRA liegen. Dies bedeutet einen An-
marsch von mindestens zwei Stunden der, ge-
hemmt durch Flüchtlingsströme, zerstörte Brücken
und andere Hindernisse erheblich verlangen, wenn
nicht sogar völlig verhindert werden könnte. Hin-

Siehe Weiftbuch 1970, Seite 53.
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zu kommt, daB der Osten auBer seinen zahlen-
maBig überlegenen Panzerkraften auch über star-
ke Infanteriemassen verfügt und wohl in der Lage
ist, die Flanken seiner Panzerkeile gegen Gegen-
angriffe abzuschirmen.

Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang
stellt, ist, wie der Westen seine Erfolgsaussichten
dennoch wesentlich verbessern könnte. Voraus-
setzung hierzu ware, daB der Verteidiger in bezug
auf Zeitpunkt und Raum seiner Handlungen wie-
der an Spielraum gewinnt. Mit anderen Worten:
ohne geeignete MafSnahmen zu ergreifen, durch
die der Vorsprung des Angreifers in Raum und
Zeit zumindest teilweise aufgeholt wird, kann ein
Gegenangriff kaum erfolgreich sein.
Angesichts dieser Lage ist Zeitgewinn bei gleich-
zeitigem VerschleiB der feindlichen Angriffskrafte
von entscheidender Bedeutung. Dabei handelt es
sich um folgendes:

1. den Schwung des Angreifers durch anhaltende
Feuerüberfalle mit fernwirkenden Waffensystemen
auf seine Nachschubeinrichtungen, Bereitstellun-
gen und Anmarschwege zu drosseln und gleich-
zeitig durch das Verursachen erheblicher Verlus-
te seine Schwerpunkte aufzulockern;
2. den so für den Gegenangriff mechanisierter
Verbande gewonnenen Zeitgewinn durch das An-
legen von feldbefestigten Zonen in wichtigen Kno-
tenpunkten des Operationsgebietes zu verlangern,
was angesichts des wahrscheinlichen Ausfalls ato-
marer Unterstützung von entscheidender Bedeu-
tung sein durf te;
3. durch Verteidigung soldier Kampfzonen den
Angreifer in Raume zu kanalisieren, die für den
Gegenangriff mechanisierter GroBverbande guns-
tig liegen.

Nachdem der Faktor Beweglichkeit am Boden
praktisch am Ende seiner Steigerungsfahigkeit an-
gelangt ist, erfordert die wirksame Panzerabwehr
schnellere und raumgreifendere Tragersysteme als
Landfahrzeuge. Sie mussen durch hohe Einsatz-
bereitschaft und gröBere Geschwindigkeit in Ver-
bindung mit ihrer Bewaffnung den Vorsprung des
Gegners ausgleichen können. Die Lösung des so-
mit aufgeworfenen Problems liegt nicht innerhalb
der vorhandenen und hauptsachlich für beweg-
liche Operation bestimmten Panzer- beziehungs-
weise Panzergrenadierdivisionen. Die Zuteilung
technisch „perfekterer" Panzer in gröBerer Zahl
an die gegenwartig vorhandenen Divisionen, selbst
wenn sie finanziell realisierbar ware, würde nicht
nur ihr inneres Gleichgewicht sprengen, sondern

auch ein weiteres Anwachsen der bereits heute
schwerfallig gewordenen technischen und Nach-
schub-Dienste verursachen. Die strukturelle Ent-
wicklung der Panzer- und Panzergrenadierdivisio-
nen ist in wesentlichen Zügen abgeschlossen und
dürfte sich auch in den kommenden Jahren wohl
kaum andern.
Trotz allen Geredes über eine „ausgewogene"
Truppenreduzierung kann die NATO auf die im
mitteleuropaischen Raum stationierten etwa 24
vollmechanisierten Divisionen, die das Hauptele-
ment des beweglich geführten Abwehrkampfes
bilden sollen, natürlich nicht verzichten. lm Ge-
genteil, die Erfolgschancen dieser Verbande müB-
ten angesichts ihrer unzureichenden Zahl gemessen
an den 1300 km, die sie zu sichern haben, beson-
ders bei Gegenangriffen erhöht werden, wozu al-
lerdings Mafinahmen erforderlich sind, die aufter-
halb des Rahmens der heute vorhandenen Orga-
nisationen getroffen werden müftten. Dies dürfte
besonders bei der gegenwartigen Lage, wo es sich
darum handelt, bei den knapper werdenden Mit-
teln die Effektivitat der NATO-Landstreitkrafte
und ihrer Abwehrkraft in der Gesamtheit zu stei-
gern und nicht absinken zu lassen, von eminenter
Bedeutung sein. Bemerkt sei noch, daB Panzer-
abwehrmittel stets billiger sind als Panzer, beson-
ders wenn man als MaBstab den Systempreis, letz-
terer innerhalb eines GroBverbandes, annimmt.

Lückenfüllende Waffensysteme

Wo Divisionen 30 bis 50 km decken, muB der
Verteidiger vor allem danach trachten, die zwi-
schen seinen, in Bewegung oder in Stützpunkten
befindlichen, Verbanden klaffenden Zwischenrau-
me zu sichern. Da die Luftwaffe bei den vielen
anderen Aufgaben, die sie zu bewaltigen hatte,
sich dieses Auftrages kaum im erforderlichen
MaBe widmen könnte, sind Waffen unerlaBlich,
die, dem Heer angegliedert, lückenfüllend wirken
und die Bekampfung eingebrochener Panzer auch
auf groiBe Entfernungen möglichst noch vor dem
VRA gewahrleisten. Dieser Forderung gemaB
müBte sich die raumgreifende Panzerbekampfung
auf zwei neu zu schaffende Waffengattungen grün-
den.

1. Mittlere Raketenartilleriebrigaden, deren 600-
mm-Flugkörper bis 70 km wirken.
2. Fliegende Panzerjagerbrigaden (Kampfhub-
schrauber).

Beide Waffensysteme, die um das Mehrfache
schneller zur Stelle sind als Panzerverbande, und
deren Wirksamkeit sich durch ihren kombinierten
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Gliederung der
Panzerabwehr

Raumgreifende
Panzerbekampfung

(Armee-bzw. Korpsebene)

Truppenpanzerabwehr
(Divisions-bzw.
Brigadeebene)

Abb. 8

1 in Grossabschnitten bis 100 km Tiefe, 2 im Divisions-
bereich, 3 Verschuss von Streuminen 30 bis 40 km vor
dem VRA, 4 Panzerabwehr-Lenkraketen beziehungs-

weise Abwurf von Streuminen, 5 Verschuss von Streu-
minen bis elwa 10 km

Gebrauch erheblich steigern lieBe, eignen sich
vorzüglich zum Aufholen des Vorsprunges, den
ein mechanisierter Angreifer in Zeit und Raum
innehat. Ihr Eingreifen kann weder durch Flücht-
lingsströme, noch durch andere Hindernisse be-
eintrachtigt werden. Mit mittleren Artillerierake-
ten (MAR) verschossene Streuminen sollten 20
bis 40 km vor dem VRA wichtige Ubergange und
sonstige Engen verriegelt, Bereitstellungsraume
sowie im Anmarsch befindliche Panzerverbande
bekampft werden, wahrend die Kampfhubschrau-

ber hauptsachlich zur Schwerpunktbildung der
Abwehr gegen den in die Zwischenraume des Ver-
teidigungsraumes eingebrochenen Gegner dienen.
Die raumgreifende Panzerabwehr der Landstreit-
krafte, die in GroBabschnitten von 100 bis 150
km Breite auf Entfernungen bis 75 km wirkt, kann
nur von höherer Kommandoebene aus geführt
werden. Daher müBten die beiden neu zu schaf-
tenden Waffengattungen — die mittleren Rake-
tenartilleriebrigaden und die Fliegenden Panzer-
jagerbrigaden — unmittelbar den Korps- oder
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Abb. 9 Verbindungsnetz der mitt-
leren Raketenartilleriebrigade

Abb. 10 Gliederung des mittleren
Raketenartilleriebataillons

E l e k t r o n i s c h e A u f k l d r u n g

Rak. Btl

I

Rak Btl

n
Rok Btl

m

Zum Armee -
u Korps- Kdo

Btr 2 Btr. 3. Btr.

Zur Fliegenden Pz. Jg. Brigade

i J Btl. Kdo

Fernmelde-
kompanie

3 Raketen-
Batterien

T
3 Züge zu je

3 Werfern

(Personalbedarf etwa 500 Mann)

Armeekommandos unterstehen. Sie haben kom-
biniert in Raumen zu wirken, die auBerhalb des
Bereiches der Truppenpanzerabwehr liegen, mit
welcher die raumgreifende Panzerbekampfung na-
türlich ebenfalls abgestimmt werden muB (siehe
Abb. 8).

Die mittlere Raketenartilleriebrigade (Gliederung
und Einsatz; Abb. 9,10 und 11)

Zur Fernbekampfung von Panzern könnten a'hn-
lich der sowjetischen Artilleriedivisionen im Zwei-

ten Weltkriege9 mit MAR ausgerüstete Raketen-
brigaden aufgestellt werden, die zusammen mit
den Fliegenden Panzerjagerbrigaden (Hubschrau-
ber) die „lange Hand" des Panzerabwehrkampfes
bilden. Sie bestünden aus:
9 Artilleriedivisionen waren zur Schwerpunktbildung be-
stimmt und bestanden auBer dem Divisionsstab, Vermes-
sungs- und Fernmeldebataillon, Munitionskolonnen sowie
technischen Diensten aus zwei Regimentern mittlerer,
einem Regiment schwerer Feldhaubitzen, einem Granat-
werferregiment und einem Regiment Feldraketenwerfer.
Sie zahlten 192 Feldhaubitzen, 64 Granatwerfer und 48
Feldraketenwerfer.
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Elektronische Aufklorung 40 km

/
/

Vorderer Rand
des Abwehrbereiches Reichweite 70 km

Brig Kdo
u elektron Rechenzentrole

Legende:

Erkundungsradar in Betrieb

Vorderer Rond
des Abwehrbereiches

Erkundungsradar in Bereitschaft

O 10 20 30 40 50 km

Abb. 11 Mittlere Raketenartillerie-Brigade im Einsatz

— dem Brigadestab, der den Weisungen des Ar-
mee- beziehungsweise des Korpskommandos ge-
ma'8 in enger Zusammenarbeit mit der Luftwaffe
das Feuer der mittleren Raketenbataillone durch
Zuteilung der SchieBaufgaben leitet;

— einer Fernmeldeabteilung;

— drei Radarabteilungen, ausgestattet mit schwe-
rem Gefechtsfeldradar SDS, das auf Rotorplatt-
formen montiert ist, beziehungsweise Drohnen zur
Uberwachung des Vorfeldes des VRA, die die

Ergebnisse ihrer Erkundungen an eine elektroni-
sche Zentrale melden;

— einer Vermessungskompanie und einer elek-
tronischen Rechenzentrale, die die ermittelten
SchieBelemente an die Raketenbataillone weiter-
leitet;

— drei Raketenbataillonen, bestehend aus einer
Stabs-, einer Fernmeldekompanie und drei Rake-
tenbatterien zu je drei Zügen mit 3 Werfern, das
heiBt 9 Werfer je Batterie und 27 Werfer per Ba-
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taillon. Die Feuereinheit bildet die Batterie, die
Feuerleitung liegt beim Bataillonskommando;
— drei Munitionskolonnen mit Feldwerkstatten,
die dem Brigadekommando unterstehen;
—• einem Wachbataillon, ausgerüstet mit leichten
Waffen, zum Schutz der Stabe, Beobachtungsan-
lagen und Batteriestellungen sowie des Nach-
schubs.
Der Personalbedarf einer solchen Brigade würde
bei etwa 3500 Mann liegen.
Trotz erheblicher Feuergeschwindigkeit der Wer-
fer und Tragweite der Raketen waren für eine
Front von 150 km als Mindestzahl drei Raketen-
bataillone unerlaBlich, um:

— durch haufigen Stellungswechsel, wobei sich
ein Teil der Batterien in Bewegung befindet, Ver-
luste zu vermeiden;
— durch Feindeinwirkung trotzdem entstandene
Lücken auszufuilen;
— gegen plötzlich auftauchende Panzerbewegun-
gen etwa ein Drittel der Batterien stets in Reserve
halten zu können;
— die langen Ladezeiten — etwa eine Stunde —
zu überbrücken.

Ein 150 km breiter Abschnitt, wo drei Panzer-
angriffe in je 20 km Breite zu erwarten sind, wür-
de die Verminung von 120 Quadratkilometern,
das heiBt 40 Quadratkilometer je Angriff (in 20
km Breite und 2 km Tiefe), erfordern und den
AbschuB von 240 mittleren Artillerieraketen mit
48 t Streumunition verlangen. Theoretisch waren
dazu, rechnet man 12 SchuB pro Werf er, 21 stets
feuerbereite Werfer notwendig. Verglichen mit der
Rohrartillerie liegt die Bedeutung der weitreichen-
den Raketen weniger in der Möglichkeit, tief in
das Feindesgebiet einzudringen, als eher darin,
aus grofter Tiefe trotz aufgelockerter Aufstellung
weit hinter der Front konzentrisch mit dem Feuer
verhaltnismafüg weniger Batterien in Groflab-
tc.hnitten wirksam zu operieren.

Die Fliegende Panzerjagerbrigade

Die Angliederung von Panzerjagerhubschraubern
an Divisionen des Feldheeres würde letztere nicht
nur mit noch mehr technischen Diensten belasten,
sondern auch zur Verzettelung einer sehr kost-
spieligen Waffe führen. Es ware ein ebenso groBer
Fehler, wie der, den die Franzosen 1939 begin-
gen, als sie, anstatt ihre Panzer ahnlich der Wehr-
macht in groBraumig operierende Panzerdivisio-
nen zusammenzufassen, die Panzerbataillone als
einfache Begleitwaffe der Infanterie zugeteilt ha-

Brig Kommando

Die in Klammern eingeschlossenen Zahlen geben
die Zahl der Hubschrauber an.

a) Mit 4 mittleren Transporthubschraubern als flie-
gender Gefechtsstand.

b) 8 Verbindungs- und Beobachtungshubschrauber,
die auch als Pfadfinder dienen, sowie 2 mittlere
Transporthubschrauber.

c) Gliederung siehe Abb. 13.

d) Die Abteilung Minenleger ist zur Errichtung von
Sperren mit Streuminen bestimmt. Sie zahlt 4
Beobachtungs- und Verbindungshubschrauber, die
auch als Pfadfinder dienen, 2 mittlere Transport-
hubschrauber als fliegender Gefechtsstand und 12
Minenlegerhubschrauber, die sich in 3 Züge zu
je 4 Einheiten gliedern. Die 12 Minenleger können
je 1200 kg, zusammen 14400 kg Streuminen be-
fördern, die für die Verminung von 72 Quadrat-
kilometern ausreichen.

Abb. 12 Gliederung der Fliegenden Panzerjagerbrigade

ben. Die volle Ausnutzung der Kampfeigenschaf-
ten von Hubschraubern in der Panzerabwehr er-
fordert die Schaffung Fliegender Panzerjagerbri-
gaden, die in GroBverbanden eingesetzt, das
Kriegsbild ebenso verandern könnten, wie einst
die Panzerdivisionen.
Die operative Einheit einer solchen neuen Heeres-
Luftkampftruppe, bestehend aus zwei Fliegenden
Panzerjagerregimentern zu je drei Abteilungen,
könnte man sich wie in den Abb. 12 und 13 vor-
stellen,
lm Frieden könnten bei den sechs Fliegenden
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Rgt. Kommando

i
(7)

_L
(7) (7) (c)

3 Fliegsnde Staffeln

Das Fliegende Panzerjagerregiment führt 25 Be-
obachtungs- und Verbindungshubschrauber, 8 mitt-
lere Transporthubschrauber und 54 Panzerjager-
hubschrauber, insgesamt 87 fliegende Einheiten.

a) Mit 4 Verbindungs- und Beobachtungs- und 2
mittleren Transporthubschraubern als fliegender
Gefechtsstand.

b) Jede Fliegende Abteilung besteht aus 4 Verbin-
dungs- und Beobachtungshubschraubern, aus 2
mittleren Transporthubschraubern als fliegender
Gefechtsstand und aus 18 Panzerjagerhubschrau-
bern, die sich in 3 Staffeln gliedern.

c) Jede Staffel zahlt 1 Beobachtungshubschrauber
und 2 fliegende Züge zu je 3 oder 3 fliegende
Züge zu je 2 Panzerjagerhubschraubern.

Abb. 13 Gliederung des Fliegenden Panzerjagerregiments

Panzerjagerabteilungen die dritten Staffeln jeweils
als Gerateeinheit geführt werden. Eine solche Lö-
sung ware vorteilhafter als die Erhaltung je einer
Abteilung je Fliegendem Panzerjagerregiment als
Rahmenverband. ErfahrungsgemaB dauert die
Mobilmachung einer Einheit um so langer, je
gröBer sie ist. Bei technischen Waffengattungen
ist auch mit langerer Zeit für das Einspielen der
Dienste zu rechnen.

Verbindung und Aufklarung

Die Erfolgsaussichten der Fliegenden Panzerjagd
sind um so gröBer, je genauer ihr Einsatz in Raum
und Zeit mit den anderen panzerbrechenden Waf-
fensystemen harmonisiert erfolgen kann. Voraus-
setzung hierzu sind verlaBIiche Verbindungen zu
samtlichen an der Panzerbekampfung direkt und
indirekt beteiligten Staben: zum Korps, den Divi-

sionen, zu den mittleren Raketenartilleriebrigaden
sowie zur taktischen Luftwaffe, um nur die wich-
tigsten zu nennen. Insbesonders die Abstimmung
mit der Luftwaffe in Fragen von Aufgabestellung,
Zustandigkeiten und Einsatzführung ist von vor-
rangiger Bedeutung. Bei den Heeresdivisionen und
Brigaden sind Verbindungskommandos und Be-
obachtungsstellen zu errichten (Abb. 14).

Um ihrem Auftrag gewachsen zu sein, muB die
Fliegende Panzerjagerbrigade über eigene Augen,
das heiBt eigene Aufklarungsmittel, verfügen, die
auf Brigade- und Regimentsebene in Beobach-
tungsstaffeln eingebaut sind. Sie haben das Ge-
fechtsfeld zu überwachen, hauptsachlich aber die
für den Einsatz der Panzerjager- und Minenleger-
hubschrauber taktisch und technisch unerlaBlichen
Unterlagen zu ermitteln. Notwendig ware dazu
die Ausstattung der Beobachtungsstaffel mit einer
elektronischen Anlage, die die Aufklarungsergeb-
nisse bearbeitet und die Zielangaben an die Flie-
genden Abteilungen schnellstens weiterleitet.
lm übrigen gilt für den Einsatz der Panzerjager-
hubschrauber der gleiche Führungsgrundsatz: er
muB mit dem gesamten „Plan für die Gefechts-
führung", insbesondere mit dem Feuer der mitt-
leren Raketenartillerie, Panzerabwehr- und Sperr-
plan der Heeresdivisionen in Einklang gebracht
und frühzeitig vorgeplant werden.

Grundsatze der Einsatzes

Die Panzerjagerbrigade ist ein Verband höherer
Führung, der einem Armeekorps- oder Armee-
kommando untersteht. Seine beiden Fliegenden
Panzerjagerregimenter sind als operative und de-
ren je drei Panzerjagerabteilungen als taktische
Einheiten zu verstehen.

— Die Operationen der Panzerjagerregimenter
werden vom Brigadekommando geleitet. Ihre
Durchführung obliegt den Regimentskommandeu-
ren, die die Auftrage an die Fliegenden Abteilun-
gen verteilen, die Einsatzraume beziehungsweise
Abschnitte bestimmen und auch die Schneisen
der Verbandflüge in das Kampfgebiet und zurück
festlegen.
— Von den 27 Hubschraubern jeder Panzerjager-
abteilung sind vier leichte Drehflügler für Be-
obachtung und als Pfadfinder und zwei mittlere
Hubschrauber als Fliegender Gefechtsstand des
Abteilungskommandeurs bestimmt, der den Ein-
satz seiner Staffeln im Rahmen des erhaltenen
Auftrages führt.
— Drei Fliegende Staffeln je Abteilung bilden die
Grundeinheiten. Sie bestehen aus einem Führungs-
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Fliegende Panzerjager Abteilungen

2Kommando der Fl.
Panzerjdgerbrigade
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staffel
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staffel
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Brig.
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Abb. 14 Verbindungsschema

hubschrauber (eventuell ebenfalls mit Panzerab-
wehrlenkraketen bestückt) und aus zwei oder drei
Fliegenden Zügen mit je drei beziehungsweise
zwei, zusammen also sechs Panzerjagerhubschrau-
bern.

Sechs Panzerjagerhubschrauber per Staffel ge-
wahrleisten die Kampftatigkeit selbst bei Ausfal-
len von einem Drittel. Bei drei Zügen zu je zwei
Hubschraubern können zwei Züge im Einsatz und
der dritte in der Na'he des Zielgebietes getarnt in
Bereitschaft liegen. Beobachtung und Feuerleitung
seiner Züge ist die Hauptaufgabe des Staffelfüh-
rers.

Die Abteilung der Minenlegerhubschrauber ist
zur Errichtung von Minensperrèn bestimmt. Ihre
zwölf Hubschrauber könnten in einem Einsatz 72
Quadratkilometer mit Minen unterschiedlicher
Wirkungsweise belegen und somit Panzerangriffe
in Raume kanalisieren, die für die eigene Abwehr
oder für Gegenangriffe gunstig liegen.
Bei 75 km Frontentfernung dürfte ein Einsatz von
Panzerjagerhubschraubern im Durchschnitt zwei
Stunden dauern. Davon entfallen bei voller Be-
reitschaft 5 Minuten auf Anlassen und Anwar-
men der Maschinen, 25 Minuten auf den Flug in
das Gefechtsgebiet, 45 Minuten auf den Kampf-
einsatz. Für den Rückflug waren infolge geringe-
rer Belastung an Treibstoff und Munition 20 Mi-
nuten zu rechnen, wahrend als Reserve noch 25
Minuten übrigblieben. Für mehrere Einsatze an

einem Kampftag müBten je Hubschrauber zwei
Besatzungen verfügbar sein.
Wie in allen Bereichen der Kriegsführung, werden
sich auch die Operationen der Fliegenden Panzer-
jagerbrigade nach der Lage und dem Auftrag rich-
ten mussen. Sollten beide Fliegende Panzerjager-
regimenter gleichzeitig zu einem Überfall ausho-
len, dann kann mit dem nachsten Einsatz, da die
Neumunitionierung und das Auftanken zu vieler
Hubschrauber auf einmal langere Zeit erfordert,
erst nach einer langeren Unterbrechung gerechnet
werden. Die Kampfpause, deren Dauer maBgeb-
lich vom verfügbaren Umfang an technischem
Bodenpersonal, der aus wirtschaftlichen und an-
deren Gründen seine Grenze hat, abhangt, ver-
kürzt zich beim gleichzeitigen Einsatz von nur
zwei Abteilungen je Panzerjagerregiment. Bei rol-
lenden Einsatzen könnten sich jeweils zwei Ab-
teilungen im Gefecht (45 Min), zwei im Anflug
ins Kampfgebiet (25 Min), eine im Rückflug (20
Min) und die sechste in Reserve befinden.
Für Munitionierung und Treibstofftanken sowie
eine kurze technische Überprüfung der Hub-
schrauber waren bei sechs Mann Bodenpersonal
je Maschine10 etwa 15 bis 20 Minuten zu rechnen.
Eine Fliegende Panzerjagerbrigade, bestehend aus
sechs Abteilungen, könnte bei drei Flügen zu je
zwei Stunden gleichzeitig rund 36 Hubschrauber
im Einsatz halten. Es versteht sich von selbst, daB
bei langeren Kampfhandlungen infolge der tech-
nischen Empfindlichkeit von Drehflüglern die
Ausfalle rapide steigen würden. Im Durchschnitt
sind nur 75 Prozent der Hubschrauber einsatzklar,
was das Vorhandensein einer Umlaufreserve von
30 Prozent unerlaBlich macht.
Lohnend ware, die Bereitstellungsraume und die
Startplatze schon im Frieden zu erkunden und zu
vermessen, urn ein rasches Verlegen der Brigade
von einem GroBabschnitt in einen anderen zu er-
leichtern. Haufige Aufklarung und Übungsflüge in
die vermutlichen Zielraume würden sich auf den
Einsatz der Panzerjagerhubschrauber im Ernstfall
ebenfalls vorteilhaft auswirken.

Die Führung einer Fliegenden Panzerjagerbrigade
ist sicherlich komplizierter als die anderer Waf-
fengattungen. Ihr Erfolg hangt entscheidend von
der richtigen und abgestimmten Führung der Flü-
ge in Raum und Zeit ab, was angesichts der Ge-
schwindigkeit, mit der sich heute Panzer bewegen,
und der noch gröBeren, mit welcher die Hub-
schrauberverbande fliegen, gewiB nicht einfach ist.

10 Zwei Mann für Munitionierung, zwei Mann für Treib-
stofftanken, ein Hubschraubermechaniker und ein Elek-
trotechniker.
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TABELLE 3

Personalstarke und Hubschrauberbestand der Fliegenden Panzerjagerbrigade

Personal

Einheit

1. Stab und Dienste

Stabstaffel
Beob.- u. Verb.-Staffel
Technische Abteilung
Fernmeldeabteilung
Versorgungsbataillon

Zusammen

II. Kampfeinheiten

1 Fliegendes Pz. -Jager-Regiment
1 weiteres Fliegendes Pz. -Jager-Regiment
1 Abt. Minenleger-Hubschrauber

Zusammen

Insgesamt für die Fliegende Pz. -Jager-Brigade

Hubschrauberumlaufreserve von etwa V3 bei der Truppe

Insgesamt

im
Frieden

80
120
600
150
120

1070

950
950
240

2140

3210

—

3210

nach
Mobil-

machung

120
180

1200
600
300

2400

1400
1400
390

3190

5590

—

5590

Verb.- u.
Beob.-
Hub-

schrau-
ber

8

8

25
25
4

54

62

20

82

Hubschrauber

mittlere
Trans-
port-
hub-

schrau-
ber

4
2

6

8
8
2

18

24

8

32

Pz.-
Jager-
Hub-

schrau-
ber

—

—

54
54

108

108

36

144

Minen-
leger-
Hub-

schrau-
ber

—

—

12

12

12

4

16

Bemerkung: Die 108 Panzerjagerhubschrauber führen pro Flug je 6, insgesamt also 648 Panzerabwehrraketen ,,Hot", die mit Gefechtskopf
bei 40000 Stück ca. DM 10000 kostet.

Voraussetzung des Erfolges ist vor allem eine ge-
nau und schnell arbeitende Zielaufklarung sowie
ein verlaBlich funktionierendes Verbindungsnetz.

Problem der Kostenwirksamkeit (siehe auch Ta-
belle 3)

Nach eingehenden Untersuchungen scheint die
Wirkungs- und Überlebenschance von Panzer-
jagerhubschraubern im Kampf gegen den gepan-
zerten Erdfeind alle herkömmlichen Waffen um
das Mehrfache zu übertreffen. Gema.8 einer Stu-
die, die in der Zeitschrift „Wehrkunde" erschien11,
ist das Verlustverhaltnis Kampfpanzer und Pan-
zerjagerhubschrauber bei einer Entfernung von
2500 m in Duellsituationen 8,9 zu 1. Anzunehmen
ware allerdings, daB sich dieses Verhaltnis im
Einsatz auf dem Gefechtsfeld auf 5 zu l reduziert.

GewiB sind Kampfhubschrauber teure Waffen.
Abgesehen von dem bereits hohen Anschaffungs-
preis ist ihr Einsatz vom Vorhandensein einer
komplizierten und kostspieligen technischen Ap-
paratur abhangig. Dies dürfte aber auch dann
nicht anders sein, wenn man Panzerjagerhub-
schrauber staffelweise den Divisionen oder Korps

zuteilt, was zwangslaufig zu einer nicht vertretba-
ren Verzettelung ihrer Kampfkraft führen würde.
Von den — samt Umlaufreserve — 274 Hub-
schraubern einer Fliegenden Panzerjagerbrigade
würden nur 144 Panzerjager- und 16 Minenleger-
hubschrauber den kampfenden Teil bilden, für
den die anderen 114 Hubschrauber als Beobach-
ter, Zielaufklarer, Pfadfinder und Fliegende Ge-
fechtsstande dienen. Zu dem Beschaffungsauf-
wand der Hubschrauber waren noch die Kosten
der Wartungs- und sonstigen Bodendienste zu
rechnen, deren Preis sich schwer schatzen laBt.
Jedenfalls betragt der „Systempreis" eines Pan-
zerjager- oder Minenlegerhubschraubers im Bri-
gaderahmen das Mehrfache seiner Anschaffungs-
kosten.

Ein anderes Bild ergibt sich wiederum, wenn man
die Bedeutung der Panzerjagerhubschrauber stra-
tegisch betrachtet. Rechnet man bei Kampfein-
satzen mit einer nur fünfzigprozentigen Treffwahr-
scheinlichkeit — anstatt der im Frieden erreichten
90 Prozent — dann könnten die 108 Panzerjager-
hubschrauber der Brigade12 (um eine theoretische
GröBenordnung zu nennen) in einem GroBeinsatz

11 Wehrkunde (1972)(2)637.

12 108 ohne die 36 Kampfhubschrauber der Umlaufreser-
ve.
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312 Panzer im Werte von 370 Millionen DM ver-
nichten.

Schlupfolgerungen

Verfehlt ist allerdings, die Wirkung eines Waffen-
systems allein in möglichen Verlustzahlen zu be-
werten. Ausschlaggebend ist die Wirkung seines
Einsatzes, die für einen Gegner verlustbringender
sein kann als die Anschaffungskosten seiner ver-
lorenen Panzer. Das Ausschalten eines erheblichen
Teiles angreifender Kampfpanzer durch mittlere
Raketenartillerie und Fliegende Panzerjager wür-
de sich auf die anderen Komponenten der mecha-
nisierten GroBverbande ebenfalls lahmend auswir-
ken. So besehen, dürfte die strategische Kosten-
wirksamkeit einer Raketenartillerie- oder einer
Fliegenden Panzerjagerbrigade das Mehrfache
ihres Anschaffungspreises ausmachen.
Dem Argument, daB man für die Kosten Fliegen-
der Panzerjagerbrigaden beziehungsweise Rake-
tenartilleriebrigaden Kampfpanzer anschaffen soll-
te, die, wie oft behauptet, wirksamer waren, steht
die Tatsache gegenüber, daB Panzer allein nicht
die Entscheidung herbeiführen können. Sie sind
an die Zusammenarbeit mit Panzergrenadieren,
Feldartillerie sowie Pioniereinheiten angewiesen
und benötigen auBer einer Luftabwehr auch tech-
nische Dienste, deren Totalkosten um das Mehr-
fache höher liegen als der Preis der Panzer. lm
Rahmen einer Panzerdivision von 15 000 Mann
entfallen allein auf die direkte und indirekte Be-
dienung der rund 300 Kampfpanzer etwa 3500
Mann und 900 Fahrzeuge verschiedener Art. Hin-
gegen ergibt sich die Kostenwirksamkeit der raum-
greifenden Panzerabwehrsysteme, das heiBt der
Raketenartillerie- und der Fliegenden Panzer-
jagerbrigaden, vor allem daraus, daB sie:

1. im Kampfgebiet nur selten auf die Unterstiit-
zung anderer Waffengattungen angewiesen sind;
2. trotz hoher Anschaffungs- und Betriebskosten
dank ihres hohen Vernichtungspotentials dem
Gegner Verluste zufügen können, deren strategi-
sche Auswirkungen und materieller Wert um das
Mehrfache höher liegen als die Investitionen;
3. daB dies mit geringem Personalaufwand er-
reicht werden kann. Die Artilleriebrigade zahlt
etwa 3000 Mann, die Fliegende Panzerjagerbriga-
de im Frieden 3200, nach Mobilmachung 5500
Mann.

SchlieBlich muB noch einmal darauf hingewiesen
werden, daB, wahrend zum Gegenangriff aufmar-
schierende Panzerverbande sich leicht in Flücht-

lingsströmen festfahren können, Kampfhubschrau-
ber, Hindernisse überspringend, zehnfach schnel-
ler als Panzer ihre Gefechtsraume erreichen und
hierdurch einen GroBteil der Vorteile, die der
Gegner durch das Ergreifen der Initiative erwor-
ben hat, wettmachen könnten.

Man sollte sich einmal den Angriff eines mecha-
nisierten Korps mit 600 Kampfpanzern vorstellen,
die tief gestaffelt in 20 km Breite heranrollen. Ge-
lingt es, durch Feuerüberfalle der Raketenartille-
rie 10 Prozent und weitere 20 Prozent Verluste
durch den Einsatz von Kampfhubschraubern dem
Gegner zuzufügen, dann ware sein ursprünglicher
Schwung bereits in einem MaBe abgeschwacht,
daB — und eigentlich erst dann — der gunstige
Augenblick für operative Gegenangriffe geschaf-
fen ware. Mit anderen Worten: raumgreifende und
lückenfüllende Panzerabwehr entspricht gewisser-
mafien der artilleristischen Vorbereitung eigener
Gegenangriffe und bildet somit die Voraussetzung
für einen flexibel geführten erfolgreichen groft-
raumigen A bwehrkampj.

Panzerabwehr in feldbefestigten Kampfzonen

Die Bedeutung fixer Punkte

Bewegliche Kriegsführung darf nicht in eine „ver-
wegene Jagd" nach Lützows Vorbild ausarten.
Sie muB ein zielbewuBtes Operieren zwischen
fixen Punkten bleiben. Ohne sich auf solche
zu stützen, hangen Gegenangriffe mechanisierter
GroBverbande gewissermaBen „in der Luft". Sie
riskieren, die Kohasion zwischen ihren Teilaktio-
nen zu verlieren. GewiB sind befestigte Kampf-
zonen nicht unüberwindlich. Sie können aber den
Vormarsch des Angreifers einengen, diesen in von
dem Verteidiger eingeplante Richtungen kanalisie-
ren, oder ihn aufhalten, um somit kostbare Zeit
zu gewinnen.
Schon für den groBen Festungsbauer Marquis de
Vauban (1633-1707) bedeuteten Befestigungen
ein Mittel zum Schutz des Feldheeres und somit
im ganzen zur Schaffung gunstiger Voraussetzun-
gen für eine siegreiche Feldschlacht. Heute wie
damals beruht der Erfolg auf dem Vorhandensein
und der Einsatzbereitschaft sowohl beweglicher
Krafte als auch Besatzungen von Stützpunkten.
Nun scheint aber die einst in hoher Achtung sten-
ende Kunst des Festungskampfes allmahlich in
Vergessenheit zu geraten. MaBgeblich wirkte da-
bei auch die pauschale Auswertung der Erfah-
rungen des Zweiten Weltkrieges mit.
Es wird noch heute geflissentlich übersehen, daB
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seine Geschichte nicht nur den Fall der Maginot-
linie, sondern auch den der Mannerheimlinie
kennt, die von den Finnen gegen weit überlegene
Krafte monatelang gehalten wurde. Die Belage-
rungen von Leningrad oder Stalingrad haben
ebenfalls bewiesen, welche fast unbezwingbaren
Krafte einem entschlossenen Verteidiger aus dem
Kampf von Haus zu Haus oder Stellung zu Stel-
lung zuwachsen können. In Nordafrika haben die
Briten den Hafen von Tobruk acht Monate lang
verteidigt und hierdurch seine Benutzung als
Nachschubbasis für Feldmarschall Rommel ver-
hindert.
In Italien wurde die Kampfzone von Monte Cas-
sino von einigen deutschen Fallschirmjagern ge-
gen einen am Boden und in der Luft mehrfach
überlegenen Angreifer vom 15. Februar bis zum
18. Mai 1944 nachhaltig verteidigt; dadurch wurde
der Vormarsch der Alliierten in Richtung Rom
aufgehalten. Wahrend des italienischen Feldzuges
waren gepanzerte Verbande haufig auf Taler an-
gewiesen, die von den umgebenden Honen be-
herrscht wurden. Die im Tal liegenden Ortschaf-
ten stellten leicht zu verteidigende Panzerhinder-
nisse dar. Haufig konnte sich die Verteidigung an
tief eingeschnittene FluBufer anlehnen. Die Stel-
lung entlang des Volturno (Gustavstellung), die
Front zwischen La Spezia und Rimini (grüne Li-
nie) wurden 1944—1945 monatelang gehalten,
wobei die Kampfweise in mancher Hinsicht an
die des Ersten Weltkrieges erinnerte, indem Be-
wegung durch Feuer erstickt wurde.
Wie entscheidend die Verteidigung von Stütz-
punkten, selbst wenn sie nur einige Tage durch-
halt, auch auf einem westeuropaischen Kriegs-
schauplatz sein kann, erwies sich wahrend der
deutschen Ardennenoffensive 1944. Sie versande-
te, nachdem es einem amerikanischen Regiment
der 101. Fallschirmjagerdivision gelang, die als
Igelstellung ausgebaute wichtige StraBenkreuzung
Bastogne vom 18. bis zum 26. Dezember zu blok-
kieren. Der inzwischen eingetretene Witterungs-
umschlag ermöglichte es der überlegenen ameri-
kanischen Luftwaffe anschlieBend, die Kraftstoff-
versorgung der deutschen Divisionen zu unterbin-
den. Ware Bastogne nicht gehalten, waren die
deutschen Angriffskeile viel tiefer vorgestoBen
und hatten auBer groBen Materialbeuten einige
amerikanische Divisionen gefangengenommen.

Obwohl auch noch viele andere Beispiele ange-
führt werden könnten, genügen die erwahnten, um
zu beweisen, von welch hoher strategischer Be-
deutung auch heute die Behauptung von Schlüs-
selpositionen sein kann. In den meisten Fallen

sind befestigte Kampfzonen deshalb gefallen, weil
sie nicht rechtzeitig durch Gegenangriffe entlastet
worden sind.
Beide, Panzerverbande für Gegenangriffe und
Truppen für die Verteidigung von Stützpunkten,
mussen zueinander in einem ausgewogenen Ver-
haltnis stehen. Darunter ist — und auch das muB
einmal gesagt werden — eine Proportion von et-
wa 1:2 zu verstehen. Je zahlreicher und solider
die Stützpunkte, die den mechanisierten Gegen-
angriffen Rückhalt bieten, um so gröBer sind die
Chancen ihres Erfolges. Das war schon immer so.
Auch in früheren Zeiten konnte man Schlachten
nicht allein mit Kavallerie gewinnen. Dies haben
die Erfahrungen des 2. Weltkrieges im Osten ein-
deutig erwiesen. Nachdem die Infanterie in den
Rückzugskampfen allmahlich „verheizt" wurde,
könnten Panzerverbande allein das Gelande nicht
behaupten.
Bezeichnend waren in dieser Hinsicht nicht nur
die Rückzugskampfe zwischen Don und Donez,
sondern auch die wenig bekannte letzte groBe
Panzerschlacht im Oktober 1944 bei Debrecen in
Ungarn. Sie endete mit der Vernichtung von drei
schnellen sowjetischen Korps. Weitere fünf schnel-
le Korps hatten schwere Verluste an Menschen
und Material erlitten. Dennoch ist dieser von nur
drei deutschen und einer ungarischen Panzerdivi-
sion errungene Sieg innerhalb einiger Tage zer-
ronnen, da das fixierende Element, die Infanterie,
fehlte.

Die vorherrschende Meinung, daB befestigte
Kampfzonen sich nicht bewahrt hatten, und daB
wir deshalb auf sie verzichten sollten, laBt sich
nicht aufrechterhalten. Haufig gründet sich die
Abneigung gegen Befestigungen auf Vor- und
Fehlurteile, aber nicht auf sachliche Beweise ihrer
Nutzlosigkeit, die uns zu endgültigen Lehren be-
rechtigen wurden.13 Selbst wenn taktische Atom-
waffen eingesetzt werden sollten, sind Divisionen
mit 300 Panzern und 4600 anderen Fahrzeugen,
deren Gros nach wie vor auf StraBen angewiesen
ist, trotz aller Auflockerung gewiB atomempfind-
licher als eingegrabene Infanterieverbande.

Das befestigte Gefechtsfeld

Wünschenswert ware, daB sich die NATO-Stabe
mit den Problemen von Feldbefestigungen unter

13 Bei der Abneigung gegen den Bau von Befestigungs-
anlagen spielten in der Bundesrepublik Deutschland auch
politische Rücksichtnahmen eine entscheidende Rolle.
Man wollte den „Eisernen Vorhang", der Deutschland
trennt, nicht „vermauern", was seither allerdings von
der anderen Seite geschah.
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Berücksichtigung moderner Waffenentwicklung
und Kampfbedingungen eingehender als gegen-
wa'rtig befassen. Die Ausbildung von Sachverstan-
digen und der Truppe in dieser Kriegsart ist drin-
gend notwendig geworden. Es mussen Mittel und
Methoden entwickelt werden, Stellungen schnell
auszubauen, um rasch in den Boden zu kommen.
Dazu gehort ein geschulter Bliek für die Ausnut-
zung des Gelandes in Abwehrkampfen sowie Rou-
tine im Anlegen von Feuerplanen; kurz, von all
dem, was die französische Schule einst „Organi-
sation du Terrain" nannte. Wenn auch bei Manö-
vern die Verteidigung befestigter Kampfzonen
keine so „schonen Schlachtbilder" abgibt wie zum
Angriff aufmarschierende Panzerverbande, auch
Stellungsverteidigung müBte in GroBverbanden
geübt werden.
Feldbefestigung ist „eingegrabene Taktik", die
dem Verteidiger Vorteile zuspielt und dem An-
greifer Nachteile bringt. Wahrend mechanisierte
Truppen das Schwert des Abwehrkampfes bilden,
fallt Stützpunktsystemen die Rolle des Schildes
zu. Daraus folgt, daB befestigte Kampfzonen ihren
vollen operativen Wert nur im Zusammenhang
mit gepanzerten Gegenangriffen erlangen können.
Ohne diese Verbindung erliegen sie — wie auch
die Erfahrungen des 2. Weltkrieges erwiesen ha-
ben — früher oder spa'ter der Umfassung eines
übermachtigen Gegners. Andererseits — um dies
nochmals zu unterstreichen — können auch Pan-
zerverbande, ohne sich auf ein Infanteriegerüst zu
stützen, ihre erworbenen Erfolge nicht nachhaltig
behaupten.

Allerdings darf man sich heutzutage befestigte
Zonen14 nicht etwa wie ein starres Grabensystem
nach dem Muster des Ersten Weltkrieges vorstel-
len, obwohl die sorgfaltige Ausnutzung des Ge-
landes, das fachgemaBe Anlegen von Hindernis-
sen und Feuerstellungen ebenso wie damals von
höchster Bedeutung sind. Wenn auch im operati-
ven Sinne — etwa auf Brigadeebene — raumlich
gebunden, ist der Abwehrkampf im taktischen
Bereich flexibel zu führen. Dazu gehören nicht
nur haufige GegenstöBe, sondern auch rasche
Stellungswechsel, um der Verteidigung einen ak-
tiven, standig variierenden und dadurch vibrieren-
den Charakter aufzupragen. In anderen Worten:
weder starre Positionen, noch gröBere Bewegun-
gen, sondern eher ein andauerndes „Wimmeln".

14 Die in dieser Abhandlung geaufierten Gedanken be-
ziehen sich auf Feldbefestigungen. Plane hierzu könnten
schon im Frieden ausgearbeitet werden. Vorteilhaft ware
auch das Anlegen von Depots mit Baugerat und Bau-
material.

Feldbefestigungen dürfen keine Deckung für
Nichtkampfer sein, sondern mussen die Erhaltung
des Kampfers für GegenstöBe und den möglichst
ungehinderten Einsatz schwerer Waffen sicher-
stellen. Wirksame Panzerabwehr — und darum
geht es vor allem — setzt den kombinierten Ein-
satz der vorhandenen panzerbrechenden Waffen-
systemen voraus, um hierdurch die technische
Schwache der einen Waffe durch die Vorteile, die
die andere bietet, auszugleichen. Ihr Feuerplan
muB mit dem Errichten von Hindernissen, haupt-
sachlich Minensperren, abgestimmt werden, deren
Überschreiten den gepanzerten Angreifer zur Vor-
sicht zwingt, und somit zum Verlangsamen seiner
Bewegung, wodurch er leichter faBbar wird. Ab-
gesehen von natürlichen Hindernissen, wie Wal-
der, Flüsse, Schluchten, Sümpfe oder Böschungen
übernehmen heute Minenfelder die Rolle, die
früher Drahthindernissen zufiel. Sie sind in ein
Labyrinth aufzugliedern, dessen Durchschreiten
durch das Feuer von Panzerabwehrwaffen er-
schwert wird.
Die Beachtung dieser Überlegungen dürfte beson-
ders im Fall der Bundesrepublik wichtig sein. Sie
hat als Grenzland zwar eine lange Ostgrenze, aber
keine ausreichende Tiefe in Ost-West-Richtung,
um die schnelle operative Entfaltung mechanisier-
ter GroBverbande zu ermöglichen. Durch das An-
legen feldbefestiger Kampfzonen in wichtigen
Schlüsselpositionen könnte die Verteidigung West-
deutschlands erheblich aufgewertet werden.

Ein solches System, dessen Zwischenraume durch
Einsatze mittlerer Artillerieraketen (Streuminen)
und Fliegender Panzerjagerbrigaden (Kampfhub-
schrauber mit Lenkraketen) ausgefüllt werden,
dürfte wohl ermöglichen, dem Angreifer 30 Pro-
zent Ausfalle an Kampfpanzern zu verursachen,
was allen Erfahrungen nach ausreicht, ihn in
einem MaBe zu erschüttern, das für die Abwehr
entscheidend ist. Nur hierdurch könnten j ene Vor-
aussetzungen herbeigeführt werden — Zeitverlust
des Angreifers und Abnutzung seiner Kra'fte —
die zum Erfolg des Gegenangriffes eigener gepan-
zerter GroBverbande unerlaBlich sind. Darin liegt
der eigentliche Sinn der Verteidigung feldbefestig-
ter Kampfzonen. Denn nach wie vor bleibt be-
wegliche Kriegsführung ein Manövrieren zwischen
fixen Punkten.

Die leichte Schützendivision (Abb. 15)

Technik und Kampfkraft

GewiB gibt die Technik der Kriegsführung unge-
ahnte Möglichkeiten in die Hand, vorausgesetzt,
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Abb. 15 Gliederung der Schützendivision

a) Die Stabskompanie zahlt 190, die Aufklarungs-
kompanie mit 15 leichten Spahpanzern 75 und die
Fernmeldekompanie 250 Mann (515 Mann).

b) Das Infanteriebataillon besteht aus drei leichten,
einer schweren Kompanie und aus einem Pionierzug
(1400 Mann).

c) Die Schützenkompanie gliedert sich in drei leich-
te Züge mit je sechs schweren Panzerfausten und
in einen PAL-Zug mit acht PAL-Trupps (300 Mann).

d) Die schwere Kompanie des Infanteriebataillons
zahlt zwei PAL-Züge mit je sechs PAL-Trupps und
einem Mörserzug mit sechs Rohren, 81 mm (120
Mann).

e) Das Pionierbataillon bilden drei leichte Sperr-
kompanien und eine Depotkompanie (580 Mann).

f) Das Feldartilleriebataiilon besteht aus zwei Bat-
terien 105-mm-Feldhaubitzen zu je sechs Geschüt-
zen und einer Batterie 120-mm-Mörser mit ebenfalls
sechs Rohren (620 Mann).

g) Das Jagdpanzerbataillon verfügt über drei Eska-
dronen mit je 17 Panzern. Jede Eskadron teilt sich
in vier Züge mit je drei Panzern. Die restlichen drei
Panzer unterstehen dem Eskadronstab (450 Mann).

h) Das Raketenwerferbataillon besteht aus drei Bat-
terien mit je acht Werfern (250 Mann).

i) Von den Diensten zahlen das Versorgungsbatail-
lon 450, die Instandhaltungskompanie 80, die Sani-
tatskompanie 200 und die Transportkompanie 140
Mann (870 Mann).
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daB man sich ihrer richtig bedient und nicht der
Versuchung des Übertreibens erliegt. Es ist nam-
lich ein FehlschuB anzunehmen, daB mit dem
Kostenanstieg der Waffen die operative Wirksam-
keit der Truppe Gleichschritt hielte. Natürlich
kann man die Rader des Fortschritts nicht zurück-
drehen, und es ware sogar ein Fehler, es zu ver-
suchen. Dennoch ware es an der Zeit zu entdek-
ken, daB Kriegsgerate an Wert verlieren, wenn
ihre Anschaffungskosten den operativen Effekt
im Kampf unverhaltnismaBig übersteigen, wenn
durch eine Massenausstattung mit einfachen Waf-
fen, deren Gesamtpreis niedriger liegt, das Gleiche
oder Ahnliches erreicht werden kann, wie mit
kostspieligem Gerat, wenn die Erhaltung der Ge-
rate sowohl in Friedenszeiten als aber auch im
Kampfgebiet derart umfangreiche Dienste erfor-
dert, daB die daraus resultierende Kompliziertheit
und die Kosten das System anfallig machen. Es
gibt einen allerdings nicht leicht feststellbaren
Punkt, von dem an der Gewinn an Kampfwert
aus technischer Vollkommenheit gleich Null ist.
Tatsachlicher Fortschritt hieBe, die Truppe von
der Starre eines übertrieben technisierten Appa-
ratismus zu befreien unter dem Gesichtspunkt,
daB aus der gegebenen Finanz- und Personallage
ein Maximum an militarisch zuverlassiger Kampf-
kraft gewonnen wird. Trotz aller Bedeutung der
Technik im Kriegswesen bleibt der entschlossene
Krieger weiterhin ausschlaggebend. Seine Mög-
lichkeiten, mit einfachen Waffen kostspielige
Kriegsgerate zu vernichten, wachsen mit der Zahl
der Zahnrader, deren prazises Ineinandergreifen
das Funktionieren eines hoch technischen und
daher komplizierten Militarsystems bedingt. Da
nicht alle Kampfauftrage technisch gelost werden
können, entstehen jene Lücken, in die sich das
Einfache einnistet, um den Kampf gegen das
Komplizierte und daher Kostspielige aufzuneh-
men.

Natürlich ist es, wie in allen Bereichen des mo-
dernen Lebens, auch im Kriegswesen möglich,
Menschen durch Maschinen zu ersetzen. Beides
muB aber zueinander in einem ausgewogenen Ver-
haltnis stehen, was bei den nach amerikanischen
Vorbildern gegliederten NATO-Streitkraften kei-
neswegs der Fall ist. Nicht nur Qualitat, auch
Quantitat ist erforderlich, um Zeit und Raum aus-
zufiillen. Richtige Wehrpolitik bedeutet, daB das
militarisch verfügbare Menschenpotential um
einen wirtschaftlich ertraglichen Preis auf einer
rationellen Grundlage optimal zur Wirkung ge-
bracht wird. Das zu lösende Problem ist einer-
seits, den Umfang der Kampftruppen innerhalb

der operativen Verbande zu erhöhen, und diese
andererseits von dem überhöhten Ballast an Ver-
sorgungselementen und Staben zu befreien.

Aufwertung der Infanterie

Die praktische Verwirklichung dieser Grundideen
muB vor allem davon ausgehen, daB Panzer das
Kernelement des Angreifers bilden. Dieser Tat-
bestand kann nur dadurch behoben werden, daB
die Abwehr entsprechend ausgerüstet wird. Um
die Infanterie wieder aufzuwerten, das heiBt, sie
gegen ihren Hauptfeind widerstandsfahig zu ma-
chen, genügt es nicht, die panzerbrechenden Waf-
fen einfach in die gegenwartige Gliederung von
GroBverbanden einzubauen. Erforderlich ware
die Schaffung einer neuen Truppengattung, die
wie friiher das Maschinengewehr, heute die pan-
zerbrechenden Waffen zum Mittelpunkt ihrer
Taktik macht. Nur so ist es möglich, die vortreff-
lichen technischen Leistungen moderner Panzer-
abwehrgerate taktisch vorteilhaft auszunutzen, in-
dem ihre engste Zusammenarbeit maximal ge-
wahrleistet wird.
Dabei müBte — wie bereits erwahnt — die alte
Regel wirksamer Verteidigung, die sinnvolle Ver-
bindung von Hindernis und Feuer, wieder voll
zur Geltung gebracht werden. Umfangliche Mi-
nenfelder müftten, dhnlich wie jrüher Drahthin-
dernisse, die Verteidigungsstellungen breit umrah-
men. Dies bringt uns zu der Feststellung, daB
wirksame Panzerabwehr Verbande erfordert, die
eine aufeinander abgestimmte Paarung zwischen
Infanterie und Pionieren bilden, wie es im Befes-
tigungskampf übrigens immer der Fall war.

Zur Verteidigung von feldbefestigten Kampfzonen
und Ortschaften waren leicht ausgerüstete Schüt-
zendivisionen15 aufzustellen, die aus folgenden
Komponenten bestehen:

1. Panzer jager, die Lenkraketen von Bodenstel-
lungen und von gelandegangigen Fahrzeugen ab-
feuern oder mit schweren Panzerfausten ausgerüs-
tet sind und das Kernelement der „Schützendivi-
sion" bilden;
2. Pioniere, die Minenfelder, Hindernisse und
Nester für Panzerabwehrwaffen errichten;
3. Feldraketenwerjerbatterien, zum „SchieBen"
von Minenfeldern;
4. Schützengruppen und Stofitrupps, welche die

15 Die Bezeichnung „Schützendivision" wurde zur Un-
terscheidung von den bereits bestehenden Jagerbrigaden
gewahlt. Richtiger ware der Name „Landwehrdivision"
gewesen, der in Österreich bis heute auf eine lange und
ehrenvolle Tradition zurückgeht.
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Erwartete Angriffstïchtungen

X StraRensperre

in voraus gelegto
Minenfelder

. -^ Minenfelder, deren

_ _ _ .J „SchulS" geplant ist

Sicherungen in Zg. Sterke

Feldraketenwerfer-Batterie

HauptschuBrichtungen der
PAL Züge

Abb. 16 Schützendivision in feldbefestigter Kampfzone

Stellungen der panzerbrechenden Waffen durch
Feuer und GegenstoB decken;
5. Schwere Infanteriewaffen, die hauptsachlich
zur Unterstützung von GegenstöBen, zur Siche-
rung der Minenfelder und zur Bekampfung wei-
cher Ziele dienen.

Die Schützengruppen der Infanteriekompanien
waren auf 18 Mann zu versta'rken (siehe über-
nachsten Absatz). Hierdurch würde der Infante-
riezug von heute 46 Mann samt Führungs- und
Unterstützungsgruppe auf etwa 90 Mann anwach-
sen, das heiBt bereits einer kleinen Kompanie ent-
sprechen. Infolge dieser Verschiebung würde sich

die Kampferzahl der Kompanien beziehungsweise
der Bataillone ebenfalls erhöhen. Den Kompanie-
führern waren zur Aufklarung und für besondere
Aufgaben StoBtrupps von etwa 18 Mann zu un-
terstellen, den Bataillonskommandanten ein StoB-
truppzug in Starke von 40 Mann. In beiden Pallen
dienen die StoBtrupps als besondere Reserve für
Aufklarung und ahnliche Aufgaben, wodurch ver-
hindert wird, daB bei solchen Einsatzen gleich auf
die Schützengruppen der Kompanien zurückge-
griffen werden muB. Auf diese Art ware die Ver-
mehrung der Infanterieeinheiten an Kampfern uni
25-30 Prozent möglich. Entsprechend diesen Leit-
gedanken würde die neue Kompanie über 300
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Mann zahlen, das heiBt zu einem kleinen, leicht
führbaren Bataillon aufgewertet, wahrend das
neue Bataillon samt Begleitwaffen- und Versor-
gungskompanie mit rund 1400 Mann bereits ein
kleines Regiment bildet.
Die Bewaffnung einer solchen in ihrer Panzer-
abwehrkraft verstarkten Schützendivision müBte
unter dem Motto stehen: das Komplizierte mei-
den, aber im Einfachen modern sein. Sie ware
hauptsachlich mit leichtem und robustem Kampf-
gerat auszustatten; Handfeuerwaffen, Maschinen-
gewehre, Mörser, einige Batterien Feldartillerie,
vor allem aber panzerbrechendes Gerat, das sich
etwa folgendermaBen verteilen würde.

1. Jede Schützengruppe umfaBt einen Gruppen-
führer, seinen Stellvertreter, einen Punker und
drei Trupps (ein StoBtrupp, ein Schützentrupp mit
leichtem MG und einen schweren Panzerfaust-
Trupp zu je 1 + 4 Mann), zusammen 18 Mann.
Der Panzerfausttrupp ist mit zwei schweren Pan-
zerfausten ausgerüstet. Starke Schützengruppen
bleiben auch bei Verlusten eher kampffahig.
2. Drei solche Schützengruppen bilden einen Zug,
der auBer den sechs schweren Panzerfausten sei-
ner Schützengruppen je nach Bedarf und Mög-
lichkeit auch mit leichten Panzerfausten ausgerüs-
tet wird.
3. Zu jeder Kompanie gehort ein motorisierter
PAL-Zug (PAL = Panzerabwehrlenkrakete) mit
sechs PAL-Trupps, die im Einsatz auf die Schüt-
zenzüge verteilt werden. Der PAL-Zug der Kom-
panie dient gleichzeitig als Depoteinheit für leich-
te und schwere Panzerfauste, Lenkraketen und
Streuminen.
4. Die Begleitwaffen-Kompanie des Bataillons be-
stünde aus zwei PAL-Zügen mit je sechs PAL-
Trupps auf gelandegangigen Fahrzeugen und aus
einem Zug mit sechs Mörsern 81 mm. Zum Ba-
taillon gehort noch ein Pionierzug zum Minen-
legen.
5. Die Schützendivision verfügt zur Errichtung
von Sperren und Minenfeldern über ein leichtes
Pionierbataillon, das auBer Baugerat auch mit
Streuminen reichlich ausgestattet sein muB.
6. Zur Division gehören ferner ein Jagdpanzer-
bataillon mit drei Eskadronen zu je 17 einfach
konstruierten leichten Jagdpanzern, und
7. auBer einem Bataillon Feldartillerie, drei Ra-
ketenwerferbatterien mit je acht Werfern, haupt-
sachlich zum VerschuB von Streuminen.

Gema'B dieser Aufstellung verfügt die hauptsach-
lich für Panzerabwehr in feldbefestigten Kampf-
zonen bestimmte Schützendivision auBer einer

nicht definierten Zahl leichter Panzerfauste und
Streuminen über 162 schwere Panzerfauste, 72
PAL-Trupps für Einsatz aus Bodenstellungen, 36
vollmotorisierte PAL-Trupps, 51 leichte Jagdpan-
zer und 24 Feldraketenwerfer. Der Kampfwert all
dieser Panzerabwehrwaffen könnte durch inten-
sive Ausbildung in Gelandenutzung, Anlegen von
Feuerplanen, schnellem Eingraben, Tarnen und
rapidem Stellungswechsel wesentlich erhöht wer-
den. Entscheidend ist, daB die Truppe im Ge-
brauch ihrer Panzerabwehrwaffen nicht nur bes-
tens geschult wird, sondern auch Vertrauen zu
ihren Waffen hat. Den Infanteristen ware die Gra-
benschaufel des Ersten Weltkrieges zurückzuge-
ben. Die Pioniere müBten über modernes Bauge-
gerat verfügen, das im Ernstfall bei zivilen Unter-
nehmen requiriert werden könnte. Auch zur Be-
förderung der schweren Waffen und des Nach-
schubs waren Traktoren und Lastkraftwagen der
zivilen Wirtschaft heranzuziehen.

Eine den heutigen Forderungen entsprechende
feldbefestigte Kampfzone (Abb. 16) müBte aus
Gefechtsstanden, unterirdischen Depots und Hin-
dernissen verschiedener Art bestehen, die zusam-
men mit schachbrettartig angelegten Feuerstellun-
gen ein wirksames System für Panzerbekampfung
bilden. Besonders gr'ofter Wert ware auf das enge
Zusammenwirken zwischen Jagdpanzern und Wer-
jerbatterien zu legen. Wahrend mit Streuminen
auf unerwartet auftauchende Feindpanzer über-
fallartig Minenfelder „geschossen" werden, emp-
fangen Rudel von leichten Jagdpanzern mit Lenk-
raketen oder Bordkanonen die eingebrochenen
Panzer des Gegners. Die Idee dieser kombinierten
Einsatzart, die der Verteidigung einen flexiblen
Charakter verleiht, ist besonder s zu unterstreichen.
Sollte der Feind in seinem Angriffswillen dennoch
ausharren, dann müBte er für seine Panzer, von
Artilleriemassen unterstützt, erst mit Infanterie
und Pionieren sich den Weg durch die Minenfel-
der und durch das Feuer der Abwehrwaffen frei-
kampfen.
Die leichte Schützendivision würde etwa 7500
Mann zahlen, davon rund zwei Drittel Kampf-
truppen, von welchen etwa 2000 in Panzerabwehr
eingesetzt sind. Ein solcher der sowjetischen Glie-
derung ziemlich ahnlicher Verband könnte eine
Kampfzone von etwa 5 X 5 km nachhaltig ver-
teidigen. Zwei Schützendivisionen und eine Pan-
zerbrigade waren in ein Korps zusammenzufassen.
Um die Division von überdimensionierten Dien-
sten zu erleichtern, müBten rund 60 Prozent der
Versorgungs- und Instandsetzungsapparatur ahn-
lich der sowjetischen Armee auf eine höhere Kom-
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mandoebene, in unserem Falle auf das Korps, ver-
legt werden. Besonders im Falle der Bundesrepu-
blik, wo es sich um den Verteidigungskampf han-
delt, der zum GroBteil aus dem Etappengebiet mit
im voraus eingelagerten Nachschubgütern genahrt
wird, dürfte eine solche die Dienste weitgehend
rationalisierende Organisation ernsthaften Stu-
diums wert sein.

Westliche Heere nach östlichem Vorbild?

Zum Bericht der Wehrstrukturkommission

Die in dieser Studie festgelegten Ideen entsprechen
keiner der vier Optionen, die von der Wehrstruk-
turkommission in ihrem computerberechneten Be-
richt auf dreihundertdreiundachtzig Seiten darge-
legt worden sind. „La plus belle fille du monde
ne peut donner que ce qu'elle a." So ist es auch
mit Computern, die nur auf das antworten, was
sie gefragt werden. Und alles deutet darauf hin,
daB dem Computer gerade die entscheidensten
Fragen gar nicht gestellt worden sind. Zu diesen
gehören die f eigenden.

1. Sind die atomgegliederten Verbande der Bun-
deswehr auch ohne atomare Feuerunterstützung
seitens der Amerikaner aktionsfahig? (Diese von
Anfang an schwelende Frage ist allerdings erst
nach dem Atomabkommen zwischen den USA
und der UdSSR, das heiBt, nach dem Erscheinen
des Wehrstrukturberichtes, akut geworden.)
2. Mit welchen Ausfa'Ilen ware hauptsachlich bei
den straBengebundenen Versorgungstruppen zu
rechnen, für den Fall, daB nach dem Einsatz tak-
tischer Atomwaffen der Gegner ebenfalls atomar
reagiert? Ware unter solchen Umstanden ein
groBraumiger Panzerkrieg überhaupt noch mög-
lich?
3. Werden es die standig ansteigenden Kosten für
Kriegsgerate, vor allem der Panzer, sowie die stei-
genden Betriebskosten erlauben, die heutige Sta'r-
ke mechanisierter Trappen zu erhalten?
4. Welche militarischen Folgen würde eine even-
tuelle Reduzierung der amerikanischen Truppen
in Europa haben?

Die Beantwortung dieser Fragen, das heiBt, wie
in den kommenden Jahren die Sicherheit der Bun-
desrepublik Deutschland gewahrleistet werden
soll, hatte mehr Phantasie und Begabung für Im-
provisation erfordert — die die Grundlage der
Kriegskunst bildet — als es die Wehrstrukturkom-
mission an den Tag gelegt hat. Alles deutet nam-
lich darauf hin, daB der Schwerpunkt ihrer Unter-

suchungen weniger auf den Weiterausbau der
Sicherheit als auf die Erhaltung der „Bündnis-
fahigkeit", mit anderen Worten auf das politische
Motiv des „Respektiertseinwollens", innerhalb der
mit der NATO eingegangenen militarischen Ver-
pflichtung, gelegt wurde. Mit gebührender Vor-
sicht empfiehlt die Kommission eine Aufgliede-
rung der gegenwartig 36 Brigaden des Feldheeres
in 24 Voll- und 12 Kaderbrigaden. Im Ernstfall
würde man letztere innerhalb von drei Tagen
durch Mobilmachung auf KriegsfuB bringen und
somit die Starke von 36 Brigaden erreichen.
Vorteilhafter ware jedoch, die 12 Kaderbrigaden
in Lehr-, Gerate- und Mobilmachungseinheiten
für je eine Schützendivision umzubauen. Zwei
Schützendivisionen und eine Panzerbrigade wür-
den — wie schon erwahnt — ein Schützenkorps
(oder wie immer man es auch nennen mag) bilden.
Gema'B den im letzten Nahostkrieg gemachten Er-
fahrungen, müBte jedes dieser Schützenkorps über
ein Bataillon Flakraketen verfügen. Die übrig-
bleibenden sechs mechanisierten Divisionen der
Bundeswehr könnten in zwei Panzerkorps mit je
drei Divisionen zusammengefaBt werden, wodurch
die Bundesrepublik die beachtliche Kampfstarke
von etwa 20 Divisionen mit 8 Korps, die ein-
zeln eine geschlossene operative Einheit bilden,
erreichen würde. In Friedenszeiten würde jedes
Schützenkorps als Rahmen- und Lehreinheit 8000
Mann zahlen und sich im Mobfalle auf 25 000
Mann erganzen. Bei den technischen Waffengat-
tungen müBten im Frieden 2/s, bei der Infanterie
1/s der Kampfstarke stets prasent sein. Die Ein-
berufung der Reservisten würde nicht individuell,
sondern, wie in der Schweiz, einheitsweise erfol-
gen. Eine derartige Gliederung, die im Krisenfall
samt Korpstruppen die Mobilmachung von etwa
150 000 Reservisten erforderte, dürfte — wie es
spater noch begründet wird — auch finanziell mit
den heute zur Verfügung stenenden Mitteln durch-
aus realisierbar sein und trotz aller Entspannungs-
politik die Bundesrepublik „sicherer" machen.

Um aber auf den Bericht der Wehrstrukturkom-
mission zurückzukommen: interessant ist es festzu-
stellen, daB dieser die Wehrpflicht im Unterschied
zum Osten weniger als eine Lehrzeit für die Ver-
wendung im Ernstfall, sondern eher als eine not-
wendige Erganzung des Berufspersonals zur je-
weiligen Auffüllung der Verbande in Friedenszei-
ten betrachtet. Gegenwartig verfügt die Bundes-
republik über rund l 500 000 Reservisten im
wehrfahigen Alter. Ihre Ausbildung kostete bei
achtzehnmonatiger Dienstzeit 19 278 Millionen
DM. Von diesen Reservisten könnte die Bundes-
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wehr für ihre drei Teilstreitkrafte im Ernstfall et-
wa 350 000 bis 400 000 Mann — aber eher für
die Unterstützungs- als für die Kampftruppen —
mobilisieren. Was dann mit den restlichen über
eine Million Mann geschehen sollte, wie man sie,
wenn auch gewiB nicht alle, so doch zumindest
einen höheren Anteil als vorgesehen, bei ertrag-
lichen Kosten militarisch nützlich einsetzen könn-
te, um innerhalb der Bundeswehr endlich ein
gesünderes Verhaltnis zwischen Diensten und
Kampftruppen herzustellen, auf diese Frage gibt
die Wehrstrukturkommission keine Antwort.

Wirksamkeit und Kosten

Mit Recht stellt der Wehrstrukturbericht fest, daB
ein Milizsystem eine Gesellschaft voraussetzt, die
in ihrer Mehrheit bereit ist, die mit der Landes-
verteidigung verbundenen Pflichten und Belastun-
gen zu tragen. Ebenso ist es aber auch mit Wehr-
systemen unterschiedlicher Art. Andererseits ver-
miBt man eine überzeugende Erklarung der Kom-
mission darüber, wie es die Schweizer fertigbrin-
gen, bei einer Einwohnerzahl von 6,4 Millionen
Menschen (Bundesrepublik 59 Millionen) 600 000
Mann mobilisieren zu kennen, die drei Armee-
korps mit je zwei Infanteriedivisionen und einer
mechanisierten Division, ferner ein Gebirgsarmee-
korps mit drei Divisionen, zusammen also 12 Di-
visionen, eine Reihe von Spezialeinheiten, sowie
eine Luftwaffe mit 315 Kampfflugzeugen umfas-
sen.

Diese Armee, die im Kriegsfall die gleiche Zahl
an operativen Verbanden wie die Bundeswehr
stellt, verfügt über eine Militarverwaltung von
28 000 Mann, wahrend allein die Heerestruppen
der Bundeswehr als Kaderpersonal über 153 000
Berufssoldaten zahlen. Dennoch scheinen sie nicht
in der Lage zu sein, ihre Kampfverbande im
Ernstfall durch die Einbeziehung von Reservisten
betrachtlich zu vermehren. Ebenso interessant ist
festzustellen, daB in der Schweiz für die Wartung
von schweren Waffen und Gerat sowie Munition
22 000 Angestellte gebraucht werden, wahrend
die Bundeswehr einen Apparat von 170 000 Zivil-
angestellten unterhalt. Dabei macht der für die
schweizer Landesverteidigung aufgewandte Wehr-
etat von rund 560 Millionen Dollar nur 7,7 Pro-
zent der 7 568 Millionen Dollar aus, die die Bun-
desrepublik 1972 für ihre Sicherheit ausgab.

Allein die Materialerhaltung der Bundeswehr er-
fordert 1973 rund eine Milliarde Dollar (3,2 Mil-
liarden DM), das heiBt fast das Doppelte des

schweizer Wehretats.16 Das oft gehorte Argument,
daB die Schweizer keine Personalausgaben haben,
überzeugt nicht. Die Personalkosten der Bundes-
wehr machen 46 Prozent (rund 3,4 Milliarden
Dollar) aus. Nach ihrem Abzug vom Wehretat
liegen die übrigen Ausgaben der Bundeswehr im-
mer noch siebenfach höher als das gesamte Mili-
tarbudget der Schweiz. Übrigens wird auch in der
Schweiz samt Waffenübungen fast ein Jahr aktiv
gedient, was immerhin 18,8 Prozent des Wehretats
erfordert (Bundeswehr 46 Prozent), der unter dem
Titel „Ausbildung der Armee" geführt wird. Für
die Materialbeschaffung wenden die Schweizer
40,2 Prozent auf; in der Bundeswehr waren es
1972 nur 29,2 Prozent.
GewiB kann man das Schweizer System nicht ein-
fach kopieren, und es ware wohl auch ein Fehler,
es überhaupt zu versuchen. Tatsache bleibt je-
doch, daB die angeführten Kostenunterschiede viel
zu groB sind, um nicht zum ernsthafteren Nach-
denken anzuregen, als es im Wehrstrukturbericht
getan wurde. Insbesondere im Bereich der Mobil-
machung, der Eingliederung von Reservisten ihren
Wohnorten und Zivilberufen nach, sowie in der
Materialverwaltung ware von den Schweizern eine
Menge zu lernen. Nach wie vor bietet ihr Miliz-
system ein Beispiel dafür, daB es auch in moder-
nen Industriegesellschaften durchaus möglich ist,
militarisch wirksam zu organisieren, vorausgesetzt,
daB folgerichtig geplant und nicht sprunghaft ge-
handelt wird.

Ein für die Bundeswehr aufschluBreicheres Bei-
spiel als die Schweiz dürfte allerdings die DDR
bieten, wo 90 000 Mann sechs modern ausgerüs-
tete Divisionen mit allen notwendigen höheren
Staben, Diensten und Spezialverbanden bilden
(Abb. 17). Im Ernstfall können 360000 Mann
mobilisiert werden. Hinzu kommen die Betriebs-
kampfgruppen, das heiBt, die Territoriale Vertei-
digung, die nochmal 360 000 Mann zahlt. Dem
Verhaltnis 90 000 Mann = 6 Divisionen ent-
sprechend, müBten die 330 000 Mann starken
Heerestruppen der Bundeswehr anstatt der vor-
handenen 12 Divisionen 21 aktive Divisionen stel-
len. In der UdSSR bilden 2 Millionen Mann 160
Divisionen, in der Tschechoslowakei 145 000
Mann 10 und in Polen 200 000 Mann 15 Divisio-
nen.
Wahrend die Streitkrafte der Bundesrepublik, der
zweitgröBten Industriemacht des Westens, mit
einer aktiven Starke von 467 000 Mann nur 12

16 Im Rechnungsjahr 1972 hat die Schweiz für „Unter-
haltung und Betrieb der Armee" 25,6% des 560-Millio-
nen-Dollar-Wehrbudgets ausgegeben.
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STANDORTE DER LANDSTREITKRAFTE
IM GETEILTEN DEUTSCHLAND

Auf dem Gebiel der beiden deutschen Stoaten smd gegenwartig

l 351 500 Soldaten stationiert. Von diesen gehóren 491 000

/u der Sowjetischen und Nationalen Volksarmee und 863 500

zu den NATO-Staoten. Raummassig ist es die grosste Truppen-

kon;entrotion in Friedenszeiten, die es je gab.

STANDORTË DER LUFTSTREITKRAFTE
IN DER OOR

1 Na^onole Volksluftaaffe
I. Jogdfhegerdivision

ICottbus-Jocksöorf-Orewilz)
3 Jd' jdf l cgïn) v s on

(Peenemünde - Marnwalde - fJeubron-
denburg)

Tronsportgeschwoder (Qessau)

Hubschraubergeschwader
(Branderburg -BnesO

F.ugabweh'division (St'Qusberg)

U Sowielische 16 Gorde-LuflfloMe
Sicndorte der Divisionsstabe.

Putmtz ( Vo'pommern)
Zerbsl (Anbai l )
Merseburg t Anhoh)

Rechlm (Mecklenbjrg)
Grossenhom (Sochsen)
Werneucheti (bei Berlin}

Abb. 17

1. Die bril. Divisionen beslehen aus iwei Bngoden. Die 1. und 2.
Diuision zohlen je eine Infanterie- und eine Pi Brigade,
D<e 4. Diïision führt nur zwei Infanterie-Brigaden.

2 Belgien unterhalt in der Bundesrepubük iwei Oivisionsstobe,
eine Ponierbfigode und 3 meen. Int Brigaden (32000 Monn}

3 Die Stóike der niederlöndischen Truppen betrögl eine mech.
Brigade und em Aufklörungsboloillon.

A Konada hat in der Bundesrepubhk eine mechanisietle Kompl-
gruppe van 2.800 Monn stationieM.
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Divisionen Heerestruppen und eine Luftwaffe von
460 Einsatzflugzeugen zahlen, verfügen allein die
drei Nachbarlander Westdeutschlands, die DDR,
die CSSR und Polen, über Streitkrafte in Höhe
von 590 000 Mann, die zusammen 31 Heeresdivi-
sionen bilden, die von 1400 Flugzeugen unter-
stützt werden. Hinzu kommt als weiterer Faktor,
daB alle Staaten des Warschauer Paktes innerhalb
von drei Wochen durch Mobilmachung eine zwei-
te Divisionsserie aufstellen können. Merkwürdig
ist dabei, daB die Wehretats der drei genannten
Lander 1972 insgesamt 6185 Millionen Dollar
ausmachten, das heiBt, um 1383 Millionen Dollar
weniger als der Militarhaushalt der Bundeswehr.17

GewiB ist Division nicht gleich Division. Die des
Ostens zahlen 10 000 bis 12 000 Mann, hingegen
sind die westeuropaischen Divisionen durchschnitt-
lich 15 000 Mann, die amerikanischen sogar
17 000 Mann stark. Die Divisionsquote (Division
plus Versorgungs- und Unterstützungstruppen)
betragt in den westlichen Streitkraften rund 25 000
Mann, bei den Warschauer-Pakt-Staaten 13 500
Mann. Allerdings ist die Tatsache, daB die west-
lichen Divisionen um ein Drittel starker sind als
die des Ostens, keineswegs als ein Zeichen höhe-
ren Kampfwertes zu betrachten, wie es oft ge-
schieht. Die kleineren Divisionen der Warschauer-
Pakt-Landern sind unvergleichlich flexibler und
daher auch leichter zu führen als die mit Technik
überlasteten schwerfalligen Divisionen des Wes-
tens.
Abgesehen von der soeben erwahnten höheren
Divisionsquote der NATO-Verbande wird die La-
ge noch unvorteilhafter dadurch, daB auch inner-
halb der NATO-Division die Versorgungs- und
Unterstützungstruppen etwa 60 Prozent ihrer Ver-
pflegstarke ausmachen, wahrend die kleineren Di-
visionen des Ostens zu zwei Drittel aus Kampf-
truppen bestehen. Die Soldaten des Westens sind
anspruchsvoll, wahrend die in Harte erzogene Ju-
gend der kommunistischen Lander bedürfnisloser
ist.
Um diesen wichtigen Punkt noch klarer zu rna-
chen: in den östlichen Divisionen sind von 10 000

17 Aufgrund einer Reihe von Analysen, in denen west-
liche Erzeugungspreise von Rüstungsgütern und Leistun-
gen bei Berücksichtigung höherer Löhne und Soziallasten
mit sowjetischen Leistungen und Geratekosten verglichen
werden, hat das Londoner Strategische Institut den Be-
griff des sogenannten „Defence Rubels" (auch „military
rubel" genannt) eingeführt. Sein Wert entspricht im Un-
terschied zum offiziellen Wechselkurs (etwa l Rubel =
0,9 Dollar) 0,40 bis 0,45 Rubel per Dollar. Die in dieser
Studie angegebenen Zahlen, die lediglich als GröBenord-
nungen zu verstehen sind, beziehen sich auf „military
rubel".

Mann rund 6000 Mann Kampfer, wahrend die
NATO-Divisionen, die 15 000 Mann zahlen, eine
„Grabenstarke" von etwa 5500 Mann haben. lm
Durchschnitt hat ein westliches Panzergrenadier-
bataillon 160 bis 180 Mann zum aufgesessenen
Infanteriekampf verfügbar. Dies klingt weniger
überraschend, wenn man bedenkt, daB die rund
600 Fahrzeuge einer Brigade allein an Fahrern,
Beifahrern und Instandhaltungspersonal etwa 900
Mann brauchen.18 Innerhalb einer Bundeswehr-
brigade von 4000 Man zahlen allein der Brigade-
stab, das Versorgungsbataillon und die vier Ver-
sorgungskompanien der vier Bataillone (das heiBt
einschlieBlich des Artillerie-B ataillons) 1839
Mann.
Angesichts der geographischen und strategischen
Gegebenheiten, wie sie auf einem mitteleuro-
paischen Kriegsschauplatz zu erwarten sind, bildet
im Osten die Armee die operative Grundeinheit,
der ein selbstandiger Auftrag übertragen wird. Sie
besteht grundsatzlich aus vier Divisionen und den
Armeetruppen. Letztere umfassen die Unterstüt-
zungs- und Versorgungstruppen.
Die Zuteilung der Unterstützungstruppen erfolgt
dem Auftrag gema'B von Fall zu Fall. Bei Manö-
vern betragt ihre Höchststarke ein Aufklarungs-
regiment, ein Artillerieregiment, ein PAK-Regi-
ment, ein Feldraketenwerferregiment, ein Flak-
regiment, ein Fernmelderegiment sowie eventuell
eine Pionierbrigade. Die Bezeichnung Regiment
sagt über die GröBenordnung nicht viel aus, da
manche Regimenter zwei bis fünf Bataillone zah-
len.
Die Nachschubbasis liegt bei der Armee, der
auBer den Versorgungstruppen eine oder mehrere
Transportbrigaden unterstellt werden, um Ver-
bande in Starke von etwa 60 000 mann zu be-
liefern. Dadurch wird einerseits eine Rationalisie-
rung, andererseits eine Erleichterung der Divisio-
nen vom Übergewicht an Nichtkampfern er-
reicht. Für den Kriegsfall ist eine Zusammenfas-
sung mehrerer Armeen in eine „Front" vorge-
sehen, deren rückwartige Dienste auf breiter Ba-
sis (Organisacia Thyla) die eingesetzten Verbande
mit Nachschubmitteln versorgen.

Mehr Kampftruppen, weniger Dienste?

Ein brauchbares Militarsystem setzt voraus, daB

18 Die französische „Division Modèle 1967" zahlt bei
16 100 Mann Personalstarke 4600 Fahrzeuge. Davon ge-
hören 4400 Mann zum Divisionsstab und zu den Divi-
sionstruppen, wahrend jede Brigade über 3900 Mann und
1100 Fahrzeuge, daninter 300 gepanzerte, verfügt. (Siehe:
Österr. Militarz. (1973)(2).)
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man bei der Ausrüstung und Gliederung auch die
Kampfweise und Möglichkeiten der anderen Seite
in Rechnung stellt. Man kann nicht vom Gegner
unabhangig planen, also Organisationsformen
ohne Rücksicht auf seine Strategie entwickeln, wie
es innerhalb der NATO geschah. Der hierdurch
entstandene Kontrast der Militarstruktur der At-
lantischen und Warschauer-Pakt-Machte ist frap-
pant. Er drückt sich einmal in erhöhter militari-
scher Wirksamkeit des Ostens und zum anderen
in erheblichen Kostendifferenzen aus.
Seit nunmehr über zwanzig Jahren brachten es die
europaischen NATO-Staaten nicht fertig, für die
Sicherung der 1400 km langen Hauptfront zwi-
schen der Ostsee und den Alpen mehr als 19 Di-
visionen aufzubringen, die mit den fünf amerika-
nischen Divisionen der 7. Armee insgesamt 24
Divisionen — denn nur auf dem Papier sind es
26 — ausmachen. An Reserven waren höchstens
5 bis 6 weitere Divisionen verfügbar. Ihnen gegen-
über stellt die Sowjetunion im mitteleuropaischen
Raum zusammen mit der DDR, Polen und der
CSSR 58 Divisionen. Merkwürdig ist dabei, daB
allein in den Jahren 1967 bis 1972 die Gesamt-
kosten des Westens (nach Abrechnung der nicht
NATO-orientierten Ausgaben der westeuropa-
ischen NATO-L'ander) einschlieBlich der Aufwen-
dungen der Amerikanen für ihre Truppen in der
Bundesrepublik 148,448 Millionen Dollar aus-
machten.
In derselben Zeitspanne beliefen sich die Ausga-
ben der Sowjetunion im Rahmen des Warschauer
Paktes (also ohne Kosten anderer auBerhalb des
mitteleuropaischen Kraftfeldes ergriffener milita-
rischer MaBnahmen sowie die Ausgaben der nu-
klearen Komponente) auf 97,563 Millionen Dol-
lar. Rechnet man diesem Betrag die Wehretats der
anderen Ostblockstaaten hinzu, so ergibt sich für
die Jahre 1967 bis 1972 ein Gesamtaufwand von
123,535 Millionen Dollar. Das sind um 24,913
Millionen Dollar weniger als die Militarausgaben
der NATO-Machte. All dies bedeutet, daB die
Ostblockstaaten mit weniger Geld eine der NATO
weit überlegene militarische Apparatur unterhal-
ten können, wahrend sich der Westen unfahig er-
wies, trotz höherer Aufwendungen, dem Osten
gegenüber ein halbwegs solides militarisches Ge-
gengewicht zu errichten.18

19 Im Jahre 1972 betrug der Wehretat der Vereinigten
Staaten 83 Milliarden Dollar, wahrend die anderen
NATO-Verbiindeten 25 Milliarden Dollar für militari-
sche Zwecke ausgaben. Die Sowjetunion hat im selben
Finanzjahr 42 Milliarden Dollar, ihre europaischen Sa-
telliten 7 Milliarden Dollar für Militarzwecke aufge-

DaB gewisse Staatsmanner der NATO-Lander
trotz dieses offensichtlichen militarischen Un-
gleichgewichts zwischen Ost und West von einer
vorhandenen „Gleichgewichtslage" sprechen, die
durch die eventuelle gegenseitige Truppen reduzie-
rung (MBFR) aus dem Lot gebracht werden
könnte, ist eine der vielen Besonderheiten west-
licher Militarpolitik. Noch unverantwortlicher ist
aber, wenn verantwortungsbewuBte Regierungen
eine Truppenreduzierung sogar befürworten. Selbst
wenn man in Rechnung stellen würde, daB die
östlichen Divisionen um ein Drittel kleiner sind
und daB sich die Warschauer-Pakt-Machte bereit-
erklarten, ihre Divisionzahl um 50 Prozent zu
verringern (was unwahrscheinlich ist), müBte der
Westen angesichts der Mobilmachungskapazitat
des Ostens seine Kampfstarke von gegenwartig 24
auf etwa 45 Divisionen erhöhen, um an der
Hauptfront zwischen der Ostsee und den Alpen
überhaupt eine Gleichgewichtslage zu errichten
und somit die Voraussetzungen für Verhandlun-
gen, die auf Gegenseitigkeit beruhen, zu schaffen.

Notwendigkeit einer Europa angepafiten Wehr-
struktur

Obwohl die westlichen Panzer und Kampfflugzeu-
ge zweifellos perfekter sind als die des Ostens,
laBt sich Sicherheit nicht durch überlegene Tech-
nik allein erkaufen. Der Effektivitat komplizierter
Waffensysteme stehen höhere Bedürfnisse an
Nachschubgütern und Diensten, rasch steigende
Betriebskosten und Anfalligkeit gegenüber. Ange-
sichts dieser Tatsache ware es für Westeuropa
gewiB vorteilhafter gewesen, bei militarischen Pla-
nungen auf manche noch immer guitige eigene
Erfahrungen der Vergangenheit zurückzugreifen,
wie es im Osten der Fall ist, statt sich zu einseitig
auf das amerikanische Militarsystem einzustellen,
das uns trotz wachsender Ausgaben zunehmend
weniger Sicherheit bietet.

Naher betrachtet widerspiegelt die Militarpolitik
Washingtons das Bild der amerikanischen Indus-
triegesellschaft, die aus ihrem Reservoir von Pro-
duktionsmöglichkeiten und Erfindungsgabe den
US-Streitkraften immer modernere Waffensyste-
me zur Verfügung stellt. Die Kampfverbande bil-
den lediglich die schmale Spitze einer Pyramide,

wandt. Allerdings ist ein Drittel der wehrintensiven Aus-
gaben der Sowjetunion, hauptsachlich für technische
Forschung, in die Haushalte ziviler Ressorts eingebaut.
Das Londoner Institut für Strategische Studiën schatzt
die jahrlichen Gesamtausgaben des Ostblocks für mili-
tarische Zwecke auf 75 bis 80 Milliarden Dollar (NATO
108 Milliarden Dollar).
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die auf der breiten Basis der amerikanischen In-
dustrie ruht, auf die das weitlaufige Transport-
system aufgesetzt ist, das wiederum durch eine
komplizierte logistische Apparatur die Kampf-
truppen mit Massen von Nachschubgütern ver-
sorgt. Bis in die kleinsten taktischen Details hinein
wird das militarische Denken der Amerikaner von
Einsatz überlegenerer Waffensysteme und perfek-
terer Maschinen durchzogen. Entscheidend für
dieses militarische Robotertum ist nicht der
Mensch als Kampfer, sondern die von ihm erfun-
denen technischen Kriegsgerate, die die Entschei-
dung erwirken sollen.

Die massive Belieferung der europaischen NATO-
Staaten mit amerikanischen Waffen im Laufe der
ersten zehn Jahre des Atlantischen Paktes, zusam-
men mit der Tatsache, daB der Oberkommandie-
rende der NATO ein US-General war und ist,
führten zwangslaufig zu einer einseitigen Beein-
flussung des Bündnisses durch das Pentagon. Ver-
blendet von den technischen Möglichkeiten ame-
rikanischer Kriegführung, übersahen die euro-
paischen Militars, daB die Sicherung langer Land-
grenzen, wie es in Europa noch heute erforder-
lich ist, nur durch eine in zeitliche Tiefe gestaffel-
te Mobilmachung gewahrleistet werden kann. Die-
se für Europa traditionelle militarische Organisa-
tion — die noch heute die Grundlage des Militar-
systems im Osten bildet — steht in fundamenta-
lem Gegensatz zur Strategie der Amerikaner, die
sich auf einsatzbereite Streitkrafte gründet.
Nicht die Divisionen bilden nunmehr die operati-
ve Einheit der NATO-Verbande, sondern Briga-
den, die dank ihrer Gliederung und Ausrüstung
über genügend Autonomie verfügen, um ihre Auf-
trage wahrend langerer Zeit groBraumig erfüllen
zu können. Allmahlich verschwindet das Wort
„Division" auch aus dem Vokabular der Bundes-
wehr. Man spricht nur noch von Panzer-, Panzer-
grenadier- und Jagerbrigaden, die eine durch-
schnittliche Personalstarke von 3600 bis 4200
Mann haben, und man scheint sogar stolz darauf
zu sein, in einen so kleinen Verband so viel Tech-
nik hineingestopft zu haben.
Die Ausrüstung von Brigaden mit verschiedensten
Waffen und Gerat, die gliederungsmaBig weit
nach unten verteilt werden, hat zweifellos ihre
Vorteile. Sie ermöglicht auch kleinen Verbanden
eine groBe Anpassungsfahigkeit an die schnell
wechselnden taktischen Lagen, ohne hierzu die
Unterstellungsverhaltnisse andern und die Einhei-
ten der Unterstützungswaffen aufsplittern zu mus-
sen. Dieses Streben nach einer Passepartout-Aus-
stattung findet ihre Grenze jedoch da, wo die

Truppe überlastet und hinsichtlich der Führung
und Versorgung zu kompliziert und somit den
Friktionen kriegerischen Geschehens gegenüber
zu anfallig wird. Noch entscheidender ist aber,
daB zu klein gehaltene operative Verbande an
Gleichgewichtsstörungen zwischen Kampftruppen
einerseits, Staben und Diensten andererseits lei-
den. Wie bereits erwahnt, entfallen innerhalb der
Bundeswehrbrigaden von 4000 Mann über 2000
auf nicht kampfende Komponenten. Zur Schaf-
fung eines ausgewogenen Verhaltnisses zwischen
Kampf-, Unterstützungs- und Versorgungstruppen
müBte eine Brigade mindestens 7500 Mann za'h-
len, die man dann ruhig auch Division nennen
könnte.
Unvorstellbar ist jedenfalls, daB einige Panzerdi-
visionen, unterstützt von einigen Flugzeugen, die
Entscheidung eines bewaffneten Konfliktes zwi-
schen modernen GroBstaaten erwirken könnten.
Nachdem die aktiven Verbande innerhalb einiger
Tage „verheizt" waren, bliebe Sieger derjenige,
der auch noch über andere Mittel verfügt, das
heiBt neben den mechanisierten Verbanden auch
über schnell mobilisierbare und robust ausgerüs-
tete Schützenkorps, wie es im Osten der Fall ist.
Wichtig ist schlieBlich nochmals zu unterstrei-
chen, daB, um die gegenwartige Kampfstarke der
NATO-Machte, namlich 24 mechanisierte Divisio-
nen mit 6500 Panzern und 2600 Kampfflugzeu-
gen, was unzureichend ist, nur aufrecht zu erhal-
ten, bis Ende der siebziger Jahre Beschaffungs-
etats, ohne die jahrliche Geldentwertung in Be-
tracht zu ziehen, wahrscheinlich verdoppelt wer-
den müBten. Aus politischen und wirtschaftlichen
Gründen ist dies aber undurchführbar, da sich
die Etatobergrenzen nur noch unbedeutend über-
schreiten lieBen.

Daher die Notwendigkeit, abgesehen von allen an-
deren Faktoren wie das Atomabkommen zwischen
den beiden Supermachten und die kaum vermeid-
liche Verringerung amerikanischer Truppenpra-
senz — wenn nicht Abzug aus Europa — nach
neuen Wegen zu suchen, um die westliche Politik
in durchaus vorstellbaren Krisenlagen militarisch
untermauern zu können. Wie es uns der jüngste
Nahostkrieg wieder einmal bewiesen hat: der
Spruch der NATO „Wachsamkeit ist der Preis der
Freiheit" behalt trotz aller Entspannung nach wie
vor volle Gültigkeit. In diesem Sinne ist die vor-
liegende Studie als Diskussionsbeitrag zu ver-
stenen. Sie befaBt sich weniger damit, was ist, son-
dern was normalerweise sein sollte. Darüber zu
schreiben, was sowieso ist, wirkt kaum noch fort-
schrittsfördend.

325



Historische verzameling Hogere Krijgsschool

Op l mei jl. vierde de Hogere
Krijgsschool, het hoogste onder-
wijsinstituut van de Koninklijke
Landmacht en op één na het oud-
ste, haar 106e verjaardag.

De aan de voormalige „School ter
opleiding van officieren voor den
Generalen Staf" te Haarlem boven
de „Slagerij der Damiaten" aan de
Kleine Houtstraat op l mei 1868
gestarte opleiding, die berustte op
De praktische kennis van de oor-

logvoering en waarbij Uitsluitend
zeer praktisch onderwijs van toe-
gepaste taktiek en stafdienst te
velde moest worden gegeven, is in
de meer dan honderd jaar historie
bij voortduring aangepast aan de
eisen die de organisatie stelde en
mag momenteel worden geken-
schetst als een zeer moderne ma-
nagement-opleiding.

De ontwikkelingen in het onder-
wijs, de verschillende gebouwen
waarin de Hogere Krijgsschool was
ondergebracht en een enkele anec-
dote worden beschreven in een aan-
tal boekwerkjes, uitgegeven bij ju-
bilea. Voor het overige moet wor-
den geconstateerd dat van de ge-
schiedenis van de Hogere Krijgs-
school weinig is bewaard gebleven.
Spijtig genoeg zijn allerlei zaken
verdwenen die voor de huidige ge-
neratie cursisten van waarde zou-
den zijn. De charme van het ver-
leden, maar ook de betekenis van
het kunnen volgen van een bepaal-
de ontwikkeling vragen voor de
toekomst om een ander beleid op
dit gebied.

Ten einde dit beleid een gezonde
basis te verschaffen werd een eer-
ste aanzet gegeven voor de „Histo-
rische verzameling Hogere Krijgs-
school", die binnen afzienbare tijd
in een stichting zal worden onder-
gebracht. Doelstelling van deze
stichting zal zijn:

Het bijeenbrengen en tentoonstel-

len van voorwerpen en documen-
ten, die bij het onderwijs aan de
Hogere Krijgsschool, bij de Gene-
rale Staf en in het algemeen in de
militaire staven werden en worden
gebruikt of die betrekking hebben
op de geschiedenis van de Hogere
Krijgsschool.

Op de HKS is inmiddels een tra-
ditiekamer ingericht met onder
meer een aantal glazen vitrinekas-
ten.

Gaarne roept het stichtingsbestuur
al diegenen op, die in het bezit
zijn van voorwerpen, documenten,
enz., die voor bovengenoemde
historische verzameling van waar-
de kunnen zijn, deze te schenken
aan of ter beschikking te stellen
van de „Historische verzameling
Hogere Krijgsschool".
Daarbij gaan de gedachten onder
meer uit naar:
— gouden en zilveren Generale-
Stafemblemen en embleem Gene-
rale Staf KNIL;
— uniformen van de Generale
Staf en Intendance Staf;
— kaarten en oefeningen;
— documenten en boeken;
— prenten en foto's;
— schrijfgerei en technische hulp-
middelen.

Nadere informatie kan worden
verkregen van de beheerder van
de verzameling, de heer J. P. M.
Simons, telefoon (070) 73 14 96.

J. M. A. THOMAS, maj cav
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MENINGEN
VAN ANDEREN

De toekomst van de
Koninklijke Landmacht.
Strategische taak en
tactische uitvoering

In bovengenoemd artikel van ma-
joor A. J. van Vuren (Mil. Speet. 143
(1974)(3)121; (4)151); komt een pas-
sage voor, die mij als verbindings-
man bijzonder treft en waarop ik
gaarne reageer.
Het ligt niet in mijn bedoeling, de
door de schrijver ontwikkelde visie
op de strategische taak van de KL
en de tactische uitvoering daarvan
aan te vechten of te ondersteunen.
Uitgaande van die visie wil ik echter
wel het gestelde t.a.v. de verbindin-
dingen en de elektronische oorlog-
voering (blz. 156) van enig commen-
taar voorzien.
Schrijver stelt, dat het in het artikel
omschrevene ook consequenties heeft
voor het verbindingssysteem en voegt
daar in één adem aan toe, dat het
rasterverbindingssysteem onvoldoen-
de flexibel is om het niveau van di-
visie en legerkorps in staat te stellen
leiding te geven bij het voeren van
het gevecht. Als argument voor deze
stelling voert hij aan, dat een com-
mandant op divisie- en zelfs leger-
korpsniveau in staat moet zijn om
steeds — dus ook bij verplaatsingen
— met alle ondercommandanten te-
gelijk op directe wijze verbinding te
onderhouden. Hij baseert zich daar-
bij op zijn persoonlijke ervaring tij-
dens de oefening Big Ferro, waar
bleek (schr.) dat de enkelzijband-
apparatuur voor deze taak veel ge-
schikter was dan het rasterverbin-
dingssysteem.
Uit het gestelde zou kunnen blijken,
dat schrijver een voorstander is van
rechtstreekse verbindingen tussen
commandanten en tegen het gebruik
van een rasterverbindingssysteem
voor deze doeleinden. Dit is een be-

langrijke zaak en het lijkt daarom
goed, na te gaan, welke soorten van
verbindingssystemen kunnen worden
toegepast en waarom een bepaalde
keuze voor een bepaald niveau is ge-
maakt.
De volgende soorten verbindings-
systemen kunnen worden toegepast:
1. hiërarchiek verbindingssysteem;
2. rastervormig verbindingssysteem;
3. een combinatie van l en 2.
Het hiërarchiek verbindingssysteem
is een systeem, waarbij de verbin-
dingsmiddelen zijn geplaatst bij de
gebruikende staven/eenheden en de
verbindingen rechtstreeks tussen deze
sta ven/eenheden tot stand worden
gebracht.

Als voordelen van het hiërarchiek
verbindingssysteem noem ik:
— de commandanten hebben de ver-
bindingsmiddelen in eigen hand;
—• een snelle verkeersafwikkeling
tussen rechtstreeks verbonden staven/
eenheden is mogelijk;
— fysieke beveiliging van verbin-
dingsmiddelen is eenvoudiger.

Als nadelen van het hiërarchiek ver-
bindingssysteem gelden:
— de verkeersafwikkeling met niet
rechtstreeks aangesloten staven/een-
heden verloopt via anderen, zodat de
afzender geen directe invloed heeft
op de totale verzending;
— grote concentratie van verbin-
dingsmiddelen bij (grote) staven;
— de lokatie van de verbindings-
middelen is gebonden aan de lokatie
van de staf/eenheid, waardoor niet
altijd over de voor de transmissie
gunstigste lokatie kan worden be-
schikt;
— in de regel zijn geen alternatieve
routes aanwezig;
— over het algemeen een onecono-
misch gebruik van verbindingsmidde-
len.

Het rastervormig verbindingssysteem
is onafhankelijk van de bevelslijnen
en gebaseerd op een netwerk van

verbindingscentra of knooppunten,
die door middel van radio of lijn
met elkaar zijn verbonden. Staven/
eenheden worden aangesloten op één
of meer nabijgelegen knooppunten.
De verbindingen tussen de staven en
eenheden worden niet rechtstreeks
tot stand gebracht, doch lopen via
de knooppunten.

De voordelen van een rastervormig
verbindingssysteem zijn:
— als regel zijn alternatieve routes
aanwezig;
— de verbindingsknooppunten be-
vinden zich op de voor transmissie
gunstigste lokaties;
— de hoeveelheid verbindingsmidde-
len bij de staven blijft beperkt;
— verplaatsing van staven en een-
heden is mogelijk zonder ingrijpende
wijziging van het verbindingsstelsel;
— realisatie van verbindingen met
niet onder bevel staande eenheden is
mogelijk; wijziging van bevelsver-
houding heeft geen invloed op het
rasterverbindingsstelsel;
— doelmatiger gebruik van verbin-
dingsmiddelen.

Als nadelen moeten worden ge-
noemd:
— het schakelen van verbindingen
in een niet geautomatiseerd systeem
duurt relatief lang;
— moeilijker fysieke beveiliging van
de rasterknooppunten;
— niet eenvoudige besturing van het
gehele systeem.

Het zal duidelijk zijn, dat de aan
beide hiervoor aangegeven systemen
klevende bezwaren of de daarbij op-
tredende voordelen, op de verschil-
lende niveaus binnen l Lk een ander
accent zullen hebben.
Waar de hoogste eisen worden ge-
steld aan mobiliteit en snelheid van
informatieoverdracht, de te over-
bruggen afstanden relatief klein zijn,
het aantal in de cp op te stellen
verbindingsmiddelen beperkt is, over-
lappende systemen kunnen worden
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vermeden en weinig behoefte bestaat
aan verbindingen met staven en een-
heden buiten het organieke verband,
zal de voorkeur uitgaan naar een
hiërarchiek systeem.
Waar de te overbruggen afstanden
groot zijn, er behoefte bestaat aan
verbindingen die niet parallel lopen
met de bevelslijn, verscheidene orga-
nisaties en of eenheden in één gebied
zijn ontplooid, hiërarchieke systemen
leiden tot grote concentratie van ver-
bindingsmiddelen bij staven, eenhe-
den over grote afstanden moeten ver-
plaatsen en fysieke beveiliging van
buiten cpn opgestelde verbindings-
middelen mogelijk is, zal de voor-
keur uitgaan naar een rastervormig
verbindingssysteem.
De hievoor opgesomde overwegingen
hebben geleid tot de keuze van een
hiërarchiek verbindingssysteem be-
neden het niveau van brigade en een
rasterverbindingssysteem voor de ni-
veaus boven de brigade.
Hierbij zij dan aangetekend, dat op
het niveau van divisie en legerkorps
naast het rastervormig verbindings-
systeem — opgebouwd uit straal-
zenderverbindingen — een hiërar-
chiek verbindingssysteem aanwezig
is als back-up voor het rastervormig
verbindingssysteem. Het is dan ook
naar mijn mening niet juist, te stellen
dat het rastervormig verbindings-
systeem onvoldoende flexibel is en
niet aan de te stellen eisen kan vol-
doen. De combinatie van de beide
systemen dient de betrokken niveaus
in staat te stellen — ook tijdens ver-
plaatsingen — leiding te geven bij
het te voeren gevecht. Minder on-
juist zou zijn geweest wanneer schrij-
ver zou hebben gesteld, dat het hui-
dige rasterverbindingssysteem niet
voldoet aan de in de toekomst te
stellen eisen. Hierbij is echter niet
zozeer de flexibiliteit van het systeem
in het geding doch de snelheid van
verkeersafwikkeling en de hoeveel-
heid faciliteiten die kunnen worden
geboden.
Waar schrijver het echter over de
toekomst heeft, is het redelijk na te
gaan of het alsdan beschikbare ver-
bindingsstelsel aan de dan te stellen
eisen zal kunnen voldoen. Ik meen
dat wat dat betreft de toekomst met
enig vertrouwen tegemoet kan wor-
den gezien.
Voor de lange termijn wordt een
rasterverbindingssysteem voorzien, be-
staande uit een groter aantal klei-
ne knooppunten, geautomatiseerd en
volledig cryptografisch beveiligd. De
via dit systeem tot stand te brengen

verbindingen zullen geschikt zijn voor
telefonie, telegrafie, data en facsimi-
le. De verbindingen in dit systeem
zullen niet permanent worden ge-
schakeld, doch per gesprek of be-
richt tot stand worden gebracht,
waardoor een zo doelmatig mogelijk
gebruik van de beschikbare capaciteit
wordt bevorderd. De verkeersafwik-
keling in het systeem zal bij alle
werkwijzen in beginsel rechtstreeks
zijn (afzender naar geadresseerde).
Bij verreschrijftelegrafie zullen „store
and forward"-faciliteiten beschikbaar
zijn. Het systeem zal o.m. mogelijk-
heden bieden voor „hot-line"-verbin-
dingen, conferentie- en omroepscha-
kelingen en door invoering van een
gestandaardiseerd abonneenummer-
systeem, waarbij de abonnee een
nummer krijgt dat slechts eenmaal
voorkomt en gerelateerd is aan zijn
functie en plaats in de organisatie,
is kennis van de lokatie van de
abonnee niet meer noodzakelijk.
Bij een systeem als hiervoor aange-
geven, wordt naar mijn mening vol-
ledig tegemoetgekomen aan de door
schrijver (niet geheel terecht) aan-
gegeven bezwaren tegen een raster-
verbindingssysteem.
Het is een duidelijke zaak, dat de

aan de tactische commandanten
te verschaffen verbindingsfaciliteiten
steeds dienen te worden aangepast
aan de bestaande of te voorziene be-
hoefte. Deze aanpassing vindt regel-
matig plaats. In de afgelopen periode
is reeds veel nieuw materieel inge-
voerd, dat tot een merkbare verbete-
ring heeft geleid. Er is echter een
groeiende behoefte aan informatie
terwijl de reactietijden korter wor-
den. Aan de ter beschikking te stel-
len verbindingsstelsels worden dan
ook steeds meer eisen gesteld. Om
deze te kunnen realiseren is echter
tijd en veel geld nodig. Voorwaarde
is echter ook, dat de benodigde in-
formatie wordt verzameld, op de
vereiste niveaus beschikbaar komt
en daar kan worden verwerkt. Be-
halve de aanpassing van verbindings-
middelen zal een aanpassing van de
te volgen werkwijze op de staven
zeker noodzakelijk zijn. Dit om te
voorkomen, dat de verbindingscapa-
citeit de verwerkingsmogelijkheden
op de staven en bij de eenheden
gaat overtreffen.
De door de schrijver gemaakte op-
merkingen t.a.v. ECM en ECCM zijn
mij uit het hart gegrepen.

J. B. DEMEIJER, Ikol vbdd

In deel II van het artikel van ma-
joor Van Vuren (Mil. Speet. 143
(1974)(4)151) wordt het accent ge-
legd op de tankbestrijding door tanks
en antitankgeschut en in mindere
mate op de luchtafweer.
Zonder deze onderwerpen tekort te
willen doen, kan toch wel worden
gesteld dat ook andere onderwerpen
niet mogen worden verwaarloosd,
aangezien ze van vergelijkbaar groot
belang zijn.

Doelopsporing

Verbetering van de doelopsporing
dient eveneens een zeer hoge prio-
riteit te krijgen, want eerst nadat de
vijandelijke doelen zijn gelokaliseerd,
kunnen immers de eigen middelen
worden ingezet. Ter verbetering van
de doelopsporing kunnen de volgen-
de mogelijkheden wellicht worden
verwezenlijkt:
— verhoging van de effectiviteit van
de inlichtingenorganen door vergro-
ting van de waarneem- en verken-
ningsinspanning;
— versnelling van de inlichtingen-
procedure door automatisering en

stroomlijning van de informatiever-
werking;
— aanschaffing van moderne nacht-
en slecht-zicht-doelopsporingsmidde-
len, zoals infrafrood- en televisie-ge-
vechtsveldbewaking, sensors, drones
met televisie of radar e.d.;
— meer volledig afstemmen van
doelopsporingsmiddelen, inlichtingen-
procedure, doelanalyse, verbindings-
procedure op de inzet van ma-
noeuvre- en vuursteunmiddelen.
Na realisatie van deze punten kun-
nen eigen middelen op de gelokali-
seerde en wat betreft sterkte bekende
vijand snel en effectief worden in-
gezet.

Vuuroverwicht

Het is duidelijk dat eigen inzet van
manoeuvre- en vuursteuneenheden
zonder grote verliezen slechts moge-
lijk is wanneer over (plaatselijk en
tijdelijk) vuuroverwicht en luchtover-
wicht wordt beschikt. Het luchtover-
wicht wordt door de schrijver als
prioriteit gezien. Aan het vuurover-
wicht wordt door hem een lagere
prioriteit toegekend.
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Vuuroverwicht kan worden verkre-
gen door inzet van:
— manoeuvre-eenheden en/of
— vuursteuneenheden.
Het bevechten van het vuuroverwicht
door de manoeuvre-eenheden heeft
eigen verliezen tot gevolg, derhalve
vermindering van eigen stootkracht
en weerstandsvermogen.
Vuuroverwicht met behulp van de
vuursteunmiddelen, zoals mortieren,
artillerie- en luchtsteun, veroorzaakt
grote verliezen bij de vijand, heeft
geen verliezen bij de eigen manoeu-
vre-eenheden tot gevolg en is bepaald
de meest voordelige manier om vuur-
overwicht te verkrijgen. Ook andere
landen geven hieraan grote prioriteit:
— VS: conceptie van het gevechts-
veld van de toekomst, gevechtsveld-
beheersing door vuurkracht, geen
enkele actie zonder aanzienlijke vuur-
steun;
— Oostbloklanden: zetten tanks mas-
saal in als artillerievuurmond bij
voorbereidende beschietingen;
— Israël: alle acties vooraf doen
gaan door uitgebreide artilleriebe-
schietingen en luchtsteunactiviteiten.

Infanterie

De infanterie heeft, deel uitmakend
van het manoeuvre-element, in het
gevecht nog steeds tot taak het bui-
ten gevecht stellen van de vijand in
het nabijgevecht. Zij is in staat, in
nagenoeg alle terrein- en weersom-
standigheden, terrein te vermeeste-
ren, te zuiveren van vijand en te be-
houden. Het accent hierbij in de ver-
dediging ligt in het beheersen van
vijandelijke naderingsmogelijkheden,
waarbij uit verdedigende opstellingen
tanks en gepantserde voertuigen met
nabij-antitankmiddelen worden aan-
grepen.

Artillerie

De vuurkracht van de artillerie is
de laatste jaren toegenomen door:
— drachtvergroting;
— zwaardere projectielen met gro-
tere uitwerking tegen harde doelen;
— automatisering van vuurregeling
en informatieverwerking.
Deze verbeteringen zijn nog niet af-
gerond en dit proces dient niet voor-
tijdig te worden onderbroken.

De artillerie heeft een belangrijke
rol in de pantserbestrijding door het
leggen van vuur op en onmiddellijk
voor een naderende gepantserde een-
heid, met als effect:

— het gedwongen worden de luiken
te sluiten;
— verminderde doelmatigheid van
de boordwapens;
— verhoogde kans op treffen van de
eigen pantserbestrijdingsmiddelen;
— substantiële schade aan tanks en
toebehoren;
— aantasting van het moreel;
— de onmogelijkheid van herstel-,
bergings- en evacuatiewerkzaamhe-
den;
— mogelijke directe treffers.
De gepantserde formatie zal moeite
hebben de formatie te handhaven,
verbindingsproblemen krijgen door
uitvallen van radio's en haar waarne-
mingsmogelijkheden verliezen door
zand, stof en rook.

Gecombineerde wapens

Bij het gezamenlijk optreden van in-

fanterie, cavalerie, genie en vuur-
steunmiddelen, is het grote voordeel
dat ieder wapen die taak krijgt waar-
voor het het meest geschikt is. Deze
samenwerking is thans in een rende-
ment opleverend stadium. Het zou
onjuist zijn deze goede samenwer-
king te verstoren door prioriteit te
geven aan enkele elementen van dit
gecombineerde optreden.

Conclusie

Met alle waardering voor het door
de schrijver gestelde, meen ik, aan
de hand van bovenstaande opsom-
ming, dat het accent in zijn beschou-
wing te eenzijdig is gericht op anti-
tankbestrijding en luchtafweer en dat
de gezamenlijke inspanning van de
landmacht niet de aandacht krijgt
die ze verdient.

J. DE HAAN, Ikol art

ANTWOORD
OP MENINGEN VAN ANDEREN

De toekomst van de
Koninklijke Landmacht.
Strategische taak en
tactische uitvoering
Op het commentaar van Ikol J. B.
Demeijer wil ik graag als volgt re-
ageren.

Hetgeen ik in mijn artikel onder het
hoofd „Verbindingen en elektroni-
sche oorlogvoering" heb geschreven
is onjuist. Zoals ik mij heb uitge-
drukt, lijkt het alsof het huidige ver-
bindingssysteem te kort zou schieten.
Bij de oefening Big Ferro moest een
divisiecommandopost, ten gevolge
van verrassende tactische ontwikke-
lingen, een aantal malen kort na el-
kaar en daarbij soms overhaast ver-
plaatsen. Op zulke momenten — juist
vanwege die tactische ontwikkeling
— is de behoefte aan slagvaardige

leiding en goede informatie en dus
aan goede verbindingen groot. Het
bleek dat verbinding via het raster-
systeem, als gevolg van de onver-
wachte, snelle en kort na elkaar ko-
mende verplaatsingen van de com-
mandopost, met één of meer onder-
commandanten en/of de hogere com-
mandant niet mogelijk was. Op die
momenten moet de commandovoe-
ring met behulp van hiërarchiek in
de organisatie geplaatste radio's
plaatsvinden. De enkelzijbandappara-
tuur was daarvoor zeer geschikt. In
de organisatie is in deze apparatuur
voorzien.
Met het commentaar van overste
Demeijer ben ik het derhalve eens,
in het bijzonder wanneer hij stelt
dat de combinatie van beide syste-
men — rastervormig en hiërarchiek
verbindingssysteem — de betrokken
niveaus in staat stelt leiding te geven
bij het voeren van het gevecht.

Over het gestelde door Ikol J. de
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Haan zou ik het volgende willen op-
merken.

In mijn artikel heb ik gesteld dat
Nederland zich, in bondgenootschap-
pelijk verband, tot taak moet stellen
een conventionele aanval te keren.
Gezien de middelen en de doctrine
van de Warschau-Pactlanden bestaat
een conventionele aanval voorname-
lijk uit grote aantallen tanks en
pantservoertuigen, gesteund door een
omvangrijke tactische luchtmacht en
luchtlandingseenheden. Ik kom later
tot de conclusie dat thans de eerste
prioriteit bij pantser- en luchtdoel-
bestrijding moet komen te liggen.
Daarbij heb ik overigens geen nader
accent gelegd op pantser- of op lucht-
doelbestrijding.
Aangezien de tegenpartij het initia-
tief heeft, zijn voor ons gevechts-
inlichtingen essentieel. Het opsporen
van doelen is ,geen andere activiteit
dan het verzamelen van gevechtsin-
lichtingen. Uit hetgeen ik heb gesteld
onder het hoofd „Gevechtsinlichtin-
gen" (Mil. Speet. 143(1974)(4)153)
blijkt m.i. dat in mijn betoog de ge-
vechtsinlichtingen geenszins worden
verwaarloosd.
Op verschillende plaatsen in mijn
artikel heb ik gesteld dat het belang
van vuur relatief is toegenomen en
dat van de beweging is afgenomen.
Daarbij heb ik gewezen op de onder-
linge afhankelijkheid van vuur tegen
gronddoelen enerzijds en vuur tegen
luchtdoelen anderzijds. Uit de tekst
van mijn artikel blijkt op geen enke-
le wijze dat ik tussen luchtoverwicht
en vuuroverwicht verbanden heb ge-
legd of daaraan verschillende prio-
riteiten zou hebben toegekend. Door
het toegenomen belang van het vuur
is ook het belang van vuuroverwicht
toegenomen. De vraag is echter hoe
dat vuuroverwicht moet worden
verkregen. Naar mijn mening moet
dat thans vooral worden verkregen
door luchtdoel- en pantserbestrijding.
Daardoor kan de vijandelijke be-
weging van tanks en pantservoertui-
gen tot staan worden gebracht.
Overste De Haan is nu van mening
dat het vuuroverwicht voor wat de
KL betreft beter d.m.v. vuursteun-
eenheden — artillerie en mortieren
—• kan worden verkregen, omdat
daarvan de uitwerking groot zou zijn
en dusdoende tevens de eigen ma-
noeuvre-eenheden —• de enige andere
middelen voor het verkrijgen van
vuuroverwicht — niet slijten. De
eerste reden lijkt mij twijfelachtig en
aan de tweede ligt m.i. een onjuiste

redenering ten grondslag. De uitwer-
king van artillerie en mortieren op
de vijandelijke stootkracht is immers
gering. Overste De Haan omschrijft
zelf die uitwerking op gepantserde
formaties als het bemoeilijken van
formatie houden, het doen uitvallen
van verbindingsmiddelen en het ver-
minderen van de waarnemingsmoge-
lijkheden. Dat is geen doorslaggeven-
de beïnvloeding.
Het lijkt mij bovendien onjuist, als
voordeel van de vuursteunmiddelen
aan te merken, dat door het gebruik
daarvan voor het verkrijgen van
vuuroverwicht, de manoeuvremidde-
len gespaard blijven voor slijtage
omdat die dan niet voor dat doel
behoeven te worden gebruikt. De
vuursteunmiddelen vormen immers
op zich zelf een deel van de defen-
sie-inspanning. Het bestaan ervan
gaat ten koste van de manoeuvre-
eenheden. Zou het vuuroverwicht
niet met vuursteuneenheden — waar-
voor dan in de plaats meer manoeu-
vremiddelen zouden kunnen worden
opgericht — maar met een nu groter
aantal manoeuvre-eenheden worden
bewerkstelligd, dan zou een slijtage
van het grotere aantal manoeuvre-
eenheden per slot niet behoeven te
leiden tot minder manoeuvremidde-
len dan in de situatie, waarin de
manoeuvre-eenheden van huis uit al
zijn gereduceerd door het bestaan
van vuursteuneenheden.
Vervolgens ben ik het met overste
De Haan volledig eens dat een be-
langrijke taak van de infanterie, in
het kader van de verdediging, is ge-
legen in het beheersen van vijan-
delijke naderingsmogelijkheden. Op
deze vijandelijke naderingsmogelijk-
heden nadert de vijand bij voorkeur
met tanks en pantservoertuigen met
steun van vliegtuigen. Daarom moet
de infanterie beschikken over ade-
quate pantserbestrijdingsmiddelen, bij
voorkeur met lange dracht, waarmee
ten slotte ook op korte afstand kan
worden gevuurd, waarbij deze infan-
terie wordt beschermd tegen vijande-
lijke vliegtuigen door luchtdoelbe-
strijding, die mogelijk ten dele door
de infanterie zelf kan worden ver-
zorgd.

Tot slot ben ik van mening dat het
leggen van prioriteiten, mits goed
verantwoord, de goede samenwerking
tussen verbonden wapens niet zal
verstoren: waar de middelen beperkt
zijn, is het leggen van prioriteiten nu
eenmaal een dwingende noodzaak.

A. J. VAN VUREN, maj limb jg

NIEUWE UITGAVE

Het Koninkrijk der Nederlanden in
de Tweede Wereldoorlog, dl 5 -
Maart 1941 — Juli 1942, door dr.
L. de Jong, 1073 blz., geïll. Uitg.:
Staatsuitgeverij, Den Haag, 1974.
Prijs (populaire editie): ƒ 45,—.

Ook het zojuist verschenen vijfde
deel van dit standaardwerk vertoont
weer de ietwat merkwaardige con-
structie van uit twee banden te zijn
opgebouwd. Nu ook de aantallen
bladzijden per band andermaal blij-
ken te zijn uitgebreid, lijkt de ver-
onderstelling gewettigd dat de nog in
voorbereiding zijnde latere delen
wellicht dermate omvangrijk zullen
kunnen uitvallen dat een splitsing in
drie banden noodzakelijk zou kun-
nen zijn. Daarmee wil overigens niets
ten nadele van de inhoud gezegd
zijn: opnieuw bewijst De Jong te be-
schikken over bijzondere schrijvers-
kwaliteiten die hem in staat stellen
de waarlijk niet eenvoudige proble-
matiek uitermate helder, in een uit-
stekend leesbare stijl, aan zijn lezers
te presenteren.
Schrijver schetst in dit deel de groei-
ende anti-Duitse gezindheid van het
Nederlandse volk, geleidelijk aan uit-
mondende in velerlei vormen van
verzetsactiviteiten en in een steeds
meer in het isolement drijven van
het door de bezetter gesponsorde
Nederlandse nationaal-socialisme.
Het is daarbij De Jongs verdienste
dat hij op verantwoorde wijze de
domper plaatst op mogelijke neigin-
gen tot chauvinistische zelfingeno-
menheid, door onmiddellijk ook de
keerzijde van de medaille te laten
zien: de wankelmoedigen, gelaten
toeschouwers en opportunistische
schipperaars overtroffen de bezielde,
onbuigzame verzetsmensen verre in
aantal. Misschien zal daarom te ge-
legener tijd de algehele nabeschou-
wing in het laatste deel van deze
serie moeten eindigen met de con-
clusie dat ons volk meer redenen had
tot schaamte dan tot trots!
Zonder aan de kwaliteit van het ge-
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heel te willen afdoen, moet toch wel
worden opgemerkt dat de titel van
de serie in het onderwerpelijke deel
niet ten volle wordt waargemaakt.
Met name wordt als storend ervaren
dat de ontwikkelingen in de andere
Koninkrijksdelen nauwelijks aan-
dacht krijgen: hoewel in de tweede
band een veertigtal bladzijden wordt
gewijd aan Amerika's intrede in de
oorlog en aan de gebeurtenissen die
op Pearl Harbor volgden, komt het
verloren gaan van Nederlands-Indië
er met nauwelijks vier bladzijden
wel heel erg mager af. Ook wanneer
in een der latere delen daarop alsnog
zou worden teruggekomen lijkt de
gelijktijdigheid van de ramp voor
vele Nederlandse families in het
moederland en overzee onvoldoende
te zijn beklemtoond. Ten slotte had
ook, naar dezerzijdse mening, de
terugvoering in krijgsgevangenschap
van de Nederlandse beroepsofficieren
een aanzienlijk diepgaander behande-
ling verdiend. In het bijzonder had
de schrijver ten behoeve van de jon-
gere generatie de nodige opheldering
mogen verschaffen — althans het
plaatsen van vraagtekens mogen
voorkomen — bij zijn passage:
Enkelen waren er die concludeerden:
wij worden in de val gelokt; dezen
bleven weg en doken onder. Dat
waren slechts zeer weinigen. Want
op 15 mei reisden nagenoeg alle be-
roepsofficieren, cadetten en adelbors-
ten naar de opgegeven kazernes.

Samenvattend kan ook van dit deel
weer worden gezegd dat het een on-
gemeen boeiend boek is, zowel voor
hen die deze episode bewust beleef-
den als voor hen wier registratie-
nummer van een later tijdstip spreekt.
De schrijver blijkt een verantwoorde
afstand te hebben kunnen nemen van
het gebeuren in die tragische tijd: te
betreuren is slechts dat het bewerken
van elk afzonderlijk nieuw deel zo
veel tijd vergt dat die afstand buiten
proportie dreigt te groeien!

W. WALTHUIS, bgen inf

Insight on the Middle East War, door
het Insight-team van The Sunday
Times, 256 blz., geïll. Uitg.: André
Deutsch Ltd., Londen, 1974. (Imp.
v. Ned.: Meulenhoff-Bruna, Am-
sterdam). Prijs: 95 p.

De vierde gewapende confrontatie
tussen de strijdkrachten van Israël en
zijn Arabische buurlanden — de
Jom-Kippoeroorlog — verraste de
wereld volkomen. Niet alleen de Is-
raëli's waren in verwarring, ook de
in het Midden-Oosten vertoevende
vertegenwoordigers van de internatio-
nale pers waren er niet of nauwelijks
op voorbereid geweest. Desondanks
duurde het maar kort voordat de
verslaggevers, correspondenten en
commentatoren erin slaagden hun le-
zers en luisteraars een redelijk in-
zicht in de situatie te verschaffen;
zonder twijfel een niet geringe presta-
tie van de betrokkenen.
De reconstructie van het gebeurde
en de analyses van het geheel lieten
al evenmin lang op zich wachten:
nadat de oorlogshandelingen waren

beëindigd verscheen in The Sunday
Times een aantal voortreffelijke actie-
verslagen, samengesteld door het In-
sight-team van dat blad. (In de rubriek
Uit de vakpers werd daarop reeds ge-
attendeerd: Mil. Speet. 143(1974)(4)
191.)

In het thans verschenen boek zijn zo-
wel de eerste verslagen van de fron-
ten verwerkt als de beschouwingen
der correspondenten uit de verschil-
lende hoofdsteden. Het pretendeert
beslist niet, de basis te kunnen leg-
gen voor het trekken van conclusies
en belangrijke lessen; het geeft echter
wel een authentieke samenvatting van
het gebeurde, en verschaft een aantal
belangwekkende gegevens over de
gebruikte middelen en de toegepaste
tactieken.
Dit boek — nagenoeg heet van de
naald geschreven — zal ongetwijfeld
vele lezers trekken. Terecht, want
deze knappe bundeling van modern
journalistiek vermogen verdient de
volle aandacht.

W. WALTHUIS, bgen inf

Fedayin — Guerrilla ohne Grenzen.
Geschichte, soziale Struktur und
politische Ziele der palastinensi-
schen Widerstandsorganisationen.
Die israelische Konter-Guerrilla,
door R. Tophoven, 158 blz., geïll.
Uitg.: Bernard & Graefe Verlag
für Wehrwesen, Frankfurt am
Main, 1974. Prijs DM 18,—.

Guerrilla's, partizanen, kleine-oorlog-
bedrijvers en andere actiegroepen die
de toepassing van geweld niet schu-
wen, blijken in onze dagen een zeker
niet te verwaarlozen invloed uit te
oefenen, zowel op maatschappelijke-
structuurveranderingen als op de po-
litieke verhoudingen in de wereld
tussen de onderscheidene staten. Niet
alle zijn zij even geschikt voor het
nastreven van politieke doelen, maar
hun rol is steeds belangrijker gewor-

den naarmate de supermogendheden
steeds meer beducht bleken voor de
krachtmeting waarbij hun eigen des-
tructieve vermogen aan dat van de
andere partij zou kunnen worden ge-
toetst, en naarmate zij om diezelfde
reden al op voorhand weinig geneigd
bleken, beperkte conflicten te dulden
aan de eigen periferie die de risico's
van een oncontroleerbare escalatie
zouden kunnen meebrengen.

In de Militaire Spectator werd reeds
eerder aandacht geschonken aan het
probleem van de guerrilla's met hun
terroristische methoden, en aan de
kansen op succes van een dergelijk
optreden wanneer „het omstreden
goed" van werkelijk essentiële waar-
de zou worden geacht (Mil. Speet.
141(1972)(11)491). Daarmee wil overi-
gens niet gezegd zijn dat minder-
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heden, wier belangen door de groten
dezer aarde niet worden veiliggesteld,
niet uit radeloosheid naar het middel
van de terreur der guerrilla's zouden
kunnen grijpen onder veronachtza-
ming van iedere kansberekening.
Het boek van Tophoven is het resul-
taat van het eerste, alles omvattende
onderzoek dat over deze problema-
tiek in het Midden-Oosten werd ver-
richt; het pretendeert niet weten-
schappelijk te zijn, doch het is dat
onmiskenbaar: de bestudeerde bron-
nen van weerszijden zijn objectief ge-
analyseerd en verwerkt tot een dui-
delijke schets van de werkelijke ver-
houdingen in het omstreden Pales-
tijnse territorium. Daarenboven heeft
Tophoven een aantal interessante be-
vindingen in een meer generaliserend
verband weten te formuleren, als ge-
volg waarvan zijn boek waarde kan
hebben voor hen die het fenomeen
van de guerrilla-oorlogvoering wensen
te bestuderen en die zich daarbij niet
willen beperken tot enig geografisch
afgebakend terrein.
Met een verantwoorde wisselwerking
tussen de Palestijnse visie enerzijds
en de Israëlische standpunten ander-
zijds heeft Tophoven weten te berei-
ken dat zijn boek een niet-aanvecht-
bare objectiviteit ademt. Tegenstan-
ders van de Israëlische zaak zullen
wellicht daaraan willen tornen om-
wille van zijn conclusie, dat de
Fedayin weliswaar de buitenwereld
konden schokken en met afgrijzen
vervullen doch daarnaast niet in staat
bleken tot het behalen van ook maar
enig doorslaand succes op het wer-
kelijke operatietoneel: juist in die
conclusies blijkt 's schrijvers vakman-
schap én wetenschappelijke objectivi-
teit die hem ervan weerhoudt, goed-
kope en onwaarachtige complimen-
ten te richten tot hen wier „vrienden"
daarin zo bedreven zijn!
Zonder overigens de lezing van het
gehele document overbodig te willen
maken, zij in het bijzonder gewezen
op de voortreffelijke analyse van de
mogelijkheden en beperkingen der
Fedayin in het achtste en laatste
hoofdstuk. Het ware te wensen dat
de Palestijnse verzetsorganisaties zich
op die analyse eens terdege wilden
bezinnen. Het lijdt geen twijfel of de
Israëli's doen dat terdege!
Alles bijeengenomen: „Fedayin —
Guerrilla ohne Grenzen" is een uit-
nemend boek, dat alleszins verdient
te worden aanbevolen, zowel voor de
militaire student als voor hen wier
politieke ambities hen mogelijk tot
dwaze avonturen zouden kunnen ver-
leiden. W. WALTHUIS, bgen inf

UIT DE VAKPERS

Het bedrijf dat veiligheid
produceert

De strijdkrachten worden sedert eni-
ge tijd vergeleken met een groot be-
drijf, waarvan het onzichtbare pro-
dukt „veiligheid" wordt genoemd.
Een dergelijke economische visie
heeft niet alleen betrekking op de
minister en de militaire beleidsauto-
riteiten, die economische normen
toepassen bij het vaststellen van hun
beleid, maar zij breidt zich tegen-
woordig ook uit tot de lagere mili-
taire niveaus.
Het is bij economen gebruikelijk,
diensten die zelf geen verkoopbaar
produkt vervaardigen doch die de
noodzakelijke voorwaarden scheppen
voor de produktie door andere be-
drijven en organen, in strikt econo-
mische zin te kwalificeren en te waar-
deren. In deze zin kan worden ge-
steld dat ook de strijdkrachten der-
gelijke voorwaarden scheppen.
Een van de geschapen voorwaarden
is de nationale veiligheid en stabili-
teit, die leidt tot een zich steeds ver-
der ontplooiende werkgelegenheid. In
dit verband is het van belang vast te
stellen, dat het „veiligheidsbedrijf"
zélf ook reeds een ruime hoeveel-
heid werkgelegenheid biedt: het heeft
575.000 militaire en burgerwerkne-
mers, beheert bedragen ter waarde
van 15% van het staatsinkomen en
van 3% van het nationale inkomen;
het oefent een belangrijke invloed
uit op de vooruitgang van de natio-
nale technologie door het geven van
opdrachten voor onderzoek en pro-
duktie; het beheert zelf wapenfabrie-

Deze rubriek bevat uittreksels
uit binnen- en buitenlandse pu-
blikaties. De verantwoordelijk-
heid van de redactie beperkt
zich tot een juiste weergave
van de inhoud van de artikelen.

ken en grote werkplaatsen in een
aantal sectoren, die voor civiele on-
dernemers onvoldoende rendabel zou-
den zijn; het houdt een aantal dien-
sten in bedrijf die van essentieel be-
lang zijn voor de gemeenschap, zo-
als de nationale vluchtleiding, de
luchtreddingsdienst ter zee, de be-
voorrading met drinkwater van be-
paalde kleine eilanden, de voorberei-
ding van vervangende diensten voor
het geval van rampen of stakingen;
het houdt rampenbestrijdingsorganen
paraat en het verricht vele douane-
en politiediensten. Ten slotte verze-
kert het militaire bedrijf door het sys-
teem van de dienstplicht een voort-
durende wisselwerking tussen bevol-
king en krijgsmacht, waardoor de
laatste zich niet geïsoleerd gaat voe-
len.
Het is dus een morele en een mate-
riële plicht dat dit bedrijf, waarvoor
iedere Italiaan jaarlijks ongeveer
35.000 lire betaalt, goed wordt be-
heerd. Dit bedrag is aanzienlijk ge-
ringer dan in de meeste westelijke,
en ook in de Oosteuropese, landen
per persoon voor defensie wordt be-
taald. Men moet echter bedenken
dat in Italië het nationale inkomen
per persoon nog steeds het laagste is
van de EEG-landen.
Onafhankelijkheid, vrijheid en veilig-
heid — de fundamentele voorwaar-
den voor de vooruitgang — zijn het
resultaat van de mate waarin een
land zijn veiligheidsbedrijf in staat
stelt, zijn taak uit te oefenen. Wil
men een goede defensie, dan zal
men daarvoor de nodige bedragen
op tafel moeten leggen. Nu kan men
zich een optimale verdediging en een
aanvaardbare mate van verdediging
voorstellen. Het verschil ligt in de
hoeveelheid aan defensie toebedeelde
bedragen, respectievelijk aan de
schaarste aan financiële middelen.

Het is echter goed zich te realiseren,
dat optimaliseren van de verdediging
onherroepelijk leidt tot steeds verder
gaande eisen, die gaandeweg een
steeds aanzienlijker deel van het na-
tionaal inkomen zouden gaan op-
eisen.
De voor de verdediging verantwoor-
delijke politici — en de militaire
chefs die hen daarin adviseren —
staan dus voor de keus of het volk
optimaal moet worden verdedigd
(ten koste van andere belangrijke
voorzieningen) of dat het genoegen
moet nemen met een aanvaardbare
mate van verdediging, die echter
moet worden ingepast in een defen-
siesysteem, bestaande uit een effi-
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ciënte en slagvaardige buitenlandse
politiek, een stelsel van diep gewor-
telde internationale verbonden en
een helder inzicht in de zich voort-
durend ontwikkelende internationale
situatie. Hierbij dient het risico dat
het land — op grond van de aan-
vaardbare mate van verdediging —
loopt, te worden afgewogen tegen de
onderkende politiek-militaire krach-
ten bij de mogelijke tegenstanders,
en niet in eerste instantie tegen de
mogelijke bedoelingen daarvan.
Het is de oude keuze tussen kanon-
nen en boter. De geschiedenis heeft
nochtans bewezen dat een arm volk,
dat zich zwaarder bewapent dan de
omringende rijkere landen, zich vaak
tot een agressief en oorlogszuchtig
volk ontwikkelt, en dat de volken
die de boter verkozen, in geval van
nood tóch in staat bleken de nodige
wapens te vervaardigen en zich op
afdoende wijze te weer te stellen.
Als gevolg van een beslissing om een
aanvaardbare mate van verdediging
te accepteren, is er de dwingende
noodzaak de beperkte middelen die
men aanschaft goed te beheren. Voor
dit rationele beheer is een organisa-
tie nodig, voldoende omvangrijk om

alle gewenste taken te vervullen,
doch op zich zelf zo efficiënt en
nauwgezet mogelijk samengesteld.
Deze organisatie is al het ware een
grote machine, die wordt gekarakte-
riseerd door het rendement als ge-
volg van de kosten, besteed aan de
verdediging en de doelmatigheid
daarvan. Doelstelling moet zijn het
rendement (de verhouding doelma-
tigheid:kosten) maximaal te maken.
De belastingbetaler, die uiteraard het
meeste belang heeft bij een zo groot
mogelijk rendement van het door
hem bekostigde bedrijf, heeft het
recht zo uitvoerig mogelijk daarom-
trent te worden geïnformeerd. Daar-
toe zullen de modernste technieken
moeten worden toegepast, zoals het
„budget planning, programming and
management system" dat het moge-
lijk maakt het rendement in geld-
waarde uit te drukken door het de-
finiëren van de doelstellingen, het
waarderen van de beschikbare wa-
pensystemen, het in een plan inpas-
sen van de activiteiten der wapen-
systemen en dit alles in relatie te
brengen tot de beschikbare financiële
middelen.
Hoeveel kost het? is de vraag die

wij ons op ieder niveau zullen moe-
ten gaan stellen. Zóveel kost het!
zullen wij telkenmale aan het volk
moeten vertellen. Dit brengen wij op
de been! zullen wij herhaaldelijk
moeten zeggen, onder meer door het
houden van wapenschouwen, van pa-
rades en van demonstraties.
Bij de vraag wat kost het? komt dan
ten slotte de meest irrationele factor
naar voren, namelijk de mens. Deze
moet in het gekozen wapensysteem
worden ingepast, hetgeen inhoudt
dat hij moet worden opgeleid, dat
hij moet worden beziggehouden, dat
hem moet worden duidelijk gemaakt
wat hij doet en vooral waaróm hij
het doet. Daarbij moet gebruik wor-
den gemaakt van geheel andere we-
tenschappelijke processen, die te ma-
ken hebben met moraal en filosofie.

Ook in dit verband kan het militaire
bestel als een bedrijf worden aange-
merkt. De mens — van de hoogste
autoriteit tot de laagste functionaris
— is de voornaamste produktiefac-
tor.
„L'azienda che produce sicurezza",
door Virbio, in „Quadrante", novem-
ber 1973 J. DE LANGE, Ikol gnkt

Militairen
actief

ten dienste
van de

gemeenschap

Het tijdschrift „Kernvraag" — ongetwijfeld bij velen onzer
lezers reeds bekend — dat wordt uitgegeven door de ge-
meenschappelijke hoofden van dienst van de geestelijke
verzorging van de krijgsmacht, geeft regelmatig zg. thema-
nummers uit. Het ligt thans in het voornemen, in het komen-
de najaar een dergelijk themanummer te wijden aan activi-
teiten van militairen die buiten hun normale dienstvervulling
functies bekleden in het belang van de gemeenschap; te
denken ware daarbij aan het lidmaatschap van provinciale
staten, gemeenteraden, school- en kerkbesturen, e.d.
Aangezien tot dusverre van dergelijke nevenfuncties en
-activiteiten als regel niets dan wel weinig werd geregis-
treerd, wil de redactie van „Kernvraag" zich in eerste in-
stantie daarvan een beeld trachten te vormen, om in een
volgend stadium een aantal der aldus werkzame militairen
te kunnen verzoeken een bijdrage te willen schrijven over
hun ervaringen in een zodanige functie.
Daartoe worden allen, die functies bekleden als hiervoren
bedoeld, uitgenodigd daarvan opgave te doen aan de re-
dactie van „Kernvraag", ter attentie van kap S. F. Breuer,
Amethisthorst 325, Den Haag, tel. (070) 83 25 55.
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