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Einige notwendige Vorbemerkungen 

Die vorliegende Arbeit ist als politisches Produkt einer bestimmten Phase der Stu
dentenbewegung zu begreifen (1): 1m Sommer 1968 schlossen sich Hunderte von 
Bundeswehrreservisten, die an den Westberl iner Universitaten studierten, zu einer 
Anti-Bundeswehr-Kampagne im Rahmen des Kampfes gegen die Verabschi~dung 
der Notstandsgesetze zusammen. Die Kampagne kam iiber eine Resolution (2), ei
nen Brief an das Bundesverteidigungsministerium und intensive Diskussionen iiber 
Fragen antimilitaristischer Taktik nicht hinaus. Ihre politische Unklarheit, mangeln
de theoretische Grundlagen und die Abgehobenheit von der Praxis antimilitaristi
scher Arbeit in Westdeutschland lieBen sie auf eine kleine Gruppe zusammen
schrumpfen. Diese Gruppe unternahm es in der Folgezeit, die historischen, sozio
okonomischen und politischen Aspekte der Rolle der Bundeswehr im Gesellschafts

system der BRD herauszuarbeiten. Die unterschiedliche politische Zusammenset
zung der Gruppe sowie der langwierige ErstellungsprozeB der Arbeit (vor allem da
durch bedingt, daB die Schwerpunkte des politischen Engagements der Beteiligten 
sich meist bald in andere Bereiche bewegten) erlaubte nur ansatzweise die Entwick
lung einer durchgehenden, einheitlichen politischen und wissenschaftlichen Frage
stellung und in ihrer Foige einer kollektiven Arbeitsweise. So stehen die einzelnen 
Teile der vorliegenden Arbeit oft relativ unverbunden nebeneinander. Vor all em 
konnten die neueren Fortschritte marxistischer Methode und Analyse nur teilweise 
aufgenommen werden. 

Eine Fortfiihrung unseres Arbeitsansatzes miiBte wesentlich starker von der begriff
lichen Fassung und konkreten Darstellung des Akkumulationsprozesses des Kapitals 
in der BRD ausgehen, um von da aus das Verhaltnis von Kapitalen, Staat und Mili
tar genauer klaren zu konnen; unsere eher systematische Gliederung ware starker an 
den realen historischen ProzeB zu binden .. 

Weiterhin sind in der jiingsten Zeit in der "politischen Landschaft" der BRD Veran
derungen aufgetreten, die die Rolle der Bundeswehr direkt·oder indirekt beriihren. 
Hierunter fallen vor allem das widerspriichliche Verhaltnis von Riistungswirtschaft, 
NATO-Strategie und "neuer Ostpolitik", die geplanten Bundeswehrhochschulen 
(Ellwein-Plan), die vorgesehene Verkiirzung der Wehrdienstzeit und dieTeilmobil
machung in diesem Jahr. Den antimilitaristisch arbeitenden Gruppen ist es aufgege
ben, in enger Beziehung zu ihrer praktischen Arbeit, diese Fragen zu bearbeiten. 

Eine Analyse dieser Gruppen selbst, ihrer historischen Entstehung, ihrer Program
matik, ihrer Erfolge und Fehler sowie ihrer Perspektiven ist als weitere Aufgabe an
zusehen, der wir aus Griinden der Zeit und der Ferne von der praktischen Arbeit 
dieser Gruppen nur ansatzweise entsprechen konnten. 

Trotz dieser Mangel glauben wir, die Herrschaftsfunktion der Bundeswehr im spat
kapitalistischiln System der BRD relativ umfassend aufgezeigt und analysiert zu ha
ben. Von daher geniigt die Arbeit weniger streng wissenschaftlichen, theoretischen 
Anspriichen, sie hat vielmehr aufklarerisch-agitatorischen, praktischen Charakter. 
~ ie wendet sich an jene, die mit der Bundeswehr auf die eine odei' andere Weise in 
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Beriihrung stehen, stehen werden oder gestanden haben: Lehrling und Jungarbeiter, 
Schiiler und Studenten. Gleichzeitig 5011 damit ein Beitrag zur Unterstiitzung schon 
antimilitaristi~h arbeitender Gruppen in der BRD (Gewerkschaftsjugend, Jusos, 
SDAJ, Verband der Kriegsdienstverweigerer, Internationale der Kriegsdienstgegner
DFG) geleistet werden. 

Unsere konkreten Vorschlage zur antimilitaristischen Praxis sowie die vorangehende 
"Klassenanalyse" der Soldaten (Kapitel: Alternativen und antimilitaristischer 
Kampf) sind nicht schliissig aus den vorherigen Kapiteln abgeleitet, sondern sind nur 
allgemeiner Natur; wir halten sie jedoch als Resultate unserer eigenen Erfahrung mit 
und in der Bundeswehr fiir angemessen und brauchbar zur weiteren Entwicklung 
des antimilitaristischen Kampfes. 

Wir wollen hier noch ausdriickl'ich darauf hinweisen, daB wir die Forderung nach 
"Zerschlagung" der Bundeswehr fiir illusionar und politisch falsch halten. Wohin es 
fiihrt, wenn der Kampf gegen den Militarapparat und dessen Unterdriickungsfunk
tion ohne klares politisches BewuBtsein, ohne Verbindung zum Kampf der organi
sierten Arbeiterklasse und nur individuel! gegen einzelne Vertreter dieses Apparates 
gefiihrt wird, zeigt das ohnmachtige Aufbegehren der amerikanischen Soldaten in 
Vietnam, das nicht iiber die Flucht in Haschisch und Heroin und das Abknallen ein
zeiner besonders verhaBter Offiziere hinausgeht. Naher untersucht werden miiBte 
dagegen das Verhalten unddie Rolle des Militars bei Klassenauseinandersetzungen 
in Landern mit einer traditionell stark en Arbeiterbewegung, etwa in Frankreich 
(Mai 68) oder Italien. (3) 
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Ausfiihrlicher dazu in der Einleitung. 
Abgedruckt in vorliegender Arbeit (WOO). Auf das Verteilen dieser Resolution vor Ka
sernen antwortete der Bundeswehrapparat mit der Oegradierung zweier Reserveoffiziere, 
die am Verteilen beteiligt waren, weil ihnen das zu ihrer "Wiederverwendung als Vorg6-. 
setzte notige Vertrauen" nicht mehr entgegengebracht werden konnte. 
Vgl. auch dazu: Tragt den Klassenkampf in die Armee, Miinchen 1971 (Trikont, Schrif
ten zu Klassenkampf Nr. 11). 
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1 STATT EINES VORWORTES: 
Das Modell der Katastrophe (Protokoll der Obung Wintex 71) 
Wie westdeutsche Generale sich den Beginn des 3. Weltkrieges 
Yorstellen. 

Oer gespielte Untergang Westdeutschlands begann mit preuBischer Piinktlichkeit 
und bundesrepublikanischem Reprasentationsbediirfnis. Weil die Generale der Bun
desweh~ sich weigerten, das Katastrophenspiel au~ normalen Biirosesseln zu leiten, 

• muBten in letzter Minute mit griinem Leder bespannte Sessel in den atombombensi
cheren Bunker in der Eifel geschafft werden. Schlag 00.00 Uhr am 27. Januar 1971 
begann das Vorspiel zum 3. Weltkrieg: Ein Drei-Sterne-General verkiindete den Be
ginn des Planspieles WI NTEX 71 mit der lapidaren Erklarung: "Meine Herren, die 
politische Lage hat sich unvorhergesehen radikal verschlechtert. Es finden auf poli
tischer Ebene im internationalen Bereich keine Verhandlungen mehr statt." 

Nach dieser mitternachtl ichen Erkenntnis eines Generals hatten rund vier Millionen 
westdeutsche Biirger nur noch vier Tage zu leben. Hier ist das Protokoll des Modells 
einer Katastrophe, die zwar als Planspiel im Zusammenwirken aller Institutionen 
wie Regierung, Parlament und Bundeswehr vom 27. Januar bis 5. Februar nur geiibt 
wurde, fiir das NATO-Konzept aber eine reale Annahme darstellt. 

1. Tag: 
Sowjetische Einheiten werden bei Amphibieniibungen in der Ostsee beobachtet. 
Ostliche Luftwaffen werden auf Feldflughafen verlegt. Nachschubreserven aus West
ruBland befinden sich auf dem Transport nach Polen und der DDR. Ostdeutsche 
Truppenverbande iiberschreiten die Grenze zur CSSR. Unter der Bevolkerung in Ost 
und West macht sich Unruhe breit. Die NATO 31agniert ihre Mitglieder. In West
deutschland beziehen die Divisionen der Bundeswehr ihre Verfiigungsraume. Die 
personelle und materielle Mobilmachungserganzung wird eingeleitet. In der Bundes
republik erfolgt der Aufbau von Wehrleitstellen. Die Bundeswehr wird fUr den 
Ernstfall umstrukturiert: aktive Soldaten kommen in die Feldersatzbataillone, Re
servisten werden in die aktiven Verbande einberufen. Die NATO·Partner der Bun
desrepublik, die Truppenverbande in Westdeutschland stehen haben, veranlassen 
keine MaBnahmen, um ihre Einheiten zu verstarken. 

Die Unruhe in der westdeutschen Bevolkerung nimmt standig zU. Einberufungsbe
fehle werden in zunehmender, groBer Zahl nicht befolgt. Die Faile von Fahnen
flucht und Wehrdienstverweigerung steigen rap ide an. Die unzureichenden gesetzli
chen Grundlagen bieten keine Moglic,:hkeit zur vorlaufigen Festnahme von Wehr
dienstverweigerern und denen, die die Einberufungsbefehle nicht befolgen. In der 
Bundeswehr haufen sich die Faile von Widersatzlichkeiten gegeniiber Vorgesetzten. 
1m Offizierskorps der Bundeswehr gibt es keine Schwierigkeiten, im Unteroffiziers
korps treten DisziplinverstoBe nur vereinzelt auf. Die Unruhe geht allein vom Mann

schaftsstand aus. 
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2. Tag: 
Starke Unruhe unter den Gastarbeitern, die in ihre Heimat wollen. In den GroBstiid
ten sind aile Bahnhofe blockiert. Es setzen ungelenkte Bevolkerungsbewegungen ein, 

. die zu einem Chaos auf den StraBen fUhren. Gezielte Sabotagefalle werden gegen 
Verkehrs- und Fernmeldeeinrichtungen gefuhrt. Die Polizei ist absolut uberfordert 
und uberbeschattigt. Dem Ansturm auf die Banken folgen Hamstereinkaufe. Wilde 
Streiks brechen besonders in der Waffen- und Kriegsindustrie aus. Das allgemeine 
Chaos verzogert den Aufmarsch der westdeutschen Truppen um 12 Stunden. De
monstrationen von links komplettieren das Durcheinander, in dem linke Agitatoren 
die Unruhe verscharfen. Die Feldjager der Bundeswehr werden gegen die Zivilbevol
kerung eingesetzt. Es kommt zu Zusamrn,enstoBen zwischen Bundeswehr und Bevol
kerung, bei denen es die ersten Toten unter der Zivilbevolkerung gibt. Der Auf
marsch im Osten ist beendet. Es kommt zu Zwischenfallen an der Zonengrenze bis 
zu Kompaniestiirke. Handesschiffe werden versenkt und blockieren als Sperre die 
wichtigen Schleusen bei Brunsbuttelkoog und Kiel-Holtenau. Ruckliiufiger Schiffs
verkehr in allen Seegebieten in Richtung Osten. Ein sowjetischer Amphibienverband 
steht vor der Insel Rugen. Ungarische Truppen marschieren in das neutrale Oster
reich ein. 

3. Tag: 
Um 12 Uhr erfolgt auf gesamter Front von der Ostsee bis zum Bohmerwald der An
griff aus dem Osten mit starken Panzerverbanden und insgesamt 85 Divisionen. Die
ser Angriff erfolgt auch mit chemischen Kampfstoffen und starker Unterstutzung 
durch die Luftwaffe, die vom ersten Augenblick an die im Grenzgebiet Hegenden 
westdeutschen Stiidte zusammenbombt. Daneben sind Flughiifen und Flarak-Stel
lungen (Flugabwehrraketen) die Hauptziele der ostlichen Luftwaffenverbande. Die 

Bundeswehr leistet hinhaltenden Widerstand ohne groBere Effektivitiit. Sowjetische 
Truppen marschieren in die Turkei ein. besetzen in einem kuhnen Landeunterneh
men Fehmarn, eroffnen mit ungeheurem VorstoB die Nordmeerfront. Die danische 
Jutlanddivision zogert mit ihrem Eingreifen in das Kampfgeschehen. Auf dem Ge
biet der Bundesrepublik kiimpft lediglich die Bundeswehr, aile ubrigen NATO-Part
ner haben ihren Truppen noch keinen Einsatzbefehl gegeben. Frankreich schlieBt 
seine Ostgrenze und schneidet die Pipeline fur den NATO-Nachschub abo Seine in 
Sudwestdeutschland stehende Division verlaBt nicht ihre Kasernen. 

Die Oberlegenheit der ostlichen Luftwaffen ist total. Die Flarak der Bundeswehr 
hat sich am Ende des 3. Tages restlos verschossen. Die angreifenden ostlichen Trup
pen erzielen enorme Gelandegewinne bis tief in die westdeutsche Tiefebene. In der 
Bundesrepublik nehmen die Sabotageakte zu. Es werden in Westdeutschland die 
Kontingente 1 bis 8, das sind die letzten personellen Reserven, einberufen. Zogernd 
beginnen die L$-Truppen in den Kampf einzugreifen, vereinzelt auch die in West
deutschland stationierten britischen, belgischen und niederlandischen Verbiinde. 

4. Tag: 
Die Schwerpunkte der Front sind jetzt deutlich erkennbar in vier StoBkeilen der 
sowjetischen Truppen: 

1.) Vormarsch entlang des Nord-Ost-See-Kanals 
2.) StoRkeil entlang dar Autobahn Hannover-Ruhrgebiet 
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3.) Vor ... rsch in Richtung GieBen, Marburg, Frankfurt/M. vom Thuringer Bal
kon aus nach Hessen 

4.) StoBkeil uber Frankfurt/M. nach Heidelberg wie auch Regensburg, Ingolstadt. 

Aile vier StoBkeile dringen bei. erheblichen Gelandegewinnen ihren strategischen Zie
len entgegen. Die Bundesluftwaffe ist fast vollstiindig eliminiert. Honest John-Rake
ten und die 202/mm-Atom-Artillerie werden auf ihren Einsatz vorbereitet. Sowjeti
sche Seestreitkratte dringen in die sudlichen Fjorde Norwegens ein. In Landeunter
nehmungen werden Langeland und Falster besetzt. Vertikales Umfassen durch Fall
schirmeinsiitze in Brigadestarke richtet sich gegen den Teutoburger Wald und Gie
Ben. Hannover, Kassel, Braunschweig, Wurzburg und zahlreiche andere Stadte der 
Bundesrepublik brennen. Bei der kampfenden Truppe der Bundeswehr festigt sich 
die Disziplin, aber militiirische und politische Fuhrung erkennen, daB man dem An
'sturm nicht gewachsen ist. Der selektive Einsatz defensiver Atomwaffen wird be
schlossen. 

5. und 6. Tag: 
Der NATO-Oberkommandierende Europa-Mitte befiehlt den Einsatz der Atom-Waf
fen. Die Bundeswehr verschieBt 19 Atomsprengkorper von je der vierfachen Hiro
shima-Starke. Der Einsatz auf die Spitzen der ostlichen Angriffsverbande bringt de
ren Vormarsch zum Stehen. Bei einem Gegenangriff erzielen die Verteidiger aber le
diglich einen Gelandegewinn von 50 Kilometer. Unter der westdeutschen Zivilbevol· 
kerung hat der Einsatz der Atom-Sprengkorper 3,5 bis 4 Millionen Tote gefordert, 
in Hannover allein uber 300 000. Der Nachschub per Roll Back kommt nicht in 
Gang. Bei der Bundeswehr treten sehr erhebliche Munitionsli.icken auf. In Rheinland
Pfalz kommt es zu Bandenbildungen. Die 2. Ostangriffswelle mit atomarer Unter
stutzung bringt tiefe Einbruche und auf breiter Front komplexe Durchbruche. Diese 
Situation lost bei der NATO den R'hower aus. Es werden auf Westdeutschland und 
die DDR 199 Atomsprengkorper von 20 kT bis 5 Megatonnen verschossen, als de
ren Foige der weltweite Atomschlag zwischen den USA und der UdSSR eintritt. 
Ober den Ausgang wurden bei WINTEX 11 keine Lagebeurteilungen gegeben, weil 
5ich die politische und militarische Fuhrung nicht mehr in Westdeutschland befindet. 

Die Folgerungen aus WINTEX 11: 
Fur die NATO: 

a.) DaB zur Zeit gultige Konzept muB wegen der groBen konventionellen Un
terlegenheit und der aufgetretenen Uneinigkeit beim Einsatz der in West
deutschland stationierten Truppen geandert werden, weil es, wie sich ge
zeigt hat, in der gegenwartigen Verfassung versagt. 

b.) Es wurde deutlich, daB der US-Priisident ohne zu zogern den Atom-Schli.is
sel frei gibt. 

Fur Westdeutschland: 
a.) Die derzeitigen gesetzlichen Handhaben reichen nicht aus, um die Truppen

disziplin durchzusetzen. 
b.) Es mussen die gesetzlichen Grundlagen fur die sofortige Bildung von Kriegs

gerichten geschaffen werden. 
. c.) Die Haftgrunde fur f'!icht befolgte Einberufung mussen konkretisiert wer

den. 
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d.) Die Unterstellung des Bundesgrenzschutzes unter den Befehl der Bundes-
wehr klappt. 

Soweit das Kriegsbild der militiirischen Sachwalter der herrschenden Klasse in West
deutschland. Die Voraussetzungen auf denen es ruht, sind fragvvurdig. Die Gefahren, 
die es beschwort, sollen zur Rechtfertigung der Bundeswehr dienen - zur Rechtfer
tigung insbesondere des Einsatzes der Bundeswehr im Inneren. Die scheinbar sachli
che militiirische Logik verschleiert die Hintergrunde eines solchen Kriegsbildes. Um 
ihre Aufdeckung werden wir uns im folgenden bemuhen. 

PROVINZ? 
MACHT NICHTSI 
wir versenden unser ganzes sortlment bis ins letzte dorf. ab 
dm 30,00 sogar portofrell 
prospekte, neuerscheinungsankGndigungen, versB;ndlisten - un
ter besonderer berGckslchtigung der nach- und elgendr:ucke so
zlalistischer gruppen, linker kleinverlage usw. - erschemen lau-
fend neu. . 

bitte anfordern I 

POLITLADEN 
BUCHHANDLUNG & VERLAG GMBH 

852 ERLANGEN 
Hindenburgstr.17 
Tel.: 091 31 - 25743 

BOCHER - ZEITSCHRIFTEN - AGITATIONSMATERIAL 
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2 EII\ILEITUNG: 
Die Rolle des westdeutschen Militiirs in der spatkapitalistischen 
Gesellschaft der BRO. 

Die Bundeswehr ist kein in sich abgeschlossenes System der offentlichen Gewalt, 
sondern in die politokonomischen Strukturen der qesellschaft, in der sie existiert, 
eingeflochten und durch diese gepriigt. Fur jede Kritik der Bundeswehr muB das 
heiBen, daB sich die Beschriinkung auf sie selbst, ihre distanzierende Herauslosung 
aus den gesellschaftlichen Beziehungen verbietet. Der Gegenstand unserer Untersu
chung liegt auf der Hand, ist unmittelbar greifbar: die Bundeswehr tritt mit uber ei
ner halben Million Wehrpflichtigen, Berufssoldaten und Zivilangestellten unuberseh
bar an der gesellschaftlichen Oberfliiche auf. Zugleich steht sie in engen Beziehun
gen zur Wirtschaft, zur Presse, zu den Schulen, zu der Wissenschaft, zu den allgemei
nen Staatsgeschiiften der BRD im In- und Ausland. Die Gesamtheit dieser Beziehun
gen macht den Standort der Bundeswehr an der Oberfliiche der bundesrepublikani
schen Gesellschaft aus, ist ihr Rahmen. Doch handelt es sich hier erst noch um die 
Erscheinung, die noch keine qualitativen Aussagen ermoglicht. Wir mussen daher ei
nen Schritt weiter gehen und die gesellschaftlichen Hintergrunde der Erscheinung 
Bundeswehr niiher analysiereri. 

Die Gesellschaft der BRD ist kapitalistisch, sie beruht auf dem Widerspruch von ge
sellschaftlicher Produktion und privater Aneignung, von Lohnarbeit und Kapital. 
Organ des Staates, der diesen Klassenwiderspruch der burgerlichen Gesellschaft ge
waltsam verklammert, ist u.a. die militiirische Gewalt. Ihre Aufgabe besteht in der 
Sicherung der ungestorten kapitalistischen Ausbeutung gegenuber der nationalen 
Arbeiterklasse einerseits und den sozialistischen Liindern andererseits. In der Phase 
der kapitalistischen Entwicklung, in der sich die BRD befindet, kommt noch eine 
dritte Funktion hinzu: die Forderung technologischer Entwicklung und die Verwer
tung von Kapital in Gestalt von Rustungsforschung und Riistungsproduktion. Erst 
die genauere Analyse dieser Zusammenhiinge ermoglicht die Bestimmung der Bun
deswehr in Wesen und Struktur, sowie in ihrer Erscheinung. Diese Analyse ist auch 
Voraussetzung jeder konkreten antimilitaristischen Strategie. 

Charakterisierung des westdeutschen Kapitalismus 

Der bundesrepublikanische Kapitalismus ist in den letzten Jahren erheblichen Wand
lungen unterworfen, mit ihm die Bundeswehr. Dieser Proze!! geht nicht glatt und 
einheitlich, sondern in Widerspruchen vor sich. Das Ende der Rekonstruktionsperio
de, des "Wirtschaftswunders" der BRD zeigte sich mit der Rezession von 1966/67 
unubersehbar. Die CDU/CSU hatte ihre historische Rolle ausgespielt, die ehemalige 
Partei der Arbeiterklasse, die SPD, ubernahm sie. Ihre Aufgabe war und ist es, die 
weitere Kapitalakkumulation unter Bedingungen verschiirfter Widerspruche zu stabi
Iisieren, orientierend und rordernd als staatlicher "ideeller" Gesamtkapitalist gegen
uber der Willkur der Warenproduktion und den kapitalistischen Verwertungs- und 
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"I inksl iberale" 
Sie wird dabsi von den 

nenbau) unterstiitzt. I hr 
schen Arbeits-

wachsenden 

zung zwischen "Partnern" ist wieder 
besser sozialintegrativ gesteuert werden zu konnen. Das 

. die Verwaltung, fur aile Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. 
notwendig. Spontaneitat 5011 geweckt, aber 
verfeinerter und anonymer Konfliktregelung im Rahmen des wef-
den. Teilnahme des "miindigen Staatsbiirgers" am Proze~ wird ge-

doch zugleich dafiir gesorgt, daB sie bei scheindemokratischen Formen ste
henbleibt. Der gesamt gesellschaftliche LebensprozeB wird in die "Eindimensionali-
tat" des Kapitalverwertungsprozesses eingeschlossen, und nur dort emanzipativ ga
f6rdert, soweit er diesen nicht gefahrdet. (4) Fur den Fall, daB diese umfassend sich 
ausweitenden Herrschaftsmechanismen des kapitalistischen Systems nicht ausrei-

. chen, stehen Mittel oftener Gewalt - Notstandsgesetze und Bundeswehr - zur Ver-
fugung. In der auswartigen Wirtschafts- und ergeben sich aus den Er-
fordernissen des westdeutschen Kapitals weitere Dallon weiter unten. 
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Bundeswehr nun befindet sich im 
ziert aber neue, ihren eigenen 

in ihr noch starken Oberbleibsel lIorindustrieiler Denk- und Verhaltensweisen 
werden, unter teilweise Widerstand ihrer Vertreter lion einer reform i-

formaldemokratischen und die der 
der SPD lIerwandt ist. Sie 
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herzustellen als das Notwendige" (7) ). "Der Grundwidersprueh des Kapitalismus 
. ist der zwischen Lohnarbeit und Kapital, seine Grundtatsache besteht in der Abpres· 

sung von Mehrwert im ProduktionsprozeB, und seine Hauptschwierigkeit resultiert 
aus der Unmaglichkeit, die zunehmende Produktivkrah der menschlichen Arbeit 
und die zunehmende Vergesellschaftung des Arbeitsprozesses mit der privaten An
eignung cler Produkte zu vereinbaren. Diese Schwierigkeit ist prinzipieller Art und 
kann nicht durch uberlagernde MaBnahmen aufgehoben werden. Sie ist Ausdruck 
des widersprtichlichen Rahmens, in den die Arbeit im Kapitalismus eingespannt ist: 
urn Uberhaupt produzieren und sich selbst reproduzieren zu konnen, muB die groBe 
Mehrheit der Bevolkerung sich an die Kapitalisten als die Besitzer der Produktions
mittel wenden, die zur Produktion no.twendig sind. Die Kapitalisten aber, die sich 
nicht an gesellschaftlichen Bedurfnissen, sondern an der Erzielung mOglichst hohen 
Profits orientieren, lassen die Arbeiter nur produzleren, wenn diese nicht bloB ihren 
Lebensunterhalt, sondern daruber hinaus ein 'Mehrprodukt' herstellen, aus dessen 
Verkauf der Kapitalist seinen eigenen Lebensunterhalt bestreitet und sein Kapital 
vergroBern, akkumulieren kann. 

Die prinzipielle Widerspruchlichkeit des Kapitalismus besteht in folgendem: der Ka
pitalist mufA einerseits sein vorgeschossenes Kapital durch Einsatz der Lohnarbeit 
verwerten, d.h. dam Arbeiter ein Mehrprodukt abpressen, er muB aber andererselts 
dieses Mehrprodukt realisieren, d.h. auf dem Markt verkaufen. Der Profit des Einzel
kapitalisten ist desto groBer, je hoher der Verwertungsgrad seines Kapitals (mog
lichst vollstandige Auslastung des Kapitals mit moglichst hoher Ausbeutungsrate) 
und je weniger beschrankt seine Realisierungsmoglichkeiten sind. Das gleichzeitige 
Wachstum dieser Komponenten ist aber fur das Gesamtkapital unerfullbar weil wi
clersprtichlich: Je hoher der Verwertungsgrad des vorgeschossenen Kapitals insge-' 
samt ist - und der Verwertungsgrad erhoht sich mit steigender Produktivitat der 
Arbeit und mit fallenden Lohnen -, desto groBer werden die Realisierungsschwie
rigkeiten des Kapitals insgesamt, weil das Mehrprodukt immer groBer wird, d.h. der 
Teil des gesellschaftlichen Gesamtprodukts steigt, der nicht durch die Verausgabung 
cler lohne absorbiert wird". (8) 

Aus der permanenten Gefahr dieses Widerspruchs sucht das Kapital einen Ausweg. 
Die Staatseingriffe in die Wirtschaft, die Krisen verhuten sollen, haben nur zur Fol
ge, daB sich der Widerspruch zwischen Realisierung und Verwertung des Gesamtka
pitals auf erhohter Ebene wiederholt. Und "wahrend der Staatsanteil am Bruttoso
zialprodukt langfristig steigt - Indikator fur die zunehmende Notwendigkeit, daB 
der Staat in der Realisierungs- und Verwertungssphare stutzend eingreift, - werden 
gleichzeitig die Arbeiter und ihre Organisationen einer sich steigernden manipulati
ven und integrativen Bearbeitung mittels BewuBtseinsindustrie und Scheinbeteili
gung an den Entscheidungen in der Gesellschaft unterzogen, wird ihnen gleichzeitig 
mittels Bundeswehr, Werkschutz und Notstandsgesetzen die Grenze ihrer Freiheit 
gezeigt, wird versucht, ihre Schwache gegenuber dem Verwertungszwang des Kapi
tals zu erhalten." (9) Dieser ProzeB treibt mit der Unterdruckung auch den Wider
stand der Betroffenen, der Arbeiter, voran. - Auch die zunehmende Exportoffensi
ve des westdeutschen Kapitals mit dem Ziel der Internationalisierung der Markte, 
cler Erzielung von Extraprofiten, wie die Erweiterung der industriellen Reservear-
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mee durch Fremdarbeiter schieben die Krisenanfalligkeit des kapitalistischen Sy
stems nur vor sich her, losen sie nicht. Dabei birgt etwa die Exportoffensive in Ge
stalt u.a. des Osthandels weitere Widersprtiche zwischen expansiven international 
orientierten und traditionellen national orientierten Monopolen, wie auch zwischen 
den Absichten des Staates und den einzelnen Kapitalen. Die Notwendigkeit des er
weiterten Osthandels ist naturlich mit einer aggresSiven antikommunistischen MiII
urpolitik nicht vereinbar, sowohl was die Strategie wie die ideologische Formierung 
der Soldaten anbelangt. Deswegen die Umpolung auf den "inneren Feind". DaB die
ser Notwendigkeit gl"Elichwohl starke Krafte entgegenarbeiten, schlagt sich u.a. in 
den Kampfen um AusmaB und Richtung der Riistung in den zivilen und militarischen 
Leitungsgremiel1 der Bundeswehr nieder. (10) 

Einen bedeutenden Versuch, die Verwertungsschwierigkeiten des Kapitals zu lesen, 
stellen neben Export, Werbung und BedUrfnisproduktion die staatlichen Kaufe in 
der privaten Rustungswirtschaft dar. Vom Standpunkt des EinzelkapitaHsten sind 
staatliche Rustungsausgaben eine ideale Losung, da sie ihm hOOe und meist uflkcin
trollierte Profite gewahren und uberdies langfristige Forschungs- und Entwicklungs
vorhaben groBzugig finanzieren. Ihm wie seinen Mitkapitalisten ist as gleichgiHtig, 
was er produziert, entscheidend nur, daB es konsumiert wird und damit €len Profit 
realisiert. "Die einzige Nutzlichkeit, die ein Gegenstand i.iberhaupt fur das Kapital 
Maben kann, kann nur sein, es zu erhalten oder zu vermehren". (11) Was mit der in 
die Konsumtion gelangenden Ware geschieht, ist dem verkaufenden Kapitalisten 
gleich: Kanonen sind ihm so gut wie Butter. 

Der Staat, der die Rtistungskiufe tatigt, "ist das Produkt und die Aul1erung der Un
versOhnl ich keit der Klassengegensatze". (12) E r ist Instrument der Herrschaftssiche
rungdes Kapitals nach auBen (gegenuber dem sozialistischen Lager) unci nach innen 
(gegenuber dar arbeitenden Klasse und ihren Verbundeten). Der Staat ist "ein Pro
dukt der Gesellschaft auf bestimmter Entwicklungsstufe; ar ist das Eingestandnis, 
daB diese Gesellschaft sich in einen unlosbaren Widerspruch mit sich selbst verwik
kelt, sich in unversohnliche Gegensatze gespalten hat, die zu bannen sie ohnmachtig 
ist". (13) Der Staat versucht den Klassenkampf zu regulieren und zu dampfen, !Jibt 
sich den Anschein einer uber den Parteien stehenden Instanz. Aber "da der Staat 
entstanden ist aus dem Bedurfnis, Klassengegensatze im Zaum zu halten;da er aber 
gleichzeitig mitten im Konflikt Qieser Klassen entstanden ist, so ist er in der Regel 
Staat der machtigsten, okonomisch herrschenden Klasse, die vermittelst seiner auch 
politisch herrschenden Klasse wird und so neue Mittel erwirbt zLir Niederhaltung 
und Ausbeutung der unterdruckten Klasse". (13) 

Die Klassenherrschaft der Bourgeoisie nach innen drtickt sich in mannigf~hen For
men aus, in den Institutionen Familie, Kirche und Schule ebenso wie,in den Ttagern 
direkter Gewalt wie Militar unci PolizeL "Fur eine untergehende Klasse wird, je mehr 
die ubrigen Faktoren ihrer Macht an Bedeutung abnehfllen, immer mehr ein be
stimmter zum wichtigsten Faktor der Macht: ihre'ta~chliche Verfugung uber die 
Staatsgewalt. Durch ihre politische Macht kann eine herrschende Klasse sich noch 
gegen eine neue emporkommende Klasse auf den Beinen halten, wenn sie sonst all!! 
Wurzeln der Macht, womit sie in der festen Erde haftete, verloren hat. Der moderne 
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Staat stellt der Klasse, die liber ihn gebietet, groBe Machtmittel, moralische und phy
sische, zu Verfligung. Er bildet eine feingegliederte Organisation, die durch ein Be
amtenheer liberall bis in die entferntesten Winkel einen bestimmten Zentralwillen 
zur Geltung bringt, liberall nach gleichen Grundsiitzen handelt und dadurch liber die 
unorganisierte Volksmasse ein gewaltiges Obergewicht besitzt. Er verfligt liber eine 
moralfsche Autoritiit, die er durch seinen EinfluB auf Schule, Kirche und Wissen
schaft noch klinstlich aufrechterhalt oder steigert. Er verfligt liber das physische Ge
waltmittel der Armee, die durch feste Diszipolin zusammengehalten, im auBersten 
Faile, wenn Justiz und Polizei nicht ausreichen, durch ihre liberlegenen Waffen eine 
unbotmaBige Bevolkerung leicht niederschlagen kann., Wenn sonst zwei kampfende 
Klassen sich die Waage halten wlirden, is~ die herrschende Klasse gerade dadurch, 
daB sie die herrschende ist, dadurch, daB sie liber die Staatsgewalt verfligt, ihrem 
Gagner weit liberlegen". (14) 

Geschichte und Begriff des Militarismus 

Jetzt werden wir auch eher in der Lage sein, den Begriff des Militarismus naher zu 
kennzeichnen. Er drlickt, wie jeder Begriff, einen gesellschaftlichen Sachverhalt aus 
(allerdings nicht im Sinne einer Kopie), ist daher mit diesem auch geschichtlichem 
Wandel unterworfen. Zum einen: mit demBegriff Militarismus meinen wir hier Be
wegungsmomente nur der kapitalistischen Gesellschaft, die Rolle des Militiirs in den 
sozialistischen Landern unterliegt ganz anderen Bedingungen und muB daher geson
dert untersucht werden. Zum anderen: mit den Veranderungen des Kapitalismus, 
besonders des deutschen, verandert sich auch der Inhalt des Militarismusbegriffs. So 
besaB das Militiir im Kaiserreich aufgrund der spezifischen Klassenstruktur - des 
Blindnisses von GroBgrundbesitz und GroBbourgeoisie - und des kriegerischen Cha
rakters innerimperialistischer Konkurrenz eine gesellschaftliche Stellung, die ihm ei
nen maBgebenden, ober das eigentlich Militiirische weit hinausgehenden EinfluB ver
schaffte. Es war StoBkeil des expansiven deutschen Imperialismus, Instrument im 
offenen Klassenkampf und gesellschaftliches Leitbild des Blirgertums. So konnte es 
auch geschehen, daB sich das Militiir von den Kraften, die es trugen, relativ 10sriB 
und sich im Verlaufe des Weltkrieges zeitweilig zum bestimmenden Machtsystem 
entwickelte. In der Nazizeit dagegen blieb das Militiir von vornherein, und schlieB
lich ganz deutlich, Instrument der gewaltsamen Unterdrlickungs- und Ausdehnungs
politik des Faschismus. Die totale Niederlage von 1945, Abrlistung, Besetzung durch 
die Siegermachte, Konzentration auf den binnenwirtschaftlichen Wiederaufbau und 
die starke antimilitaristische Haltung des Volkes - all das stellte die Bundeswehr 
von vornherein in einen anderen Rahmen. Wohl hat sich die Stellung der Bundes
wehr gegenliber ihren Anfangen geandert, in der NATO, im Verhaltnis von Generali
tat zu ziviler Flihrung, im gesellschaftlichen Ansehen, doch kann von einer Verselb
stiindigung des Militiirischen heute nur in Ansiitzen die Rede sein. Vielmehr ware 
Militarismus heute, ausgehend von Wesen und Erscheinung des militarisch-industriel
len Komplexes, zu begreifen als Stabilisierungsmoment der kapitalistischen Okono
mie in einem dreifachen Sinn: a) Milderung der kapitalistischen Verwertungs- und 
Realisierungsschwierigkeiten durch Staatsauftrage an die Rlistungswirtschaft; bl SI-
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cherung des kapitalistischen Systems durch (noch latente) Unterdrlickung des offe
nen Klassenkampfes; c) Sicherung des kapitalistischen Systems gegenliber dem Welt
sozialismus durch (gegenwartig) Einfrieren des weltpolitischen status quo, bzw. Ver
hinderung seiner Y~randerung mit militiirischen Mitteln. Vom Militiir als gesell
schaftliches Leitbild des Blirgertums ist nicht viel libriggeblieben: die Ausbeutungs-, 
Disziplinierungs- und FlihrungsmechBnismen in Produktion, Verwaltung, Ausbil
dung und Militiir gleichen sich immer mehr an. 

Absicht dieser Arbeit 

Die vorliegende Arbeit ist Ausdruck und Teil eines Entwicklungsprozesses, den wir 
als Neubildung einer sozialistischen Opposition in Westdeutschland bezeichnen kon
nen. 1m Frlihjahr 1968, als die Notstandsgesetze durch den Bundestag gejagt wur
den, entschlossen sich Hunderte von Reservisten der Bundeswehr, die in Westberlin 
studierten, gegen die offene Umwandlung der Bundeswehr in eine Blirgerkriegsar
mee zu protestieren und Widerstand zu leisten. Nach einigen spontanen Aktionen in 
diesem Sinn (15) verbreitete sich jedoch allgemeine Ratlosigkeit, die auf objektive 
Grlinde zurlickging. Der Versuch einer isolierten Gruppe, gegen den Machtapparat 
Bundeswehr vorzugehen, war idealistisch und hoffnungslos, denn: da beim damali
gen Stand der Klassenkampfe von eine~ Neuorganisation der Arbeiterklasse erst in 
Ansatzen die Rede sein konnte, war auch eine genaue Strategiebestimmung von Ak
tionen gegen die Bundeswehr nicht mOglich. Zugleich fehlte im radikaldemokrati
schen Stadium der Studentenbewegung jede einigermaBen geschlossene Analyse des 
westdeutschen Kapitalismus, die es erst erlaubt, den konkreten Stellenwert der Bun
deswehr im gesamtgesellschaftlichen Rahmen Westdeutschlandszu bestimmen und 
damit auch eine antimilitaristische Arbeit in Ziel und Methode genauer festzulegen. 

Heute, drei Jahre spater, konnen wir freilich nicht davon ausgehen, daB sich dies 
grundlegend geandert hat. Doch verweisen die Verscharfung der Klassenkampfe seit" 
her (vgl. Septemberstreiks!), neue Ansatze zur Organisation der Arbeiterklasse (OK? 
und nichtrevisionistische Gruppen) wie zur Analyse des westdeutschen Kapitalismus 
(16) darauf, daB sich ein qualitativer Umschwung der objektiven Bedingungen anti
militaristischer Arbeit anbahnt. Aber eben erst anbahnt, was fur die vorliegende 
Schrift konkret bedeutet, daB sie in jeder Hinsicht einen vorlaufigen Charakter hat: 
sie kann sich weder auf eine entfaltete Organisation der Arbeiterklasse noch auf eine 
weit vorangetriebene Analyse des westdeutschen Kapitals stlitzen. Sie muB sich auf 
die gegliederte Zusammenstellung und Weiterentwicklung der vorhandenen Ansiitze 
von Militarismusanalysen beschranken, ohne sie in den im einzelnen ausgewiesenen 
Zusammenhang der Bewegung des westdeutschen und internationalen Kapitals stel
len zu konnen. Sie kann auch keine strategischen Vorschlage entwickeln, sondern 
lediglich die gegenwartige praktisch-kritische A,beit einiger Gruppen vorstellen und 
problematisieren. Das heiBt aber nicht, daB wir uns auf einen neutralistischen Stand
punkt zurlickziehen. 

Wenn wir die Arbeit dennoch zum jetzigen Zeitpunkt vorlegen, so geschieht das aus 
mehreren Grlinden: 
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Wir konnen es uns nicht leisten, auf das Heranreifen der c.g. objektiven Bedin
gungen wirkungsvQller antimllitaristischer Arbeit zu warten, wiihrend sich der 
Militarismus in Westdeutschland tiiglich auswirkt, mit allen Folgen, die das fiir 
die sozialistische Umwiilzung hat. 
Wir gehen davon aus, daB unsere Analyse heute die Aufdeckung der Struktur 
und Rolle der Bundeswehr zu leisten hat unter stiindiger Einbeziehung des ge.. 
sellschaftlichen R.ahmens, in dem sie steht, von dem auch ihre Gesetze und 
Tendenzen abgeleitet sind. D.h., daB die Analyse der Bundeswehr und die an
timilitaristische Arbeit eben nicht mechanisch der Entfaltung der o.g. abjekti
ven Bedingungen nachzuordnen ist, sondern sie sind Bestandteile dieses Pro
zesses, teilen seine Beschriinktheiten. und Perspektiven. , 
Wir' wenden uns insbesondere an jene, die in der bestehenden Gesellschaft aus- .. 
gebeutet und unterflrivilegiert sind und auf die eine oder andere Weise mit der 
Bundeswehr in Beriihrung stehen, stehen werden oder gestanden haben: Lehr
linge und Jungarbeiter, SchUler und Studenten. Ihnen wollen wir eine Orien
tierungshilfe geben. 

vgl. Franz Janossy, Das Ende der Wirtschaftswunder, Frankfurt/M. 1969; F. Huysken~ 
Schule im SpatkClPitalismus, Berlin 1970; Elmar Altvater, Bildungsekonomie, 1969. 

2 vgl. Huffschmid, Die Politik des Kapitals in der BRD, Frankfurt/M. 1969; W.M. Breuer, 
Illusion und Wirklichkeit des "Volkskapitalismus", Blatter fur deutsche und internationa
Ie Politik, 4/70. 

3 vgl. Kritik der Mitbestimmung, Frankfurt/M. 1969. 
4 vgl. Marcuse, Der eindimensionale Mensch, Berlin 1967. 
5 vgl. die "Gutachten" von Karst, Schnez u.a. 
6 vgl. Baukloh, Machen unsere Generale wieder Politik?, Blatter fur deutsche und interna

tiona Ie Politik, 2/70. 
7 Karl Marx, Das Elend der Philosoph ie, Fruhschriften (hrsg. von S. Landshutl, S. 490. 
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3a MILITAR UNO GESEllSCHAFT 1M KAISERREICH 

Der Sieg im Krieg gegen Frankreich 1871 hatte Deutschland die nationale Einigung 
gebracht; Bismarck, der preuBische Junker hatte das vollendet, was die burgerliche 
Revolution in Deutschland zu leisten nicht imstande gewesen war. Nach Marx' Ur
teil war das.so entstandene Deutsche Reich "ein mit parlamentarischen Formen ver
briimter, mit feudalem Beisatz vermischter, schon von der Bour,geoisie beeinfluBter, 
burokratisch gez immerter, pol izeilich behiiteter Mil itiirdespotismus." (1) 

Eine der ersten Handlungen der Armee dieses Staates war das Zusammenspiel mit 
der franzosischen Bourgeoisie zur Niederschlagung der Pariser Kommune, ein ekkla
tantes Beispiel dafur, daB angebliche nationale Gegensiitze oder gar die sogenannte 
"Erbfeindschaft" zwischen Deutschland und Frankreich in dem Moment fallen ge
lassen werden, wo es daran geht, gegen den gemeinsamen Feind vorzugehen, das or
ganisierte Proletariat. Karl Marx schrieb dazu: "Der hochste heroische Aufschwung, 
dessen die alte Gesellschaft noch fiihig war, ist der Nationalkrieg, und dieser erweist 
sich jetzt als reiner Regierungsschwindel, der keinen anderen Zweck mehr hat, als 
den Klassenkampf hinauszuschieben, und der beiseite fliegt, sobotd der Klassen
kampf im Burgerkrieg auflodert. Die Klassenherrschaft ist nicht liinger imstande, 
sich unter einer nationalen Uniform zu verstecken; die nationalen Regierungen sind 
sich eins gegenuber dem Proletariat I" (2) 

Die 4 Milliarden Reparationen, die Frankreich bezahlen muBte, und deren Lowenan
teil zu neuer, direkter oder indirekter, Aufriistung verwendet wurde, brachten eine 
kunstliche Hochkonjunktur von kurzer Dauer, deren Zusammenbruch die deutsche 
Wirtschaft schwer erschiitterte (Grunderjahre und Griinderkrach). Ihr Ergebnis war 
eine "neue Schicht von Borsen- und Industriekapitalisten, fett geworden durch plan
maBige schwindelhafte Ausbeutung der Volksmassen, auf der anderen Seite den 
wirtschaftlichen Ruin breiter Schichten des Mittelstandes." (3) 

In den Jahren nach dem Krieg wurden in Deutschland stiindig neue Praventivkriegs
plane ausgearbeitet, die jeweils den Nachbarstaaten Angriffspliine unterstellten und 
so den Vorwand fur stiindig neue und starkere Rustungen lieferten. Verbunden war 
damit eine Glorifizierung des Krieges und des 'Militarismus' wie wohl in keinem an
deren Staat, die aile Bereiche des menschliche'n Lebens erg riff. Ein Beispiel mag ge
nugen: "Der ewige Friede ist ein Traum und nicht einmal ein schoner, und der Krieg 
ist ein Glied in Gottes Weltordnung. In ihm entfalten sich die edelsten Tugenden 
der Menschen, Muth und Entsagung, Pflichttreue und Opferwilligkeit mit Einset
zung des Lebens. Ohne den Krieg wiirde die Welt im Materialismus versumpfen." (4) 

Sedanfeiern, Wehrvereine, Wissenschaft und Kunst taten das Ihre dazu, den preuBi
schen Leutnant, den, wie Bismarck sagte, uns so schnell keiner nachmacht und bei 
dem der Mensch erst beginnt, zum Leitbild der Gesellschaft zu machen. So wurde 
eine Ideologie geschaffen, die den iiuBeren Erscheinungsformen des preuBisch-deu.t
schen Militarismus adaquat war. 

Es gelang der Militarkaste auBerdem, die Armee fast voliig der parlamentarischen 
Kontrolle zu entziehen, da nur aile sieben Jahre die Heeresstiirke veriindert werden 
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konnte (Septennat). 

Imperialismus nach innen und auBen. 

In den Jahren vom Ende der Griinderjahre bis zur Jahrhundertwende hatte der deut
sche Kapitalismus eine Phase schneller Kapitalkonzentration und -Akkumulation 
durchgemacht, die Deutschland zu - neben England - stiirksten.Wi~tschaftsmacht 
auf dem Kontinent hatte emporsteigen lassen. Der deutsche Kapltallsmus trat zusam
men mit den anderen hochentwickelten kapitalistischen Staaten in die Phase des 
Imperialismus ein, den Lenin wie folgt definiert. "Der Imperialismus ist der Ka~ita
lismus auf jener Entwicklungsstufe, wo die. Herrschaft der Monopole un<d des FlOanz
kapitals sich herausgebildet, der Kapitalexport hervorragende Bedeutung gew~nnen, 
die Aufteilung der Welt durch die internationalen Trusts begonnen hat und die Auf
teilung des gesamten Territoriums der Erde durch die groBten kapitalistischen Uin
der abgeschlossen ist. " (5) 

Da Deut~hland bei dieser Aufteilung der Welt zu spat gekommen war, "so konnte 
man voraussehen, daB dieser junge, kraftstrotzende, von keinerlei Hemmungen be
schwerte Imperialismu5, der auf die Weltbuhne mit ungeheuren Appetiten trat, als 
die Welt bereits so gut wie verteilt war, sehr rasch zum unberechenbaren Faktor der 
allgemeinen Beunruhigung werden muBte." (6) Dieser mit besonderer Aggressivitat 
verbundenen Expansionsdrang des deutschen Kapitalismus, dessen ideologische 
Rechtfertigung die Losung vom "Platz an der Sonne" war, forcierte das Wettrusten, 
da durch ihn der kriegerische Charakter der innerimperialistischen Konkurrenz, vor 
aHem der Gegensatz zu England, noch verstarkt wurde. "Wir wissen, daB diese Span
nung eine notwendige Foige der sich verscharfenden Konkurrenz Deutschlands und 
Englands auf dem Weltmarkte ist, also eine direkte Foige der zugellosen kapitalisti
schen Entwicklung und internationalen Konkurrenz." (7) 

BewuBt bereitete man eine militarische Auseinandersetzung mit England und Frank
reich vor, wobei neben dem Heer in zunehmendem MaBe der sogenannte Marinis
mus, das heiBt der ungeheure Ausbau der Flotte, an EinfluB gewann. Hinter diesem 
stand die Schwerindustrie, die durch intensive Forderung von Seiten des Staates zur 
starksten in Europa geworden war .. 

Bei der systematischen Kriegsvorbereitung kam dem Militiir eine entscheidende Rol
le zu. Die Generalitat, die vom Primat der "militarischen Notwendigkeiten" ausging, 
forderte selbstverstandlich das Recht, auch im politischen Bereich entscheidend mit
zubestimmen. 

Innenpolitisch verstarkte der Imperialismus die politische Diktatur der mit dem preu
Bischen Junktertum verbundeten GroBbourgeoisie. Dessen traditionelle Macht- und 
Eroberungspolitik pragte in entscheidender Weise das gesamte Militar, stammte doch 
die Mehrzahl des Offizierskorps, das von burgerlichen Kraften weitgehend freigehal
ten wurde, aus junkerlichen Kreisen. 

Gleichzeitig bewirkte der Imperialismus jedoch auch eine Zuspitzung der Klassenge
gensatze im Innern. Das daraus resultierende wachsende KlassenbewuBtsein des Pro
letariats stellte fur die GroBmacht- und Kriegsplane der Bourgeoisie eine ernstzuneh
mende Bedrohung dar. So gewann mehr und mehr die Sicherung der junkerlich-ka-' 
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pitalistischen Klassenherrschaft als Aufgabe des Militars an Bedeutung. Wilhelm II., 
nicht gewohnt, seine Worte wenigstens nach taktischen Gesichtspunkten auszuwah
len, druckte das in einer Rede an seine Garnison so aus: "Ihr habt mir Treue geschwo
ren, das - Kinder meiner Garde - heiBt, ihr seid jetzt meine Soldaten, ihr habt 
euch mir mit Leib und Seele ergeben: Es gibt fur euch nur einen Feind und der ist 
mein Feind. Bei den jetzigen sozialistischen Umtrieben kann es vorkommen, daB ich 
euch befehle, eure eigenen Verwandten, Bruder, ja Eltern niederzuschieBen ... aber 
auch dann muBt ihr meine Befehle ohne Murren befolgen." (8) 

Der Kampf richtete sich hauptsachlich gegen die Sozialdemokratische Partei, die 
nach der Aufhebung des Sozialistengesetzes enorm an Bedeutung gewonnen hatte. 
Oberwachung der Sozialdemokraten im Heer, schwarze Listen, harte Urteile gegen 
Soldaten, die "rote" AuBerungen (Wie z.B.: Wir wollen sein ein einig Volk von Bru
dern) getan hatten, das war die eine Seite dieses Kampfes. Die andere war das Aus
arbeiten von Planen, die der Sicherung des Hinterlandes bei Kriegsausbruch dienen 
soli ten und die Wilhelm II. folgendermaBen beschrieb: "Erst die Sozialisten abschie-
Ben, k6pfen und unschadlich machen, wenn notig per Blutbad, und dann Krieg nach 
auBen. Aber nicht vorher und nicht a tempo!" (9) 

In den Krisenjahren vor Ausbruch des Weltkrieges drohten die herrschenden Klassen 
wiederholt mit der Anwendung militarischer Gewalt bei Streiks und Unruhen, die 
allerdings, da eine sehr starke Polizeitruppe zur Verfugung stand, auf wenige Faile 
beschrankt blieb, zum Beispiel die blutige Niederschlagung des Bergarbeiterstreiks 
im Ruhrgebiet 1912. 

Die Anwendung der Burgerkriegsplane, die durch Massenverhaftungen etc. die au
Benpolitische Aggressivitat des deutschen Imperialismus innenpolitisch absichern 
soli ten, war dann allerdings beim Beginn des Weltkrieges, auf den so lange hinge
steuert worden war, nicht mehr notig, weil die SPD, die noch Ende Juli gemaB den 
Beschlussen der Zweiten Internationale zu Massendemonstrationen gegen den Krieg 
aufgerufen hatte, am 4. August im Reichstag ihre Zustimmung zu den Kriegskredi
ten. gab, so daB "der Kaiser keine Parteien, sondern nur noch Kanonenfutter kann
te." (10) 

Der Burgfriede, den die SPD am 4. August mit dem kaiserlichen Deutschland ge
schlossen hatte, fuhrte einen groBen Teil ihrer Parteifuhrer geradewegs ins Lager des 
Imperialismus. Nur eine kleine Gruppe aus der Hnken Sozialdemokratie, deren Mit
glieder schon in den Jahren vor dem Weltkrieg zu den erbittertsten Kampfern gegen 
den Militarismus gehort hatten (darunter Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg) 
blieb den Ide.en des proletarischen Internationalismus und Antimilitarismus treu. 
Hinderte sie zunachst noch eine falsche Auffassung von Parteidisziplin (diese war 
ja bis dahin immer eine Waffe gegen revisionistische Abweichungen gewesen) daran, 
die notwendige Trennung von den zu Handlangern des Imperialismus gewordenen 
"Sozialchauvinisten" zu vollziehen, so zeigte das Nein zu den Kriegskrediten, das 
Karl Liebknecht am 2. Dezember 1914 mit einer flammenden Erklarung gegen den 
imperialistischen Krieg als einziger seiner Partei ausrief, daB er im Begriff war, diese 
Auffassung zu uberwinden. 

Die dem Imperialismus angemessene Blitzkriegsstrategie (Schlieffenplan), die durch 
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Handlangern der durch die zentralisierte Planwirt-
schaft vielen Bereichen eine dominierende wirtschaftliche Rolle erhalten 

die 

der deutschen Armeen 
den auch del' Eintritt SPD in die Re-

aurhalten kOl1nte. nnerhalb von 
im November die revolutionare die einem be-

vllaffneten Aufstand der Matrosen in Kiel begonnen hatte. 

Anmerkungen: 

Lit. nach: Illustrierte Geschichte der deutschen Revolution. IAV Berlin 1929. Reprint 
Berlin.1970, S. 38; 

2 Kar! Marx, Der BUrgerkrieg in Frankreich. Adrasse des Generalrats del' Internationalen 
Arbeiterassoziation, Berlin (Ost) 1970, S. 01; 

3 Ebda. S. 48 
Helmuth von Moltke, zit. nach: Forster, Helmert, Otto, Schnitter, Der preuiSisch-deut-
sche Generalstab 1640-1965, Berlin (Ost) 1966, 70; 

5 L.1.Lenin, Der Imperialismus als hochstes Stadium des Kapitalismus, Berlin lOst) 1970, 
S.95; 

6 

8 
9 
10 

Rosa Luxemburg, Die Krise der Sozialdemokratie (Junius-BroschQre), S. 263 in: R.L., 
Politische Schriften, Leipzig o.J.; 
Karl Liebknecht, Militarismus und Antimilitarismus unter besonderer Berucksichtigung 
der internationalen Jugendbewegung, in' Lenin, Liebknecht, Militarismus - Antimilita
rismus, Frankfurt o.J. (1 970), S. 116; 
zit. nach: Forster etc., a.a.O., S. 97; 
Ebda .. S. 103; 
Jurgen Kuczynski, Die Bewegung d$r deutschen Wirtschaft von 1800 bis 1946, Meisen
heim 1948, S. 111; zum Problem des Revisionismus, auf das hier nicht eingegangen wer
den kann, vgl. Georg :=Qlberth, Zur Genese des Revisionismus in der deutschen Sozialde
mokratie vor 1914, in: Das Argument Nr. 63, S. 1-21 sowie Rosa Luxemburg, Die Krise 
der deutschen Sozialdemokratie, a.a.O. 

Bringt 12mal jahrlich 
in den drei Teilen 

_ 1"lformation, Berichte 
- Recht 
- Theorie 

die fUr den gesamten Bereich der antimilitaristischen Al'beit wichtigen 
Informationen mit dem Ziel, die praktische Al'beit und die 
del' Diskussion zu untersttitzen. 

Aufbau und Erscheinungsweise ant i 
gewahrleisten ein schnelles Auffinden 
entsteht ein a..l1timilitaristisches 

ANFORDERN: und 
Chr. W ellm ann, 
Siesmayerstr.7 
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240 Seiten 
Erh<'1lt1ich 1m linken Buchhandel oder per Post durch den 

Buchhtmdlung und 
852 Erlangen, 

hatte sich bereits in den ersten 
Mehrheitssozialdemokratie mit dem 

alten Armee als den 
bereiten. 

richtete sich liar gegen die in meisten 
veroffentlichte schon am 11. 

€lin mit dem die alte Kommandostruk
tur bewahrt werden sollte: "Die rflP·."t7tf'n haben ihre Waff€ln und 
chen beizubehalten. Wo sich Soldatenriite oder Vertrauensri:ite 
ben sie die OHiziere in ihrer lion Zucht 
nung ruckhaltlos zu unterstlitzen." 

Die der Soldatenrate bzw. ihre 
der Offiziere wurde dadurch 

ten Masse dar Soldaten auch iche Elemente, teilweise sogar 
in die Soldatenriite worden waren. (4) 

Der Versuch in Berlin eine rote Garde zu scheiterte, da 
Soidatenrate alleine "die Rellolution schutzen" wollten. Dsr erste 
beiter- und Soldatenriite Deutschlands im Dezember 1918 brachte den entscheiden-
den Wendepunkt in der da er sich fUr die Wahlen lU €liner Nationalver-

und damit gegen die von Machtubernahme durch 
die Arbeiter- und SoldatenriHe entschied. beschloB die Rateversamm-

die Ubertragung der in den einzelnen Garnisonen an die ort-
iehen Arbeiter- und aller und das Ver-
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bot des auBerdienstlichen Waffentragens. Sie forderte die Wahl der TruppenfUhrer 
durch die Soldaten selbst und die beschleunigte Abschaffung des stehenden Heeres 
und Errichtung der ~olkswehr. Diese Beschlusse blieben jedoch wertloses Papier, da 
kurz danach die blutigen Kampfe zur Zerschlagung der Rate eingeleitet wurden. 

Der sozialdemokratische Wehrminister Gustav Noske (Heiner muB der Bluthund 
sein") hatte dazu kurzfristig Truppen aufgebaut, die teilweise aus mehrheitssoziali
stisc~,en Arbeitern, zum gr6Bten Teil jedoch aus konterrevolutionaren Freikorps un
ter Fuhrung des Generals von Luttwitz bestanden. Diese vom HaB gegen die Revolu
tion erfUliten Truppen ("DolchstoBlegende") wurden von Offizieren der alten Ar
mee gefuhrt, die sich und ihre Truppen als Erben des kaiserlichen Heeres empfan
den. Ebert und Noske lieBen diese Truppen die Januar-Revolution in Berlin blutig 
niederwerfen (Morde an Liebknecht und Luxemburg), 

In a,hnliche~ Ak.tionen wurden in Norddeutschland (Hamburg, Bremen), im Ruhr
geblet und In Mltteldeutschland die dort existierenden Arbeiter- und Soldatenrate 
niedergeschlagen, wobei die Freikorps ihre ganze Brutalitat zeigten (weiBter Schrek
ken). Auch bei der Niederschlagung der Munchner Raterepublik durch Freikorps 
und bayrische Freiwillige kam es zu Hunderten von ErschieBungen. 

1m, Marz 1919 wurde die gesetzmaBige Grundlage fur die Entstehung der vorlaufigen 
Relchswehr geschaffen, die zunachst ca. 400 000 Mann stark war und die Mehrzahl 
der Freikorps mit einbezog. 

Beim, Kap.p-Putsch .. im Marz 1920, dem Gegenschlag der Konterrevolution, weiger
ten slch die Generale, gegen die in Berlin einruckenden Truppen zu kampfen 
(Seeckt: "Reichwehr schieBt nicht auf Reichswehr"). Seeckt nahm Urlaub die an
deren Kommandeure warteten abo Erst der Generalstreik der gesamten Arbeiter, der 
trotz der Abwiegelei einiger SPD-Fuhrer und der falschen pessimistischenEinschat
zung der KPD zustande kam, jagte die Kappisten davon. 

Nach Ende des Kapr.;-Putsches wurden einige der Truppen- und Freiwilligenverban
de, die auf Kapps Seite gestanden hatten, von der SPD-Regierung im Ruhrgebiet, 
wo sich aus Arbeitern verschiedener Parteien eine rote Ruhrarmee formiert hatte 
in Thuringen und Sachsen gegen Arbeiter eingesetzt, die sich nicht mit dem "Sch~tz 
der Republik", zu dem die SPD aufgerufen hatte, zufrieden gaben, sondern fur die 
Bewaffnung der Arbeiter und fUr Rate weiterstreikten. Der Kapp-Putsch, der an 
sich durch seine Planlosigkeit die wieder gefestigte Macht des Kapitals gefahrdet 
hatte, brachte als Ergebnis eine Niederlage des Proletariats und eine Starkung des 
militarischen Apparats, da die sozialdemokratische Regierung das Militar rehabili
tieren muBte, um es gegen das Proletariat einsetzen zu k6nnen. (5) 

Die Reichswehr muBte nach den Bestimmungen des Versailler Vertrages auf ein Be
rufsheer von 100 000 Mann reduziert werden. Dieser unfreiwillige Schrumpfungs
prozeB wurde geschickt zur Sauberung der Armee von allen noch verbliebenen de
mokratischen Saoldaren benutzt. So wurden z,B. nach dem Kapp-Putsch zwar eini
ge Offiziere verabschiedet, die sich zu sehr kompromittiert hatten, gleichzeitig je
doch auch eine Anzahl republiktreuer Offiziere und Soldaten, die sich geweigert 
hatten, am Kapp-Putsch teilzunehmen. Dagegen wurden mehrere Kapp-Regimenter 
v611ig unverandert in die Marine bzw. das Heer ubernommen. 
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Das Jahr '1 q23 brachte einen neuen Au'fschwung der revolutionaren Bewegung. Der 
passive Wluerstand in dem von den franz6sischen Imperialisten besetzten Ruhrge
biet, der Metallarbeiterstreik im Mai, der erfolgreiche politische Generalstreik gegen 
die Regierung Cuno und die Wahl von Volksfrontregierungen in Thuringen und Sach
sen zeigten, daB die proletarische Revolution in diesem Herbst greifbarer war als je 
zuvor. 

Durch die Politik der Fuhrung der KPD, die aus einer falschen Einschatzung des 
Krafteverhaltnisses zu einer defensiven, ausweichenden Politik gelangte, verstrich 
diese Chance ungenutzt. So konnte Seeckt als Oberbefehlshaber der Reichswehr 
(Ebert hatte durch den beruchtigten § 48 die Exekutivgewalt dem Reichswehrmini
ster ubertragen) Truppen in Thuringen und Sachsen einmarschieren lassen und ohne 
Widerstand die - legal gewahltf]n - Vol'ksfrontregierungen aus Kommunisten und 
linken Sozialdemokraten absetzen. 

Zur selben Zeit weigerte sich Seeckt, die Reichswehr zu einer ahnlichen Reichsexe
kution gegen Bayern marschieren zu lassen, wo die bayrische Reichswehr der Berli
ner Regierung den Gehorsam verweigert und sich eigenmachtig der Regierung Kahr 
unt~ellt hatte. In einem Brief an Kahr legte er seine Beweggrunde dar: "Die Wei
ma~er Verfassung fur mich kein noli me tangere (ruhr micht nicht an, d.V.), ich habe 
sie nicht mitgemacht, und sie widerspricht in den grundlegenden Prinzipien meinem 
politischen Denken. Ich verstehe daher vollkommen, daB Sie ihr den Kampf ange-
sagt haben ... " (6) , 

Seeckts Theorie vom "unpolitischen Cha~kter der Reichswehr" entlarvte sich so 
als bloBe Verschleierung und Tarnung des Klassencharakters des Militars. Die Reichs
wehr verhinderte mit brutaler Gewalt jeden Versuch der Arbeiterklasse, den revolu
tionaren ProzeB uber die Episode der burgerlichen Demokratie hinaus zu treiben. 
Auf der anderen Seite war sie bereit, jede Konterrevolutionare Bewegung, soweit 
sie Aussicht auf Erfolg hatte, zumindest zu tolerieren, bzw. sie versuchte, rechtsex
treme Krafte unter Kontrolle zu bringen, die durch isoliertes Vorgehen ihr Programm 
zu gefahrden schienen. 

Die "kampflose Kapitulation" der Arbeiterklasse fie I zusammen "mit dem Beginn 
der wirtschaftlichen Stabilisierung der kapitalistischen Weltwirtschaft, die Inflation 
wird liquidiert, die burgerlichen Regierungskoalitionen werden strapazierfahiger." 
(7) Trotzki charakterisierte die deutsche Revolution folgendermaBen: "Was die 
deutsche Revolution von 1918 betrifft, so ist sie keine demokratische Veranderung 
der burgerlichen Revolution: es ist eine von der Sozialdemokratie enthauptete pro
letarische Revolution: richtiger gesagt, es ist die burgerliche Konterrevolution, die 
nach dem Sieg uber das Proletariat gezwungen ist, pseudodemokratische Formen zu 
bewahren." (8) 

Die Lage der Arbeiter hatte sich zwar durch die Erreichung des Acht-Stunden-Ar
beitstages, der freieren Arbeit der Gewerkschaften und die Abschaffung des Drei
Klassen-Wahlrechts gebessert, auf der anderen Seite hatte sich jedoch durch das 
Bundnis der Sozialdemokratie mit dem Militarismus die burgerliche Kla~senherr
schaft und ihr staatlicher Machtapparat gefestigt: Die Macht der Arbeiter- und Sol
datenrate war v611ig zerschlagen worden, die Arbeiterschaft war entwaffnet worden. 
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Bedeutung zunahm. Das militaristische Auftreten der Faschisten, ihr 
zur Auf stung und zur Zerschlagung der durch den Versailler 

Grenzen libten eine starke aus, wie der 
leB gegen drei Offiziere zeigte, die in der Armee nationalsozialistische Pro-

hatten. Hitler, der in diesem ProzeB als nutzte die 
die Bedenken der die in den faschistischen 

n,,"n"n~n,<:"'t'l"nlpn eine fur ihren militarischen sa-

zu zerstreuen: Hlch war immer der Ansicht, daB die Reichs-
zu lersetzen, Wahnsinn ware. Keiner lion uns hat das Interesse an 

ner soichen Zersetzung. Wenn wir zur Macht sind, werden wir dafUr 
daB aus dar Reichwehr die deutsche Volksarmee 

die Kontakte zwischen der 

und bei der 
als Reichskanzler 

Anmerkungen: . 
Zit. nach der beeidigten Aussage General Groeners im Dolchsto~-prozer;. in: Illustrierte 
Geschichte der deutschen Revolution. Berlin 1929, Reprint Berlin (Westl 1970, S. 198 

ebenda,S.233 
3 Zit. in: Forster, Helmert, Otto, Schn itter, PreulSisch deutscher Generalstab 1640-1965, 

Berlin (Ostl 1966, S. 72 
So waren allein 13 von den 84 Soldatenraten beim 1. KongrelS der Arbeiter- und Solda-

ten rate aktive Offiziere, in: III. Gesch., S. 250 
5 vgl. den Aufruf der Reichsregierung: "Der verbrecherische Staatsstreich vom 13. Miirz 

... wlrd vielfach in unverstandiger cder gewissenloser Weise allen Offizieren und Trup
pen der Reichswehr zur Last gelegt. Des ist falsch! Man weir; in der bffentlichkeit offen
bar nicht, daIS die Reichswehrtruppen in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend befehls .. 
gemalS auf ihrem Posten zur Verteidigung der Republik standen, aber wegen der seillech
ten Erfolgsaussichten des Nachtkampfes vor Ankunft der Aufstand ischen in ihre Kaser
nen entlassan wurden." in: III. Gesch., S. 471 
Carsten, Francis L, Reichswehr und Politik 1918-1933, Koln, Berlin 1964, S. 223 

7 Brandt, Peter, Der Charakter der Novemberrevolution - Die stalinistische Geschichts
schre~bung zwischen Dogmatismus und Revisionismus, in: Die vierte nternationale, II. 
Nr. 1,S. 48 

8 Trotzki, Leo, Die permanente Revolution, Frankfurt 1969, S. 27 
9 vgl. die Vorschrift "Flihrung und Gefecht der verbundenen Waffen", in der es hielS: Die 

Vorschrift nimmt Stiirke, Bewaffnung und Aufrustung des Heeres siner neuzeitlichen mi
litiirischen GrolSmacht als Grundlage an. Nicht nur das nach dem Friedensvertrag gebildet 
deutsche 100 OOO-Mann-Heer." in: Forster, ... a.a.O., S. 203 -

o Carsten, a.a.O., S. 159 
1 ebenda,S.244 
12 Forster, ... a.a.O., S. 211 
13 Carsten, a.a.O" S. 223 
14 ebenda, S. 235 
15 zit. nach Forster, ... a.a.O., S. 216 
16 Carsten, a.a.O., S. 420 



Putsch in Miinchen hatten itler und ein Teil seiner Anhan
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se "durch staatliche Arbeitsbeschaffungsma~nahmen im Rahmen einer forcierten 
Riistungspolitik zu iiberwinden, womit gleichzeitig, die von ihnen seit langem er
strebte militante Revi!iion der Ergebnisse des ersten Weltkriegs vorbereitet werden 
konnte." (7) 

In der Weltwirtschaftskrise war die biirgerliche Herrschaft in Deutschland okono
misch und politisch bankrott gegangen. Der Faschismus als terroristischer Form
wechsel biirgerlicher Herrschaft lag in der Konsequenz dieser Entwicklung. Er bot 
sich als einfache Losung an, da die Faschisten die Verwertung des Kapitals durch 
verscharfte Ausbeutung der Arbeiterklasse und imperialistischen Expansion beseiti
gen wollten. Um dies zu erreichen, war die Disziplinierung der Arbeiterklasse mit 
terroristischen Mitteln notwendig. Der Faschisml:ls lieB die kapitalistischen Besitz
und Produktionsverhaltnisse grundsatzlich unangetastet. So konnte auch "die alh 
gemeine Tendenz des monopolistischen Kapitalismus, die private Akkumulation oh
ne Riicksicht auf die Moglichkeiten individueller und kollektiver Konsumtion voran
zutreiben, damit jedoch stets latente Oberproduktion hervorzubringen, ( ... ) nur 
durch die organisierte Vergeudung und Destruktion ausgeglichen werden." (8) 

In den ersten Jahren nach der "Machtiibernahme" bestimmte die Schwerindustrie 
unter Filhrung der Vereinigten Stahlwerke iiber Schacht die Wirtschafts- bzw. die Auf· 
riistungspolitik. Diese Politik machte starke Rohstoffimporte erforderlich, denen 
sinkende Exportziffern gegeniiberstanden, wodurch es dann zur Au~enhandelskrise 
des Jahres 1936 kam. 

Diese Krise fiihrte zu einer Machtverschiebung innerhalb der herrschenden Klasse, 
. da sich die 4-Jahres-Konzeption der Gruppierung um die IG-Farben (Ghemie-Elek

troindustrie) durchsetzte, deren Reprasentanten schon 1935 Verbindungen zu Go
ring gekniipft hatten, der dann 1936 zum Rohstoff- und Devisenkommissar emannt 
wurde. Dieser Plan sah eine maximale Forcierung der Riistung vor, um in einer Rei
he von Blitzkriegen die auf die Dauer doch wirtschaftlich starkeren Gegner nieder
zuschlagen. Zu diesem Zweck sollte Deutschland durch die kiinstliche Herstellung 
von kriegswichtigen Rohstoffen weitgehend autark gemacht werden, da klar gese-

. her:' wur.de, daB . .derKrieg auch GroBbritannien und die USA miteinbeziehen wiirde. 
Gfeichzeitig sollte durch auBenwirtschaftliche "friedliche Expansion" innerhalb Eu
ropas die Basis fiir diese Blitzkriege geschaffen werden. (9) 

1938 wurde mit der Eingliederung Osterreichs der erste Schritt zu d ieser Erweite
rung der Produktionsbasis getan. Verscharfte 'Arisierung' im Inneren und die An
nexion der GSR mit ihrer hochtechnisierten Rustungsindustrie bildeten dann die 
Ausgangsbasis fur die Plane zur "Neuordnung der Welt", das heiBt fUr die militari
sche Expnasion. 

Die Ziele dieser Expansion wurden weitgehend von den Industriellen bestimmt. (10) 
Sicherlich war es ein Ziel der Nazis den Boischewismus niederzuwerfen, den slawi
schen und jiidischen Menschen auszurotten, bestimmend fiir die Kriegfiihrung blieb 
aber die wirtschaftliche Zielsetzung, d.h. es ging um die Weizenfelder der Uraine, 
die Olfelder Rumaniens. Die in Deutschland erzielten Profite spielten nun bei der 
Erweiterung der Produktionsbasis keine groBe Rolle mehr, da der Raub fremder 
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Wirtschaftskapazitaten ein Hauptmittel zur Akkumulation wurde (1939 k~men 
25 % durch Raub an Produktionsmitteln hinzu; 194050 %1. (11) Auch be.~ de.r Be
schlagnahmung in den besetzten Gebieten und bei der V~r~hleppung. auslan~lscher 
Arbeiter spielten die Kapitalisten eine fuhrende Rolle. Fur sle sollte dleser Kneg Um
weg sein, um zur Weltherrschaft zu gelangen. 

zit. nach Bloch. Charles. Die SA und die Krise des NS-Regimes 1934, Frankfurt (M.) 1970, 
S.11 

2 Vergl. zu dieser Problematik: Reich, Wilhelm, Massenpsychologie des Faschismus, 0.0. 1933 
3 zit. nach Bloch, Charles, a.a.O. S. 25 . 
4 vergl. hierzu vor allem: Hallgarten. George W.F., Hitler, Reichswehr und I ndustrie, EVA 

Frankfurt a.M. 1955; und Czichon, Eberhard, Wer verhalf Hitler zur Macht? Kiiln 1967 
5 So beispielsweise am 1.Mai1929 als die Berliner Arbeiterklasse trotz des bes~ehenden De

monstrationsverbots, das von dem S P D - Polizeiprasidenten Ziirgiebel verhangt worden 
war, demonstrierten und die Polizei auf Geheii? Ziirgiebels mit aui?erster Brutalitat gegen 
die Arbeiter vorging. 

6 vergl. Rosenberg, Arthur, Der Faschismus als Massenbewegung, in Bauer, Marcuse, Rosen
berg Faschismus und Kapitalismus EVA Frankfurt a.M. S. 120 ff. 

7 CZichon, Eberhard, Der Primat der Industrie im Kartell der nationalsozialistischen Macht, 
in Das Argument Nr. 47, S. 172 

8 Blanke, Bernhard, Thesen zur Faschismus-Diskussion, in SOPO 3, S. 58 
9 vergl. Mason, Tim, Der Primat der Politik - Politik und Wirtschaft im Nationalsozialismus. 

in Das Argument Nr. 41; und Czichon, Eberhard a.a.O. 
10 vergl. Chzichon, Eberhard, a.a.O. S. 187 ff. 
11 Zahlen nach Kuczynski, Jiirgen, Die Bewegung der deutschen Wirtschaft von 1800 bis 1946. 

Meisenheim am Glan 1948, S. 165 
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sind Nationalsozialisten ouch ohne 
sten. Die Wehrmacht ist die letlte, 

Walter von Reichenau 1935 

und lotta 



wobei ihn dilillzuvor informierte Reichswehr tatkriiftig mit technischer Hilfe unter
mtzte. Die Fiihrungsschicht der SA sowie andere alte Widersacher Hitlers wurden 
liquidiert. 

Diese eindeutige Parteinahme Hitlers fur die Wehrmacht befriedigte die Armeefiihrer 
derm~n, daB sie ~ogar die Ermordung der Generale Schleicher und Bredow hinnah
men; la, Generalmalor Reichenau, Ministeramtschef im Reichswehrministerium ent
~arf sogar den ~ext der Meldung, die Schleichers ErschieBung als Notwehr rechtfer
tlgte. (5) Das zelgt, ~u ~e.~ch fuhrem Zeitpunkt schon das Militar auch den letzten 
Rest von Standessolldantat aufgegeben und sich bedingungslos dem Fasch' -
tergeordnet hatte. Ismus un 

Wenige.Wochen s~a~er, nach dem Tode Hindenburgs, leistete die Reichswehr den 
von.RelCh~ehrn;~nlster.~lomberg schon ohne besondere Anweisung Hitlers vorge
fe.rt.gten E!d. auf den .Fuhrer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler". (6) 
Hitler verelnlgte nun die Amter des Reichskanzlers und Reichsprasidenten in seiner 
Hand und war damit oberster Befehlshaber der Reichswehr geworden. 

Schon in dies~r Ph~e .der Ko~solidierung versuchte die faschistische Fuhrung, neben 
der ~rmee, d~e. we" .sle praktlsch unverandert ubernommen werden muBte, einen 
gew~sse~ Unslcherheltsfa~t~r darstellte, einen neuen Apparat aufwbauen, der aus
~hl!e~ltch von.der faschlstlschen Partei gepragt und geformt war, namlich die SS 
~Ie to .,hrer s~zlalen Zusammensetzung und in ihrem Elitedenken auffallende Ah~
hchkelten mit dem Offizierskorps aufwies. (7) 

GI~ichzeitig ~urde al~es g~tan, ~m .. die Aufrustung fur den geplanten imperialistischen 
~ne.g zu fo~c.ler~n: Ole Wled~retofuhrung der allgemeinen Wehrpflicht, der Einmarsch 
~n die e~tmilltar~.slerten. Rhemlande und die Erprobung der alten und neuen Waffen 
,m spamschen B.urgerk.neg (Legion Condor) bildeten die Stationen bei der Vorberei
tung des AnnexlOnskrreges. 

1938 wur?e zunachst Kriegsminister Blomberg, dann auch der Oberbefehlshaber der 
Heere, Frrtsch, wegen angeblicher sittlicher Verfehlungen ausgeschaltet. (8) 

Hitler lo~te die Institution des Kriegsministers und Oberbefehlshabers der Wehrmacht 
a~f und ubernahm nun. auch faktisch den Oberbefehl der Wehrmacht, der ihm seit 
Hm~enburgs Tod nomlnell zustand. Das bisherige Wehrmachtsamt im Kriegsmini
ste~lUm wurde ~u~ ~berkommando der Wehrmacht ausgebaut, dessen Chef General 
K~I.~el (allgemem .ubllcher Spitzname: Lakaitel) bedingungslos, das heiBt ohne die 
elrtare Skrupel serner Kollegen, aile faschistischen Plane verfocht. 

Di.e Ausschaltung der Fuhrungsspitze der Wehrmacht erfolgte ohne nennenswerten 
Wlderstand ~er .Generalitat. Sie war fur Hitler notwendig geworden, weil sich in der 
Wehr~~.ht ~~derstand~.regungen" gezeigt hatten, das heiBt, weil einige Militiirs 
aus ~llttarpoll~lsche~.Grunden Bedenken gegen Hitlers Plane (Annexion der CSR, 
Zwelfro~tenkrr~g) geauBert h~tt~n. Ais ~~e mit ihren Vorschlagen, die auf einen spa
t:ren Kne~sbegmn nach sorgfaltlgerer Rustung hinausliefen, kein Gehor fanden 
raumten. sle ohne Widerstand freiwillig (Rucktritt Becks) oder unfreiwillig (Blor~
berg, Fntsch) das Feld. 

Die auBenpolitische Erfolge des faschistischen Staates (Die Eingliederung Osterreichs, 
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das Munchner Abkommen und die Besetzung der Resttschechei), die ermoglicht und 
bedingt wurden durch nackte militarische Erpressung einerseits und die Appease
mentpolitik der westlichen GroBmachte andererseits, lieBen die partielle Opposition 
der traditionellen Oberschichten in Heer und Burokratie jedoch rasch verstummen, 
ebenso wie auch die Bedenken gegen den Oberfall auf Polen, die hauptsachlich mili
tarischem Kalkul. namlich der Ablehnung des mit Risiko verbundenen Zweifronten
kriegs, entstammten, siah auf Grund der militiirischen Siege der faschistischen Ar-
meen schnell verfluchtigten. . 

Zu der Verachtung fUr den Nationalsozialismus und der Kritik an fachlich-operati
ven Entscheidungen Hitlers traten im Laufe des Krieges ehtische Bedenken hinzu, 
die sich vor aHem an den wahrhaft verbrecherischen Methoden der KriegsfUhrung 
entzundeten (etwa am Kommisarbefehl, der die sofortige ErschieBung aller gefange
nen Kommissare der Roten Armee vorsah, oder am Vorgehen gegen die Zivilbevol
kerung in Polen usw.) Dabei spielten freilich auch Rivalitiiten zwischen der Wehr
macht und der SS eine groBe Rolle, die den nie abgeklarten Kompetenzen zwischen 
beiden Organisationen entsprangen. Die Liquidationen in Polen zum Beispiel wurden 
als Exzesse Himmlers kritisiert, die ohne Wissen Hitlers geschahen, wobei die Annah
me wohl nicht trugt, daB, falls Hitler als direkter Urheber dieser Aktionen hervorge
treten und sie "ordnungsgemaB" befohlen hatte, die Armee auch dazu geschwiegen 

hatte. 
Dazu kamen noch Auseinandersetzungen zwischen der Wehrmacht und der SS auf 
dem Gebiet der Besatzungspolitik. Die Wehrmacht wollte innerhalb des besetzten 
Gebietes Ruhe, um ungestorte militiirische Handlungsfreiheit zu erreichen und die 
6konomische Ausbeutung durch die deutschen Konzerne zu ermoglichen, wahrend 
die SS ohne Rucksicht auf diese Plane ihre Deportationen und Liquidationen vor
nahm und so die Bevolkerung, die die Deutschen oft freundlich begruBt hatte, in 

den Partisanenkampf trieb. 
Es waren jedoch nur Teile des Offizierskorps, die aus preuBischer Tradition heraus 
einen "ordentlichen" Krieg ohne diese "Perversionen des soldatischen Ethos" haben 
wollten. Andere Militiirs rechtfertigten ungeniert aile Verbrechen mit dem "Kampf 
gegen den Boischewismus", pladierten fUr eine "Ruckkehr zum alten Kriegsbrauch" 
(9), das hei!?t, fur einen Krieg ohne die lastigen Bestimmungen des VOlkerrechts. In 
diesem Zusammenhang gehort auch das Abkommen zwischen dem Oberkommando 
des Heeres (OKH) und der SS, das den Sondereinheiten sogar im Bereich der kamp
fenden Truppe Bewegungsfreiheit einraumte (1941) (10). Aktionen der SS wurden 
dann unterbunden, wenn die militarische Operationsfreiheit gestort werden konnte. 

Ais sich langsam die Niederlage der faschistischen Armeen abzuzeichnen begann, 
drangten die reaktionaren oppositionellen Kreise des Militars auf eine Beendigung 
des Krieges im Westen durch einen Sonderfrieden, um mit verstarkten Kampfanstren
gungen den Vormarsch der Roten Armee im Osten aufzuhalten. 

Zu diesem Zweck arbeiteten sie im Innern mit Vertretern der burokratischen Fuh
rungsgruppen zusammen, deren Programmvorstellungen antikommunistischer, stan
destaatlicher oder gar monarchistischer Art waren. Sozialdemokraten (Leuschner, 
Leber), Christen (Kreisauer Kreis) und idealistische Offiziersgruppen aus der junge-
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ren Generation, die ein im wesentlichen burgerlich-demokratisches Programm vertra
ten, hatten sich dieser Opposition angeschlossen, konnten jedoch den Gesamtcha
rakter der Verschworung nicht entscheidend beeinflussen. 

Der Staatsstreich yom 20.Juli scheiterte unter anderem am opportunistischen Ver
halten hoher Offiziere in Berlin, die sich zunachst abwartend verhielten auf die 
Nachricht von Hitlers Uberleben sich jedoch gegen die Verschworer wa~dten. 
Die militarischen Verschworer waren weit entfernt davon, uber den ethischen Pra
test geg~n zu krasse Auswuchse, die verachtliche Abscheu und den Kampf gegen den 
Verlust Ihrer Machtpositionen hinaus zu Einsichten in die okonomischen Hinter
grunde des Krieges oder gar die Ursachen des Faschismus zu gelangen. Erst der Vor
marsch der Anti-Hitler-Koalition und die sich damit abzeichnende militarische Nie
derlage beendeten den moralischen Disput innerhalb der "Opposition" uber die 
Rechtma~igkeit ihres Handelns. Die Verschworer wurden gezwungen zu handeln, 
wollten sle noch annehmbare Friedensbedingungen, das heiBt die Konservierung der 
Macht- und Besitzverhaltnisse erreichen; befUrchteten sie doch von der militarischen 
~iederlage weg~n ihre~ allzu offenen Bundnisses mit dem Faschismus auch gleichzei
t.,g den V~rlust Ihrer ~,genen Herrschaft. DaB es nach 1945 nicht dazu kam, ist ledig
I,ch auf die RestauratlOnspolitik der westlichen Siegermachte, insbesondere der USA 
zuruckzufuhren. ' 

Der Irrationalismus des faschistischen Systems trieb den verbrecherischen Krieg bis 
zum total en Zusammenbruch weiter. Die Generale, die zuvor noch Skrupel gezeigt 
hatten, als es galt, gegen Hitler vorzugehen, scheuten sich nicht, noch Hunderttau
sende Soldaten in - auch militarisch - schon langst sinnlos gewordenen Schlachten 
zu verheizen. 

Durchhaltebefehle bis zum letzten Tag, der "Nerobefehl". der im Sinne der "ver
brannten Erde" die Zerstorung aller Versorgungs- und Industrieanlagen vorsah und 
die standrechtlichen ErschieBungen von Zivilisten und Soldaten, die yom Krieg ge
nug hatten, das waren die letzten Stationen des totalen Bundnisses das der deutsche 
Militarismus mit dem Faschismus eingegangen war. ' 

EXKURS: 
Die Rezeption des Widerstandes (20.Juli) in der Bundeswehr 

Hier sind nun einige Worte angebracht uber die Behandlung des 20.Juii und der da
mit zusammenhangende Frage des Widerstandsrechts im politischen Unterricht in 
der Bundeswehr. Widerstandgilt dort als isoliertes Phanomen der deutschen Vergan
genheit, das nur unter ganz bestimmten Bedingungen, namlich denen des sogenann
ten "Unrechtsstaates" moglich war. Da nun nicht weiter nach den gesellschaftlichen 
Ursachen und der Funktion dieses "Unrechtsstaates" gefragt wird, sondern man ihn 
nur als unmoralisch definiert, ist es nur naturlich, daB auch das Verhalten der Manner 
des 20.Juli lediglich in moralischen Kategorien dar.gestellt wird, ohne daB man es 
nach den Programmvorstellungen und Zielen hinterfragt. 
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Dabei wird vor allem die elitare Ideologie der Verschworer reproduziert, womit 
gleichzeit; ,_ verhindert werden 5011, daB der einzelne Soldat jemals sich selbst fUr be
rechtigt halt, dieses Recht fUr sich zu beanspruchen. 

Die Totalitarismustheorie (das Gleichsetzen von "rotem" und "braunem" Unrecht
staat) erleichtert das Umlenken potentieller Widerstandsregungen in Antikommunis-

mus. 
Uber die zahllosen antifaschistischen Widerstandskampfer aus der Arbeiterklasse, de
ren Widerstand weitaus prinzipiellerer Natur und auch zahlenmaBig bedeutender 
war als der der Oberschichten aus Heer und Burokratie, schweigt sich die Bundes
wehr - im Verein mit der burgerlichen Geschichtsschreibung - entweder aus oder 
sie diffamiert sie als "Menschen unlauterer Gesinnung und fragwurdiger Zielsetzung, 
die es selbstverstandl ich - wie auf der anderen Seite - auch im Widerstandslager 

gab." (11) 
Zusammenfassend laBt sich feststeilen, daB das Militar in Deutschland von der Kai
serzeit bis zum Ende des Faschismus immer Instrument der herrschenden Klasse zur 
Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft nach innen und zur imperialistischen Expansion 
nach auBen gewesen ist. Eine demokratische Militartradition in Deutschland gibt es 
nicht, nicht einmal in dem von der Bundeswehrfuhrung fur sich beanspruchten mili

tarischen "Widerstand" im Zweiten Weltkrieg. 

Es gab also keine demokratische Tradition, an die die neugeschaffene Bundeswehr 
hatte anknupfen konnen, weder personell noch ideell. Entsprechend war das Ergeb-

nis. 
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Zit. nach: SPIEGEL, Nr. 31/1969, S'B5d4 I hrsg v Europaische Publikation e.V. Frank 
zit. nach: Vollmacht des Gewissens, ., " 
turt u. Berlin (West), 1965 S t t 1969 

Klaus Ju"rgen Muller, Das Heer und Hitler, tut gar , 
so General Halder, zit. nach: 

S.40 Re'lnhard KLihnl, Die nationalsozialistische Linkp-, 
SPIEGEL, a.a.O" S. 55. Vgl. dazu 
I\~PI'f'nheim am Glan, 1966 
Muller, a.a.O" S. 127 

~~~r~::n~a:~!:JKUhnl, Formen burgerlicher Herrschaft. Llberalismus - Faschismus. Rein-

beck 1971, S. 142 ff. ' I' P tt ierte 
Blomberg hatte _ mit Hitler und Giiring als Trauzeugc,n - elne ehema Ige "r~SI u ., 

ehelratet. Fritsch wurde auf Grund siner gezielten "Namensverwechslung omosexua· 
;itat vorgeworfen, Diese Vorw(Jrfe Sind zum einen fur das Verhaltnls des Faschlsmus zur 

::'exualltdl, LJ"sufiders der Homusc;xualitat. bezeichnend, zum andern wprfen SIB dIJd
l 

Pin 

Licht auf die Ehrvorstellungen des Ofhzlerskorps, das die Entlassunger, (u.G. die Blom· 

bugs! Gi,. bertcchtigt ansah und kaur'] protestiNte. 
Sr, Eugen Muller, General z.b.V 1m OKH. zit. nelch' Vollmacht des Gewissens, d.a,O .. 

S.393 
cbenda, S, 298 f d I 
'Handbuch Innere Fut1cung, S, 83 zit. nach Hans-Helmut Thielen, Der Ver all er nneren 

Fuhrung, Frankfurt i970 
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4 Remilitarisierung der Bundesrepublik 

Entstehung und Entwicklung der BRD - soziOkonomische und pofitische Aspekte 
als Hintergrund der Wiederaufriistung 

Die SU, der eigentliche Verlierer des Kriegs, war durch die ungeheuren Verluste an 
Menschen und Material urn viele Jahre in der wirtschaftlichen Entwicklung zuriickge
worfen und hatte dementsprechend kaum Moglichkeiten, sich gegeniiber den USA 
zu behaupten. Zudem besaBen die Amerikaner als einzige die Atombombe und wa
ren auch bereit, diese einzusetzen. urn ihre machtpolitischen Ziele zu erreichen (so 
beim militarstrategisch uberfliissigen Abwurf auf Hiroshima und Nagasaki) und als 
brutales Mittel ihrer Abschreckungsstrategie (erstmals bei der Potsdamer Konferenz). 

Die weltpolitischen Konflikte zwischen den GroBrnachten, die zugunsten der Kriegs
koalition zuriickgestelit waren und jetzt erneut entflammten, wurden somit in der 
Mehrzahl zugunsten der USA bzw. der Westalliierten entschieden. die ihrerseits in 
immer starkere Abhangigkeit von den USA gerieten. 

Fur das Verstandnis der weltpolitischen Situation der letzten Kriegsjahre und der 
ersten Nachkriegszeit (bis ca 1948) muB die damalige Politik Stalins beriicksichtigt 
werden. Sie orientierte sich an seiner Lehre vom "Aufbau des Sozialismus in einem 
Land" und war eindeutig nur auf die Absicherung der sozialistischen Entwicklung in 
der SU ausgerichtet. (1) Stalins Respektierung der Abkommen mit den Westalliierten 

(2) g;ng sogar so weit, daB er in Landern, die gemaB der Absprache - der EinfluB
sphare der westlichen Lander zugeschlagen worden waren, nicht die kommunisti
sche Befreiungsbewegung unterstiitzte (Griechenland, Jugoslavien). 

Diese Politik war den Alliierten bekannt und sogar wah rend der Berlin-Blockade be
richtete der amerikanische Botschafter General W.B.Smith dem Kriegsrat der USA 
uber seinen Eindruck, daB die Russen keinen Krieg wUnschen. Ahnlich auBerte sich 
auch George F. Kennen, damals Vorsitzender des Politischen Planungsstabes im 
State Department (3). 

Die Expansion der USA nahm dagegen auf wirtschaft/ichem und militarischem Ge
biet riesige AusmaBe an. 1946 waren amerikanische Truppen noch in 56 Landern 
und auf jedem Kontinent stationiert. Bis 1949 soli Amerika Anspruch auf uber 400 
Flotten- und Luftstutzpunkte in aller Welt erhoben haben. (4) 

Aus dieser Darstellung wird deutlich, daB in der Nachkriegssituation jegliches Gere
de von einer "Bedrohung aus dem Osten" eine Verdrehung der tatsachlichen Situa
tion darstellte und auf Deutschland bezogen, offensichtlich stets als Vorwand fur 
die bereits fruhzeitig wieder ins Auge gefaBte Wiederaufriistung der westalliierten 
Besatzungszonen dienen sol/te. 

Die SU legte bei der Besatzungspolitik den groBten Wert auf hohe und langfristige 
Reparationszahlungen wahrend Frankreich, England und zunachst auch die USA an 
einer Ausschaltung der Wirtschaftskonkurrenz interessiert waren. 

An dieser Stelle muB eingeschoben werden, daB sich die AuBenpolitik der USA 
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speziell in der Behandlung Deutschlands nach dem2. w.K keineswegsgradlini~ent-
. kelt hatte von zahlreichen Widerspriichen gekennzelchnet war. Deshalb wlrd 

~~~fach in d;r Geschichtsschreibung von den zwei widerspriichlichen Linien der US
AuBenpolitik gesprochen. 
1) Koloniale Behandlung Deutschlands . . 
Dieser Vorschlag wurde vorwiegend von solchen Gruppen des amenka",~?hen GroB
kapitals vertreten, die auf eine Beseitigung der deutschen K~nkurrenz dran~t~n 
(Morgenthau-Plan als scharfste Version dieses ~onz~Pts: .. Weltge~ende Beseltlgung 
der deutschen Industriekapazitaten, was praktlsch die Rucken:Wlckl~ng D~utsch- > 

lands zum Agrarstaat bedeutet hatte). Andere Vor~tellung~.n zlelten uber dl~ Besel
tigung des deutschen Kriegspotentials hinaus auf die ~erstoru~g d~r ~c~wenndu
strie die Auflosung wirtschaftlicher Machtkonzentratlonen, die Llquldlerung deut
sche~ Konzerne und Trusts, mit dem Ziel der endgiiltig~n Zerschlagun.g.des deut
schen Monopolkapitalismus als selbstandigem okonomlschen und polltlschen Fak
tor. 

2) Die zweite Linie US-amerikanischer Deutschlandpolitik ging von gen eigenen In
vestitionsinteressen in Deutschland und weitsichtigeren politischen ~berlegungen 

s die eine wirtschaftliche und politische Wiedererstarkung des beslegten Landes 
~d seine Einbeziehung in ein antisowjetisches Blocksystem beinhalteten. 

Der Unterschied zwischen den beiden Konzeptionen bestand letztlich darin, .~eu~sch
land zum einen auszubeuten und vollig zu unterwerfen, zum anderen als zukunftlgen 
Bundnispartner in die eigene Strategie miteinzubeziehen. (5) 

Die Politik der Ausschaltung des kapitalistischen Konkurrente~ Deutsc.h.land (Mor
genthauplan; z.T. Potsdamer Abkommen) wurde im. R~hmen e~ner PO"tl~ der ~elt
weiten Eindammung des sowjetischen und kommunlstlschen E~nfl~sses ~ Contall1-
ment'·Politik) ersetzt durch die forcierte Restauration des Kapltallsmus m West
deutschland das auf Kosten der Einheit der Nation zur "Bastion" gegen den Kom
munismus i~ Mitteleuropa ausgebaut werden sollte, wozu ein Agrarland Deutschland 
nicht fahig gewesen ware. Diese Politik wurde von Tru.ma~ am 1 ~.3. 1947 offen ver
kiindet ('Truman'·Doktrin). Truman erklarte als vordnngll~hes ZI~I der U.5-AuSenpo
litik die Zuriickdrangung des kommunistischen Einflusses uberall m der ~elt und 
kundigte jedem Land, das von der kommunistischen 'Gefahr' bedroh~ sel: u.mfassen
de Hilfe an. Das bedeutete, daB sich die USA das Recht zuspre~hen, In. dl~ mneren 
Klassenkampfe eines jeden Landes eingreifen zu konnen: urn die reaktlonaren Klas
sen vor dem Kommunismus zu Iretten' (vgl. den Fall Gnechenland 1947). 

"Der entscheidende Versuch von amerikanischer Seite, die Politik der Ei~dammung 
des sowjetischen Einflusses durch eine Sti:irkung Westeuropas voranzutrelben, war 
schlieBlich ...:las im Juni 1947 verkundete Europaische Hilfsprogramm, der sog. Mar
shall plan". (6) 

Bei der Bestimmung der Richtlinien fur diese Politik der USA spielte die Rustungs
industrie eine entscheidende Rolle. 

Seit der Zeit des New Deal war die amerikanische Wirtschaft und Konjunk.tur in he
hem MaBe abhangig von der Rustung. Verdeutlichen laBt sich d~s u.a. an emem Ver
gleich der Rustungsausgaben und der Arbeitslosenquote. (vgl. Vllmar) 
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der auBerordentlichen Zunahme der Staatsausgaben im 2.WK wurde die Vollbe-
schiiftigung erreicht. Nach dem WK ist der Anteil der am Staats-
haushalt lU keiner Zeit mehr auf den 

n Deutschland hatte der Anteil der an der Volkswirtschaft wah rend der Hit-
lerzeit ebenfalls lUr Konjunktursteuerung Nach dem Krieg sich aber, 

dars die deutsche Wirtschaft zunachst auf Rustung verzichten konnte, de im Bereich 
der Investitions- und ein hinreichend Nachholbedarf bestand 
und sich in diesen Sektoren vor allem auch die schneller realisierbaren und ho~ren 
Profite abzeichneten. 

Die westdeutsche Wirtschaft verdankte ihren raschen Aufschwung vor allem den 
Marschallplangeldern (1,5 Mrd. Doll. fur Westdtl~), der von den USA 
Restauration des Kapitals und der von Sozialisieru 
sowie auf der anderen Seite dem durch den Zweiten Weltkrieg bedingten ungeheu
ren Nachholbedarf, dem Zustrom von qualifizierten Arbeitskraften aus den ehema
ligen deutschen Ostgebieten und der SBZ/DDR und vor all em der intensiven Aus-

der Arbeiter. 

Die erste Phase der Restauration schloB mit der Wahrungsreform, die mit einer Rei
he gesetzgeberischer MaBnahmen dafur sorgte, daB die Eigentumsstruk
tur weitgehend erhalten blieb. Gleichzeitig wurde mit diesem einseitig von den West
machten fur die Westzonen vollzogenen Schritt die Teilung Deutschlands verdeut
licht und besiegelt. Formal zeichnete sich das dann in der Grundung der beiden deut
schen Staaten - BRD und OOR - abo 

Die Entwicklung der BRD in den folgenden Jahren war gekennzeichnet durch einen 
raschen wirtschaftlichen Aufschwung. Nach der Initialzundung der Wahrungsreform 
sorgte die Koreakrise fur einen ersten Boom, da sich der InflationsprozeB als Foige 
der uberhitzten Rustungswirtschaft in den ubrigen westeuropaischen Staaten und 
den USA schneller vollzog als in der BRD und somit deren Konkurrenzlage verbes
serte (Export steigt um 65 %). Ferner stieg die Konsumguternachfrage (durch Ham
sterkaufe) sprunghaft an und ruckwirkend auch die Investitionsguternachfrage. -
Nach etwa 2-jahriger Boomphase brach der Aufwartstrend ab, die Konjunktur be
gann zu stagnieren. Mit erheblichen Steuervergunstigungen (1. und 2. Steuerreform) 
versuchte die Regierung - erfolgreich - der Stagnation und Krise entgegenzuwirken. 

Neben der wirtschaftlichen Bedeutung hatte die Koreakrise eine weitere wichtige 
Funktion: Sie brachte die Aufrlistungsproblematik ins Gesprach der Offentlichkeit. 
Die allgemeine Lage im fernen Osten und die Beschlitzerrolle, die sich die USA an
maBten mit der dahinterstf;!henden Absicht, ihre imperialistischen Interessen abzu
sichern, erforderten aus amerikanischer Sicht eine Verteidigung Europas (wenn auch 
stets unter Ko~trollp und Aufsicht der Amerikaner). DaB ein kapitalistisches West
europa ohne elll IIltegrJertes Deutschland oder zumindest doch Westdeutschland 
nirht zu verteidigen ware, war den Westalliierten schon wahrend des Krieges klar. 
Die Amerikaner versprachen sich von einer westdeutschen Wiederaufrustung zweier
Ie! 1. Eine militarische Absicherung ihrer Monopolinteressen in Westeuropa bei 
9,,::ichzeitiger Entlastung ihrer eigenen Militarmaschine zugunsten eines Einsatzes im 
I~ahen und Fernen Osten. 2. Die ErschlieBung neuer Absatzmarkte fur die besonders 
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nach dem Koreakrieg fur die Konjunktursteuerung - Ru-
stungsindustrie durch eines westlichen mit weitge-
hend standardisierten Waffensystemen Bauart natUrlich}. (Diese 
Standardisierung hat sich bis heute innerhalb der ATO wegen der Welt-
konkurrenz der nicht verwirklichen lassen). 

Vorarbeiten lum Aufbau einer westdelltschen Armee: 

Fruhzeitig begannen die USA sich die der deutschen Wehrmacht nutz-
bar zu machen: Ubernahme der Abteilung OKH/Fremde Heere Ost unter 
von Generalleutnant a.O. Gehlen zum amerikanischen Geheimdienst, Ubernahme 
ehemal Generiile in die Historical division im Oberkommando des Heeres der 
USA in Europa, von ehemalioen Unteroffizieren und Soldaten . .ilfs-

der Alliierten', und "Arbeltselll-

heiten" aus "n,r;Pf,pn bei den Westalliierten. 

Zu den wichtigsten der von den USA ubernommenen deutschen 
die Auswertung der ro[\e Aufrnerksamkeit 

wurde auch um so d Voraussetzungen 
die Entwicklung eines neuen Wehrmotivs lU schaffen. Kernstuck der neuen 
wurde ein klerikal verbramter Antikommunsimus, mit welchem man direkt an die 
faschistische konnte. Eines der in der Rehabili-

iche H itlers. So entzog der 

Remilitarisienmg unter clem Blank': 

Mit der Grundung der BRO begann die Fortsetzung der Remilitarisierung auf staat-
lidler Gru durch das Amt Blank, dessen es wurde, die mil iti-
sche Planung der neuen Armee zu lenken. Trotz der fur die Remil 
tarisierung durch die antimilitaristische Haltung groBer Teile der deutschen Bev6lke
rung schuf die zielstrebig die Voraussetzungen einer Wiederbe
waffnung in dem Streben nach politischer und wirtschaftlicher I in das 
westliche Bundnis (Marshallhilfe, OEEC, Europarat). 

Die wichtigsten Aufgabengebiete des Amtes Blank waren: 
Gewahrleistung einer gleichberechtigten Integration der kunftigen deutschen 

Nation in rlie NATO 
Schaffung eines Fuhrungsstabs nach OKW-Modell, der die Planung zur Wieder-

aufrustung elnheltllch und generalstabmaLslg len ken solite, 
organisatorische, personelle, juristische, administrative, finanzielle und 'wehr
wirtschaftliche' Vorarbeiten fur die Stellenbesetzung, Formierung. Aufstel

lung und Standortverteilung. 
Entwicklung einer Konzeption fur die gesamte politisch ideologische Arbeit 

innerhalb der zu schaffenden Armee 
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"Bis zum Herbst 1951 fiihrten Mitarbeiter des Amtes Blank mit den Vertretern der 
Westmiichte zweigleisige Verhandlungen iiber Einzelfragen der westdeutschen Wie
deraufriistung. So konferierten vom 9.Januar bis Juni Blank, Speidel, Heusinger, 
Kielmansegg und andere am Sitz der Hohen Kommissare der Westmiichte fur Deutsch
land auf dem Petersberg bei Bonn unmittelbar mit den stellvertretenden Hochkom
missaren und den Befehlshabern der Besatzungstruppen. Es wurde dabei Oberein
stimmung erzielt, daB die BRD eine Armee aufstellt, deren Heer - in Korps und Di
visionen gegliedert - zuniichst 250 000 Mann stark sein sollte." (7) 

Parallel dazu tagte in Paris eine Sachverstiindigenkonferenz (Frankreich, Italien, 
Belgien, Luxemburg, BRD) zur Schaffung einer Europaarmee. "Hauptanliegen der 
Bonner Vertreter auf dieser Konferenz war, die volle Gleichberechtigung in bezug 
auf Bewaffnung und Befehlsgewalt zu fordern unCi durchzusetzen. Sie wollten vor 
allem das Einverstiindnis auch der Pariser Verhandlungspartner dafiir gewinnen, daB 
fiir das westdeutsche Kontingent zur Europaarmee als sogenannte nationale Grund
verbiinde mindestens Divisionen festgelegt und westdeutsche Militiirs g4eichberech
tigt in aile 'integrierten' militiirischen Fiihrungsorgane aufgenommen wiirden." (8) 

Bereits im Mai 1952 fiihrten die Verhandlungen zur Unterzeichnung des Generalver
trags in Bonn und des EVG-Vertrags in Paris durch die Bonner Regierung. 

Durch die starken Vorbehalte Frankreichs und Italiens in bezug auf eine derartige 
WiederbewaffnunQ der Deutschen konnte jedoch weder im Jahre 1953 noch 1954 
eine Ratifizierung des Vertrages erreicht werden. Insbesondere lehnten die Gaulli
sten die zur Debatte stehende Variante der EVG ab, die vorsah, eine sehr starke 
westdeutsche Armee von 500 000 Mann aufzustellen und die franzosischen Streit
kriifte in der Europaarmee dem NATO-Kommando zu unterstellen. 

Als am 30.August1954 in der franzosischen Nationalversammlung die EVG-Debatte 
von der Tagesordnung abgesetzt wurde, und damit das EVG-Proiekt als gescheitert 
angesehen werden muBte, sann man bereits in den NATO-Konferenzen vom Okto
ber desselben Jahres auf Abhilfe. Aufgrund des britischen Vorschlages sollte West
deutschland in den zur Westeuropiiischen Union erweiterten "Briisseler Pakt" auf
genommen werden. 

Unter dem Druck der USA und GroBbritanniens und um der Isolierung zu entgehen, 
stimmte Paris den Vorschlagen zu. Das Ergebnis der Verhandlungen waren die sog. 
Pariser Vertriige vom Herbst 1954. Kernstiick der WEU war die gegenseitige militari
sche "Beistandspflicht". Ein supra-nationales Organ, das den Oberbefehl erhalten 
sollte (wie im EVG-Vertrag) gab es nicht, da die Partner der Union Mitglied der NA
TO waren und die BRD nach VertragsabschluB ebenfalls in diesen Pakt aufgenom
men werden sollte. Da nach dem WEU-Abkommen die militarische Integration allei
nige Aufgabe der NATO war, gelang es den USA ihre Fiihrungsposition erheblich zu 
verstiirken. Der in der selben Zeit wie die Pariser Vertrage unterzeichnete Deutsch
landvertrag regelte die Beziehungen der BRD zu den westlichen Besatzungsmiichten, 
wobei hier vor allem auf die Sonderrechte der USA in bezug auf die Stationierung 
ihrer Truppen auf westdeutschem Territorium hingewiesen werden muB. Durch die
sen Vertrag wurde die Blockbildung auch formal endgiiltig fixiert, die BRD zum 
Hauptaufmarschraum der NATO. 
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Mit der Eingliederung Westdeutschlands in den NATO-Pakt fiihlte sich die Bourgeoi
sie der BRr 'iihig, die deutsche Fraqe mit Hilfe lind Unterstut71JnQ dipses Bundnis5e<; 
zu losen. Adenauer 1954: "Wir sind auf dem Wege, die Sowjetzone zuriickzuholen, 
wenn die westliche Welt eine entsprechende Starke erreicht haben wird." (9) Diese 
Absicht zeigt sich auch deutlich in dem Bestreben der westdeutschen Militars im 
NATO-Kommandobereich Europa, Positionen zu erlangen und zu festigen, die den 
zweiten Rang hinter den USA sicherstellen sollten. 

Um die Rolle der BW in der NATO aufzuwerten und moglichst bald uber einsatz
fiihige Verbiinde in voller Starke zu verfiigen, wurden im Militarprogramm der Ade
nauerregierung vorgesehen: 

Beschleunigter Aufbau einsatzfahiger Divisionen und die zur Unterstutzung 
notwendigen Marine- und Luftwaffenverbande. Dabei sollten die Verbande 
zu diesem Zeitpunkt bereits so ausgebildet werden, daB sie in der Lage waren 
Kampfhandlungen auch beim Einsatz von taktischen Kernwaffen zu fUhren. 

Aufbau eines neuen und Obernahme des alten Versorgungssystems der NATO, 
um so in den Planungsapparat und die Kommandostruktur des Kommandobe
reichs Europa Mitte eindringen zu konnen. 

Ende der fiinfziger Jahre bis Mitte der sechziger forderte vor allem StrauB auch den 
Besitz und die Verfiigungsgewalt uber Atomwaffen (Atomwaffentrager - Star
fighter, Raketen kiirzerer und mittlerer Reichweite - waren schon im Besitz der 
BW) von den USA, die aber dies immer wieder verweigerten, um den Bundnispart
ner nicht zu miichtig werden zu lassen. 

Der Kampf gegen die Wiederbewaffnung: 

Durch die Erfahrungen des totalen Krieges, die Verurteilung deutscher Generale als 
Kriegsverbrecher, die These von der deutschen Koilektivschuld und die Forderungen 
der UdSSR und der USA 1945/46 nach dauerhafter "Entmilitarisierung" Deutsch
lands herrschte im deutschen Volke eine tiefe antimilitaristische Einstellung. Dies 
wird deutlich durch die Umfrageergebnisse. Auf die Frage "Wiirden Sie es fur rich
tig halten, wieder Soldat zu werden, oder daB ihr Sohn oder ihr Mann wieder Soldat 
werden'" kam folgendes Ergebnis zustande: 

Juni 1949 
Dez. 1949 

ja 

8,81% 
6,9 % 

nein 

60,18% 
74,6 % 

ja, unter be- keine 
stimmten Voraussetzungen Meinung 

18,86% 12,1% 
11,0 % 7,5% 

Diese antimil itari~ti<;chp. F imtpllllnq durfte in P.rster Linip. emotional bedingt gewe
sen sein und nicht aus politischer Erkenntnis erlangt worden sein. So anderte sich 
auch diese Haltung durch den Koreakrieg und die mit ihm verbundene antikommu
nistische Hetze. 

1m Oktober 1950 - also im vierten Monat des Korea-Kriegs - antworteten auf eine 
ahnl iche F rage des Allensbahcer I nstituts die Manner uber 18 Jahren: 

ja: 38% nein: 49% keine Meinung: 13% 
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Diese Interessen der Bevolkerung kamen auch auf zahlreichen J(undgebungen zum 
Ausdruck, wo Tausende ein Verbot der Remilitarisierung mit Berufung auf das 
Grundgesetz forderten. Die "Ohne-Uns-Bewegung" war entstanden, die jedoch kei
ne Organisation darstellte, und so ein einheitliches Vorgehen nicht ermoglichte. Ent
sprechend diesen Interessen betrieb in erster Linie die KPD eine konsequente Politik 
gegen die Mil itarisierung. (11) Sie versuchte die sozialdemokratischen, christlichen 
und parteilosen Arbeiter fur den Kampf gegen die Remilitarisierung zu gewinnen; 
auch im Parlament setzte sie sich entschieden gegen die Wiederaufri.istung ein. 

Die KPD initiierte Komitees "der Kampfer des Friedens", die Unterschriften gegen 
die Remilitarisierung sammelten. Bis zum Juni 1950 wurden 2 Millionen Unterschrif
ten gesammelt. 

Unter Beteiligung der KPD entstand 1951 der "HauptausschuB fur Volksbefragung 
gegen Remilitarisierung". Allein in Rheinland-Pfalz wurden innerhalb von drei Ta
gen 32 000 Unterschriften gegen die Remilitarisierung gesammelt. Darauf erlieB der 
Bundesinnenminister am 24. April ein Verbot aller Vol ksbefragu ngsvereinigungen. 
Dennoch wurden die Befragungen fortgefuhrt. Am 16.Miirz1952 gab das erweiterte 
Prasidium des Ausschusses bekannt, daB bis zu diesem Zeitpunkt 6267312 West
deutsche befragt worden seien, von denen 5917683 gegen die Remilitarisierung 
und fur den AbschluB eines Friedensvertrages gestimmt hatten. (12) 

Doch durch die nicht ausreichende Verankerung in der Arbeiterklasse und die per
manente antikommunistische Hetze von Presse und Regierung ging der EinfluB der 
KPD auf die Massen trotz dieser guten Erfolge in der Anti-Remilitarisierungskam
pagne immer mehr zuruck. Der Kampf gegen die Kommunisten wurde mit allen Mit
teln gefuhrt. 

Von der ersten Strafrechtsanderungsreform, den sogenannten 'Blitzgesetzen' wur
den in erster linie Kommunisten betroffen. Nach diesem Gesetz konnte jeder ver
urteiltwerden, wenn er Handlungen unternommen hatte, die -'Den Bestand der 
Bundesrepublik Deutschland beeintrachtigten'. Dies konnte u.U. schon ein Brief
wechsel mit Personen in der DDR sein. Vom 30.August bis 1954 wurden mehr als 
8 000 Verfahren angestrengt. 

Am 26.Juni1951 wurde die FDJ verboten, und am 22.November1951 reichte die 
Bundesregierung den Verbotsantrag gegen die KPD beim Bundesverfassungsgericht 
ein. 

"Obgleich gerade in der Sozialdemokratischen Partei ... die prinzipielle Ablehnung 
jedweder Aufrustung auf starke Zustimmung stieB, hatten sich ihre Spitzengremien 
unter der Fuhrung von Dr. Kurt Schumacher schon vor 1950 fur eine nur bedingte 
Ablehnung einer deutschen Wiederbewaffnung entschietien. Nach Beginn der Kampf
handlungen in Korea priizisierte der Parteivorsitzende seine Position: Er verwarf 
zwar einen westdeutschen Verteidigungsbeitrag zum gegenwartigen Zeitpunkt _ 
moglicherweise s¢hien ihm fur die BRD keine Kriegsgefahr zu bestehen - machte 
aber die VoraussEmung deutlich, unter der die Sozialdemokratie zu einem militari
schen Beitrag ja sagen konne: die Gleichberechtigung innerhalb einer Allianz, in ei
nem machtigen GegenstoiS 'die Kriegsentscheidung auBerhalb der deutschen Gren
zan zu trage'" (Schumacher Rede ilfl c;,ndestag 8.11.195'»)." (12) 
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Auch war die SPD- und die DGB-Spitze nicht bereit, sich an die Spitze der Massen
bewegung gegen die Aufrustung zu stellen. Der DGB-Bundesvorstand unter B6kler 
bejahte im Prinzip die Wiederaufrustung der Politik Adenauers. Diese Haltung war 
zwar innerhalb des Gewerkschaftsbundes heftig umstritten und stieB bei vielen Ge
werkschaftsmitgliedern auf harte Kritik; dennoch war die bedingte Zustimmung zur 
Wiederbewaffnung die offizielle Politik der DGB-Spitze. 

Zur umfassendsten Massenbewegung kam es 1955 gegen die Ratifizierung der Pariser 
Vertrage (Paulskirchen Bewegung). Diese Bewegung erhielt ihren Namen durch eine 
Versammlung in der Frankfurter Paulskirche, zu der zahlreiche Personlichkeiten 
(SPD-Ollenhauer, der Vorsitzende des DGB Walter Freitag, der evangelische Theo
loge Helmut Gollwitzer unCI der Soziologe Alfred Weber) aufgerufen hatten. Auf 
dieser Versammlung wurde einmutig das "Deutsche Manifest" (14) angenommen, 
in welchem fe5tgestellt wurde, daB mit Ratifizierung der Pariser Vertrage die Chan
cen einer Wiedervereinigungfi.ir unabsehbare Zeit ausgel6scht wiirden, sich die Span
nungen zwischen Ost und West erhohen wi.irden. 

Fur dieses Manifest wurden altein in Bayern in 3 Wochen eine Viertelmillion Unter
schriften gesammelt. 1m ganzen Bundesgebiet gab es zahlreiche Kundgebungen und 
Demonstrationen gegen die Pariser Vertriige. 

Die Ratifizierung der Pariser Vertrage konnte durch die Paulskirchenbewegung je
doch auch nicht aufgehalten werden. 

Nach der Ratifizierung entstanden gemeinsame Aktionskomitees oppositioneller 
Jugendverbiinde, die zu bestimmten Anlassen (l.Mai, Antikriegstag) Demonstratio
nen und Kundgebungen gegen die Remilitarisierung veranstalteten, welche ab 1957 
mehr und mehr den Charakter von Protestaktionen gegen die Atombewaffnung an
nahmen. 

Dar Kampf gagen die Atombewaffnung: 

Schon 1950 hatte die kommunistisch gefuhrte 'Weltfriedensbewegung' eine Unter
schriftensammlung fur einen Apell "Gegen die Vorbereitung des Atomkrieges" in 
Westdeutschland durchgefuhrt. Vom 19. Januar bis Juni 1955 konnten allein in 
Nordrhein-Westfalen mehr als 100000 Unterschriften gesammelt werden. (15) 

1m April 1957 gab Konrad Adenauer bekannt, daB die atomare Bewaffnung der BW 
vorbereitet werde. "Die taktischen Atomwaffen, sagte er, seien nichts weiter als ei
ne Weiterentwicklung der Arttillerie. 'Selbstverstandlich konnen wir nicht darauf 

verzichten, daB unsere Truppen auch .... die neuste Entwicklung mitmachen.' Die 
Welt (Hamburg), 6.ApriI1957" (16) Durch diese AuBerungen veranlaBt, ver6ffent
lichten 18 westdeutsche Professoren ein Manifest {'G6ttinger Manifest'}. Sie wiesen 
darauf hin, daB auch eine taktische Atombombe, die Wirkung der Wafte von Hiro
schima habe. Schutz groBer Teile der Bev61kerung sei technisch kaum moglich. Die 
Professoren betonten, daB keiner von ihnen bereit sei, sich an der Herstellung, Erpro
bung oder dem Einsatz von Atomwaffen in irgendeiner Weise zu beteiligen. (17) 

Zu dieser Erklarung nahm Adenauer Stellung: "Die Verwirklichung der Forderung 

43 



Landes- ... zwischen Mitte und Ende 
schlielSlich in mindestens der Hiilfte aller Sti:idte tiber 200 Einwohner 

Incm"""",t 160 000 Teilnehmer 

"Atomtod"-

Die dem Atomtod" versandete, nicht wletzt deshalb weil sich 
DGB und SPD schrittweise Ein Teil der widmete sich 
der inzwischen entstandenen ng, die von der SPD DG 
wegen 'kommunistischer Einflusse' wurde, 

Der das Ends der in dam von SPD und Ge-
ihre Machtmittel im entscheidenden Moment 'loll einzusetzen. 

4 
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Rustung und Okonomie im Spatkapitalismus 

Wir haben gesehen, zu welcher Bedeutung - 6konomisch und politisch - die Bun
deswehr in den letzten Jahren gelangt ist. Sie verzehrt iiihrlich einen gewaltigen Teil 
des Volkseinkommens, bildet Zehntausende von jungen Mannern zu Soldaten aus, 
rustet sich bestiindig zum Kampf gegen den inneren und iiu~eren Feind. 

Es erhebt sich die Frage, warum das so ist. Krieg und Vorbereitung auf den Krieg 
werden in der "6ffentlichen Meinung" als Obel angesehen, moralisch geiichtet. 
Gleichwohl kennt die Weltgeschichte eine nicht abrei~ende Kette von auswartigen 
und Burgerkriegen, deren besonderer Charakter jeweils von den wirtschaftlichen und 
politischen Problemen, die ihnen mehr oder minder offen zugrundelagen, bestimmt 
wurde. Die Geschichte ist eine Geschichte von Klassenkiimpfen, deren eines Instru
ment der Krieg. Wenn wir also die Beziehungen von Rustung, Krieg und Gesellschaft 
analysieren, mussen wir von den jeweiligen geschichtlichen Klassenwiderspriichen auf 
nationaler und internationaler Ebene ausgehen. Der Hauptwiderspruch unserer Epo
che ist der zwischen Lohnarbeit und Kapital, der sich auf vielen Ebenen und in man
nigfachen Formen ausdruckt. 

Demgegenuber verschleiert die angesichts der steigenden Weltrustungsausgaben erho
bene Behauptung, da~ jeder nur ruste, um seine Unabhiingigkeit gegen einen feind
lichen Oberfall zu schutzen, die wahren Ursachen. "Es geh6rt allerdings nicht viel 
dazu, bei realistischer Betrachtung die Notwendigkeit der Rustung ebenso wie die 
der Lobby zu sehen - solange der allgemeine Weltfrieden nicht ausbricht. Fur das 
'Gleichgewicht des Schreckens' investierten die Amerikaner im vergangenen Jahr 263 
Milliarden DM in ihre Verteidigung, die Russen kamen auf 146 Milliarden OM. Der 
deutsche Verteidigungsbeitrag nahm sich vergleichsweise bescheiden aus: 19,8 
Milliarden DM (eine frisierte Zahl, d.V.). Fur die deutsche Wirtschaft sieht es aller
dings anders aus. Von den 84 Milliarden OM, die von 1955 bis 1969 fUr Rustungsauf
triige ausgegeben wurden, flossen etwa 61 Prozent in die Kassen westdeutscher Unter
nehmer. I n den Worten der Moskauer "Prawda": "Das Kriegsgeschatt bluht wieder 
an den Ufern des Rheins, die Militarauftrage hageln wie auseinem Fullhorn" (1). 
Und damit durfte klar sein, wer in den kapitalistischen Staaten ein lebhaftes Interes
se an Rustung und Krieg hat. Der Ansicht, Krieg geh6re zum Wesen des Menschen, 
in jeder Gesellschaft, entspricht auf der anderen Seite die ebenso blinde wie irrefiih
rende Forderung nach allgemeiner Abrustung. Das wird aber erst dann klar, wenn 
wir niiher zusehen, welche Rolle Rustung und Militiir jeweils im sozialistischen und 
kapital istischen Gesellschaftssystem spielen. 

Denn da im Sozialismus tendenziell meglichst rationelle Steigerung des gesellschaft
lichen Reichtums oberste Richtschnur derWirtschaftspolitik ist, sind Rustungsausga
ben infolge des internationalen Klassenkampfes ebenso unvermeidlich wie schiidlich: 
Sie begunstigen die Burokratie, verlangsamen das wirtschaftliche Wachstum und ver
zerren seine Struktur. Die Riistung im Kapitalismus dagegen wachst notwendig aus 
den inneren Gesetzen der kapitalistischen Gesellschaft hervor !! Nur wenn wir dies 
schlussig aufzeigen, kennen wir die innere Wurzel der schleichenden Militarisierung 
der Bundesrepublik erkennen. 
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1. Kapitalismus und Krise (2) 

Die Geschichte des Kapitalismus ist von einem stiindigen Nacheinander von Auf
schwung und Krise gekennzeichnet. Die Krisen treten periodisch auf, entweder offen 
und in internationalem Ma~stab (wie in der Weltwirtschaftskrise 1929 ft.) oder mehr 
oder minder verdeckt und vorwiegend national (so in der BRD von 1949 bis heute 
(3)). Der FluB auf den Geld- und Warenmiirkten stockt, Kapital wird entwertet und 
die Zahl der Arbeitslosen schwillt gewaltig an. Wie kommt es dazu, was ist die Funk
tion der Krise? Zunachst die, durch Senkung der L6hne und der Warenwerte neue 
gunstige Verwertungsbedingungen fur das Kapital zu schaffen, die Konzentration und 
Zentralisation des Kapitals zu steigern und seine Absatzm6glichkeiten durch Erho
lung der Markte zu verbessern. 

Das Auseinanderfallen von Kauf und Verkauf aber ist nur die Moglichkeit, nicht die 
Ursache der Krise (4). Sie ist schon angelegt darin, daB im Kapitalismus Waren pro
duziert werden, Waren, die einen Doppelcharakter haben: Gebrauchswert und 
Tauschwert. Der Tauschwert versefbstandigt sich im Geld, die Wa~e verdoppelt sich. 
Dadurch fallen auf den Miirkten Kauf und Verkauf nicht mehr zusammen, sind zwei 

zeitlich und raumlich getrennte Akte. 

Ziel und Zweck der kapitalistischen Produktion ist die Produktion von Mehrwert 
durch den Arbeiter, d.h. von mehr Wert als er zu seiner eigenen Lebenshaltung be

n6tigt. Diesen Mehrwert streicht der Kapitalist ein. 

Stachel der standigen Erweiterung des Kapitals ist die Konkurrenz. Die konkurrie
renden Kapitalisten versuchen, sich gegenseitig vom Markt zu drangen, durch beson
ders kostengiinstige Produktion einen Extraprofit zu erzielen. Verb!."i~ung der Pro-. 
duktion ist aber nur (wenn wir hier von Lohndruckerei absehen) mogllch durch Stel
gerung der Produktivkraft der Arbeit vermittels erh6htem Einsatz von Maschinen. 
Dadurch sinkt im Verhiiltnis der Wertanteil der Arbeitskraft am Wert des Gesamt
produkts. Da der Kapitalist aber seinen Mehrwert, d.h. ~uch Profit,. nur aus d.er le
bendigen angewandten Arbeit erl6st, die er ausbeutet, slnkt au~h die R .. ate.sel~es 
Profits Dieser tendenzielle Fall der Profitrate ist treibender Tell der standlg sich er
weiter~den Produktion und Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals 
durch Erh6hung der Profitmasse. Produktion und Konsumtion fallen auseinander 
und bilden zugleich eine Einheit. 

Damit haben wir aber noch nicht die wirklichen Ursachen der Krise bezeichnet, son
dern nur ihre allgemeinste formale M6glichkeit, gewaltsam die Einheit auseinander
laufender Prozesse herzustellen. Wir haben die Krise noch zu erkliiren. Das ist nur 
m6glich durch ihre Darstellung in der realen Existenz (Konkurrenz, Distribution'), 

Aligemein entwickeln sich Krisen durch das Auseinandertreten von Produktion und 
Verbrauch. Denn MaB des Verbrauchs ist der Gebrauchswert der Ware, Mars der (ka
pitalistischen) Produktion aber der Tauschwert der Ware. Die ka~italist~sche Mehr
wertproduktion ist durch das Ma~ der Selbstverwertung des Kap.l.tal~, ntC~t der Kon
sumtion bestimmt: Produktions- und Austauschproze~ verselbstandlgen slch gegen
einander. Die allgemeine Krise ist Absatzkrise, von der Produktion her erscheint sie 
als Oberproduktionskrise. OberpFOduktion stellt £!ch umgekehrt dar fils Unter"on-
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ne entwickelt Phase der E . h . kenn-
zelc net. i . . ~zw.einzelne Gruppen arbeiten hierbei eng mit 
Staat ZU5ammen. Dabel 15t das Z,el die nicht nur von Krisen, sondern 
des und des 

Wber l.B. 
Stabilisator uber lahlreiche Hebel der Finanz- und 
listischen Staaten hat sich ein mehr ode, minder umfassendes 

des okonomischen und Prolesses lum 
In der BRD druckt es sich 

konzertierter Aktion, 
setl, Schul- und Hochschul"reform" 

hat sich dadurch am 

Ischaftlicher Produktion 
die Form, in 

bewegt. Vor allem aber: auch die umfassendste 
Ischaft konnte und kann ihre innere 

nicht aufheben. Ob der Staat als Kaufer auftritt oder alsVermittler in 
immer kann er nur zeitweilig Absatz- und des 
mildern aber hat er den Fall des oftenen Ausbruchs der 

beispielsweise Massenstreiks, in den Notstandsgesetzen ein terroristisches 
Instrument geschaffen, um die Arbeiterklasse niederzuschlagen. "Jede 

MaBnahme, die die Realisierungs- odel" des 
sen 5011, erhoht sie lugleich und erfordert daruber hinaus einen immer starkeren 
Einsatz und eine Weiterentwicklung der Instrumente, da,; una sein 
apparat wr (SteuerungJ und Dlsllpllnle' 

rung, kurz lur Aufrechterhaltung der Klassenherrschaft (9). Neben dem 

Reservemittel, del' offenen militarischen Gewalt, 
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als Gemeinwohlwahrer entlarvto 

STAAT ZIEHT REVENUETEILE ( PROFIT, MEHRPRODUKT DER 
EN WARENPRODUZENTEN) AN SICH UND VERWENDET SIE 1M 

POLITISCHEN KLASSEN INTERESSE DES GESAMTKAPITALS IN EINE BE
SONDEREN FORM STAATUCHER AUSGABENo IN GESTALT DER R 
ZUGLEICH BESTEHT FOR TEILE DES MONOPOLKAPITALS EIN UNMITTEL

ES INTERESSE AN DER BEIBEHALTUNG UND AUSDEH-

spiitkapitalistischen Produktionsverhiiltnissen wird bestiindig ein Oberschu~ 
lCiI,,,,,,,,prn Kapital erzeugt. Soil diese Tendenz nicht in Krisen um-

mussen Ersatzmiirkte werden o Der Staat schafft neue Kauf-
kraft fur den Kauf von schwerindustriellen Produkten durch des 
Volkseinkommens (iiber Steuern, Staatsanleihen, Gelddrucken uswol- Das geschieht 
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insbesondere Perioden nach Kriseno " n Deutschland 
tember 1939 rund 63-64 Milliarden RM fur die '"",QrI'''~' 
Produktion von I (Maschinen und 
Vp.I'(JiE!ICn zu 932 
einmal um 50 % 

der 

Dar zur ist €line Ursache fUr 
sche und fur andauernde KRIEGSGEFAHRo Die Waffen mus-
sen verbraucht damit neue werden konneno Der technische Fort-
schritt laBt Waffen rasch veralten. und treiben einan-

Geschichtlich haben sich wiihrend des zweiten besondere For-
des amerikani-

erkliirt uoao auch ein weiteres 
die Tendenz "Die 

hat, monetar betrachtet, ein besonderes Merkmal; sie vermehrt die zirku-
ohne einen zusatzlichen Zustrom an Waren als her-

Selbst wenn diese gestiegene Kaufkraft zur von Maschi-
nen und zur Einstellung von Leuten die vorher arbeitslos waren, entsteht eine 
zeitweil Inflationo Die Einkommen der Arbeiter und die Gewinne der Gesell-
schaften erscheinen auf dem Markt als l1ach Konsumgutern und Produk-

ohne da~ die Produktion dieser Guter gesteigert worden ist" (13). 

Ein anderer Aspekt der Sache ist, daB Rustungswirtschaft in ihrer aestEmle 
ten Form der Kriegswirtschaft an einem bestimmten Punkt in 
ticn (doho Ersatz) des gesellschaftlichen Gesamtkapitals umschlagen kann. Dann 

wenn ein so groBer Teil der produktiven Hilfsmittel des Kapitals (Maschi
nen, Rohstoffe, Arbeiter) auf die Produktion von Vernichtungsmitteln konzentriert 
wird, daB der stoffliche Ersatz fur weitere Produktion nicht mehr ist 
(fehlende Maschinen USWo, sinkender Lebensstandard der Arbeiter), die 
duktivitat sinkt So geschehen in mehr ode~minder QroBem AusmaB in allen 
fiihrenden imperialistischen Staaten im zweiten°Weltkrieg ( 

Staatliche Rustungsauftrage garantieren den betreffenden Kapitalen hohe, meist un
kontrollierte Profite (zu denen noch systematische und vereinzelte Prellereien hin-
zukommen, vgL Riistungsskandalel, risikofreie Investition und damit Ak-
kumu lation. Weiter erhohen sich mit der gesellschaftl ichen 
vaten Verwertung der im Spatkapitalismus immer bedeutenderen te«:I1rlOi1ogllsclu!I1 

!-orSC:IUI'na lmd Entwicklung die Verwertungsbedingungen der Monopole betracht
licho Der Staat ubernimmt die Kosten fur Forschung und Entwicklung, die die Mo
nopole nicht mehr tragen konnen (und wollen), wohl aber fur ihre Zwecke ausnut
zeno Innerhalb dieses pOrozesses spielt die Rustungsforschung eine besondere Rolle 
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das hier 
ein. Die soviel sei hier schon 

fur militiirische Zwecke den technischen Fortschritt antrei
(15). 

Wir mussen noch auf die F rage warum denn der ismus seine Krisen
zu beheben versuchen 

Verkehr usw. be-

anfall nicht tiber zivile statt militiirische 
kann. Handelt es sich urn 

Die "mei-
sten kollektiver Bedi.irfnisse (flihren) ent-
weder zur Konkurrenz mit Privatinteressen aber (verletzen) die 

weshalb sie bald auf 

und Humane. Blinder Gehorsam gegenuber der Autoritat 
vlfird erzeugt; und Konformitat werden anerzogen und (17). 
Uberdies stellt das Militar ein entscheidendes Machtinstrument der Sou im 
nationalen und internationalen dar. 

Dam durfte klar sein: R 
KT DES KAPIT AL werden aus seinen inneren 

wahrscheinlich eine 
zivile so wenig kann - wie 
von dem tendenziellen Rlickgang der die Rede sein, am allerwe-
nigsten in der BRO. Der militiirisch-industriella dessen Ursachen wir auf-
zudecken versucht haben, wuchert weiter. E r ist durch ain direktes Zusam menwir-
ken von und Militiir driickt sich der Ru-

einzelner B ranchen von 
der Konzentration und Zentralisation des der Orientie-

und auf militarische Ziele usw. aus, 
itik wollen, dann 5011-

ten wir einen weiten urn das machen" 19). Oem konnen 
nur zustimmen - nur: auf dem Boden des ismus einen um das Ru-

machen wollen, heilSt fromme Wi.insche : das Ri.istungsge-
schaft ist ein norm ales Geschiift und wird nur mit der 
des 

Elle wir uns im 
industriellen 
es sich in der 

beseitigt werden konnen. 

der genauen empirischen dieses militarisch-
in der BRD zuwenden, mussen wir noch klarmachen, daB 
itik und -wirtschaft nicht um eine unterschiedslose 
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von und Militar daB von einer verselb-
itischen Machtstruktur" des militarisch-industrieilen Komplexes 

nicht die Rede sein kann. Staatl iche Aktivitat auf dem Gebiet der 

kennzeichnet. Erst wenn wir diesen etwas naher entfal-
ten, bekommen wir das des itarisch-industriellen 
der BRD naher in den Griff und vermeiden falsche 
ihm. 

bestimmter 

1 
2 

3 

4 

5 
6 
7 

bezeichnet werden. 

vgL Wirtschaftswoche 3/71, S, 15, 
Dieser Teil 1St eine gedrangte Zusammenfassung der marxschen Krisentheorie, daher 
er relativ abstrakt und fur nicht mit der marxistischen Okonomie Vertraute beim ersten 
Mal viellelcht nlcht ganz verstandllch. Zur weiteren Einflihrung vgl. die angegebene Lite
ratur. 
vgl. Elmar Altvater, KunJunkturlage WestdeutschlandsAnfang 1970 in, Sozialistlsche Po
Iitik 5/1970. 
Das Foigende auf Grundlage der Werk(~ von Karl Marx. Die Krisenproblematik findet sich 
zusammengefalSt in: Kritlsche Politik 3/1970. 
vgl. Das Kapital, Bd. ii, S. 318. 
Ernest Mandel, Die deutsche Wirtschaftskrise, Frankfurt 1969. 
vgl, Mijll"r/Nellsuss, Sozialstaatsillusion, in: Sozialistische Politik, 6/7,1970, 



8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

vgl. Huffschmid u.a., Die Widerspruche des westdeutschen Kapitaiismus ... in Kursbuch 

21/70. 
ebenda, S. 65. 
vgl. Zur Theorie des staatsrrlOnopolistischen Kapitalismus, Berl in/Ost, 1965, S. 95. 
wie in eben genannter Arbeit. 
vgl. Ernest Mandel, Marxistische Wirtschaftstheorie, Frankfurt 1968, S. 549. 
ebenda, S. 555. 
ebenda, S. 350 ff. 
vgl. Fritz Vilmar, Rustung und Technologie, Frankfurter Hefte Mai 70. 

Baran/Sweezy, Monopolkapital, Frankfurt 1967, S. 201. 
ebenda, S. 202/203 fUr diesen Zusammenhang wichtig vor allem Kap. VI. 
vgl. Michael Kidron, Western Capitalism Since The War, London 1968, S. 54 ff. 
Die Zeit 4/71. 
vgl. Kommunist (KB!ML Westberlin) 4/5,1971, S:102 ff. und Sozialistische Politik 6/7 
1~Q ' 
Kommunist, a.a.O., S. 39 ff. und Neues Rates Forum 3,1971. 

1 Lotta Continua 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

L' ora del fucHe 
Compagno Saltarelli, noi ti vendicheremo 

Ballata della Fiat 
Ballata di Pinelli 
La violenza 

Prendiamoci II Cilia 
Via Tibaldi Tarant~ 

Internlzionale Proletaria 
Se c' ~ la crisi per il padrone vuol dire che avanza Ia 
rivoluzione 
Sarete voi padroni ad emigrare 

No II fanfascismo 
Scade la ferma 

Berlinguer 
Liberare tutti 
Trenta Luglio aHa Ignis 

le canzoni deUa Lotta Armata in 
Irlanda 
Libera Belfast (Free Belfast) 
No! Nessuno mai ci Fermers.! (We shall not be moved) 
I Volontari di Bogside (Bogs ide volunteers) 

Pro Platte DM 5.00 
E in Tell des ErlOses wird unmittelb.ar fUr die politische Arbeit von 
"Lotta Continua unter den Emigrati in Westdeutschland verwendet. 
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6 konkreten 
in del' BRD: Dar Mil 

1945 hatten die alliierten Abkommen 
unter anderem erkliirt: "Die Ziele der Deutschlands." sind: 1. 

Deutschland:; und die 

M in del' 

Die politisc~lem I.md okonomischen ... ",,,,n,,,, • ..,,,,,,, 

"Seit dem Ende des Zweiten 
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Das militarische Potential sowohl des gerade "entmilitarisierten" "entnazifizier-
ten" Deutschlands als auch denn auch von der militarischen Fuhrung der 
US-Streitkrafte bereits 1947 in die worden sein (7/. 
Rucksichtnahme auf diewesteuropaischen Nachbarstaaten Deutschlands deren 
Widerstand gegen eine der sich z.B. in der Ab-

des 1954 ma-

zielle alliierte 

Der "Mutual Defense Assistance Act" vom Oktober 
men fur den der US-MilitEirhilfe fur 
arbeitete der Generalstab der 

Zeit 

Der Ausbruch des Korea
gung der westdeutschen 

im Juni 950 trug entscheidend zur Beschleuni
bei und erleichterte den reaktionaren 

Kraften in der BRD eine vn~~,,~,~ Politik der , die schlielS-

Beitritt der 

Adenauer hatte schon VVochen 
Memorandum an die Alliierte Hohe 
die 

daIS 
bereit sei, einen militarischen zur E 

Streitmacht zu leisten (Adenauer unterbreitete dieses 
ten, ohne vorher sein Kabinett zu In-
nenministers Heinemann zur hatte) - und prompt sprach sich schon im 

1950 der Ministerrat der NATO dafur aus, "daB Deutschland in die 
versetzt werden einen zu leisten" ( 0). 

An der Deutschiands durch die der BRD in das von den 
USA beherrschte Note vom O. 
Marz 1 Deutschlands in den Grenzen des Potsda-
mer Abkommens als neutraler Staat mit nationalen Streitkriiften" vorge-

wurde (1 i l, noch die Vorschlage Molotows auf den Berl iner Viererkonfe
renzen 1954 (12) etwas andern. 

war vor allem fUr die Clber auch fur die europiiischen NATO-
AniaB zu einer forcierten AufrUsrung. 

der nununll:Si:iIJ 1950 - 1954 in Mia US-Dollar ( 

5 

tion auf Niveau bzw. die von der 
rung einer Massenarmee von 500000 Mann in einem 
\Ion drei Jahren zu verstehen 
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Grundsatzlich wurde der Aufbau einer eigenen westdeutschen Rustungsproduktion 
lion der Industrie all~rdings befUrwortet.und auch gef6rdert. Der Tatigkeitsbericht 
des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT) verzeichnete schon 1951 "zahl
reiche Anfragen der Industrie- und Handelskammern" nach Auftragen, die mit der 
Schaffung oder Aufrustung einer Bundespolizei zu vergeben seien. 1953 nahmen 
200 Firmen an einer Vorfiihrung militi.irischen Geri.its teil, die vom Bundesverband 
der Deutschen Industrie (BDI) in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium 
un~ d~m Amt Blank veranstaltet wurde 08). Schon fruh wies man auf die M6glich
k~.lt hln, Strukturkrisen in bestimmten Industriezweigen mit Hilfe von Rustungsauf
t~agen z.u beheben: "Freie Kapazitaten k6nnten besonders im Waggon- und lokomo
tlvbau, In der Zweiradindustrie (Ersatzteilbeschaffung), der Fahrzeug-, Anhanger
und landmaschinenindustrie ausgenutzt werden"; vermerkte der Jahresbericht des 
Bot 1956/57 (19). 

Ni.cht zuletzt erhoffte man sich von der Wiederaufrustung, besonders die Industrien 
m.lt fortgeschrittener Technologie wie die Elektronikindustrie, spater auch die sich 
~Iede~ formie~ende luft- und Raumfahrtindustrie. die Finanzierung und Organisa
tlo.n ~es techmschen Fortschritts. Die militarische Integration der BRD in das kapi
t~llstlsche .lager durfte somit den Aufbau eigener militi.irischer FE-Kapaziti.iten 
nlcht verhlndern, die ja "mittelfristig eine gleichberechtigte und langfristig eine su
periore Position im Rustungsgeschaft garantieren sollten" (20). 

Auch der org~nisatori~he R.ahmen der sich formierenden Rustungsbetriebe begann 

sich sehr fruh herauszubilden: Unter Leitung des letzten Vorsitzenden des Reichs
verbandes der Deutschen luftfahrtindustrie kam es schon Ende 1951 zur Grundung 
des Verbandes der Deutschen luftfahrt, der 1952 in "Verb and zur F6rderung der 
Luftfahrt" umbenannt wurde und heute "Bundesverband der Deutschen luft- und 
Raumfahrtindustrie" (BDLI) heiBt. 

Das Prasidium des BDI beschloB bereits im Juni 1952, einen Arbeitskreis fUr Ru
stungsfragen zu grunden, der 1955 in den "AusschuB fUr verteidigungswirtschaftli
che Angelegenheiten" umgewandelt wurde und 27 Arbeitsgruppen unterhalt (deren 
Zahl 1961 auf 100 angestiegen war) (21). 

In diesen Jahren wurden auch die Grundlagen fur eine umfangreiche Kriegsforschung 
an den westdeutschen wissenschaftlichen Einrichtungen geschaffen, besonders 
durch Vergabe von Forschungsauftragen der US-Air-Force an Universitaten und 
Max-Planck-Institute der BRD (22). 

Phasen der Wiederaufriistung 

Der eigentliche Aufbau der westdeutschen Rustungsindustrie begann jedoch erst 
nach 1955 und kann in drei Phasen unterteilt werden (23): Zunachst in die "Phase 
der gegenseitigen Information" (nach F.J. StrauB), die von 1955 bis ca. 1959 anzu
setzen is!; Diese Phase ist gekennzeichnet durch die Revision des Verteidigungspro
gramms der Adenauer/Blank-Regierung entsprechend den Vorstellungen der west
deutschen Industrie, die im Bundnis mit der sog. "Wehrkoalition" (StrauB, Jaeger 
und CSU sowie die Militarexperten aller Parteien) durchgesetzt wurden: 
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I 
L 

1m September 1956 verkilndete die Bundesregierung entgegen ursprilnglichen PIa
nungen die Einfuhrung einer zw61fmonatigen Wehrpflicht und an Stelle der 500000 
Mann, die in drei Jahren aufgestellt werden sollten, wurde die Aufstellung von 
350000 Mann in filnf Jahren projektiert (24). F.J. StrauB 16ste am 16. Oktober 
1956 Blank als Verteidigungsminister abo 

Der "Wehrkoalition" um StrauB, die die Revision des Verteidigungsprogramms 
durchgesetzt hatte, war zugute gekommen; daB, bedingt durch die Peri ode interna
tionaler Entspannung nach Beendigung des Korea-Krieges und nach dem Tode 8ta
lins, von den USA (Radford-Plan) und damit auch von der NATO eine Revision cler 
strategischen Planung vorgenommen worden war, die auf die Betonung der Ab
schreckung und damit der nuklearen Komponente hinauslief und den konventionell 
ausgerusteten Bodentruppen nur eine untergeordnete Rolle zuwies ("Schild"- und 
"Schwert"-Theoriel (25). 

Die Konzeption der "qualitativen Rustung" kam so nicht nur der Absicht der west
deutschen Industrie entgegen, die uber die waffentechnische FE den AnschluB an 
das internationale Niveau der militarischen u.a. Technologie zu gewinnen erhoffte, 
sondern sie schuf auch die Voraussetzung fUr die Ausrustung der Bundeswehr mit 
atomaren Tragerwaffen und die Ausarbeitung der sog. "Vorwartsstrategie". 

Gekennzeichnet ist diese erste Phase der Wiederaufrustung weiterhin durch den Im-
'port nahezu der gesamten Erstausstattung der Bundeswehr, in erster Linie aus den 
USA. Der Anteil der Inlandskaufe bei der Erstausstattung der Bundeswehr belief 
sich auf nur 18 Prozent bzw. 606 Mio DM von insgesamt 3,37 Mrd DM (26). Waf
fenkaufe aber sind nicht immer Ausdruck von Abhangigkeitsverhaltnissen. "Zu
nachst einmal hat der Waffenkauf den Vorteil, daB man aussuchen kann ... Das Risi
ko, das mit der EinfUhrung neuentwickelten unci n()(;h nicht erprobten Gerats ver
bunden ist, entfallt ... Durch flexible Rustungspolitik laBt sich dabei auch eine kon
tinuierliche, ihrer Kapaziti.it angemessene Auslastung der eigenen Industrie erzielen. 
Denn es mussen ja nicht nur vollsti.indige Waffensystem gekauft werden. Man kann 
mit den Verkaufernationen zu Vereinbarungen uber eine Ko-Produktion kommen 
oder auch nur die lizenzen filr den Nachbau von ihnen erwerben" (27), so General
leutnant Herbert Buchs, der ehemalige Stellvertreter des General inspekteu rs der 
Bundeswehr, zur Problematik von Waffenkaufen im Ausland; allerdings meint er 
einschranken zu mussen: "Auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung bedeu
tet Waffenkauf jedoch in groBem Umfang Stagnation, unter Umsti.inden auch Ruck
gang" (28). 

Mit dem Import der Erstausstattung der Bundeswehr waren deshalb mehrere becleu
tende Vorteile verbunden: 

+ Die Aufstellung der Bundeswehr und ihre Ausrustung auch mit modernem milita
rischem GroBgerat konnte in relativ kurzer Zeit durchgefuhrt werden; 

+ die Obernahme der importierten modernen Waffensysteme, sowie deren Wartung 
und Instandhaltung erm6glichten der westdeutschen Industrie, rasch den An' 
schluB an den militartechnologischen Entwicklungsstand der Bundnispartner zu . 
finden; 

+ _ gleichzeitig ~rauchte die westdeutsche Industrie aufgrund des Massenimports mi-
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durch zillile Produktion 
auf militiirische Produktion lIorzunehmen; erst die Erweite-

brachte in den Jahren ein wachsen-

im Ausland diant auch 
der der USA und GroBbritanniens nach einem Devisen-

fi.ir die in dar ik stationierten So erhielten z.B. al-
lein die USA 110m 5.5.1955 bis zum 30.6.197136,2 Mrd DM an 

(29). Das im Dezember 1911 
men zwischen der BRD und den USA sieht fUr den Zeitraum 110m 1.1.11 bis zum 
30.6.13 westdeutsche in einer bisher nOch nie erreichten H6he lion 6,65 
Mrd DM liar; lion dieser Summe will die BRD fUr Mrd DM 
au:> den USA "Phantom F 4 F" von McDonnell fUr 2 
Mrd DM kaufen und 700 Mio DM als direk-
te Finanzhilfe an das in der BRD und Westberlin stationierte US-Militiir 

und Dellisenausgleichszahlungen dienen andererseits aber 
auch dazu, die USA u.a. Bundnispartner okonomisch und itisch unter Druck llJ 

setzen, z.B. bei der des der 
DDR oder in des 
NATO-Gremien bis hin zum Ausbau des 
i.iben Bundeswehr-Einheiten regelmaBig in 

der Tiirkei und Griechenland, werden in und Italien Luftwaf-
unterhalten und in den USA an 40 lIerschiedenen Orten ca. 

3 000 Bundeswehrsoldaten (30).' 

Die Im"",I"""., der Produktionweroote 

Ein weiteres Merkmal der ersten Phase der Wiederaufrustung war die 
- und schliel1liche Durchsetzung - "multinationaier ZuS'ammenarbeit"; Damit 
te das MiBtrauen gegen eine eigene deutsche Rustungsproduktion am 
ausgeraumt, in Verbindung mit dem Lizenzbau der AnschluB an den technologi
schen Entwicklungsstand der Biindnispartner gefunden und gleichzeitig auch das 
Verbot der Produktion bestimmter Riistungsgi.iter (lIgl. S.~:tl umgangen werden. So 
sind die im WEU-Vertrag von 1954 enthaltenen Bestimmungen i.iber Riistungsbe
schriinkungen inzwischen kriiftig durchlochert worden; bis Ende 1963 wurden der 
BRD 110m Ministerrat der WEU folgende Ausnahmen genehmigt (31): 

1. Am 9.5.1958 der Bau von ferngelenkten Panzer-Abwehr-Raketen, die so kon
struiel"t werden miissen, daB sie keine ABC-Kampfsiitze tragen konnen; 

2. Am 16.10.1958 der Bau eines Marineschulschiffes mit einer w.,~~<'n"".rl 
zwischen 4 800 und 5 000 Tonnen; 

3. Am 21.10.1959 der Bau von Annaherungsziindern, ferngelenkten Boden-Luft-
und Luft-lutt-Flugzeugabwehr-Raketen (v om . Hawk und Sidewinder, diein 
Gemeinschaftsproduktion mit Danemark, Griechenland, den Niederlanden, de~ 
Tiirkei lind unter Assistenz der USA hergestellt wurden); 

4. Am 24.5.1961 der Bau von Influenzminen (ohne . der Bsu lion 
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Ein bezeichnendes Licht 
und 

Die Heeresdillisionen der neuen Bundeswehr sollten nach den Planen des 
955/56 mit 10 680 

und haben nach den Worten 
"'I"!,cnlrnt", in RuBland bestanden". 

des Heeres mit ist 
"(ljnn'~~i,,,-t1,tf~'n~i\Jfln Absichten der fuhrenden westdeutschen Fum 'K"" 

Jahren zu bewerten; im Sinne der der "Vorwartsver-
sich denn auch mechanisierte Verbiinde sehr viel mehr fUr den 

als lur 
und industriellen reichen 

und Produktion dieser wurde dar Schweizer 
obwohl iza tiber keinerlei Erfah-

des Haus-

gab. Das dem 
war lion einem Bonner Schreinermeister angefertigt worden! 

Zu erklaren sind solche in Hinsicht haarstraubenden Be-
schaffungspraktiken erst unter 
der Schlusselfigu ren bei der des 
anwalt Dr. Otto Lenz, lion 1951 bis 1953 Staatssekretar im Bundeskanlleramt 

des Adenauer-Intimus CDU-Md8 und des Fraktions-
der uber gute Kontakte zum 

Betreuung der Bonner iza-Interessen wurde 
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den Rechtsanwalten Fritz Are!z, 
Dr. Lenz war inzwischen zum 

CDU avanciert und auch M ied des 

Am 6.2.1957 wurde der 
zenpanzern HS 30 fUr die Bundeswehr durch den 
schrieben: waren einerseits fur die BR 

Dr. Josef Rust sowie die inisterialdirektoren 
"n,jjo"on Seite fUr Hispano-Suiza und die britische HS-Tochter 

. und die Rechtsanwalte Fritz Aretz 

ne nur einjahrige Frist bis zur Serienreife zugesagt worden war, lieB die 
der auf sich warten; die ersten HS 30 wurden Ende 1959 (!) an die 
Truppe ausgeliefert. des Fiaskos bei Produktion und Auslie-

des HS 30 wurden die ich drs-
stisch reduziert; im November 1958 erklarte StrauB auf 

"Infolge der Anderung der Aufstellungsplanung 
insgesamt 6000 (Schutzenpanzer-)Fahrzeuge ... " Insgesamt sind schlie~-
I ich gerade 2 176 Schtitzenpanzer produziert worden, davon 1 057 aus westdeut
scher Henschel) und 1 119 aus britischer Fertigung (British 
land); die Auslieferung an die Bundeswehr wurde 1962 abgeschlossen. 

Um die Aufdeckung des HS 3D-Skandals hat sich besonders die 
stelltel Zeitllchrift "Deutsches Panorama" lIerdient In einem "Offenen 
Brief" (34) an den damaligen Bundeskanzler Ludwig Erhard zitierte die Zeitschrift 
einen Brief des Industriekaufmanns Dr. Werner Plappert den dieser "streng 
vertraulich"am13.7.1965 an Ludwig Erhard gerichtet hatte und in dem es wortlich 
hieB: " ... das sog. Schtitzenpanzergeschaft hat die Bundesrepublik uber 200 Millio
nen OM als Verlust gekostet und der CDU etwa 50 Millionen DM fUr Wahlkosten 
eingebracht ... " (36). 

In einem Interview mit der Zeitschrift "Deutsches Panorama", das am 10. Novem
ber 1966 veroffentlicht wurde, auBerte derselbe Werner Plappert: " ... Meiner Ober
zeugung nach wurcle das HS-3D-Geschiift lion deutscher Seite uberhaupt nur zum 
Zwecke der illegalen Parteifinanzierung abgeschlossen. Was dann geliefert wurde, 
war Nebensache ... " (37). 

Der COU/CSU war es bei den Bundestagswahlen 1957 auch gelungen, zum ersten 
(unci bis heute einzigen) Mal die absolute Mehrheit zu erreichen. Neben den Zuwen
dungen an die CDU/CSU sollen daruberhinaus an weitere 10 bis 20 Personen 8e
stechungsgelder gezahlt worden sein, nach Aussagen des Reichsministers a.D. Trevi
ranus insgesamt ca. 18 Mio DM, dallon allein 3 Mio OM an den Staatssekretar a.D. 
Dr. Otto Lenz (38). (Dr. Lenz war im Mai 1957, drei Monate nach Abschlu~ der 
Vertrage zwischen Verteidigungsministerium und Hispano Suiza, in Neapel unter 
mysteriosen Umstiinden ums Leben gekemmen ... ). 

AbschlieBend noch einige Bemerkungen zum Oberprufungsverfahren der HS 3D-Be-
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",,,,,,,,,",.-0 an deutsche 
mClsm!ldl~r bezahlt worden sind" (39). 

unter Vorsitz des CDU-MdB 
besetzt mit drei lwei CDU- und einem lion CSU und 

lieferte im Juni 1969 den SchluBbericht mit zwei lIoneinander abweichenden 

unter, 

Die Phase der U.'enZDlrol:! 

daB der 

entdecken; das ware auch gar 
vem 30.6.1969: "Dokumente ver

Mitwisser tauchten auf undwieder 
" (41). 

Die zweite Phase der westdeutschen Wiederaufrustung kann als Phase der 
duktion zwischen 1 dem des und 1964, wo 
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und Bundestag, ftihrten im 
des 

Steinhoff sch ien es 1967 

besonders 
1966 zur "Generalskrise" und zur Ab· 

Panitzki durch Steinhoff. 

das "in den Griff bekommen" zu 
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haben. 1m Dezember 1967 wurde die NATO·Doktrin der "massive retalia-
tion" durch die Doktrin der "flexible offiziell nachdem die in-
offizielle der "massive retaliation"-Doktrin bereits 1962 unter 

war, zu einer 
Kammhuber und Panitzki noch die vom atomaren per Star-

ausschuB des 
terrichtet habe (43b). 

Nun muBte die F-104 G also erneut vom ausschlieB-

So hatte z.B. dar US-Konzern Lockheed fUr die In den USA ""r·h .... "h", 
ter 17 Mia DM mehr als kassiert und 

. auch fur die 604 
den"; so waren fur "militiirisch nur beschriinkt brauchbare 
Mio DM worden; und in den der Firmen, die die F-104 G und 
die Fiat warten, hiiufen sich Ersatzteile im Werte von mehreren hundert Mia 

von denen 75 Prozent frlihestens in 10 Jahren oder nicht mehr ge-
braucht werden. 

BewuBt wurden die Ausschusse dUfch das StrauB-Ministerium, das schon 
bei der ersten Vorlage Ende 1958 nichts tiber den Umbau des 
ters zum "Allwetter-Mehrzweckflugzeug" und z.B. noch im Miirz/Juni 
1962 erkliirt hatte, die Entwicklung sei abgeschlossen, obwohl die F-104 Gauch im 
Dezember 1962 als "operational airplane" noch nicht verwendungsfiihig und dem 
Ministerium bekannt war, daB die Entwicklung noch mindestens bis Mitte 1964 
dauern muBte. 

Zusammenfassend kam der BRH zu der scharfsinnigen Erkenntnis, die 
des nicht beschaffungsreifen Waffensystems habe "keine Vorteile, auch nicht den 
erhofften Zeitgewinn gebracht", die militiirische Einsatzfiihigkeit und "psychologi
sche Verteidigungskraft" jedoch tiber Jahre hinweg beeintriichtigt. 

Fur den Aufbau einer eigenen westdeutschen Rtistungsproduktion war das 
ter-Programm dennoch von nicht zu unterschiitzender Bedeutung: Die 
duktion des Starfighters durch die BRD beschleunigte die Kapitalverflechtung zwi
schen westdeutschen und US-Konzernen, war ein bedeutender Faktor fur die Zu
sammenarbeit der westeuropaischen Unternehmen und f6rderte den Konzentrations-
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n iederlan-

mit den Firmen SABCA 

National und Fiat ubernahmen die 
General-E lectric-Triebwerkes J 

fur die westdeutsche F 
Tabella (46): 

Umsatt ul'ld Ell'!!~h:iiftilfltP. del' westdeutlJCl'len r""y.t.mYi, Ral.lmfahrt- und Raketenin
dl.lstrie 

Jahr 

1965 
1956 
1957 

Umsatz in 1 000 DM 

1348 
2841 

11 819 
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147 
439 

2420 
der~~"7prph"MP'~n'~KP;~'n 

Luft-Rakete "Roland" durch Messerschmidt-B6lkow 



tion; 
+ Entwicklung und Produktion des Luft-Schiff-Flugkorpersystems "Kormoran" 

und des Schiff-Schiff-Systems "Exocet" durch Messerschmidt-Bolkow-Blohm 
(MBB) und Nord-Aviation. 

Die westdeutsch-franzosische Rustungszusammenarbeit kann dariiberhinaus auf eine 
lange Tradition zuruck- und einer gesicherten Zukunft entgegenblicken: 

Be~eits vor Beginn. des Starfighter-Programms hatte die westdeutsche Flugzeugindu
strle Erfahrungen In der Entwicklung und Produktion von Strahlflugzeugen durch 
den Nachbau von 192 franzosischen zweistrahligen Schulflugzeugen vom Typ 
"Fouga Magister" gesammelt. Mit dem Kauf von 300 franzosischen leichten Hub
schraubrrn vom Typ "Alouette" wurde die Basis fur die Ausriistung der Heeresflie
gerverbdnde der Bundeswehr geschaffen (51). 

Neben der Entwicklung der Lenkwaffensysteme Milan Hot Roland Kormoran und 
Exocet, deren Serienfertigung 1911/12 aufgenommel'l ~erd~ soli, i~t gegenwiirtig 
die Entwicklung ehes neuen zweistrahligen Schulflugzeuges ,iAlpha-Jet", das den 
"Fouga-Magister" ablosen soli, das wohl bedeutendste Projekt westdeutsch-franzosi
scher Rustungskooperation: beteiligt sind auf franzosischer Seite Dassault-Breguet, 
fur die BRD die Dornier AG. Fur den Triebwerkbau kooperieren die franzosische 
SNECMA und Turbomeca mit den westdeutschen Firmen MTU (Motoren- und 
Tur~inen-Union Munchen GmbH) und KHD (Klockner-Humboldt-Deutz). Vorgesp.
hen 1St der Bau von 400 'Alpha-Jets" (je 200 fur die BRD und Frankreich) zu einem 
Gesamtvolumen von ca. 1,1 Mrd DM (52). 

Weitere Projekte westdeutsch-franzosischer Rustungszusammenarbeit sind die Ent
wicklung des Kurierwagens VLC 0,5 to (VLC = Vehicule de Liaison et de Comman
dement)durch die Firmengruppen MAM/BMW-Saviem-Fiat und Bussing-Hotchkiss
Lancia, sowie auf dem Marinesektor der Bau von Schnellbooten vom Typ "Com 
battante II" fur die Bundesmarine durch franzosische Rustungsfirmen; das Waffen
system Exocet soli fur die Schnellboote der Bundesmarine ubernommen werden (53). 

Die dritte Phase der Wiederaufriis1ung - Eigenproduktion und gleichwertige Be~iIi
gung 

Oberwogen in den ersten Jahren der Wiederaufriistung Waffenimporte bzw. Auslands
beschaffungen und waren die folgenden Jahre von der Lizenzproduktion, besonders 
des Starfighters F-104 G gepragt, so kann man seit 1963/64 eine dritte Phase der 
westdeutschen Aufriistung als Phase der Eigenproduktion bezeichnen, gekennzeich
net durch das Bestreben westdeutscher Konzerne nach gleichwertiger Beteiligung an 
bi- oder multilateralen Rustungsprojekten. . 

Auf den deutsch-franzosischen Vertrag von 1963 reagierten die USA nach Henry 
A. Kissinger (heute "Sicherheitsbeauftragter" des US-Priisidenten Nixon) mit de.m 

"entschlossenen Versuch, die BRD mit allen politischen Lockmitteln von ihrer fran
zosischen Bindung loszueisen. Das Schwergewicht der amerikanischen Europapoli
tik verschob sich mehr und mehr in Richtung auf Deutschland. Es wurden energi
sche Anstrengungen gemacht, auf militiirischem wie auf diplomatischem und wirt
schaftlichem Gebiet neue amerikanisch-deutsche Verbindungen herzustellen" (54). 
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Die "neue Ara" westdeutsch-amerikanischer rustungswirtschaftlicher Zusammenar
beit beqann mit dem Abkommen der Verteidigungsminister von Hassel und Mc Na
mara vom November 1964. !1ieses "Menorandum of Understanding", "das den 
Deutschen erlaubt, sich iiber aile nichtatomaren Waffenentwicklungen des amerika
nischen Verteidigungsministeriums zu unterrichten" (55), enthielt Vereinbarungen 
uber einen umfangreichen Austausch von Wissenschaftlern und die gemeinsame I:nt
wicklung eines senkrecht startenden und landenden (Vertical Take Off and Land:ng: 
VTOL) Jagd- und Kampfflugzeuges (56). 

" ... Es war den westdeutschen Rustungskonzernen in den Jahren seit 1960 gelungen, 
uber Lizenzproduktion, Gemeinschaftsentwicklungen und schlie~lich Eigenentwick
lungen eine immer starkere Position zu gewinnen, die es ihnen erlaubte, wieder eine 
engere Zusammenarbeit mit US-Konzernen einzugehen, ohne in die gleiche Abhan
gigkeit wie 10 Jahre zuvor zu verfallen. rJlit dem Abkommen vorn November 1964 
wurde diese neue Stellung der westdeutschen Riistungsindl:lstrie erstmals demon
striert" (51). 

Charakteristisch fur die neue qualitative Ebene, die im Aufbau siner eigeAen west
deutschen Riistungsproduktion in dieser Phase er"reicht war, sinddie Proiekte "Kampf
panzer 10" (auch "-MBT10"; MBT = Main Battle Tank) LInd das VTOL Jagd- und 
Kampfflugzeug. . 

Nach dem Scheitern eines zunachst geplanten westdeutsch-franzosischen Panzerpro
jekts hatten die BRD und die USA die gemei.nsame Entwicklung unci Produktion 
des MBT 70 beschlossen. Auf westdeutscher Seite-schlossernich dazu die .Rheini
schen Stahlwerke, die Rheinstahl-Henschel~Werke, Keller & Knappich (Quandt-Grup
pel. Krauss-Maffei (Flick), die Lokomotivfabrik A. Jung GmbH, die- Atlas MaK 
(Krupp), die Luther Werke und das Ingenieurbiiro Hopp zur Deutschen Entwick
lungsgesellschaft (DEG) zusammen, in der schlieBlich 10 Unternehmen zusammen
arbeiteten. "Eine solche Zusammenballung militiirischer FE- LInd Produktionskapa
zitiiten hatte es bislang auf dem Gebiet der konventionellen Waffentechnik in der 
BRO noch nicht gegeben" (58). 

Beteiligung an der DEG in v.H. (59) ; . 

Rheinische Stahlwerke, 50 
Essen 

R heinstah 1-Henschel-Werke, 8 
Kassel 

Keller & Knappich GmbH, 10 
Augsburg 

A. Jung, Lokomotivfabrik GmbH, 8 
Jungenthal 

Krauss-Maffei AG, 6 
Munchen-Allach 

Atlas-MaK Maschinenbau GmbH, 6 
Kiel 

69 



Luther Werke 

eine streng 
und siimtlicher miteinander 

durchzusetzen. Die BRD investierte 
das 
zwischen von Hassel und 

eine 
schen westdeutschen und US-Konzernen 

6 

6 

70" ist bis heute auch kein Senkrechtstarter 
Die "Frankfurter Rundschau" 110m 6.1.1969 bezifferte die hP~Hn1t"" 
BRD fUr die V/STOL-Technik auf Mrd DM. 
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Project Years Cou ntries Main contractors Joint project Production 
(*planned) 

AIRCRAFT 
F-104 G Starfighter 1960- Germany, Italy, Bel- VFW, HFB, Dornier,Licensed de-

1965 gium, Holland, US Messerschmitt, Hein-velopment and 
(financing only) Siebelwerke, integrated pro-

977 

Aviolanda, duction 

G-91 tactical 

naissance 

VTOL 
recon-

1957- Italy, Germany 
1966 
1965- Italy, Germany 

Transall transport 1959- Germany, France 

Avi-

Fiat, Dornier, Mes
serschmitt, Heinkel 
Fiat, VFW, Ent
wick I u ngsri ng 

VFW, HFB, Nord 

Atlantique mari
time patrol 

1959- France, German\, Breguet, Fokker, 
Belgium, Holland, Dornier, Fairey, 
US (financing only) SABCA, Sud-Avia

tion 

Jaguar strike/trainer 1965- France, Britain 

P-1127 Kestrel V/ 1962- Britain, US, Ger-
. STO L tactical fighter many 

Breguet, BAC 
(SEPECAT) 
Hawker Siddeley 

1 

Licensed pro
duction 
Development 

642 

4 proto
types* 

Development 3 proto-
and production types 

6 pre-series* 
169* 

Development 2 proto-
and production types 

Development 
and production 

2 pre-series 
60 initial 
series* 

Evaluation 9 evaluation 
aircraft 



tactical 965 Britain, France 
combat 
Advanced V /STO L 1964 US, Germany 
design studies 
Mirage III-V 1964 US, France 

SA-330 tactical 1967- UK, France 
hel icopter 
Sud SA-340 light 1967- UK, France 
observation heli-
copter (LOH) 
Westland WG-13 utr-1967- UK, France 
I itv hel icopter 
SA-321 Super Fre- 1967- US, France, Ger-
ion heavy-duty many 
helicopter 

AERO-ENGINES 
J-79 turbojet for F-

04G 
1960- Germany, Belgium, 

Italy 
Tyne turboprop for 1961-
Atlantique andTrans-

France, Germany, 
Belgium 

all 
R 8-193 turbofan for1964- Britain, Germany 
VAK-191 V/STOL 

RB-172-T-260 turbo-1965- Britain, France 
fan for Jaguar SS LST 
Advanced V/STOL 1965- Britain, US 
lift engine 
M-45 turbojet for 1965- Britain, France 
Anglo-French VG 
fighter 
RB-145 light-weight 1964- Britain, Germany 
turbojet for VJ-101C 
VTO L research ai rcraft 
RB-162 lift jet for 1965- Britain, France, 
Mirage III-V, VAK- Germany 
191, V J-1 01 , 0031 
and G222 

MISSILES 
Hawk suface-to-air 
missile 

Martel tele-gu ided 
air-to-surface missile 

Milon wire-guided 
anti-tank missile 
Hot wire-guided 
anti-tan k m issi Ie 
Roland surface-to-
air missile 

1959- Belgium, France, 
1967 Germany, Italy, 

Holland, US 
(financing only) 

1964- France, Britain 

1965- France, Germany 

1965- France, Germany 

1966- France, Germany 

BAC, Dassault Development 
and evaluation 
Desig n stud ies 

Flight test 
Sud-Aviation, West- Development 
land Aircraft and production 
Sud-Aviation, West- Joint evaluation 
land Aircraft 

Sud-Aviation, West- Development 
land Aircraft 
Sikorsky, Sud-Avia- Development 
tion, VFW of improved 

Frelon 

BMW, Fiat, FN, 
Alfa Romeo 

Licensed pro
duction 

Hispano-Suiza, RollsLicensed pro-
Royce, MAN, FN duction 

MAN-Turbo, Rolls Experimental 
R oycs, Bristol manufacture 
Siddeley and production 
Rolls Royce, Development 
Turbomeca and production 
Rolls Royce, AllisonDevelopment 

Bristol Siddeley, 
SNECMA 

Design and pro
duction 

Rolls Royce, MAN- Development 
Turbo 

Rolls Royce, FrenchDevelopment, 
Government, Ger- licensed pro-
man Government duction 

Telefunken, Ateliers Licensed pro-
de Constructions duction 
Electriques de Char-
lerol, Compagn ie F ran-
caise Thomson-Houston, 
Finmeccanica, Philips 
(SETELl 
Engins Matra, Haw- Development 
ker Siddeley Dyna-
mics, Marconi, Elec-
tronique Marcel 
Dassault, Nord 
Nord, Bblkow Development 

Nord, Bblkow Development 

Nord, Bblkow Development 
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over 1000 

over 400* 

4000 

Project Years Cou ntries 

Bullpup air-to-sur- 1962- Norway, Britain, 
face missile 967 Denmark, Turkey, 

US (financing only) 
Sidewinder air-to- 1962- US (financing 
air missile 1965 Germany, Belgium, 

Denmark, Norway, 
Greece, Portugal, 
Turkey, Holland 

See Dart ship-defen-1962- Britain, Holland 
ce missile system 
SS-lO and 1 anti- 1965- US, France 
tank missile 
AS-37 air-lo-surface 1965- Britain, France 
missile 

ELECTRONICS 
NADGE infrastruc- 1966-
ture 

TANKS 
Leopard/AM X 

Main battle tank 
'70' 

1961- France, Germany 

1963- US, Germany 

Main contractors Joint project 
type 

Nord 

Nord 

Vaapen- Licensed pro
duction 

Licensed pro
duction 

Development 
(funding for) 
Joint evaluation 

Governments I ndependent de
velopment, joint 
evaluation 
Development 

4000 

9000 

integra
ted radar 
defence sy
stem-l} 



ZEITSCHRIFT FOR POLITISCHE OKONOMIE UNO SOZIALlSTlSCHE POlml( 

'PROBLEME 
DES KLASSEN. 
KAMPFS * 

81s1t. sind Io/gende Hen. etSChieneft: 

H.ft I • Nov.mb.r 71 • 176 Seh.n 4.- OM 
Neusiiss/BlanketAltvater: Kapltallstlscher Welt.:n~rlct und Weltwlihrungskrlse 
Redaktionskollektlv: Revolutionlire Takllk? - Zu den Thesen des DKP-Partelvorstandes 
Petrowsky: Zur Entwlddung der Theorle des staatsmonopollsl!schen Kapltalismliis 

nach 1945 

H.ft 2 ••• bruar 72 • " 5.'.... 4.- OM 

W, Semmler: Kapltalakkumulation, Staatselngrlffe und Lohnbewegung 
Redaktlonskollektiv: Thesen zur Gewerkschaftsanalyse 

H.ft S • Mal 72 • lao Sellen 4.- OM 

M. Baumgartner: Ole Entwldclungstendenzen In der deutschen Landwlrlschaft 

Nachwort; Zur hlstorisch-polltischen Bewegung der Bauern In Deutschland 
Chile zwischen bUrgerl1cher Legalitiit und sozlalistischer Revolution 

P. Bohmer/Jon Clark: Der Strelk der Bergarbeller In England 

J. Hoffmann/C. NeusiisSiW. Semmler: Zu elnlgen Aspekten der Klassenkiimple In Westeuropa in 
den 60er Jahren 

E. Altvater: Zu elnlgen Probleme;, des Slaat,lnterventlonlsmul 

Ole Zeltschrlft e,"chelnl vieneljlhrllch. Die Elnzelhefte lind 1m IInten Buchhllndellmmer erhiillilch und kannan auch beim Ver
IlIg bellelll we,den. Abonnemenls nu, Dbe, den Verlag. Eln Abonnemenl fli,. vie, lIufelnanderfolgende Helte koslel Inklu
slve Venandkoslen OM 15.-. BIIzieher auBe,halb Mltleleu,opas erhalten bel Bezahlung von OM 17.50 die Helte peri 
LuflpoSI zugesleill. Dal Abonnemenl 1st 1m voraus zahlba,. 

UnregelmtiBlg erscheinen Sonderhelte der "PROKLA", die nllch Umfang und P,els schwanken. Sie konnen ebentalls zuni 
Forllelzunglbezug bellelll werden und werden <iann jewells auf Rechnung porlol,el zugesandl. 

BI ..... sind Iolg.n. SondetlleHe fIISdoIeIt.n: 

Sond.rh.ft I • H S.hen 4.- OM 

W. MUlier/C. Neusiiss: Ole Sozlaislaatslllusion und der Wlderspruch von Lohnarbelt und Kapltal 

H. FaBblnder: Kapltallstlsche Stadtplanung und die illusion demokratischer Biirgerlnltia
live 

Redaktlon: ErkUirung der ehemallgen Mehrheltsfraktlon der "SOPO" 

Sonderheft 1 • &0 Seilen 1.-- OM 

Revolution In Indlen? / Zur Elnschiilzung der Klassenklimpfe durch die indlschen Kommunlslen 
Zur Rolle des wesldeutschen Kapltall In Indlen 

Probleme de. , . . 
lIa •• enkampftIReCiaktion 
t We.lberlln to 
POllfach 10052' 

Slimtllcheranderer Schrlftwecillel; , 
Zahlungen usw. nur, an den' Verl~: 

POLITLADEN GmbH 
852 Erlangen 
Hindenburglllrah 17 

Der Militiirisch-Industrielle Komplex in der BRD heute: 
Erscheinungsbild und Entwicklungstrends 

Die Militiirausgaben der BRD 

Gesamtkosten der Bundeswehr 1967 bis 1968 in Mrd OM (67) 

1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960 *) 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

5,326 Mrd OM 
7,900 
8,403 
7,488 

11,738 
15,644 
18,220 
17,785 
18,030 
18,266 
19,249 
17,053 

*) Das Haushaltsjahr umfaBt wegen der am 1.1.61 durchgefuhrten Umstellung des 
Haushaltsjahres auf das Kalenderjahr nur 9 Monate 

Die Tabelle demonstriert allerdings nicht die tatsachliche Hohe der Ausgaben, die in 
der BRO bisher fur "Verteidigungszwecke" aufgebracht worden sind; diese Ausga
ben erhohen sich betrachtlich, wenn sie nach den sogenannten "NATO-Kriterien" 
berechnet werden: 

Nach NATO-Kriterien berechnete Verteidigungsausgaben der BRO 1969 und 1970 
, (68)~ 

Einzelplan (Epl.) in Milliarden OM 
1969 1970 

Epl. 14 Verteidigungshaushalt 18,2000 19,7680 
Epl. 33 M ilitiirruhegehalter 1,4298 1,5163 
Epl. 35 Stationierungsstreitkrafte 0,6290 0,6367 
Epl. 05 Verteidigungshilfe fur andere 

Lander 0,0820 0,0820 
NATO-Zivilhaushalt 0,0098 0,011 7 

Epl. 02 VVehrbeauftragter 0,0013 0,0014 
Epl. 06 Bundesgrenzschutz 0,3144 0,3495 

Gesamt: 20,6663 22,3656 
zu~ugl ich VVestberl in-Hilfe: 3,0748 3,2196 

23,7411 25,5852 
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Die BRD zu flinf Staaten der die ein von mehr als 3 
Milliarden Dollar im Jahr heben Der Anteil der Mil am Gesamt-

dar BRD belief sich 1955 bis 1968 auf durchschnittlich 23,4 
das sind Prozant des 

der 

Land 

USA 

Grol3britannien und 
Nordirland 
BRD 
Tiirkei 

Frankreich 
Kanada 
Griechen!and 
Italien 

Sozial- bzw. 

NATO-Staaten und 

Jahr 

1968/69 
969 

1968/69 
1969 
1967 
1968 
967 
968/69 

1967 
1969 
1968 

Insgesamt hat die BRD von 1945 bis 1955 
und sind 1 

S.1 
M iarden 

Prozant 

im-

wurden, flossen etwa 61 Prozent in die Kassen we~t-
deutscher Untemehmer" (74). Als sichere die 
die im Inland III'H-!1!'lhpflPn 

der BRD zunehmende 
ben von 14 Mia OM 1955 auf 
Zuwachsraten sind in den Jahren 
1963 und dann wieder 1966/67 lU 
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Pie zunehmende Kompliziertheit moderner Waffensysteme kommt besonders der 
EJektronikindustrie zugute und zwar in allen Bereichen der Kriegstechnik. Die Zahl 
der elektronischen TeHe in Kampfflugzeugen des Zweiten Weltkrieges betrug ca. 
:2 000; '960 waren es 100000, 1968200000 Teile; vor 1939 betrug der Anteil der 
Elektronik, Feinmechanik und Optik bei Kampfpanzern etwa 5 Prozent, beim 
Kampfpanzer 70 liegt er bereits bei 40 Prozent, bel modernen Kampfflugzeugen bei 
uber 40 Prozent und bel gelenkten Flugkorpern etwa bel 70 Prozent (80); und laut 
"WeiBbuch 1970" sind "Schwierigkeiten im Schiffbau dadurch entstanden, dail der 
Anteil der eigentlichen Werftleistungen im modernen Kriegsschiffbau von fruher 60 
Prozent auf etwa 30 Prozent zuruckgegangen ist und der Anteil von Waffen und 
Elektronik im weitesten Sinne etwa 70 Prozent ausmacht" (81). So verwundert es 
nicht, daB die Elektronikkonzerne der BRD "ein starkes Bein" im Rustungsgeschaft 
haben und die Elektronik-, Fernmelde-, Feinmechanik- und Optik-Industrie den Lo
wenanteil der inlandischen Rustungsausgaben auf sich konzentriert. 

Verteilung der inlandischen Rustungsausgaben auf Industriezweige (82) 

I ndustriezweige 

Elektronik-, Fernmelde-, Feinmechanik-, 
Optikindustrie 
Flugzeug-lellenbau, Flugkorper, Flug
Triebwerkbau 
Metallverarbeitende Industrie 
Kraftfahrzeug- und lubehorindustrie 
Werften (Sch iffbau) 
Mineralol 
Munitionsindustrie 
Waffen-I ndu strie 
Pulver- und lunderindustrie 
Nahrungsmittel 
Bekleidung 
Kohlenbergbau 
Pharmazeutik und Sanitiitsgerat 
Sonstige I ndustriezweige 

Ausgaben :1969 in Mio DM 

1270 

1100 
700 
560 
290 
240 
210 
190 
190 
150 
120 
60 
50 

450 

Wachsende Konzentration auf verschiedenen EOOnen 

Konzentration der RiistungsausgaOOn auf bestimmte Branchen 

Die Konzentration der inlandischen Rustungsausgaben auf wenige Industriezweige 
(s. Tabellen S.» und M) lassen in diesen Branchen "promilitiirische Interessen ent
stehen" (83) bzw. fuhrt zur Abhangigkeit ganzer I ndustriezweige, wie der Luft- und 
Raumfahrtindustrie, von Rustungsauftragen; mit der Pulver-, lunder-, Waffen- und 
Munitionsindustrie ist bereits eine spezifische Rustungsindustrie entstanden. 

Bei der Vergabe von Rustungsauftragen werden dabei vom Verteidigungsministerium 
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wnehmend General- oder Hauptauftragnehmer eingesetzt, die fur die Durchfuhrung . 
~er Auftrage allein verantwortlich sind und damit auch iiber die Vergabe von Unter
auftragen bzw. die Auswahl der Unterauftragnehmer nach Belieben entscheiden. 

"Das Prinzip, Generalunternehmer odeI' Hauptauftragnehmer einzusetzen und ihnen 
eine entsprl'lChende Systemverantwortung zu iibertragen. hat sich weitgehend durch-

. gesetzt und wird vermehrt angewandt. Fur die Steuerung der Entwicklung k~mple
xer Waffensysteme. bei denen die Leistungen verschiedener Industriezweige zu ei
nem funktionierenden Ganzen zusammengefUhrt werden miissen. wurden sogenann
te System-Gesellschaften gegrundet" (84). 

Diese und andere MaBnahmen, wie die Bildung von "Arbeitskreisen". die die Auf
tragsvergabe des Verteidigungsministeriums mit der Geschattspolitik der Rustungs
unternehmen koordinieren solien (z.B. der 1968 gebildete "Arbeitskreis fur Fragen 
der Luft- und Raumfahrtindustrie") oder der bei "Hauptauftragnehmern" zentrali
sierten Planung und Durchfiihrung bestimmter Rustungsprojekte dienen (z.B. der 
1967 gegrundete "Arbeitskreis Management"), machen offensichtlich, daB "alles 
Gerede von der Fusionskontrolle nicht daruber hinwegtauschen kann, daB die vehe
menten Konzentrationstendenzen in der westdeutschen Riistungsindustrie von der 
Bundesregierung begunstigt und nach besten Kriiften beschleunigt worden sind" 
(85). 

Kooperation der Elektronik-Konzeme 

konzentrationsfordernden Bemuhungen der zusmndigen staatlichen Behorden 
blieben nicht ohne Wirkung. Neben der Kapita!verflechtung untereinander ist die 
Kooperatio(1 der fiihrenden Konzerne in gemeinsamen Tochtergesellschaften oder 
Planungszentren j1:ur Durchfunrung bestimmter Projekte zu einem Charakteristikum 
der westdeutschen Riistungsindustrie geworden. Die lusammenarbeit der westdeut
schen Elektronik-Konzerne in allen Bereichen der Riistungsproduktion spwie deren 

'Verflechtung vornehmllch mit Os.Konzernen, ist dafur beispielhaft(86): 

Konzern Tochtergesellschaft 
(in Klammern der US-Anteil in 
Prozent am Stammkapital) 

AEG-Telefunken (10), Gene- Elekluft Elektronik und 
ral Electric (100), Hughes Luftfahrgerate GmbH, 
Aircraft (100) Bonn 

AEG-Telefunken (10), Flug-Elektronik GmbH, 
Siemens H. SEL (99), Tel- FEG. Miinchen 
dix (55). Litton (100), Eltro 
GmbH (40), Honeywell (100) 

Rustu ngsprojekt 

Flugzeug- und Raketen
elektronik 

Elektronik-Betreuung des 
Starfighter F-1 04 G 

AEG-Telefunken (10). RhodeElektronik-System GmbH, Flugzeug- und Raketen-
und Schwarz H. Siemens H, ESG, Munchen elektronik (Systemfiihrung) 
SEL (99) 

S.o. "Projektgruppe Land" Panzer-Elektronik 
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Hollandse Fr. 
GmbH Atlas Elektro

Atlas MaK 
Maschinenbau GmbH (-j 

Nobel AEG-
Telefunken ( 
GmbH (1 

ESG 

Schiffselektronik 

Arti Ilerie-R akete 

GUF 

Gesellschaft fUr mil itarische 
GFS-MIDAS 

50 Prozent des 
ESG und FEG faktisch lU einem 

dar 

Luft- und Raumfahrtindustrie lahlt heute einschlieBlich 
und Zubeh6rindustrie rund 

Miliiarden DM umgesetzt haben 
deutschen 

Laut "WeiBbuch 1970" ist die Luft- und Raumfahrtindustrie "immer noch zu 70 
bis 80 Prolen! auf wah rend B61kow "fur sein 
Haus d. Verf. ... den Anteil der 

zur Zeit mit mehr als 80 PrOlent" (89). 

acht Unternehmen Ende der 
Bremen; Focke-Wulf 

sich drei groBe Konzerne 
und Raumfahrtindustrie (nur 
teil waren" (91), und "deren Antell am Zellenbau und der Raum-
fahrttechnik Prozent 

Diese drei "Gro~ten" sind die Messerschmitt-Bolkow-Blohm GmbH Mun-
die VFW-Fokker und die 
Friedrichshafen. Der Umsatz von MBB belief sich 1969 auf 857 

ionen bei einer von 20600 und einem 
Mia DM; am 

n 

ist VFW-Fokker mit der 

im Bereich Raumfahrt 
Bau der dritten Stufe der des Satelliten Azur und der 

tersande. neben MBB an der "Deutschen Airbus GmbH" 
entwickelte mit der "VFW 614" das erste westdeutsche 

Die wies einen Umsatz von 350 Mia 
DM auf. Dornier entwickelt den Senkrechtstarter Do 31 
zusammen mit den Strahltrainer 

die 
fiber 700 Stuck \lerkauft werden konnten und ist 

\Ion der bisher 
am Bau dar Fiat G-91, des 

<::+< .. +;.nh.·",~ des Seeaufkliirers Atlantic sowle ander 
Bell UH-' D und CH-53. 1m Bereich Raumfahrt ist die 

des Aeros- und am Bau des Azur-Satel1iten zu nennen 

Der "h'~''''n Hersteller schnellaufender 
und uda:; flihrende Unternehmen der deutschen Triebwerkindustrie" 
iiber 10000 die Motoren- und Turbinen-Union GmbH 
durch den ZusammenschluB der MAN Turbo 

in der Welt" 

Mercedes-Benz Motorenbau F entstanden ist. Am 
MTU van Mio DM sind die MAN AG und die Daimler-Banz AG 

(100). 
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gesamte westdeutsche 
ist Besitzkonzentration der entscheidenden 
Familienclans oder auf ). 

der Luft- und Raumfahrtindustrie sind dies allem die Familie Domler (Dor-
die Familie Blohm, Prof. Messerschmitt und Bolkow 

in anderen Bereichen der Namen 
und Diehl. 

Kassel 
Dynamit Nobel AG. Troisdorf 
Krauss-Maffei Munchen 
Motoren- und Turbinen-Union, Munchen und 
F riedrichshafen 
Buderus'sche Eisenwerke, Wetzlar 
Sauer & Sohn GmbH, Dusseldorf 

~!.~~~~~~-~--~~-~pp--~:::~-~-~-~~-~~-~ 
Atlas-MaK Maschinenbau 
K iel-Fried richsort 
Atlas-Werke AG, Bremen 
C. Platz KG, Hamburg 
VFW-Fokker, Dusseldorf (15 Prozent) 

B. und H. von Bohlen und Halbach 

WASAG Chemie Essen 
Nitrochemie GmbH, Munchen-Aschau 

~~-~-~~-~~~!:~-~-~~ 
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Triebwerke 

Panzerteile 
H andfeuerwaffen 

Sch iffsmotoren 

Schiffe, U-Boote 
Nautisches Gerat 
Flugzeuge 

Munition 
Munition 

Rheinstah I-Henschel 

GmbH, 

Dusseldorf 

gutern fUr die Bundeswehr. 

Ahnlich veri ief der 
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durchfuhrte; das 
Zusammensch lu r., 

Fur die 
Matador 30 ZL", 
Rheinmetali zusammenarbeiteten. Dar 
durch €lin modemes bedarf 
( 108). 

Neben der zum Flick-Konzern n"'~'nr"n,i" 
2 100 lieferanten und Unterlieferanten am 
denen die Daimler-Benz AG die Blohm und Voss AG 

britische Firmen h"',"~""n sind. 

tion getragen, und die 

amerikanischen MBT 

ausgeiastet sein. Da die inzwischen entstandenen 
auch nach dem Auslaufen des 

II" als "Kampfpanzer der Jahre" der 
des Kampfpanzers 70 und bewahrte Bauteile des 

113) und pro StUck mindestens ,8 Mio DM kosten wird 

Ebenso wie der hat der von der R heinstah I-Henschel 

luftwaffe: 

!""n~nTnrn R F-4 E 
"n:~nTrwn F-4 F 

"Panavia 
Maschinenkanonen 20 mm 

F-104 G 
G-g, T3 

die Marine: 

die Bu ndesweh r 

75 
(ab 

1670 

22 
200 

18 
22 

5 

ca. 

ca. 



nCIf'ncron moderner im Durchschnitt aile .zehn Jahre 
im "Weil5buch 1970" (118). 

bei (120): 

1. Generation 2. Generation 3. Generation 

F 84: 
DM 

Mia F-104 G: 9 Mia Phantom: 

Naratlas: Mia Transall: Mia 

M I: 
M 47: 

HS 30: 0,45 Marder: Mia 

Zerstorer: 

105 Mia Klasse:207 Mia 

die Bereiche "Militarische K"""h",n, 

erfreuen sich 

Zuwachsraten in v.H. (122) 1969 1970 

+ 14,3 

+ 9, 
+ 6, 

+ 4,1 

+ 1 ,8 

+ 7,6 
+ 

+ 6,9 
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1970/73 (F 

+ 15 

+ 
+ \3 

+ 9 

DM 
23 Mia 

Mio 

und Er-

ichen Reichtums 
als der Anteil militiirischer For

und damit 

wiederum in besonderem MaBe uber die 
von vorgenommen 

Abstand zwischen den von 

die sich wie 

I ndustrie-I nsti tu te 
Deutsche und Versuchsanstalt 
fur Luft- und Raumfahrt (DFVLR) 
Hochschulen und Einzelforscher 
Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) 
I nstitut St. Lou is ( F 
50 Prozent der Kosten 

Gese!lschaft 

entfieien 1969 

der Bundeswehr 

7,6 

Die Fraunhofer-Gesellschaft e. V. ), Miinchen, in vier Instituten iiber 
500 die Gesellschaft, Bonn, in zwei Instituten ca. 185 
und die DFVLR in 43 Instituten bzw, 2316 Personen ( 

Fur 1971 sieht das der Bundesregierung fur den Bereich 
und -technik" inklusive der Zuwendungen an die DFVLR Aus-

in Hi:ihe von 1 Mio DM vor (127), "Auf die ausgebaute FhG, die DFVLR 
u nd die I ndustrie konzentriert sich die K riegsforschu ng in der B R D; die 
Hochschulen spielen offensichtl ich eine Rolle" (128). 

Dis sta rkste im Bereich "Wehrforschung" erfuhren 1969 die 
I nformatik (10 Mio), M 
sik Mia) und F 1 Mio) (129). 

Mit den weitaus bedeutenderen Mitteln fUr "wehrtechnische und Er-
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probung" (1970 iiber 1 Mrd OM) werden die militiirtechnischen Entwicklungen in 
alieh Bereichen finanziert, wobei auf die Luft- und Raumfahrt mit 45 Prozent der 
L6wenanteil entfallt. Den mit wehrtechnischen Entwicklungen beauftragten Unter
nehmen steht dabei die vom Verteidigungsministerium finanzierte "'ndustrieanla
gen-Setriebsgesellschaft mbH" (tABG) mit 1 100 Beschattigten zur Verfiigung (130). 

Die Konzentration der Ausgaben fiir militiirische Forschung und Entwicklung auf 
forscoongsintensive Industrien wie Luft- und Raumfahrt sowie Elektronik aber 
fiihrt zur Massierung hochqualifizierter Wissenschaftler bei der Riistungsindustrie 
und laBt einseitig militiirtechnologisch ausgebildete "Spezialistenheere" entstehen. 

Die ca. 9300 FE-Spezialisten der BRD fUr Luft- und Raumfahrt z.B. sind.zu 97 Pro
zent bei MBB (59%). VFW-Fokker (25%) und Dornier (13%) konzentriert (131), 
und "Messerschmitt-Bolkow-Blohm riihmt sich, die groBte Kapazitiit an Systemana
Iyttkern in der Bundesrepublik zu besitzen" (132). 

Nach Rainer Rillrng bedeutet die Kapitalbeteiligung von Siemens an MBB (vgl. S. 30) 
"zweifellos die Etablierung des miichtigsten Riistungsverbundes der Nachkriegsge
schichte, dessen wissenschaftliche und technologische Kapazitiit der eines knappen ' 
Dutzend mittlerer Hochschulen in der BRD gleichkommen diirfte" (133). Auch die 
Bestrebungen zur Trennung von Forschung und Lehre und zur Auslagerung der For
:>chung aus den offentlichen Hochschulen werden eine wachsende Fremdbestimmung 
der Forschung in der BRD, nicht zuletzt durch den Militiiretat, zur Fol{le haben. 

88 

DC's staatliche Planungs- und Leitungssystem . 

Waren die Riistungskonzerne in der BRD schon zu Beginn der Remilitarisierung auf 
die finanzielle und organisatorische Unterstiitzung des Staates angewiesen, so erfor
dert heute der ProzeB der Vergesellschaftung von Forschung und Entwicklung, der 
seinen Ausdruck findet in den sprunghaft gestiegenen Ausgaben fiir FE, in der wach
senden MindestgroBe in der Forschungsorganisation und der zunehmenden Interna
tionalisierung der FE, immer mehr auch die Einverleibung der "gesamten Planung, 
Leitung und Organisation in den Tatigkeitsbereich des Staates ''', dessen Stellung 
auf dem Riistungsmarkt als weitaus wichtigster Kapitalgeber und nahezu alleiniger 
Abnehmer der produzierten Waren von Beginn an von unmittelbar okonomischer 
Bedeutung ist" (134). 

Die an diesen Erfordernissen orientierten organisatorischen "Reformen", die beson
ders unter der SPD/FDP-Koalition und Verteidigungsminister Helmut Schmidt seit 
1969 vorgenommen wurden, fiihrten zum Ausbau der Machtstellung der militiiri
schen Bundeswehr-Fiihrung und schufen insbesondere giinstigere Bedingungen fiir 
die Industrie zur Beeinflussung der Willens- und Entscheidungsbildung der Admini
stration, u.a. iiber eine Intensivierung der personellen Verflechtung zwischen staat
lichen Riistungsagenturen, Militars und dem Riistungskapital. 

Ausbau der Machtposition der Bunde5Wehr.Fiih~ung (135). 

Seit Marz 1970 ist der Generalinspekteur der Bundeswehr verantwortlich fiir die 
Entwicklung und Realisierung einer "militiirischen Gesamtkonzeption"; er erhielt 
den offiziellen Status des obersten militarischen Beraters der Bundesregierung und 
des Verteidigungsministers. Generalinspekteur, sein Stellvertreter sowie die I nspek
teure der Teilstreitkrafte erhielten fiir ihre Bereiche die volle Disziplinargewalt. Der 
Generalinspekteur nimmt teil an den Beratungen des "Kollegiums", das von Helmut 
Schmidt und seinen drei Staatssekretiiren gebildet wird, er ist Mitglied des "Militiiri
schen Fiihrungsrates" und der "Abteilungsleiterkonferenz" im Verteidigungsmini
sterium. Dariiberhinaus fiihrte die Reorganisation des Riistungsbereichs zu einer er
heblichen Erweiterung der Mitsprache-Kompetenzen der Inspekteure bei der Rii
stungsplanung. 

Die politische Aufwertung der Bundeswehr-Generalitat in der BRD verlauft parallel 
zum Ausbau der militiirischen Position der BRD in den verschiedenen NATO-Gre
mien: Befehlshaber der NATO-Streitkriifte-Mitte ist der Bundeswehr-General Ben
necke. 1m Oktober 1970 erfolgte die Wahl des bisherigen Inspekteurs der BRD-Luft
waffe, General J. Steinhoff, zum Vorsitzenden des Militiirausschusses der NATO, 
des fiir die militiirstrategische Planung und die Entwicklung des militiirischen Po
tentials maBgeblichen NATO-Gremiums, und im Mai 1971 wurde der bisherige stell
vertretende Generalinspekteur der Bundeswehr, Generalleutnant Biichs, Generaldi
rektor der integrierten NATO-Fernmeldesystems (NICS) (136). 

Reorganisation des Riistungsbereichs 

Neben der die Konzentration des Riistungskapitals fordernden Praxis des Verteidi-
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gungsministeriums, bei der Vergabe von Rustungsauftriigen General- oder Hauptauf
tragnehmer einzusetzen, sowie "Arbeitskreise" zu bilden, die als "Aussprachegre
mien" zwischen Administration und Industrie dienen (vgl. S. 28), sollte vor allem 
die im Juni 1970 vom Verteidigungsministerium eingesetzte Kommission uberpriifen, 
inwieweit Organisation und Verfahren im technischen Bereich der Bundeswehr ver
bessert werden konnen, bzw. "die fUr Wirtschaftsbetriebe geltenden Forderungen 
und Maximen soweit wie moglich auch fur den 'Wirtschaftsbetrieb Bundeswehr' an
zuwenden" seien (137). 

Der aufgrund der Arbeit dieser Kommission am 5.2.1971 bekanntgegebene "Rah
. f"Qe.nerlaB zur Neuordnung des Rustungsbereichs" beinhaltet (138) 
+ die Zusammenfassung der Abteilungen Verteidigungswirtschaft und Wehrtechnik 

zur ;'Rustungshauptabteilung" des Ministeriums mit drei Projekt- sowie sieben 
weiteren riistungstechnisch differenzierten Unterabteilungen; 

+ die Umgliederung des Bundesamtes fur Wehrtechnik und Beschaffung (BWB) in 
Koblenz (mit 18000 Beschiiftigten und einem Einkaufsvolumen von derzeit 7,5 
Mrd OM jiihrlich) (139) durch die Delegation von Kompetenzen des Verteidi
gungsministeriums (u.a. Erprobung) an das BWB und die Bildung von Projektbe
reichen ("Land", "Luff' und "See"). 

Rustungshauptabteilung und das BWB werden von einem "Dreierkollegium" gelei
tet, dem Leiter, sowie den beiden Stellvertretern fur Technik und Wirtschaft. "Sy
stembeauftragte" der Teilstreitkriifte, "Projektreferenten" der Rustungehauptabtei
lung und "Projektbeauftragte" des BWB solien das fur Planung, Entwicklung und 
Beschaffung von Waffensystemen erforderliche Manage'l!~ optimal garantieren. 

Ergiinzt werden diese administrativ-organisatorischen Regelungen durch einen zu
nehmenden personellen Austausch zwischen Mitgliedern der staatlichen Rustungs
agenturen und der Industrie: So schied am 31.7.68 der Referent in T I 4 (Material
erhaltungs- und Energieversorgungstechnik), K. Kaufmann, aus dem BMVtdg. aus 
und arbeitet seitdem fur die Berlin-Karlsruher Industriewerke (Ouandt-Gruppe); 
Ministerialrat K. Deunert, der bis zu seinem Ausscheiden Leiter des Referats T IV 2 
(Starrfliigelflugzeuge) .war, wurde Industrieberater (Consultant) des EWR im V/ 
STOL-Bereich; der ehinalige Referent in W (Wehrwirtschaft) III 3, F. Beyer, wurde 
1967 kaufmiinnischer Geschiiftsfuhrer der "Krauss-Maffei Fahrzeug GmbH"; der 
ehemaligeHauptabteilungsleiterll fur Rustungsgelegenheiten im BMVtdg.,W. Knie
per, wurde nach einem kurzen Zwischenspiel als Staatssekretar im Bundeskanzler
amt (1966/67) geschiiftsfuhrender Vorsitzender des zweitgroBten westdeutschen 
Flugzeugkonzerns VFW (140); Geschiiftsfuhrer fur den Bereich Finanzen der VFW
Fokker ist seit Anfang 1971 Regierungsdirektor a.D. W. Lexis, und Ludger Westrick, 
Minister a.D. im Bundeskanzleramt, fungiert als Aufsichtsramiorsitzender der Ho
neywell GmbH in Frankfurt a.M. 

Institutionalisierte Kooperation mit der Riistungsindustrie 

Am 27.4.1970 berief SPD-Verteidigungsminister Helmut Schmidt den Vorstands
vorsitzenden der Thyssen Rohrenwerke AG, Ernst Wolf Mommsen, als Staatssekre
tar fUr Technik und Beschaffung in das Verteidigungsministerium. Mommsen, von 
1940 bis Kriegsende· Hauptabteilungsleiter im NS-Reichsministerium fur Rustung 
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und Kriegsproduktion, ist kein Beamter, sondern wird weiterhin von der Thyssen 
AG bezahlt. Auf Betreiben Mommsens wurde im Juni 1970 ein "Arbeitskreis Ru
stungswirtschaft" institutionalisiert, dem die enge Kooperation zwischen Rustungs
industrie (BDI) und Verteidigungsministerium obliegt. Neben Vertretern der militii
rischen Bundeswehrfuhrung und der Administration dominieren in diesem "Arbeits
kreis" die Repriisentanten der rustungsintensiven Industriezweige wie Elektronik-, 
Luftfahrt- und Kraftfahrzeugindustrie, u.a. Ludwig Bolkow (MBB), Otto-Po Caesar 
(Rheinmetall), Karl Diehl (Diehl-Gruppel, Claudius Dornier (Dornier Werkel, Nor
bert Henke (Howaldtswerke-Deutsche Werft AG), Werner Knieper (VFW-Fokker), 
Erhard Lowe (AEG-Telefunken), Kurt Lotz (Volkswagenwerk), K.O, Pfeiffer (BDI), 
Alfred Rennert (Dynamit Nobel), Toni Schmucker (Rheinstahl), Josef Schnieder
mann (Siemens), Karl Schott (MAN), Waldemar Siber (Krupp), Karl H. Sonne (KHD), 
Gerhard Vieweg (Ouandt-Gruppe) und Helmut Wolf (Krauss-Maffei) (141). 

Vorsitzender des "Arbeitskreises Rustungswirtschaft" war bis zu seinem Tode im 
August 1971 MdB Wolfgang Pohle, persOnlich haftender geschiiftsfuhrender Gesell
schafter der Friedrich Flick KG, Mitglied und Schatzmeister der CSU . (wenn such 
in Dusseldorf ansiissig), stellvertretendes Mitglied im VerteidigungsausschuB und 
Mitglied im FinanzausschuB des Bundestages. Pohle, der auf der Kriegsverbrecher
liste des amerikanischen Kilgore-Ausschusses stand und Fr. Flick im Nurnberger 
KriegsverbrecherprozeB verteidigte, war Duz-Freund von SPD-Minister Helmut 
Schmidt und "trat bedingungslos fur die Interessendes privaten Unternehmertums 

einu (142). 

Ebenso wie auf nationaler Ebene wird auch auf NATO-Ebene das Rustungskapital 
in die Rustungsplanung eingeschaltet. 1m Januar 1969 wurde als industrielles Ver
tretungsorgan im NATO-Bereich die "NATO Industrial Advisory Group" (NIAG) 
gegrundet, deren Arbeit sich zuniichst auf die Bereiche Elektronik, Luft- und Raum
fahrt konzentrierte (143). 

Vertreter des BRD-Rustungskapitals in der NIAG sind Karl Diehl (Diehl), W. Knie
per (VFW), Pabst (MBB) und J. Zenzinger (Geschiiftsfuhrer des "Ausschusses fur 
verteidigungswirtschaftliche Angelegenheiten" im BDI) (144). Laut BDI-Jahresbe
richt 1970/71 "ist die deutsche Industrie mit ihren Experten in allen Gremien
z.T. federfuhrend - tiitig" (145). 

Expandierender Riistungslobbyismus 

1m heute 25 Mitglieder ziihlenden VerteidigungsausschuB des Bundestages, der als 
"parlamentarisches Kontrollorgan" bestimmte Mitwirkungskompetenzen hinsicht
lich der Festsetzung und Verwendung des Militaretats wahrnimmt, wird die Rustungs
industrie durch CDU-MdB Herbert Schneider, Hauptmann a.D. und Geschiiftsfuhrer 
des Bundesverbandes der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BD LI) (146) 
sowie (den im August 71 verstorbenen) Wolfgang Pohle, CSU-MdB und pers6nlich 
haftender Gesellschafter der Fr. Flick KG, vertreten. Zahlreiche MdBs sind aktive 
Soldaten.oder Reservisten der Bundeswehr (147) oder ehmalige Angehorige der NS
Wehrmacht. 

91 



Neben dem in Administration und 
mentarischen Gremien ist die zunehmende zwischen Mili-

und Industrie ein Indiz fur die Existenz eines milita-
in der BRD. Immer mehr Bundeswehr-Offiziere 

hohen 
militarischen 
wa dreiviertel dar General itat aU~;!le\Ne(:h 

Seit 1967 
von 

inen<>':" .... '~ etwa 200 Generale umfassenden 

Ie werden in der zwischen 58 und 60 
worden; viele dieser Offiziere - Genera

Stabsoffiziere zwischen 54 und 
58 Jahren entlassen - versuchen als Industrie-"Berater" ihr 
sern. Das des in 
Sonderfiillen") registrierte bisher 300 "Funktionswechsler", bei denen nach dem 
EriaB des Ministeriums uber das "Verhalten mit der Wi rtsc h aft im 
mit dern Ausscheiden aus der Bundeswehr" vom Marz 1965 eine "Interessenkoilis
sion" nicht auszuschlieBen sei (149). 

Die folgende Aufstellung versucht einen Oberblick uber die in der Industrie in lei
tenden Stellungen beschaftigten Offiziere der NS-Wehrmacht bzw. der Bundeswahr 
lU geben. Diese Obersicht muB jedoch unvollstiindig da as kaine Transpa-
renz in diesem Bereich (150). 

Wehrmachtsoffiziere in dar westdeutschen Wirtschaft 

Name Dienstgrad 

Winrich Behr Major i. G. 

Fritz Berendsen Oberst i. G. 

Peter Busch Major i. G. 

Wilhelm Christians Rittmeister 

Gerhard Engel Generalleutnaot 

Walther Feligiebel Major i. G. 

Raymund Feser Major i. G. 

Adolf Galland General 

Funktion in der Wirtschaft 

Geschiiftsfuhrer Gesellschafter der Telefon
bau und Normalzeit Lehner & Co. 

Prokurist bei Klockner, 1953-59 und 
1965-69 MdB (CDU), 1959-64 Bundes
wehr, zuletzt Generalmajor; Sonderbeauf
trager bei BBC Mannheim 

Hauptgeschaftsfuhrer des Stah I kontors 
Ruhr-West 

Vorstandsmitglied der Deutschen Bank 

Vertreter von Rustungsfirmen in Bonn 

Vorstandsmitglied der deutschen Zundwa
renmonopolgesellschaft 

Direktor Pfanniwerke 

I ndustrieberater bel Messerschmitt-Bol
kow-Blohm 
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Erich 

Rolf-Gunther 

Clemens Graf 

Werner 

D. W. v, 

General 
Techn. 

i. G. 

General der 

i. G. 

i.G. 

Overbeck i. G. 

Friedrich W. Poll- Oberstleutnant 
mann 

Poullain Oberstleutnant 

Hans Salb i. G. 

Peter Sauerbruch 

Toni Schmucker Oberstleutnant 

Herbert Schneider Ii. G.) 

Wolfgang Thomale Generalleutnant 

Walter Wenck General der 
Panzertruppe 

Westphal General der 
Kavallerie 

W.v.Wietersheim Generalleutnant 

Gunter Winkelmann Oberleu tnant 

Helmut Witte Korvettenkap itan 

Bankier 

Generaldirektor 

Generaldirektor der 

Generaldirektor 

AudiNSU 

Generaldirektor 

des Bankhauses Mertz & Co., 

ied der Mobil Oil AG; 1952-

54 fur das Amt Blank in Paris 

Generaldirektor Rheinstahl Essen 

5eit 1953 I\t1d B Geschiiftsfuh-
rer des Bundesverbandes der deutschen 
Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI 

Priisident des Verbandes der Automobil
industrie 

Generaldirektor bei ru-
stungswirtschaftlicher Berater des Bundes
verbandes der deutschen I ndustrie 

Direktor und Leiter der 
der Rheinischen Stahlwerke in Bonn und 
Prasident des Ringes deutscher Soldaten
verbande 

Leiter der Bonner 

Direktor bei Rheinstahl 
glied der Veba 

Personalchef der DEMAG 
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der DEMAG 

Vorstandmit-



Name 

Herbert Becker 

Hellmut Bertram 

F. Dierich 

Ulrich Dorn 

W. Eberhard 

Kurt Fischer 

Joachim 

Kurt Gieser 

W. Gordes 

L. v. Heinemann 

August Hentz 

Dietrich Hrabak 

L. Karn 

K. Kauffmann 

R. Kurpiers 

\;,,"'~M,Y~rl und 
in der Bundeswehr 

Oberst 

Oberst 

Oberst 

(Lwl 

Generalmajor 
Versorgungschef im 
Truppenamt 

Brigadegeneral 

Kapitan wr See, Kdr der 
Techn. Marineschule Kiel 

Generalmajor 

Generalmajor (Lwl. Kdr 
der 2. Lw-Division 

Generaimajor 

Brigadegeneral, Unterab
teilungsleiter im BMVtdg. 

B rigadegeneral 

Oberstleutnant 

94 

Matra S.A. 

Leiter der nternatio
nale Zusammenarbeit" BDLI 

MBB 

Bonner Vertreter der McDonell 

ndustrie-Werke Saar GmbH 

BASF 

"Berater einer Dieselmotoren
fabrik" 

Bonner Vertreter der Deutschen 

Bonner Vertreter der 
Corp. 

MTU, Miinchen 

SEL AG 

MBB 

Emerson Electric Compo 

Oberst 

haber im Wehrbereich ii, 
Hannover 

Howaldtswerke-Deutsche 
AG 

30.7.67 

Material- Leiter des NADGECO ltd. 
amt dar Luftwaffe in Bonn 
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Unter Militiirhilfe ist die 
wie die 

ausgemustertem Bundeswehrmaterial 
staatliche Waffenhcll1delsfirmen 

Ziel der 

"Cobra"-Panzerabwehr-
sowie aus Lizenzen zur lion Handfeuerwaffen (Gewehr 

und Munition. Fur die nachsten Jahre mochte die Turkei 
Hohe lion 200 Mio DM besonders 

M-48 (8), 

lion 20 "Transall" bis Ende 
und 16 im Rahmen des 

Fast zu daB die der 
kratie durch das tiirkische Militar und die lIerscharfte 

Zeit bisher ohne auf die lion der BRD 
fe" blieb. 
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Mit Griechenland wurden drei Abkommen uber nc~"""<.,,,,~ 

sen. Griechenland erhielt ebenfalls u.a. 86 ausgemusterte 
vom F-84 F, 2 Scl:mellboote, Handfeuerwaffen, Munition una "Cobra"-Rake-
ten (10). Die laufenden Vereinbarungen wurden auch nach dem Obristen-Putsch 
1m 1967 erfUilt. Fur die teilweise der auf BeschluB 
des Bundestages im 1968 wird Athen durch umfangreiche kommerzielle Rii-
stungsexporte entschi:idigt: Bei den Howaldtswerken - Deutsche Werft AG 
in Kiel wurden lIier 900-Tonnen-U-Boote die zur Zeit ausgeliefert werden 
(11), laut Regierungssprecher Ahlers "€line rein kommerzielle Angelegenheit". Die 
U-Boote soli ten urspriinglich lion HOW nur in Teilen da die BRD 
laut WEU-Vertrag lediglich U-Boote bis zu 450 darf; schliel!-
lich wurde doch die Genehmigung fur die der U-Boote in Kiel ef-
teilt (12). 

Die Moglichkeit, sonstiges Riistungsmaterial und ausgesondertes in 
der BRD einzukaufen, war dem Obristen-Regime nie bestritten worden. Inzwischen 
scheint die Bundesregierung dem Druck der USA, die ihre Waffenlieferungen an 
Griechenland selt September 1970 in vollem Umfange wieder hallen 
der NATO sowle der CDU/CSU-Opposition nachzugeben una die NATO-Verteidi- ' 
gungshilfean die Athener Junta wieder uneingeschriinkt aufnehmen zu wollen ( 

Massive Untermitzl.lng des portl.lgiesisci'len KolonialismlJs 

Eines der schwarzesten Kapitel bundesdeutscher Riistungshilfe ist die militiirische 
und finanzielltl Unterstiitzung des faschistoiden Regimes in Portugal, besonders selt 
Ausbruch der Befreiungskriege in den portugiesischen "Oberseeprovinzen" in Afri
ka (Guinea-Bissao, Angola, Mozambique) Anfang der sechziger Jahre. Portugal er
hielt zwar keine offizielle "NATO-Verteidigungshilfe", konnte sich aber fiber die 
umfangreichen Ueferungen der BRD-Riistungsinaustrie und aus OberschuBbestan
den der Bundeswehr wah rschei nlich nicht beklagen. An Waffenlieferungen aus der 
BRD erhielt PortugaL04): 

1961/62: 8 Patrou'illen-Barkassen (5 davon gingen nach Angola); 
1966 40 Kampfflugzeuge Fiat G-91; 

111 Diisentrainer "Fouga Magister" (diese Lieferung 5011 iiber Brasilien 
gelaufen sein; sie wird sowohl von Brasilien ais auch lion der dar Bundes
regierung bestritten); 

bis 1969: 110 leichte, mit 37 mm-Raketen bestiickte DO-27-Flugzeuge; 

daruberhinaus wurden 60 Dusenjager F-86 K Sabre, Noratlas-Transportflugzeuge, 
Hubschrauber, Panzer 110m Typ M-41 und M-47, Unimogs, Maschinenpistolen und 
H~ndfeuerwaffen (einschlieBlich der G-3 lizenz) an Portugal geliefert. Von der Ham
burger Werft "Blohm und Voss" erhielt Portugal lIier KOrl/etten, mit je 1365 Ton
nen die groBten Kriegsschiffe, die seit 1945 iiberhaupt auf €liner westdeutschen Werft 
gebaut worden sind. 

Die von der BRD gelieferten Bundeswehr-Fiugzeuge kommen in den "Oberseepro
lIinzen" meist safort zum Einsatz und tragen dort noch hi:iufig das Hoheitsabzeichen 
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und die Farben Schwarz-Rot-Gold (1S). 

fanden israelische Jou mal isten vom "UZI" 
mit dem Bundesadler als (1 

Die Riistungsexporte der westdeutschen Industrie an beliefen sich bisher 
auf ca. 350 Mio OM, und fiir nochmals 350 Mio OM wurden \Ion der BRD 

an die portugiesische Industrie (Auch der seit 1969 \Ion der 
iiber \lerhangte ist mehr propa-

Verschleierung denn Realitat: von diesem "Stopp" wa-
ren z.B. Granatzunder und MG-Rohre (18); als fiir den Ausbau des 
B 

bereit" 
Inzwischen sind die "kommerziellen" 

Ausbau des 

Die 

Militarische Ausriistungs- und dar BRD bisher an 19 Staaten, 
davon in erster linie an Israel und afrikanische Staaten, aber auch an den iran, Jor
danien und Indien. 

Ausrustungs- und Ausbildungshilfe der BRD (21) 

1. Athiopien 
2. Ghana 
3. Guinea 
4.lndien 
5. Iran 

d5. Jordanien 
7. Kenia 
8. Madagaskar 
9. Mali 

. 10. Marokko 
11. Niger 
12. Nigeria 
13. Somalia 
14. Sudan 
15. Tansania 
16. Togo 
17. Tschad 
18. Tunesien 

laufzeit der 
Abkommen 

1965-71 
1969-71 
1962-71 
1962 
1966-72 
1964-65 
1966-70 
1962-64 
1969-70 
1968-72 
1966-71 
1963-67 
1962-71 
1961-65 
1963-65 
1969-71 
1969-71 
1968-72 
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Ist-Ausgaben 
in Mio OM 

6,0 

3,5 
40,0 

16,0 
6,0 
2,0 

16,0 
8,0 

15,0 
18,0 

106,0 
6,2 
4,0 
6,0 
8,0 

345,4 



slen nstrument Militiirhilfe 

+ 
von seiten der 

+ aucn das Abkommen mit dem 
Mio das 

+ an Israel trugen lur zwi-
Bonn und den arabischen Staaten be! erst Reaktion Bonns auf 

Besuch Ulbricht!> Kairo flihrte wm Abbruch der 

+ den 

+ 

+ 
verwickelt; 

+ und eklatantestes 
hilfe ist die 

an der Invasion im 
zu wurden die westdeutschen Berater des Landes 

und das Abkommen muBte stamiert werden. 

Die militiirische 

"''''''''''ht"t ist die von der Bundeswehr militari-
deren Ziel "bei relativ Kastenaufwand €line 

(l) w erreichen. Es werden auf Weise Freunde gewannen, 
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Verhiiltnisse kennenlernen und verstehen" Diese militiirische 
umfaBt die und Stabsoffizieren sowie 

an der bisher 325 
afrikanischen und asiatischen 

eine 
9 Uindem und eine <';n",."i'"I<",ehil,rl. 

an der bis 1970 105 Personen teilnahmen 
befanden sich 160 Soldaten vom Kadetten bis lum Oberstleutnant aus 31 

vier Erdteilen bei verschiedenen 
Bundeswehr 

Reaktlan der arabischen Staaten 
an Israel nicht als Diskriminierunq 

keine Waffen 
M 

sie gesetzten bei weitem nicht erfiillen 
erzwang eine engere Koordination der fur die von und 

Seit 1966 miissen Militarhilfeabkom-
AusschuB als auch der HaushaltsausschuB des Bunde:;-

zustimmen, i",h",.aiTin verstarkte sich die besonders in de, SPD-
staatliche und kommerzielle auf den NATO-Bereich 

beschriinken; diese Tendenz durfte ihren Ausdruck haben 
"Grundsatzen den von und Waffen", die am 16.6.1971 
Bundeskabinett verabschiedet worden sind; aus "Grunden der 

wurden keine weiteren Einzeiheiten bestehende 
den neuen Richtlinien nicht berlihrt werden (31). Zwar nn,nnnol> 

permanent gegen wenn auch noch so Mn';~M$"~.;~~ 
der fur daB dennoch kein 

Bedenken besteht, artikuliert die Zeitschrift "Wehr und Wirto 
schaft" in einem bezeichnenden Kommentar: "Es handelt sich bei diesen Grundsat-
zen, wie gesagt, um und nicht um verbindliche Vor-
schriften. Oberstes 1St dabe! das deutsche Sicherheitsbedlirfnis einerseits und 
die I nteressen andererseits. Das bedeutet also, die Re· 
striktion ist eine Maxime, die Ausnahmen aus Grunden der Opportunitiit zulaBt" 

Ausnahmen "aus Grunden der waren wahl die 
fur die von Flugzeugteilen fUr den UoBootoJiiger" Atlantic" dUfCh 
MBB und Dornier liber Frankreich nach Brasilien (34), oder das Abkommen mit 
Malta 1971, das die von Zollbooten, Hubschraubern und LKW 
"zur Schmuggelbekampfung" sowie eine Oberprufung der Werf!o und Dockanlagen 
im Hinblick auf eine Nutzung z.B. durch Einheiten der Bundesmarine vorsieht 

wurde Ende des Monats auch ein pensionierter Arsenaldirektor der 
von der Re!lierung Mintoff zum Aufsichtsratsvorsitzenden 
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der "Malta Drydocks Corporation" berufen (36). 

Die "Beschrankung" der RiistlingseXporte auf den NATO-Bereich (und -markt) ist 
zum einen erheblich lukrativer als das politisch schwierige und doch recht begrenzte
Geschaft mit den Landern der Dritten Welt, zum ande.ren sind die GroBabnehmer 
fiir Riistungsmaterial aller Art, die diktatorischen Regimes in Griechenland und der 
Tiirkei sowie die Kolonialmacht Portugal, ja eben falls NATO-Partner. 

Exportschlager "leopard"-Panzer und U-Boote 

Mit dem Kampfpanzer "Leopard", von dem bisher 1 068 StUck an Belgien, die Nie
derlande, Norwegen und Italien verkauft worden sind, ist der BRD-Riistungsindu
strie (Krauss-Maffei AG, Miinchen) zum erstenmal gelungen, umfassend in den 
NATO-Riistungsmarkt einzubrechen. Italien will weitere 600 "Leopard" in Lizenz 
herstellen (37). Ebenso wie der Kampfpanzer "Leopard" hat der von der Rhein
stahl-Henschel AG (Kassel) entwickelte und waffenmaBig auf den "Leopard" abge
stimmte Schiitzenpanzer "Marder" gute Aussichten, ein weiterer "Schlager" des 
westdeutschen Riistungsexports zu werden. Die BRD-Riistungsindustrie ist dam it 
auf dem besten Wege, im Bereich der Panzerproduktion eine NATO-Standardisie
rung in,.ihrem Sinne durchzusetzen. 

Ober einen Auftragsbestand von 28 U-Booten im Werte von iiber 900 Mio DM ver
fiigt die bundeseigene Howaldtswerke - Deutsche Werft AG (HDW) in Kiel, deren 
Vorstandsvorsitzender Norbert Henke die Hoffnung iiuBerte, noch 1971 die "Eine
Milliarden-Grenze" zu iiberschreiten (38). Die U-Boote werden an Norwegen (15), 

'an Griechenland (4), 2 sogar an Argentinien exportiert 0). Die FR befiirchtet, "daB 
die Kieler Howaldtswerke auf dem besten Wege sind, sich zu einer U-Boot-Waffen
schmiede fiir die Welt zu entwickeln" (39). 

Eine so geartete "Beschrankung" auf den NATO-Bereich jedenfalls wird weder den 
Interessen der expandierenden westdeutschen Riistungsindustrie schaden, noch den 
Riistungsexport der BRD zum Erliegen bringen. 

Die folgenden Angaben stutzen sich wesentlich auf die sehr materialreiche, aber jeglichen 
geselischaftskritischen Bezugs entbehrende Studie von Helga Haftendorn: "Militarhilfe 
und Rustungsexporte der BRD", Dusseldorf 1971. 

2 Helga Haftendorn. Militarhilfe als Problem deutscher AulSenpolitik, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung "Das Parlament", B 28/71, vom 10.7.1971, 
S.37. 

3 Helga Haftendorn. Militarhilfe und Rustungsexporte der BRD, Dusseldorf 1971, S. 35. 
4 Ebenda, S. 130. 
5 Ebenda, S. 122ff. 
6 Helga Haftendorn. Militarhilfe als Problem ... a.a.O., S. 37. 
7 Helga Haftendorn. Militiirhilfe als Problem ... a.a.O., S. 37. 
8 Helga Haftendorn. Militarhilfe und Rustungsexporte ... a.a.O., S. 14f. 
9 TagesspiegeI (Westberlin) vom 13.5.1971. EDIP = European Defence Improvement Pro

gramme 
10 Helga Haftendorn. Militarhilfe und Rustungsexporte ... a.a.O., S. 15f. u. S. 106. 
11 Das erste der vier U-Boote traf am 6.12.71 in Athen ein, vgl. Frankfurter Rundschau 

(FRL'i9lI1 ?12.71. 
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12 
13 
14 

15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 

24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

FR vom 12. und 13.1.1971. 
FR vom 10.12.1971. 
Die folgenden Angaben sind entnommen aus: Barbara Schilling und Karl U . 
Bundesrepublik und das sudliche Afrika. Okonomische und militiirische A;2~;·~,e 
westdeutschen Neokolonialismus, in: Kursbuch (Westberlin), Nr. 21/1970 S 1~9 es 
Gerard Chaliand. Bewaffneter Kampf in Afrika. Munchen 1969. S. 9. ,. • 
Barbara Schilling und Karl Unger. Die Bundesrepublik und das sLidliche Afrika a 
S.150. '" a.a •• , 

Helga Haftendorn. Militarhilfe als PrOblem ... a.a.O., S. 38. 
FRvom 13.11.1971. 
FR vom 28.10.1971. 
FR vom 10.12.1971. 
Zusammengestellt nach: Helga Haftendorn. Militarhilfe und Rustungsexporte ... a.a.O., 
S. 130. Vgl. auch FR vom 8.1.1971. 
Helga Haftendorn. Militiirhilfe als Problem ... a.a.O., S. 38. 
Helga Haftendorn. Militiirhilfe und Rustungsexporte ... a.a.O., S. 21. Ulrich Albrecht. 
Militarische Entwicklungshilfe - kritisch durchleuchtet, in: Entwicklung und Zusam
menarbeit, Bonn, Heft 5/1970, S. 9. 
Helga Haftendorn, Militarhilfe als Problem ... a.a.O., S. 39. 
Wehrdienst, 5. Jg., Ausgabe 222/1969 vom 7.7.1969. 
Vgl. zum folgenden: Helga Haftendorn. Militiirhilfe und Rustungsexporte ... a.a.O., S. 22ff. 
Mitteilung des Bundesverteidigungsministeriums, zit. nach: Helga Haftendorn. Militarhilfe 
und Rustungsexporte ... a.a.O., S. 30. 
Ebenda, S. 30 und S. 118 ff. 
Ebenda, S. 30. 
Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung vom 8.3.1965. 
Tagesspiegel vom 17.6.1971. 
Vgl. die AulSerungen von fuhrenden Vertretern der BRD-Rustungsindustrie in der ARD
Sendung "Waffen fur die Welt" von Walter Menningen am 14.7.1971. 
Wehr und Wirtschaft, Munchen, Nr. 4/1971, S. 153. 
Wehrdienst vom 21.6.1971. 
Tagesspiegel vom 19.8.1971. 
FR vom 3.9.1971. 
Wirtschaftswoche, Frankfurt, Nr. 3/1971, S. 16. 
FR vom 29,9.1971. 
Ulrich Mackenson in: FR vom 5.10.1971. 
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ANLAGE: RUl.tullQ:;2cen1tren der BRD 

Quelle: Autorenkollektiv (Leiter: Klaus 
Miiitar- in der BRD. 6. 
Heft 3/1911, S. 21-25. 

Name und Hauptsitz des 
Unternehmens 

Kapital 8eherr- Hauptprodukte bzw. Produktionsbe-

1. Siemens AG, Munchen (1) 

Messerschmitt-Biilkow-Blohm GmbH, 
MGnchen 

Blohm & VolS AG, Hamburg 

Metallgesellschaft AG, Frankf.M. 

Urangesellschaft mbH & Co., 
Frankf.M. 

NUKEM, Nuklear-Chemie- und 
Metallurgie GmbH, 
Wolfgang bei Hanau 

Uranit Uran-Isotopentren-
nungs-Gesellschaft mbH, Julich 

Interatom Internationale Atom-
reaktorbau GmbH, Bensberg 

Gesellschaft fUr nukleare Verfah-
renstechnik mbH, Bensberg 

RBG Reaktor-Brennelemente, GmbH, 
Wolfgang bei Hanau 

in schungs- teiligung im Rustungsbereich 
Mill.DM grad v.H. 

1007,2 100,0 

63,0 9,1 

61,4 12,5 

200,0 30,0 

'10,0 33,3 

5,0 12,0 

40,0 

17,5 60,0 

6,0 60,0 

Flugzeugelektronik, Raketen, Fernmel
degeriite, R adaran lagen, F lugplatzaus
rustungen 

Raketen, Satelliten, Kriegs
Meerestechn ik, Spreng-

stoff tee h n i k 

Ausrustu ngen fur K riegssehitfe, Geleit
boote, Kustenminensuchboote 

Atomare Brennelernente, Gaszentrifu
gen zur U rananreicherung 

Prospektion und Gewinnung von Kern
brennstoffen 

Atornare Brennelemente 

K ernbren nstoffan re icheru ng 

Kernreaktoren, kerntech nische Anlagen 

Gaszentrifugen zur Urananreicherung 

Atomare Brennelemente 

ALKEM, Alpha-Chemis und Mellallur- 3,0 30,0 Kernbrennstoffe 
gie GmbH, Leopoldshafen/Karlsruhe 

Bergmann Kabelwerke AG, 
WipperfUrth (1) 

Deutsche Telefonwerke und Kabel-
industrie AG (2) 

Norddeutsche Seekabelwerke AG, 
Nordenham 

Vacuumschmelze GmbH, Hanau 

P.Gossen GmbH, Erlangen 

Marinetechn ik-Planungsgesellschaft 
mbH, Hamburg 

Elektronik-System-Gesellschaft mbH 
(ESG), Munchen 

Avionica Systems Engineering 
GmbH, Munchen 

20,0 100,0 

18,0 100,0 

8,0 50,0 

8,0 100,0 

10,0 100,0 

0,3 

1 08 

Kabel (vor aHem fUr Flugzeug- und Ra
keten ind ustrie) 

Fernmeldegeriite, Kabel 

Seekabel 

Legierungen fur Flugzeug- u.Raketen
sowie Atomindustrie 

MelS- und Regelgeriite 

Projektierung, Entwicklung von 
Kriegsschiffen 

Planung, Projektierung, Betreuung 
elektron ischer F lugsysteme 

Projektierung u. Koordinierung der na
tionalen Avionikindustrie fur das west
europiiische MRCA/Panavia-Mehrzweck
Kampffiugzeug 

Name und Hauptsitz des 
U nterneh mens 

Kapital Beherr- Hauptprodukte bzw. 
in schungs- teiligung 1m Rustungsbereich 

Arbeitsgemeinschaft Matador 
Dusseldorf 

2. Flick-Quandt-Gruppe 
Daimler-Benz AG, Stuttgart 

MTU Motoran· u.Turbinen-Union 
GmbH, Mlinchen 

MTU Motoren- u.Turbinen-Union 
Friedrichshafen GmbH, 
Friedrichshafen 

Turbo Union Ltd., 
Derby /G rolSbrit. 

Hanomag-Henschel··Fahrz8ug
werke GmbH, Hannover 

Ernst Heinkel AG, Stuttgart
Zuffenhausen 

Dynamit Nobel AG, Troisdorf 

Flugkor
, Bonn 

Buderus'sche Eisenwerke, Wetziar 

Edelstahlwerke Buderus AG, 
Wetzlar 

Eisenwerk-Gesellschaft Maximilians
hlitte, Su Izbach-Rosenberg 

Krauss-Maffei AG, Mlinchen-AI!ach 

Steigerwald- Krauss-Maffei GmbH 
(SKM), Mlinchen 

Mill.DM grad v,H. 

761,Oca 

63,26 

40,0 

0,25 

66,75 

16,25 
1,2 

90.0 

82,0 

50.0 
100,0 

94,0 
40,0 

Krauss-Maffei Fahrzeug S.A .. Brussel 0,25 00,0 

60,0 I ndustrie-Werke Karlsruhe-Augsburg 84,0 
(IWKA), Karlsruhe (3) 

Mauser-Werke AG, Oberndorf (4) 5,4 100,0 

Varta AG, Frankf.M. 101,2ub. 50,0 
CEAG Dominit AG, Dortmund (5) 79,0 

International Batteries Corp., 
Rosslyn/Sudafrika 

Driigerwerk AG, Lubeck 

Nederlandsche Wapen- en Munitie
fabrik De Kruithorn, N. V" 
s' Hertogenbosch/N iederl ande 

3, Messerschmitt-Biilkow-Blohm 
GmbH, Munchen 

Bayern·Chemie Gesellschaft fur 
flugtechnische Antriebe, Aschau 

52,0 

45,0 100,0 

63,0 (6) 

5,0 50,0 
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von lak panzern auf 
"Leopard" -Standard-F ah rgesta! I 

Kraftfahrzeuge, Schiffs-

motoren 

F lugzeugtriebwerke, 

Panavia-Mehrzweckkampfflugzeug 

K rahfahrzeU[J8 

F lugzeuge und 
triebwerke 

Raketenantriebe, Snrflr\rKiOrTe 
Munition 

Planung u. Koordinierung alier Albeiten 
an ungelenk ten F lugkbrpern 

G uBstah I, Z u lieferu ngen fur Panzerbau 

Edeistahle (vor allem fur Parizer) 

Bleche 

Panzer, Schutzenpanzervvagen 

Raketentechnik 

Wartung von Panzern (Leopard) 

Amph ibienfahrzeuge, Panzerzubehbr 
bzw. -reparatur, Munition 

Waffenmaschinen, Handfeuerwaffen 

Batterien fUr aile Miiitarfahrzeuge 

Elektronische Geriite fUr die FlugZ8Ug
und Raumfahrtindustrie 

Batterien fur die Militiirfahrzeuga 
des Rassistenregimes 

ABC-Schutz- u.Spurausrustungen, Tau
cherausrUstungen, Schutzmasken 

Waffenmaschinen, Munition 

Flugzeuge, Raketen, Satelliten, Kriegs
schiffsbetreuung, Meerestechnik, Spreng
stofftechnik 

Raketentreibstoffe, Treibstoffe, flug
technisches Gerat 



Name und Hauptsitz des 
Unternehmens 

Kapital Beherr- Hauptprodukte bzwo Produktionsbe-
in schungs- teiligung im Rustungsbereich 
MillDM grad voHo 

Deutsche Airbus GmbH, MLinchen 5,0 66,0 Planung, Entwicklung und Bau von 
GroBraumflugzeugen 

Gesellschaft fur ungelenkte Flugkiir- 0,25 Planung und Steuerung aller Arbeiten 
persysteme mbH (GuF), Bonn an zentralgelenkten Flugkorpern 
Leichtflugtechnik Union (LFU), Bonn 4,0 35,0 Flugzeugteile bzwo -ausrustungen 
Marinetechnik Planungsgesellschaft 0,3 Projektierung, Entwicklung von 
mbH, Hamburg K riegssch iffen aller Art 

Materialinformationszentrum der Wartung und Betreuung aller Arten 
Marine GmbH (MIZ), Hamburg von Schiffen der Bundesmarine 

Panavia Aircraft GmbH, Munchen 0,12 50,0 Entwicklung des MRCA/Panavia-
Mehrzweckkampfflugzeuges 

Wirtschaftl iche I nteressengemein- 50,0 Entwicklung von kryogenen An-
schaft (WIG), Paris triebssystemen fUr Triigerraketen 
Hispano Aviacion, Sevilla und Madrid 13,5 Bau von Flugzeugen uoHubschraubern 
Construcciones Aeronauticas SoA, 13,5 Bau von Flugzeugen uoHubschraubern 
Madrid 

40 VFW-Fokker-Konzern 
Zentralgesellschaft VFW-Fok ker, 50,0 100,0 Flugzeuge, Hubschrauoor, Raketen, 
Diisseldorf (7) Satelliten, Meerestechnik 
ERNO Raumfahrttechnik GmbH, 10,0 100,0 Flugzeuggeriite, Raketen, Satelliten, 
Bremen Meerestechn ik 

Gesellschaft fur nukleare Verfah- Planung, Entwicklung, Errichtung uo 
renstechnik (GnV), Bensberg Vertrieb von I sotopentrennanlagen 

fijr Kernbrennstoffgewinnung 
Deutsche Airbus GmbH, Munchen 5,0 34,0 Planung, Entwicklung und Bau von 

G rolSrau mflugzeugen 
Henschel Flugzeugwerke AG, Kassel 2,0 50,0 Flugzeugteile, Hubschrauberwartung 

und -betreuung 
Rhein-Flugzeugbau GmbH, 5,0 65,0 Wartung u.Oberholung von Flugzeugen, 
Monchengladbach mil itiirische Zielvorste Ilu ngsaufgaben 

Sportavia Putzer, Schmidtheim/ 50,0 Flugzeuge sowie Flugzeugwartung 
Eifel 

Leichtflugzeugtechnik Union (LFU), 4,0 65,0 Flugzeugteile bzwo -ausrOstungen 
Bonn 

Marinetechnik Planungsgesellschaft 0,3 Projektierung, Entwicklung von 
mbH, Hamburg Kriegsschiffen aller Art 

Material informationszentrum der Wartu ng u nd Betreuu ng aller Arten 
Marine GmbH (7) (MIZ), Hamburg von Schiffen der Bundesmarine 

Gesellschaft fur ungelenkte Flugkor- 0,25 Planung und Koordinierung aller Ar-
persysteme mbH (GuF), Bonn ten von ungelenkten Flugkiirpern 
SoAo Beige de Constructions Aero- 120 bfrs (1964) Flugzeuge 
nautiques (SABCA), Brussel/Belgien 43,0 
50 Allgemeine Elektrizitat!rGesellschaft Flugzeug- und Raketenelektronik, Ra-
AEG-Telefunken, Frankf.Mo 610,1 100,0 darsysteme, Satelliten sowie sonstiges 

elektrisches uoelektronisches Kriegsgerat 
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H owaldtswerke-Deutsche Werft AG, 
Hamburg und Kiel 

60,0 cao 20,0 Zerstorer, U-Boote, Atomschiff "Otto 
Hahn", Sch iffsd ieselmotoren 

Kabelwerke Rheydt AG, Rheydt 

Telefonbau und Normalzeit GmbH, 
FranktM. 

26,4 94,2 Kabel, Leitungen 

30,0 15,01 (S) Fernmeldegerate, elektronische MelS-

Hartmann & Braun AG, FrankLMo 21,0 40,0 

Vereinigte Draht- und Kabelwerke AG, 24,0 100,0 
Du isburg (1) 

Hochtief AG fur Hoch- uoTiefbauten 
vormoGebro Hoffmann, Essen 

TE LD I X-Luftfahrt-AusrListu ngen 
GmbH, Heidelberg 

ELEKLUFT elektronische Luft-
gerate GmbH, Bonn 

27,9 

6,0 

DEBEG Deutsche Betriebsgesellschaft 4,0 
Ldrahtlose Telegraphie GmbH, Hamburg (1) 

AEG-KANIS Turbinenfabrik GmbH, 15,0 
Nurnberg 

Eltro GmbH & Coo Gesellschaft fur 1,54 
Strahlungstechnik, Heidelberg 

K RT Kermeaktorteile GmbH, 
G rolSwelzheim 

ALKEM, Alpha-Chemie und 

8,0 

3,0 
-Metallurgie GmbH, Leopoldshafen 

Gesellschaft fur ungelenkte Flugkiirper- 0,25 
systeme mbH (GuF), Bonn 

ESG-Elektronik-System Gesellschaft 
mbH (ESG), Munchen 

Avionica Systems 
Engineering GmbH, Munchen 

Marinetechnik, Planungsgesellschaft 
mbH, Hamburg 

Eurosystem SoA, Brussel 

NADGECO Ltd., 
Feld ham/G roBbritann ien 

Arbeitsgemeinschaft Matador 30 ZL, 
Dusseldorf 

0,3 

4,5 

Die Obernahme von 25 voH, am Stamm
kapital von 10 MilLDM der ERNO Raum
fahrttechnik GmbH, Bremen (VFW-Fokker) 
steht bevoro 

60 Rheinstahl AG, Essen (9) 470,0 

Edelstahlwerk Witten AG, Witten 41,4 

Rheinstahl-Nordseewerke GmbH, 18,0 
Emden 
Henschel Flugzeugwerke AG, Kassel 2,0 

70 loGo Farben-Nachfolgekonzerne 
Badische Anilin-& Soda-Fabrik 1499,9 
AG (BASF), Ludwigshafen 

26,5 

50,0 

25,0 

50,0 

100,0 

66,0 

55,0 

30,0 

14,0 

100,0 

63,0 
100,0 

50,0 

100,0 
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gerate 

MeB- und Regelgerate 

Kabel, Leitu ngen 

Bauten fomilitarische Zwecke aller Art 

F lugzeugelektronik 

Flugzeug- und Raketenelektronik 

Radar- und Navigationsgerate t Kriegs
schiffe 

Turbinen UoGeneratoren LKriegsschiffe, 
Ausrustu ngen LHafen-u oF lugplatzan lagen 

Navigationssysteme (Laser) fUr die 
Flugzeug- und Raketenindustrie 

Kerntechnische Gerate 

Atomare Brennelemente 

Planung und Steuerung aller Arbeiten 
an ungelenkten F lugkorpern 

Planung, Projektierung und Betreuung 
von elektronischen Flugzeugsystemen 

Projektplanung UoKoordinierung donatio
nalen Avionikindustrien Ldas westeuropo 
M R CA/Panavia-Meh I'zweck kampffl ugzeug 

Projektierung, Entwicklung von Kriegs
schiffen 

F lugsicheru ngsanlagen 

Bau und Installierung des NATO-Radar
systems NADG E 
Entwicklung von Flakpanzern auf dem 
"Leopard" -Standard-F ah rgestell 

Panzer, Schutzenpanzerwagen, Fahrzeuge, 
Motoren f.Militiirfahrzeuge uoFlugzeuge 

Edelstahle fur aile Arten v.Militarfahrzeugen 

K riegsschiffe, U-Boote, Sch iffsausrustungen 

H ubsch rauberreaparatu r u .-wartu ng 

Spezial- uoRaketentreibstoffe, Spreng-, 
chem ische Kampfstoffe 



Hauptsitz des 
Unternehmens 

Kapital 
in 
MillDM 

Beherr- Hauptprodukte bzw. Produktionsbe-
schungs- teiligung im Rustungsbereich 

Herbol-Werke-Herbig·Haarhaus A'(3, 
Ko~n 

Farbenfabl'iken Bayer 

Corp" Kansas City/USA 

Bayer Foreign investment ltd., 
Torontol Kanaaa 

Corp., Union/US;" 

Noyaku, Seizo 
(~~;tokuno), Tokfo/Japan 

Farbwerke Hoechst 
Meister, ills & 8 
Frankf.M. 

I vornl. 
mg, 

1835,0 

Uranit Uran·lsotopentrennungs·GmbH, 
Jliiich 

Gesellschah wr Wiederaufarbeitung 
Kembrennstoffen mbH (GWK) 

Leopoldshafen (10) 

8, Gutehoffnungshlitte _. Haniel·Konzern 
Gutehoffnungshutte 175,0 
Aktienverein Oberhausen 

Deilmann·Haniel GmbH, Dortmund 16,0 

v.H. 

100,0 

99,9 
100,0 

99,9 

20,0 

00,0 

26,0 

Masch inenfabrik Augsburg- 197,5 82,8 
Nurnberg AG (MAN), Augsburg 

MTU Motoren· und Turbinen· 63,26 50,0 
Union GmbH, M(incilen 

MTU Motoren u,Turbinen· 20,0 84,0 
Union, Friedrichshafen 
GmbH, Friedrichshafen 

Turbo Union Ltd" 40,0 
Derby!GroP-,britannien 

Gutehoffnu ngshlitte Sterk rade AG, 225,0 100,0 
Oberhausen-Sterk rade 

Bussing Automobi Iwerke AG, 42,0 100,0 
Braunschweig 

Howaldtswerke - Deutsche Werft AG, 60,0 ca. 22,0 
Hamburg und Kiel 

Kabel- und Metallwerke 70,0 83,9 
Gutehoffnu ngshutte AG, Hannover 

Zahnraderfabrik Renk AG, Augsburg 6,0 85,7 

1 1 2 

Chem ische Kampfstoffe 

Chemische Kampfstoffe 

Spezialanstriche fUr aile Flugzeuge und 
Flugk6rper 

Chemische u.biologische Kampfstoffe, 
Kunststoffe f.d,Flugzeugindustrie 

Chernische u.biol.l<ampfstoffe 

Chern ische u,biol. KampfstoHe 

Chem ische u,biol.Kampfstoffe 

Chern ische u,bioi. Karnpfstoffe 

Chemische 

K ernbren nstoffan re icheru ng 

bestrah Iter Kern-
bren nstoffe 

Schiffsausrustungen, Motoren, Kern· 
technik 

Prospektion u.Gewinnung v. Kern· 
br'ennstoHen 

Kraftfahrzeuge, Schiffs·, Flugzeug· u, 
Fahrzeugmotoren, Schiffe, Kernreaktoren 

F lugzeugtriebwerke, R aketenantriebe, 
Schiffsrnotoren 

F I ugzeugtriebwerke, Diesel motoren 

Flugzeugtriebwerke fur das MRCA/ 
Pa navia-Meh rzweck kampffl ugzeug 

Sch iffsausrijstu ngen, Schwimmdocke, 
Kerntechnik 

K raftfah rzeuge 

Zerstiirer, U·Boote, Schiffsdiesel· 
motoren 

Kabel fur Land· und Luftfahrzeuge 

Zahnrader, Kuppelungen u.Getriebe 
fur aile Arten von Militiirfahrzeugen 

internuclear Brussel 

Fahrzeugwerke Nord, Flensburger 
Schiffbau·Gesellschaft & Co, Flensburg 

Gesellschaft fUr nek leare Verfahrens· 
technik mbH (GnV), Bensberg 

10,0 bfrs 
30,0 

0,9 66,7 

(1) Sitz au~erdem in Westberlin. (2) Sitz in Westberlin, (3) Fusion aus Industrie-Werke Karlsruhe 
(lWK), Karlsruhe, und Keller & Knappich GmbH, Augsburg, (4) In der Mauser.Werke 

wird die gesamte Handwaffen- sowie Waffenrn8schinenproduktion der konzentriert. (5) 
Fusion aus CEAG Concordia Elektrizitats AG, Dortmund und Dorninit AG, Dortmund. Nach 
der Obernahme von 8,35 v,H, des auf 63 Mio DM erh6hten Grundkapitals durch den Thyssen. 
Konzern sind die genauen Beteiligungsverhiiltnisse noch nicht bekannt (Hauptaktionare sind 
Heinkel, Messerschmitt, B6lkow, Blohm, The Boeing Co" USA, Societe Aerospatiale, Frankreich, 
Siemens AG, Thyssen-Konzern), wobei die drei letztgenannten Konzerne ihre Beteiligungen in 
einer "Zwischenholdinggesellschaft" poolen. (7) Konzernzentrale der fusionierten Konzerne 
Vereinigte Flugtechnische \Nerke, Bremen (aus "Weser" GmbH, Bremen, Focke 
WUlf GmbH, Bremen, Ernst Heinkel Flugzeugbau GmbH, und N.V, Koninklijke Neder-
landse Vliegtuingen Fabrik Fokker, Amsterdam/Niederlande, (8) AEG·Telefunken besitzt die 
Option auf die Aktienmehrheit. (9) Durch die neue Gliederung des Konzerns sind aile Rustungs· 
guter produzierenden Unternehmensteile im Bereich "Sonderfertigungen", Hauptsitz Kasse, kon· 
zentriert, (10) An dieser Gesellschaft ist die Farbenfabriken Bayer AG ebenfalls beteiligt, 

Zusammenstellung: Wilfried Klank 
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te 50 ilnderte sich dies mit dem neuen 
henden Armee. Dies 

1955 0,1 
1956 
1951 
1958 111,2 
1959 1 
1960 
1961 381,0 
1962 41 

1963 
1964 
1965 
1966 
'1961 
1968 
1969 

541,9 

968,9 

1 
,8 

31,6 
28,1 
28,3 

1955-1969 die Wirtschaft in Mio DM und in 
des Bundes fUr Wissenschaft. 

Die Gelder verteilen sich wie 
Hochschu I institute: % 
'freie' (z,B. Deutsche For-
schungsges., Max Plank Institute): 
industrie 

30% 
43% 
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und €lin 
sollen Fehl· 

planungen u.a. in Zukunft vermieden werden. Ob dies der Fall sain wird scheint 
sicher ist heute erst, daB die Zusammenarbeit mit dar industrie weiter ""i',,~.'in+ 

wird. 

SchlieBlich waren noch die fur und die Arbeits· 
gemeinschaft fur Wehrtechnik (seit 1967 "Deutsche Gese!lschaft fUr Wehrtechnik" 
·DGWo) zu nennen. In der 1956 gegrundeten DGW bildete sich €line 
"aus Angehorigen der Waffenamter, aus aktiven Soldaten und 
ren der Bundeswehr, aus maBgeblichen der Industrie, wissenschaftlio 
cher Institutionen sowie freier Berufe" (7), die sich "als uneigennutziger Mittler zwi
schen Bundeswehr, Wirtschaft und Wissenschaft" (8) verstand. Die in ihr zusammeno 
geschlossenen Vertreter der Rustungskonzerne, des BDI, des BMVtg der 'heien' und 
universitaren Vernichtungswissenschaft organisierten Erfahrungsaustausche auf mili
tartechnologischem und rustungspolitischem Gebiet und betreiben eine Konzeption 
"qualifiziertar" technisch hochentwickelter Rustung. 

Die Arbeitsgemeinschaft fUr Wehrforschung konzentriert ihre Tiitigkeit auf die Ko
ordination vor allem geisteswissenschaftlicher Militarforschung. 

Das wichtigste Zentrum der organisierten Entfaltung und Verwertung vor allem mi
litartechnologischer Vernichtungswissenschaft ist die I ndustrie. "Knapp 1 Mrd OM, 
also 27 bis 28 % der gesamten Wissenschaftsausgaben des Bundes flossen 1967 als 
auch 1968 der Wirtschaft zu. Dabei handel! es sich vor allem um wehrtechnische 
Entwicklungsarbeiten. (Gber 70%)." (9) Durch die Gelder des BMVtg wurden ganze 
FE-Abteilungen aufgebaut (z.B. Luft- und Raumfahrtindustrie). Waren die Entwick
lungsausgaben des BMVtg in den Jahren 1959-62 noch fast zu 80% in diese I ndustrie 
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Verwertung noch nicht genau abzusehen sind - durch den Staat finanzieo 
ren zu lassen, ohne dabei aber auf Einf!uB uber die 

da sie die fur die 
bei geringstmoglichem Risiko maximalen Profit machen. 

Die Konzernforschung hatte die von durch die 
kapital istisch organisierte kollektive (10) ersetzt und da;:; selbst finan-
zierte, produzierte technische Wissen sofort in den eingefUhrt und da
mit die Richtung des FE-Prozesses direkt bestimmt. Doch nun sprengten die mitder 
'GroBforschung' anvisierten Projekte und ihre die personellen, 
satorischen und finanziellen Moglichkeiten privater In diesel' 'GroBforo 

werden Grundlagenforschung, und technische Ent-
wicklung in einer "hoheren Stufe der Arbeitsteilung, Spezialisierung und 
tion" (11) innerhalb des Gesamtprozesses einer langfristig arbeitenden 
heit unter einem planenden Forschungsmanagement zusammengefal!t. Die 
der weitgehend staatlich finanzierten durch €lin kombiniertes FE-
~i3nagement aus Vertretern der Staats- und industrieburokratie, das langfristige Fi-
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nanzierungsprogramme durchsetzt und die Ergebnisse schliel!lich der von Beginn an 
eingeschalteten Industrie zur privaten okonomischen Nutzung uberlal!t. Innerhalb 
weniger Jahre ist die Grol!forschung in der BRD zum herrschenden Produktionsver· 
haltnis in der FE geworden. Es ist eine bekannte Weisheit, dal! das Wachstum der 
Weltraum- und Kriegsforschung auf Kosten derjenigen Forschung und Entwicklung 
geht, die auf okonomisches Wachstum abzielt; doch wird von den Befurwortern der 
hohen militiirischen FE-Kosten oft betont, dal! von der militiirischen FE fur die Zi
v.ilwirtschaft bedeutende Erkenntnisse, Techniken USW. verwertbar seien und genutzt 
wurden: "Wir brauchen diese Industrie (die Rustungswirtschaft, Der Vert.) ... des
halb, weil ihre Erkenntnisse den zivilen technologischen Standard unmittelbar be
fruchten." (12) Wie grol! dieser Anteil der 'Abfallp,rodukte' relativ zur gesamten 
Forschung und Produktion in der BRD ist, dariiber bestehen keine Angaben. Doch 
erscheint die aligemein hohe Bewertung des volkswirtschaftlichen Nutzens militiiri
scher FE und der Raumforschung falsch, bedenkt man, wie viele FE-Ergebnisse schon 
der Geheimhaltung unterliegen. Ein weiteres Argument, das zu den ken gibt, sind die 
Patentanmeldungen der Firmen, die militiirische FE und derjenigen, die zivile FE 
betrieben haben. Beispiel USA: Von 1949-1959 meldeten 15 der grol!ten FE-Auf
tragnehmer des Pentagon "bei einem Einsatz von 7,6 Mrd Dollar fur verteidigungs
bezogene FE nur 2190 Patente an .... Diese Gesellschaften gaben in der gleichen Zeit 
5,8 Mrd Dollar aus eigenen Mitteln fur industrielle FE aus mit den Ertrag von 23880 
Patenten." (13) Vermogen diese Zahlen uber die Patentanmeldungen aus den USA 
auch nur quantitativ etwas auszusagen, so ist anzunehmen, dal! es in der BRD ahn
lich und der volkswirtschaftliche Nutzen militarischer FE sehr gering ist. 

Ein Beispiel fUr Kriegsforschung an der Hochschule 

Um die Verhaltnisse, unter denen Kriegsforschung an den Hochschulen betrieben 
wird, klarer zu machen, soli nun an einem konkreten Beispiel die militiirische For
schungstiitigkeit eines Professors, seiner Assistenten und Studenten beschrieben wer
den. Die Darstellung beruht auf dem Bericht der Studenten (14) der TH Darmstadt 
und den im selben Buch veroffentlichten Akten die erst von Studenten entwendet 
werden mul!ten, um Klarheit uber die Tatigkeit des betreffenden Professors zu er
halten. 

Dieser Professor, Heinz Fischer, betrieb schon vor 1945 Kriegsforschung; er fUhrte 
.Untersuchungen auf dem Gebiete des optischen Radars fUr das N5-Kriegsministe
rium durch. Nach 1945 setzte er seine Forschung im Dienste der amerikanischen 
Luftwaffe (USAF) fort. 1964 verliel! Fischer die USA, um an der TH Darmstadt 
den Lehrstuhl fur Angewandte Physik zu erhalten, blieb aber immer noch Angestell
ter der USAF (bis 1968). Auch uber diesen Zeitpunkt hinaus blieb er Air-Force Mit
arbeiter uber seinen Forschungskontrakt. Aus diesem Grund bekam er auch eine 
komplette Institutsausrustung im Werte von etwa 500 000 DM von der Air-Force 
geliehen, die ausschliel!lich fur Auftrage der Air-Force verwendet werden durfte. 
Die Verlegung der Gerate aus Fischers ehemaligem Institut in den USA nach Darm
stadt geschah in eil)em langerem Zeitraum (1964-67); so daB die Arbeiten in den 
USA in Ruhe beendet werden konnten und es moglich war, in Darmstadt langsam 
einen neuen Mitarbeiterstab aufzubauen. So blieb die Kontinuitiit der Forschung 
g~wa~rt, wobei Fischer sich wechselweise in den USA und in der BRD aufhlelt. 
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1968 erhielt er 22 500 Dollar Unterstutzung (196925000) fur seinen Auf trag: Er
zeugung kurzer energiereicher Lichtblitze im Nanosekundenbereich; Anwendung: 
optisches Radar. Auch wenn Fischer spater auf die "reine Grundlagenforschung" 
seiner Tiitigkeit verwies, die, wie auch andere, keinen militiirischen Bezug erkennen 
liel!, so wird nicht zuletzt aus den Verlautbarungen des Department of Defense 
(DOD) bzw. der Einzelstreitkriifte deutlich, daB nur militiirisch relevante Projekte 
- seien sie kurz- oder langfristiger Art - unterstUtzt werden. (15) 

Fur das DOD ergeben sich entscheidende Vorteile bei einer Auftragsvergabe ins Aus-
. land. Ein wesentlicher ist die Kosteneinsparnis, die daraus resultiert, dal! grol!e Teite 

der Forschungskosten von den Universitiiten oder anderen Institutionen gezahlt 
werden. Fischer fa~t die Vorteile, die .sich bei Verlangerung seines Forschungsver
trages bieten, in einem Brief an c!i~ Air Force sehr prazise zusammen: 

1) Der Lehrstuhl arbeitet ohnehin auf dem (beschriebenen) Gebiet, wo Dr. Fi
scher serbst e(n 'a'nerkanntermal!en fUhrender Wissenschaftler ist. 

2) Die Universitiit zahlt die Unterhaltung des Laboratoriums, sowie die Gehalter 
des I nstitutsdirektors und seiner Assistenten. 
Die Universitiit stellt allein die Bedingung, dal! die am Lehrstuhl durchgefuhr
te Arbeit wissenschaftlichen Charakter hat und nicht durch Geheimhaltungs
bestimmungen eingeschrankt wird. 

3) Die Studenten arbeiten um ihre Examen zu bekommen ohne Gehalt, nehmen 
aber gern ein kleines Taschengeld entgegen. 

41 Der Forschungsleiter, Dr. Fischer, erhalt 90S dem Kontrakt mit der Air-Force 
kein Gehalt. 

5) Die von der Lehrstuhlsektretarin zusatzlich zu leistenden Verwaltungsaufga
ben, z.B. das Schreiben von Berichten verursachen nur geringe Kosten. 

6) Technische Nebenarbeiten konnen in Darmstadt wesentlich preiswerter aus-
gefUhrt werden als in den USA. (16) 

Auf diese Weise konnte die Air-Force fast 50% der Kosten einsparen. 

Der gesamte Ablauf der Forschung verlauft unter Kontrolle des "European Office 
of Aerospace Research". So mul! der Forscher die USAF in genau festgelegten Ab
standen uber den Fortgang der Arbeit unterrichten ("progress reports"). Werden 
diese nicht abgeliefert und akzeptiert, erhalt der Forscher kein Geld. (17) 

Noch mehr als der Forscher (Fischer) sind die Assistenten und Studenten der be
treffenden Institute verraten und verkauft. Einmal werden sie unterbezahlt (und 
das auch nur, wenn die Air-Force zahlt) und zum anderen laufen ihre Vertrage nur 
9 bzw. 12 Monate. Selbstverstandlich hat jeder Privatbedienstete "uber aile Vorgan
ge und Einrichtungen, die ihm durch seine Tatigkeit bekannt werden, Verschwiegen
heit zu bewahren," eine Verpflichtung, "die auch bei einer Losung des Vertragsver
haltnisses bestehenbleibt)" (18). 

Der Vertrag mit der Air-Force schliel!t zwar kein ausdriickliches Publikationsverbot 
uber die Forschungstiitigkeit ein, doch mul! der Forscher bei einer beabsichtigten 
VerOffentlichung um Freigabe der Artikel nachsuchen, was Fischer in mehreren 
Fallen tat. (19) 
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hervorstechendes die militarisehe 
noch entlarvendere. Sie werden leider nur zu selten be-

karmt_ 

B+C-Waffen als Teil der 

Zum SchiuB soli noch £line kurze Obersicht iiber die B+C-Waffen und 
chemische und da 

etwa ", ... ,,,,,,.,,,,,1,,, 
Forschungs- und 
beim Einsatt bleiben .... TF"'«m 

erhalten 

zu werden 

atomaren Waf
wes£lntliche'Vorteile': 

brauchen also nicht wie 

sind praktisch nicht zu kontrollieren 
Gebaude, Flugplatze, Hafen- und Fabrikanlagen 

auBerdem ist der Wirkungsgrad der biologischen mit d£lm der nuklearen durchaus 
vergleichbar. 'Mit einer Kampfstoffmenge lion 200 kg, die von einem Bomber ab

geworfen werden konnte, wurde unter gunstigen metereologischen Bedingungen 
ein Gebiet von mindestens 87 000 qkm - groBer als die Flache Bayerns - lIer
seucht. (Der Wirkungsbereich einer 20 Megatonen A-Bombe ist 200 bis 250 qkm 
grog). Je nach Art der lIerwendeten Erreger wurd£ln 25-75% der betroffenen Be
volkerung sterben (A-Bombe: 98%). Der Angreifer kann mit entsprechendem 
Impfschutz oder Sehutzkleidung versehen, relativ schnell in das verseuchte Ge
biet einrlicken, die kranken feindlichen Streitkrafte entwaffnen und das Land be
setten' (zit. nach Zeit v. 28.4.67) 

Der nicht lettte, wohl ab£lr wichtigste Grund fur die B+C-Waffenforschung und 
Produktion besonders in den USP., ist in ihrer imperialistischen Rolle als 'Welt
polizist' zur Niederschlagung von Befreiungsbewegungen zu sehen. Betrug 1951 
das B+C-Waffenbudget der USA noeh 57 Mio Dollar, so stieg es unter der Kenne
dy Regierung bis 1964 auf 157 Mio allein an Forschungskosten. Seit 1964 wer
den keine Angaben uber die Ausgaben der 8+C-Waffen mehr veroffentlicht. (nach 
Science 13.1.67)" (22) 

Die einzelnen Kampfstoffe sollen hier nicht au fgezi:ih It werden, die biologischen re-
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krutieren sieh aus etwa 160 bekannten Infektionskrankheiten. Doch die bekannten 
sind oft nur fur 

resistenterer Si:i:imme. So ist es 
der 

"Die und chemische auf die 
rung €lines Landes ioszuiassen, besteht sie als Aerosole zu Aero-

sind kleine deren GroBe zwischen einem und funf Mikron (1 Mikron 
= ein tausendstel von dieser brauchen 

bis 5ie aus der Luft den Boden erreichen. Z.B. 
Durchmesser mehr als 4 um m zu fallen. Bel einer 

soleh €lin Partikai wahrend diaser sofern as auf 
nahezu 480km :wrUck." 

Institut fur wurde in der BRD durch die Fluent seines Mitarbei-
ters Dr. Ehrenfried Petras in die DDR bekannt. Petras hatte 

berichtet. Nach dem Be
auf nieht· 

mil itarische die 
seien nm fUr B+C-Waffenabwehr vorgenommen worden. Bezahlt WUf-

und wird das Institut auch haute noch vom DaB der Fall deslnstituts 
in dar BRD keln Einzelfall wurde auch durch die Anrufe 

Professoren in Westberlin und der BRD eines "konkret" der 
als Leiter des Referats T II 2 der T viele Professoren 

tiber B+C-Waffen w tibernehmen. Weitere ekla-
genug nachgewiesen da die Sicher-

sehr bald verstarkt wurden. 

in der Bundeswehr wird auch an 8+C-Waffen ausgebildet, und zwar nicht nur zur 
auf sondern auch selbst zum 

stichhaltig beweisen. 

Anmerkungen 

Autorenkollektiv. Research - the Key to Aerospace Superiority oder gut geforscht ist 
halb gebombt. reihe Wissenschaft und Kapital, Darmstadt 1970; S. 68/69 

2 vergl. oben Teil llkonomie und Riistung 
3 Autorenkollektiv, Research - the Key to Aerospace Superiority ... a.a'o. S. 70/72 
4 Die folgende Darstellung der Kriegsforschung basiert auf den Aufsatzen von Rainer Ril

ling: "Kriegsforschung und Wissenschaftspolitik in der BRD {J)". in Blatter fur deutsche 
und internationale Politik. 12/1969. S. 1 272ff; .. Kriegs .... (II), in Blatter .... 1/1970 
S. 52ff; "Kriegsforschung und Vernichtungswissenschaft in der BRD, Pahl-Rugenstein 
Verlag 1970 K61n; Auf Kennzeichnung der Zitate wurde verzichtet, soweit nicht bei Ril
ling als Zitat. 

5 siehe: Zur konkreten Entwicklung des Verhiiltnisses von Militar und Industrie in der 
BRD 
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6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 

13 

14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 

25 

vergl. Deutsche Volkszeitung Nr. 8/18 Febr. 1971 
Wehrtechnische Monatshefte 5-6/1967. S. 199. zit. nach Rilling (I) S. 1284 
So das GruBwort Gerhard Schr6ders zur lO-Jahres. Tagung ebenda ebenda 
BF "' S. 155/56 zit. nach Rilling (I) S. 1285. ,. 
Autorenkollektiv, Wissenschaft und Klassenkampf Berlin 1968 S 46 Z'lt n h R'II' 
(I) S. 1 275 '. • . ac I Ing 
ebenda.S.50 

So der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Zimmermann WuW 1/1969 S 20 . 
nach Rilling, Kriegsf?~schung und Vernichtungswissenschaft in'der BRO. S. 195' Zit. 
H. Schumann, Der zlvlle Nutzen wehrtechnischer Forschung und Entwicklung . Wk 
11/1967. S. 568. zit. nach Rilling. a.a.O. S. 204 ' In 
Autorenkollekti~, Research - the Key to Aerospace Superiority .... a.a.O.; Zitate werden 
nur als solche wled~rgegeben. als sie im oben genannten Buch selbst solche sind Die 00-
kumenten- und Seltenangaben beziehen sich dan!) auf genanntes Buch . 
vergl. Dok. 10 S. 55. Dok. 12 S. 59 und Dok. 55/2 S. 252 . 
vergl. Dok. 56/10 S. 270. Dok. 17 S. 81. Dok. 16 S. 79 
vergl. Dok. 54 clause 19/ und 3; S. 234 
vergl. Dok. 24 S. 103 und Dok. 26 S. 111 
vergl. Dok. 31 S. 129; Dok. 32 S. 133; Dok. 61 S. 103 
vergl. DOk. 36/2 S. 156 
Dok. 63/3 S. 315 

Chemische und biologische Waffen. Projektgruppe 'Verwertung' Basisgruppe Nt' 
senschaften. Tubingen 4. Auflage. S. 4/5 . a urwls-
a.a.O. S. 9 

vergl. z~ diesem Fall ~uch: Bonn bereitet Giftkrieg vor, Staatsverlag der Deutschen De
mokratlsche~ Repubilk. Berlin 1969 Herausgegeben vom Ministerium fur Auswartige 
Angelegenhelten der DDR 
vergl. vds projektbereich Kriegsforschung info 2 
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POLlTISCHE FUNKTION 

8 Aul!~npolitische Funktion der BW 

Seit Bestehen der BW wurde mehrmals die Strategie von BW und NATO geandert. 
Diese Strategieanderungen wurden in erster Linie mit militiirischen (militarpoliti
schen) Argumenten begriindet. Tatsachlich werden sie jedoch bestimmt durch eine 
Vielzahl von Faktoren. welche die militiirischen Planungen und Entscheidungen be
einflussen. 

Wichtigstes Moment fUr die gesamte Kapitaiistenklasse ist die Erhaltung und Erwei
terung der Produktion und des Absatzmarktes. Nach diesem langfristig giiltigen 
Grundsatz muE die jeweilige Politik eines einzelnen kapitalistischen Staates unter 
Berucksichtigung der nationalen Interessen ausgerichtet werden. Ebenso muE sich 
langfristig die Militiirpolitik an diesem Leitsatz orientieren. die speziellen Interessen 
einzelner Kapitalfraktionen (z.B. Flug- und Raumfahrtindustrie) diirfen nur bedingt 
wirksam werden. Be; diesen komplizierten Mechanismen(hier sehr vereinfacht dar
gestellt) kommt es zwangslaufig zu Widerspriichen 

zwischen nationalen und internationalen Interessen (z.B.: RiistungskaufeAus
land-Inland, Konkurrenz bei Ausweitung des Marktes in Lander der Dritten 
Welt) 
zwischen einzelnen Kapitalfraktionen eines Landes 
zwischen der Politik des Kapitals und den lohnabhangigen Massen. 

Entscheidend mitbestimmt wird die jeweilige Strategie und vor all em die Strategie
anderung von der nationalen und internationalen Riistungslobby. Fernerhin muE ei
ne gewisse Eigengewichtigkeit der Militiirs (Soldaten brauchen nicht zuletzt aus psy
chologischen Grunden immer neue Waffen) beriicksichtigt werden. SchlieElich orien
tiert sich die Militiirstrategie am Verhalten des Gegners, d.h. fiir die BW und die NA
TO ganz konkret, sie orientiert sich an der Verteidigungsbereitschaft aber auch an 
Formen (vor allem wirtschaftlicher Zusammenarbeit mit den sozialistischen Landern. 
Bestimmend fiir die Militarpolitik bleibt der Widerspruch zwischen sozialistischen 
und kapitalistischen Uindern. oder wie Adenauer es einmal formulierte, die Sowiet
union ist der Todfeind der westlichen Welt. (1) Deshalb muE auch eine Analyse der 
auEenpolitischen Funktion der BW und im weiteren Rahmen der NATO von diesem 
Widerspruch ausgehen. Dabei konnen einzelne Faktoren. wie sie oben allgemein auf
gezeigt wurden. nicht bei der Beschreibung dieser Strategie genauer dargelegt werden, 
an dieser Stelle muE der Hinweis auf ihr Vorhandensein geniigen. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg sahen sich die USA der Tatsache gegeniiber, daE sich 
das sozialistische Lager entscheidend vergroEert hatte, und immer mehr Volker in 
Osteuropa und der Dritten Welt vom Joch des Kapitalismus befreit wurden. Daher 
wurden von den USA gewaltige Anstrengungen unternommen, gerade dies zu ver
hindern. So bestand nrtch dem Zweiten Weltkrieg das Programm der amerikanischen 
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Monopolbourgeoisie in der Sicherung und dem Ausbau der imperialistischen Macht-
positionen der USA in mehreren Erdteilen mit dem zur entscheidenden 
monialmacht und mittels einer americana' die Geschichte dar Welt 
zu dirigieren. 

Erste MaBnahmen dieser globalen 'Befriedigungsstrategie' sind die Truman Doktrin 
1947, die 400mill.-Dollar Ueferung an Griechenland und die Turkel und die Mar
shali-Hilfe, deren Zweck es war, die Erhaltung und den Wiederaufbau des westdeut
schen Kapitals zu ermoglichen. Ziel des Marshall-Planes war: erstens den USA einen 
neuen vielversprechenden Absatzmarkt zu sichern und zweitens einen neuen Militar
block zu bilden, dessen Aufgabe es eben sein sollte, die sozialistischen Lander :;'1ste
matisch einzukreisen und den Vormarsch des Kommunismus durch die Politik der 
Starke einzudammen und "zuruckzurolien" 

Hauptschlachtfeld des Kalten ,Krieges und potentieller HauptstoBkeil der "'rn1r"~~'. 
lien Oststrategie wurde Westdeutschland, dessen herrschende Kreise sich zu einem 
Gutteil mit der imperialistischen Politik der USA identifizierten. 

DemgemaB wurden die Arbeiten fUr den Aufbau einer westdeutschen Armee fruh
zeitig vorangetrieben (llergi. Remilitarisierung ... ), deren auBenpolitische Funktion 
einmal darin bestand, gegenuber dem eigenen Biindnispartner auch zu politischer 
Macht zu gelangen und so die Politik auf dem europaischen Kontinent entscheidend 
mitzubestimmen, andererseits wurde schon in der Anfangsphase die StoBrichtung 
der westdeutschen Streitkrafte deutlich: Die sozialistischen Lander. 

Fur die Ru~keroberung der "verlorengegangenen Ostgebiete" waren strategisch ab
g~stufte PI~ne vorgesehen. Einmal war vorgesehen, den sozialistischen Block durch 
wlrtscha~tllc~e u~~ militiirische Drohung zur Riickgabe dieser Gebiete zu zwingen 
(Etwa wle ~Itl~r Sudetendeutschland heim ins Reich holte"). Diese Strategie wird 
aus ~em Tell €liner Adenauer-Rede -auf einer CDU-Kundgebung in Heidelberg am 
l.Marz19~2) deutlich: "lch denke mir die Entwicklung folgendermaBen: Wenn der 
~esten starker ist als SowjetruBland, dann ist der Tag der Verhandlungen mit Sow
Jetr~Bland gekommen. Dann wird man SowjetruBland klarmachen mussen daB es 
so nich~ geht, da.B es unmoglich halb Europa in Sklaverei halten kann ~nd 'daB im 
Wege.emer Aus~mand.en;~tzung, nicht einer kriegerischen Auseinandersetzung, son
dern 1m ~ege emer fnedlichen Auseinandersetzung die Verhaltnisse in Osteuropa 
neu geklart werden mussen ... " (2) 

Ei.~ andere~ Modell z~.r Ruckeroberung (vor ali em der DDR) ging davon aus, daB 
gro.Bere Tell~ d~r Bevolk~.rung dieser Lander dem sozialistischen Staat und der Volks
re~ler~ng fem~hc~ ~egenuberstanden und daB diese bei wirtschaftlichen Engpassen 
u.a. die ~eka~ltallslerung anstrebten. Damit dies auch tatsachlich geschehe, wurden 
Agent~n m die SBZ/DDR eingeschleust und unterhielt die SPD ihre sogn. Ostburos 
(3): Ole A~~nten ~ollten dann die Unzufriedenheit der Bellolkerung zu Putschen hoch
s~elgern. Hatten dlese Putsche erst einmal €line gewisse Starke erreicht, dann sollte 
die westde~tsche Armee als Befreier einmarschieren (wie die deutsche Wehrmacht in 
der CSR, Osterreich usw.). 

Es bra~cht nicht erwah~t zu werden, daB beide Modelle miteinander verzahnt sind 
und kemeswegs alternatlv zu sehen sind. So wird zwischen beiden auf dem Gebiet ' 
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1>",,,,,,,, .. ,,..,,,, kein Unterschied der 
Tiir,1"7,npr Jahre war ein klerikal verbramter Antikommunismus: So wurden in syste-
matischer Hetze UdSSR und DDR fur die Deutsch lands lIerantwortlich ge-

wurde 
die UdSSR als und terroristisch darwstellen (17. 
stand') 
mit der Totalitarismustheorie die sozialistischen Lander ais fasch istisch 
zu kennzeichnen (rot = 

das Scheitern der Planwirtschaft nachzuweisen. 

J<>rnn.>nl"n"nl'lr zeichnete man ein Slid 110m Miirchenland B das der 
"Freien Marktwirtschaft vor allem durch die individuelle Unternehmerinitiatille zu 
"einem freien Staat in der freien Welt" ist die der BRD im 
des US-Imperialismusl ohne 

Um eben diese Zustande auch in der DDR hersteilen zu 
und Die Annexionsabsichten der 

die Vorbereitungen fur den Tag X der in Freiheit" deutlich. 
Diese Vorbereitungen zur der DDR wurden vom 
rat" (gegrundet am 24.Miirz19521 koordiniert. Eine 

der Forscherkreis, arbeitete schon konkrete Plane fur die Wiederein
fUhrung der kapitalistischen Wirtschaft nach der Machtubernahme aus. Diese Aktivi-
tiiten jener (Fehl) planer anderten sich auch nicht obwohl "nii,tl".:t"r,,, 

1955/56 die letzten relevanten fur die 
gen wurden. 

So wurde die Planung der BW mit konventionellen Waffen noch unter dem 
durchgefuhrt, daB man die DDR relativ "friedlich" besetzen kanne, d.h. man rechne-
te nicht mit dem Widerstand der UdSSR. Dies um so da durch die atomare 
Oberlegenheit der USA, die UclSSR quasi zum Stillhalten gezwungen war; zu dieser 
Zeit (bis 1956) galt fur die NATO die "Strategie der massiven , die 
schon bei Kampfhandlungen mit konventionellen Waffen gegen €linen NA TO-Mit
gliedstaat den sofortigen Einsatz von Atomwaffen vorsah, was die Vernichtung zu
mindestens der Bevolkerung in den groBen Stadten und den Industriegebieten des 
Feindes bedeutet hatte. 

Zum allgemeinen Zusammenhang muB an dieser Stelle erwahnt werden, daB zu die
ser Zeit (Mitte der fiinfziger Jahre) immer offensichtlicher wurde, daB die sozialisti
schen Staaten kurzfristig nicht zuruckerobern waren. 

Die UdSSR hatte den Vorsprung der USA in der Atomrustung aufgeholt und das 
atomare Gleichgewicht erreicht. Es zeigte sich, daB das Arrangement, das die beiden 
GroBmachte der Anti-Hitler-Koalition getroffen hatten und das die Abgrenzung der 
gegenseitigen Interessensphiiren in Europa und deran Respektierung vorsah, auch 
von den USA eingehalten wurde (Nichteingreifen beim Aufstand in Ungaro 1956)_ 
HirmJ kam die offizielle Verkundung der These des "friedlichen Obergangs vom Ka-

pitalismus zum Sozialismus auf parlamentarischem Wege" durch Chruschtschow auf 
dem 20. Parteitag 1956, fur die die historisch-gesellschaftlichen Bedingungen der 
Entwicklung der SU die Grundlage geschaffen hatten. 
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Somit waren die Grundlagen fiir ein gegenseitiges Stillhalteabkommen geschaffen. 
Erste Anzeichen auf militiirpolitischer Ebene war die Entwicklung der "Strategie der 
abgestuften Abschreckung". Nach dieser Strategie sollten die europaischen Streikraf
te nur konventionelle Kampfhandlungen fiihren, (einen Schild gegen den "Aggressor" 
bitden), wah rend die USA sich vorbehielten mit Atomwaffen (dem "Schwert") ent
scheidend in die Kampfe einzugreifen. Gerade diese Vormachtstellung versuchte die 
BRD Ende der fiinfziger Jahre abzubauen, indem sie Verfiigungsrecht bzw. Mitspra
cherecht iiber den Einsatz von Atomwaffen anstrebte. Die USA behielten sich jedoch 
die Verfiigungsgewalt iiber die Atomsprengkopfe vor (die BW wurde nur mit den ent
sprechenden Tragerwaffen ausgeriistet), da die USA einmal die BRD nicht zur poli
tischen Fiihrungsmacht Europas aufsteigen lassen wollten, andererseits sie an einer 
Verscharfung des Kalten Krieges wegen ihres Engagements in der Dritten Welt nicht 
interessiert waren. 

Durch die wirtschaftliche Konkurrenz der beiden Systeme auf deutschem Boden, 
die gezielte Abwerbung von Arbeitskraften aus der DDR, verseharfte sich entgegen 
den Interessen der USA der Kalte Krieg zwischen der BRD und der DDR in weite
rem Ma~e (1961 Mauerbau). In diesem Zusammenhang mu~ auch die Einfiihrung 
der Strategie der Vorwartsverteidigung (spater in Vorne-Verteidigung umbenannt) 
fUr die BW ab 1964 gesehen werden. In der Vorwartsverteidigung wird davon ausge
gangen, da~ vor all em die Selbstzerstorung der Bundesrepublik durch einen friihzei
tigen taktischen Einsatz von Kernwaffen (5) - im Gegensatz zum amerikanischen 
Konzept der "beweglichen Erwiderung" - zu verhindern sei, dem Gegner keine Zeit 
fiir konventionelle Operationen zu lassen sei, und deshalb BW- und NATO-Einheiten 
unmittelbar an die Staatsgrenzen der DDR und der CSSR verlegt wurden. 

Erst im Jahre 1967 konnten die USA ihr Konzept der "flexible response" (bewegli
che Erwiderung) auch formal fiir die NATO durchsetzen (schon 1962 war das stra
tegische Konzept der umgekehrten "Schwert-Schild-Strategie" eingefiihrt worden.) 
(6) Erstmals ging die NATO davon aus, da~ ein massierter Oberraschungsangriff aus 
dem Osten auszuschlie~en sei, auf jeden Fall aber mit einer langeren Vorwarnzeit zu 
rechnen sei. Die Kampfhandlungen gegen den Gegner legt die "Flexible Response" 
in drei Phasen fest. In der ersten Phase soli dem Gegner nur mit konventionellen 
Waffen entgegengetreten werden, in der zweiten ist der "demonstrative Einsatz se
lektiver Atomwaffen" (7) vorgesehen. Die dritte Phase ware die der "atomaren 
KriegfUhrung". (8) Mit dieser Abstufung hat sich die Variationsmoglichkeit der Ar
ten, Formen und Methoden der Kriegshandlungen verbreitert. Die Rolle der BW 
wurde mit der Flexible Response entschieden aufgewertet, sie bildet die Hauptstreit
macht gegeniiber den sozialistischen Landern. Gema~ dieser Strategie wurden Be
weglichkeit, Feuerkraft und Sto~kraft der BW wesentlich erhoht. 1m Wei~buch 70 
hei~t es dazu: 
"Damit allerdings iiberlegene ortliche Kriiftekonzentrationen des Gegners erfolgreich 
bekampft werden konnen, sind hohe Mobilitiit der eigenen Streitkrafte und rasche 
Mobilisierbarkeit territorialer Reserven vonnoten, desgleichen die Fortentwicklung 
flachendeckender Waffen modernen konventionellen Typs." (9) 

Gema~ der Globalstrategie wurde seit Bestehen der Gro~en Koalition eine "Ent
spannungspolitik" zu den Warschauerpaktstaaten betrieben, deren Ziel u.a. die Auf-
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weichung des sozialistischen Biindnisses und die Isolierung der DDR war. Damit 
nimmt die BRD immer mehr eine Stellvertreterposition fiir die USA auf dem euro
paischen Kontinent ein und orientiert sich auf die Auseinandersetzung mit dem So
zialismus auf lange Sicht. 

Daran anderte sich durch den Regierungswechsel (neue SPD/FDP-Regierung) grund
siitzlich nichts, Hauptziel bleibt die Beseitigung des Sozialismus. Die Regierungskoa
lition vertritt die Kapitalfraktion, die hauptsiichlich exportwirtschaftlich orienti,ert 
ihren Absatzmarkt auch auf die sozialistischen Lander ausdehnen mochte, wozu 
aber eine Sanktionierung des Status quo (Anerkennung der bestehenden Grenzen) 
notwendig ist, dies aber nur als Durchgangsstufe begriffen wird. In einem Interview 
(10) sprach Brandt von der "Notwendigkeit des Durchgangs durch den Status quo". 

Demgegeniiber vertritt die CDU/CSU die mehr inlandlisch und riistungsma~ig orien
tierte Kapitalfraktion. Sie verficht eine Politik des "harten Realismus", die darauf 
beruht, da~ man die Machtmittel zur Erhaltung und Ausweitung der imperialisti
schen Herrschaft nicht aus der Hand geben diirfe. 

Anmerkungen 

1 siehe: Dokumentation zur Geschichte der Wiederaufrustung der BRD Keln 1962, S. 64 
2 Bulletin ... vom 4.111 1952zit. nach Dokumente ... , a.a.O. S. 61f. 
3 Von den Mitarbeitern dieser Ostburos wurden Widerstandshandlungen vorgenommen und 

wurde Spionage betrieben. Die Zahl der verurteilten Mitarbeiter schatzt die SPD auf 
10-12000; vergl. FR vom 18.5.1971 

4 vgl. Karl Heinz Roth, Invasionsziel DDR, Hamburg 1971, S. 17ff. 
5 1m Weil1buch 1970 Zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur Lage der 

Bundeswehr, im Auftrage der Bundesregierung herausgegeben vom Bundesminister der 
Verteidigung, Bonn 1970 heil1t es dazu ruckblickend (S. 27): "I n Mitteleuropa ware je
doch eine ausgedehnte taktisch-nukleare KriegfUhrung gleichermal1en vernichtend wie 
ein strategisch nuklearer Konflikt." 

6 Nach dieser Strategie stellten die Landstreitkrafte (mit taktischen Kernwaffen ausgeru
stet) das "Schwert" dar. Diese Krafte sollten in der Lage sein, unter dem Schutz des 
amerikanischen Kernwaffen"schildes", Kampfhandlungen gegen die sozialistischen Lan
der fuhren zu kennen. 

7 Ludwig Nau, Auftrags- und Strukturwandel der BW, in Frankfurter Hefte 25 Jg. Heft 
5.Mai1970 

8 siehe auch "Statt eines Vorwortes" 
9 Weil1buch 70 a.a.O. S. 29 
10 In einem Interview mit dem "Coriere della Sera" am 21.11.1970 zit. nach Bulletin des 

Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, Bonn, 24.11.1970, Nr. 162, S. 1717 
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"Die einer inneren Front ist genau so wie die der 
al.lBeren Front". Konrad Adenauer 1951 (1) 

dem historischen Oberblick haben den ProzeB der 
haben wie das Gesetz zur \rui<>ri'~r"''''T''h'-''n'' .. 

vom 19.3.1956 gegen den Widerstand der demokratischen 
cler Gewerkschaften und der SPD durch den 
de. 

Die namlich im 
nen bereits existierender von Gesetzesvorla-
gen, die der 

staunliche Parallelen zur 

Der an dem die Konrad Adenauers fiel - auf einer 
des Bundesverbandes der Deutschen i ndustrie - fur wessen I n-

teressen "auBere" wie "innere Front" errichtet werden soUten. Galt die auBere 
Front der des gegen das als ausgege-

so richtete sich die "innere Front" gegen all die die 
von ihren als schon demokratisch Gesellschafts-

andern wollten, \lor allem also gegen die organisierte Arbeiterschaft. Fruhe 
fiihrender Politiker weisen deutlich darauf daB das Problem des so" 

genarmten "inneren Notstandes" vor allem das Streikrecht der Gewerkschaften be-
trifft. So sagte der Bundesinnenminister Schroder 1960 in einer 
des I nnenausschusses auf die Frage, was er unter innerem Notstand 
gendes: "Dann lesen Sie doch einmal die die der Vorsitzende der IG Metall 
vor Tagen gehalten dann wissen Sie, was wir darunter verstehen." Bren-
ner haue ge5agt: "Wir werden nicht vor der Anwendung des politischen Streiks lU

ri.ickschrecken, wenn es gilt, die Demokratie zu verteidigen". (2) 

Schroders Nachfoiger Hocherl erklarte 1962, da~ Streiks, durch die Versorgungs
schwierigkeiten auftreten (bei welchen Streiks entstehen keine Versorgungsschwie
rigkeiten irgend welcher Art? d. V.), von dem sonst zugesicherten Streikschutz aus
genommen seien. (3) 

Schroders erster Entwurf, mit dessen Ausarbeitung bereits 1957 begonnen worden 
war, fiel zwar 1960 im Bundestag durch, doch bekannten sich damals aile im Pari a
ment vertretenen Parteien, also auch die SPD, zu der "Notwendigkeit", das Grund
gesetz durch lusatzliche Notstandsregelungen lU andern. Schroder hatte seinen Ent
wurf folgendermaBen gekennzeichnet: "Mein Notstandsgesetz hat zwei ArtikeL Ar
tikel 1: Der Notstand ist die Stunde der Exekutive. Artikel 2: Das Gesetz tritt mit 
seiner Verabschiedung in Kraft." (4) 

Aucn der nachfolgende Innenminister Hocherl hielt an der Idee eines pauschaien Er
mikhtigungsartikels fur die Regierung fest. Da auch dieser Entwurf auf den Wider-
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der SPD 

Presse- und Informationsamt der 

nis, ziviie 
soweit dies zur 
kann den Str€litkraften 
viler auch zur 
die Streitkrafte wirken dabei mit den 

Zur Abwehr €liner drohenden Gefahr fur den Bestand oder die freiheitliche demo-
kratlsche Grundordnung kann die wenn die des 
Artikeis 91 Abs. 2 vorliegen und die Polizeikrafte sowle der 
nicht ausreichen, Streitkrafte zur Unterstiitzung der Polize! und des 
schutzes beim Schutz von zivilen Objekten und bei der 
und militarisch bewaffneter Aufstandischer einsetzen. Der Einsetz von Streikraften 
ist einzustellen, wenn der Bundestag oder der Bundesrat es 

Was steht nun konkret hinter diesen neutral 
"Schutz von zivilen Objekten" und was hat man sich unter 
tarisch bewaffneten Aufstandischen" vorzustellen? Die 
Failex 66 machte es deutlich. Dar Innenminister Liicke 
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2 
3 
4 
5 
6 

8 

auf als 
9 

~ 

nach Karsten Kullmann, zum heutigen Stand und zur Entwicklung des betriebHchen 
Objektschutzes als Teil der "Inneren Verteidigung" in Blatter Nr. 

S. 
JUrgen Seifert, Gefahr im Verzuge, Frankfurt 1963, S. 32 

ebda., S. 32 
SPiEGEL, Jahrgang Nr. 23, 3.Juni68, S. 
SPIEGEL, Jahrgang 21, Nr. 46, 6.Nov.57, S. 

ebda., S. 42 
siehe "statt sines Vorwortes" 
aile Zitate ebda. S. 34 
ebda" S. 36. 
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10 SPIEGEL, Jg. 21, Nr. 50, 4.Dez.67, S. 27 
11 ebda., S. 28 
12 ebda., S. 28 
13 nach KONKRET, 2.0kt.69, S. 46 
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schieBen €linen 

haus streikenden Arbeitern entgegentrat. 1) 

Der Gunter Waliraff erhielt 

einem 
schutzausschuB beim Bundesinnenministerium" 

und "Feuerwehrhilfsdienst" getarnt laufen 
stattfinden wiirden und daB enge Kontakte mit der 
schutz und dem Militiirischen Abschirmdienst bestunden. 

Als dieser Aufsehen die zum ersten Mal Einzelhei· 
und bis dahin immer bestrittenen Selbstschutzllorberei· 

leitete die Staatsanwajtschaft ein Verfah· 

ser Recherchen 
der den Vorsatz und eine 

Wallraffs deckte Praktiken €lines E·d-"om,,,"c 

sein diirfte. Die enge von Staat und I die schon daraus 
daB aile betreffenden Werkschutzleiter €IS als selbstverstiindlich 

vom "ZivilschutzausschuB" angerufen zu werden und mit "Ministerial rat Kro-
lIer" tiber ihre iliegalen lU hat es bisher ver-

aile MaBnahmen zur fur "was GroBeres" (so Werkschutzleiter 
Rose von so daB nur Informationen nach 
auBen 

Bereits um 1900 wurden "industrielle 
teren vor allem aber wiihrend des Ersten 
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(8) 

All diesen ist als oberste Funktion 
nerbetrieblichen Herrschaftsllerhaltnisse. Durell permanente 

und durch die Funktion Rahmen der K""rr,,,,ne. 
stizl des Werkschutzes werden den Arbeitern 
und damit die Grenzen ihres 
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ausbreitenden sozialistischen 
als auch dem I nteresse des westdeutschen das seine 

Herrschaft im antikommunistischen militarischen Biindnis mit den 
istischen Miichten ablusichern trachtete. D ieses I nt".e>ced> 

bkonomische Hemmnisse gegen eine schnelle 
des wurden. 

in Form der CDU/CSU und ihrer h;"'M~"I;~ 

n8m lU schiitzen. 

Das Verhiiitnis der Bundeswehr zu den Parteien richtete bel ih-
rer danach, inwieweit diese dem antikommunistischen und antisolialisti-
schen Weltbild unter dem die Soldaten angetreten waren, inwieweit sie 
bereit waren, sich aktiv am Kalten lU Die Bundeswehr 
den antisolialistischen 
rung stellten und denen 5ie ihre Existenz zu verdanken iiber Jahre hinaus ihre 
natiirlichen Verbundeten. Sie verstand sich als der militiirische Garant des 

was bei vielen Soldaten war in die all-
der Freiheitsideale der westiichen Demokratien. Einer der im Ver-

hi:iltnis zu den anderen fiihrenden Soldaten Wolf Graf Baudissin, 
schrieb im Februar 1955: "Der deutsche Soldat muB sich dessen bewuBt sein, daB 
er nicht nur das €line oder andere sondem eine Lebens-
form" - womit er dem deutschen Soldaten wieder so etwas wie 
eine hohere Mission (1) 

1. Die CDU-Armee 

Zu des Aufbaus dar Bundeswehr war die Schulung dar Soldaten unter dem 
Druck einer aufrustungsfeindlichen Offentlichkeit weitgehend an dem von 
liberalen Offizieren entworfenen Idealbild des "Staatsburgers in Uniform" orientiert. 
Das anderte sich etwa 1957, also mit der Obernahme des 
durch Franz Josef StrauB. Von nun an trat an die Stelle eines 
del'l iberalen Demokratie orientierten Erziehungsdenkens 
antikommunistisch ausgerichtet war, abel' immerhin den 
toleranten Staatsburger zum Ziel hatte), eine Strategie der 
die einzig und allein aus antikommunistischer Indokrtination bestand. 
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E iner del' Forderer des 
war del' fri.ihere Leiter del' Personalab

Karl Gumbel. Er 
teilung und .... . Stellen und schab die 
beforderte die k~n~erv~tlven Offlzlere Ina~~e NATO-Posten im Ausland abo Die ent-
Reformer, sowelt sle nlcht im Ministerium, die 

Stelle des . 
einem Soldaten lustand, besetzte Gumbel mit de~ 

nach der Molinari, der nach dem Krieg 
fruheren in Frankreich gewe-
unter der an . d' D des Ge-

. Abwesenheit zum Tode verurtellt wor en 1St. er 
sen zu .m dar extrem konservative General Foertsch, 
nerals HeuslI1ger als . . . . €liner Note darauf hinwies, daB Foertsch 
wurde ernannt, obwohl die SowJetunion 12n6 J h wegen Kriegsver-

. . h lU a ren von einem sowJetlsc en als 

brechen verurteilt worden war u:~~~. (2) Auch der Foertschs, General 

Trettner, der konservativen Richtung an. 

Die Parteifixierung der Bundeswehr am Ende der 50er und zu D. 
. .' d fUr die Soldaten aus. Ie 

druckte sich deutlich In en d T '1 __ ,,~~,;;h,," wider-
d "I f fon fur die wur e zum el 

in den Heften er n o~ma I . Die "I nformation fur die 
strebenden Offizieren mit masslvem Druck werden 

, die als wichtigstes 
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kann. hatte, besonders auf dem Gebiet der Verteidigungspolitik, "den Charakter ei
nes uberparteilichen I nformationsdienstes verloren und war zum bewuBt eingesetz
ten Werkzeug der Fiihrung" geworden, urn die Truppe mit den Auffassungen des Mi
nisters und der Generalitat vertraut zu machen. (3) 

Eine Untersuchung von Eric Waldmann (4) iiber die Parteipriiferenzen der Bundes
wehrsoldaten in den Jahren 1961/62 bestatigt die fast totale Fixierung auf die regie
rende CDU/CSU bei den Langerdienenden. Auf die Frage, welches Parteiprogramm 
ihren Ansichten am nachsten komme, gaben 74,6 Prozent der Offiziere die CDU/ 
CSU an. 11,5 Prozent waren fiir den damals ebenfalls noch eindeutig konservativen 
Koalitionspartner FOP und nur eine verschwindende Minderheit von 4,8 Prozent be
ffirwortete das Programm der SPD. Man muB da~ei beriicksichtigen, daB diese Befra
gung schon rund zwei Jahre nach Verabschiedung des Godesberger Programms statt-

, gefunden hat. Bei den Offiziersanwartern und den Unteroffizieren lag der CDU/CSU
Anteil ahnlich hoch wie bei den Offizieren, lediglich die Verteilung zwischen FOP 
und SPD verschob sich hier geringfiigig zugunsten der SPD. 

StrauB versuchte erst gar nicht, die CDU/CSU-Fixierung der Militiirs in Abrede zu 
stellen, die er schlieBlich wahrend seiner Zeit als Minister zielbewuBt herbeigefiihrt 
hatte. Er brachte immer wieder das scheinheilige Argument vor, man k6nne es der 
Bundeswehr ja nicht verwehren, sich mit dem Verteidigungskonzept der Bundesre
gierung zu identifizieren. (5) Die "Bundeswehr-Korrespondenz", ein Sprachrohr der 
militiirischen Fiihrungsspitze, pflichtete dem - scheinbar naiv - bei: "Es gibt sach
liche Einsichten des Soldaten wie z.B. die Notwendigkeit der Wehrpflicht oder die 
Notwendigkeit einer bestimmten Bewaffnung. Wenn sich diese Einsichten zufallig 
mit der Position der Regierungsparteien decken, 5011 der Soldat dann verpflichtet 
sein, 'keine Meinung zu haben', urn zu verhindem, daB er als CDU-Anhanger abge
stempelt wird? " (6) 

StrauB sah denn auch den einzigen Ausweg aus diesem Dilemma in der Aufhebung 
der Parteigegensatze in der Wehrpolitik, was im Klartext eine Aufforderung an die 
SPD zur Anpassung an die Wehrpolitik der CDU/CSU war. (7) Solange die SPD die
se Anpassung nicht vollzogen hatte, konnten die CDU/CSU und StrauB sich der 
Loyalitiit der Bundeswehr v61lig sic her sein, und zwar weit iiber die Achtung des ver
fassungsmaBig gebotenen Primats der Politik hinaus. So antwortete z.B. der Gene
ralinspek'teur Foertsch auf dem H6hepunkt der Fibag-Bestechungsaffaire auf die Fra
ge von StrauB, ob die Bundeswehr ihrem Oberbefehlshaber noch vertraue, mit einer 
Ergebenheitsadresse: "Die Bundeswehr stellt sich in voller Loyalitiit hinter Sie." (8) 
Selbst als StrauB im Verlauf der Spiegel-Affaire zum Riicktritt gezwungen wurde, 
verabschiedeten die Militars den scheidenden Minister demonstrativ mit einer Ab
schiedsparade am 12.12.1962 auf dem Flughafen K6In-Wahn. (9) 

2. Die Bemiihungen der SPD urn Anpassung 

Eine Armee, die unter solchem ideologischen Vorzeichen entstanden ist, wie die 
Bundeswehr, konnte gegeniiber sozialistischen Gruppen und Parteien keine neutrale 
Haltung einnehmen. Deshalb braucht hier auch nicht das Verhaltnis der Bundeswehr 
zu kommunistischen und sozialistischen Gruppen auBerhalb der SPD behandelt zu 
werden: es war von Beginn an und ist bis heute ein feindliches. 
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Das gleiche gilt fiir das Verhaltnis der Bundeswehr, d.h. ihrer Fiihrung und der Masse 
der Berufs- und Zeitsoldaten, zur SPD vor Verabschiedung des Godesberger Pro
gramms und danach. Die Politik der SPD, welche in der Offentlichkeit jedenfalls 
noch unter dem Anspruch einer sozialistischen Zielsetzung proklamiert wurde, lief 
den Vorstellungen der Militiirs iiber eine wiinschenswerte innere Ordnung direkt zu
wider. Es hatte wohl gar nicht der Politik des Widerstands gegen die Aufriistung be
durft, urn die SPD fur die meisten langerdienenden Soldaten als potentiell und im 
Ziel umstiirzlerische Partei erscheinen zu lassen. Erst die Verabschiedung des Godes
berger Programms er6ffnete die Moglichkeit fiir eine Revision des Verhaltnisses zwi
schen Armee und Sozialdemokratie - auf der Basis der von der CDU und den Mili
tiirs geschaffenen Tatsachen. 

Zwar sind viele der Beschliisse von Godesberg sowohl in der praktischen Politik als 
auch in den Beschliissen friiherer Parteitage vorweggenommen worden, trotzdem 
bleibt der Godesberger Parteitag sowohl fiir die Partei selbst wie auch fiir die Offent
lichkeit - und dam it auch fiir die Bundeswehr - der Wendepunkt in der Parteige
schichte der Nachkriegs-SPD, von welchem die entscheidende Signalwirkung fiir die 
Neuorientierung ausging. Mit der Wandlung der SPD von der (dem Anspruch nach) 
sozialistischen zur (offen) reformkapitalistischen Partei und der sich daraus zwangs
laufig ergebenden Befiirwortung des Wehrbeitrages der Bundesrepublik im Rahmen 
des imperialistischen Biindnisses hatte sie nicht nur ihren Frieden mit dem gesell
schaftlichen System des westdeutschen Staates geschlossen, sondern auch mit des
sen berufsmaBigen Verteidigern in der Bundeswehr. 

Die Beschliisse von Godesberg sind also als Wendepunkt auch fiir die Beziehungen 
zwischen der Bundeswehr und der SPD anzusehen, wei! sie erst die Voraussetzungen 
schufen, daB Militiirs und SPD zueinander in ein nichtfeindliches Verhaltnis kom
men konnten. Das heiBt nicht, daB die Berufssoldaten und fiihrenden Militiirs ihre 
parteipolitische Priiferenz fiir die CDU/CSU schon bald danach abzubauen began
nen, wie sich in den Umfrageergebnissen von 1961/62 nachweisen laBt. 

Noch im August 1960 schaltete sich die Fiihrungsspitze der Bundeswehr auf GeheiB 
ihres Ministers al<tiv in die propagandistische Bekampfung der SPD ein, als sie die 
Generalsdenkschrift "Voraussetzungen einer wirksamen Verteidigung" veroffent
lichte. In dieser Denkschrift wurden gerade jene beiden Punkte, die damals durch 
die SPD noch abgelehnt wurden, namlich die allgemeine Wehrpflicht und die atoma
re Bewaffnung der Bundeswehr, aufgegriffen und ihre eherne Notwendigkeit darge
stellt: "Das Ja zur Landesverteidigung erzwingt das uneingeschrankte Ja zur allge
meinen Wehrpflicht." Und: "Wer eine wirksame Verteidigung will, kann sich der 
Notwendigkeit einer Aufriistung der Schildstreitkrafte mit atomaren Waffen nicht 
verschlieBen." (10) 

Nach Godesberg wurde allgemeinpolitisch und wehrpolitisch der Anpassungskurs 
der SPD konsequent fortgesetzt. Ab etwa 1960 begann die Partei sich intensiv in ih
ren Gliederungen mit der Bundeswehr und der Wehrpolitik allgemein zu befassen. 
Die ersten wehrpolitischen Tagungen wurden abgehalten, in denen man urn die Sym
pathie der Soldaten warb, die friihere Gegnerschaft der Partei zur Aufriistung erklar
te und entschuldigte, die Schwenkung glaubwiirdig zu machen versuchte. Besonders 
die einseitige CDU/CSU-Orientierung der Bundeswehrfiihrung wurde immer wieder 
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angegriffen (11) bei Beteuerung des Wehrwillens (1 Auf 
tik gegeniiber der Bundeswehr selbst wurde verzichtet. Selbst bei der 

der Generalsdenkschrift man in einem PrasidiumsbeschluB 
nicht das Verhalten dar Generale an, sondern "den MiB-
brauch der Soldaten durch StrauB ... " (13). Und es dauerte 
nicht da revidierte die Partei dann auch von den Generalen 
Punkte: sie der ihren indem sie im Sommer 1962 einer Ver-
langerung des Wehrdienstes von 12 auf 18 Monate zustimmte 
machten sich die Erler und Schmidt auch die nach einer 

fl~f1I"\,,',,lt uber das amerikanische zu ( 5) 
der SPD und ihrer fUr die Innere 

nacho Man versuchte sogar, der Ideologisieru ng der Bundeswehr dadurch 
lU tragen, daB man sich ihr in offentlichen anschloB. (16) 

So stimmte Helmut Schmidt in seinem Buch 
autoritiiren Staatsideal der Militiirs zu: "Fur die breiten Massen der 
auch in der industriellen die zur Identifikation 
mit der Gemeinschaft in Staat und Nation." (17) 

immer groBerer zwischen den WehrexperiEn der SPD und der 
Bundeswehrfuhrungsspitze In den Beschliissen dieses wurde 
dann die Anpassung der SPD-Wehrpolitik an die Vorstellungen der CDU/CSU und 
darliberhinaus an die der fUhrenden Militiirs sanktioniert und die fur die 
Politik der Jahre gelegt. Neben den Beschliissen zur Inneren Fiih
rung und zur atomaren Mitbestimmung (18), die keine wesentlichen 
gegenliber den Schmidts und Erlers aus der Zeit vor dem ent-
halten, wurden in Karlsruhe Beschllisse zur der Streitkrafte ge-

die den Miiitars sogar noch weiter entgegenkamen als e5 die CDU/CSU zur da-
Zeit tat: Das Ministerium sallte in vier Abtetlungen werden, von 

denen eine einen bilden sollte - eine des alten 
Generalstabs, wie ihn die Militars schon immer gefordert hatten, nur nicht au~er· 

sondern innerhalb des Ministeriums. (19) 

Es kann nur festgestellt werden, daB es nach Karlsruhe 
schen Differenzen mehr zwischen SundeswehrfUhru und 

daB lwar die Kontrolle der Bundeswehr durch die 

Die 

besetzte Exekutive noch n"'lnwp(j~ 
Kontrolle faktisch aufgehoben war. 

Kontrolle durch die 
sich an vielen Beispielen. Sowohl nach dem Bekanntwerden der 
der 1963 Faile von extremer Schikane 
als auch nach der der 

sich die SPD mit einfachen bzw. Dementis des 
daB die Grundsatze der I nneren Flihrung noch gultig seien und 

war, daB aber 

nicht existierten. Noch deutlicher zeigte sich die verhangnisvolle Politik der SPD 
wiihrend der Heye-Affaire, ais sie es nicht riur unterlieB, die Kritik inhaltlich 
zu unterswtzen, sondern sogar durch Helmut Schmidts in der Si LD-
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an der 
gang der I nstitution des der nach der 
ist also zu einem erheblichen Teil auch darauf zuruckzuflihren, 
Instrument Kontrolle nicht hat. 

bei 
tat 

die 

tete, rich tete sich 
und letztlich gegen die 
ren Dienstbetrieb dar Bundeswehr. 
die Generale und gegen die 
Phalanx Militars und ihrer zivilen Verbiindeten, 
mer einen Platz tiber und neban der staatllchen 
cher auch Uber dem "Parteienstreit" reservieren wollten. 

Die Zeit der GrolSen Koalition bedeutete die die 
Aufhebung Kontrolle, denn die 
,.,'"h+"n~.6' Wehrexperte, Fritz Rudolf Schulz, war 
der konservativen unter den Militars. Die 

im labilen 
vor Kritik lU verschonen. Das auch fUr das 

in welchem die Militars, insbesondere die Gruppe 
nun im Verein mit dam CDU-Minister Schroder die 

ze der Inneren nun auch offiziell im Sinne konservative.n 
I und wieder militaristische Zucht- und l(lsidel)loOie 

die in Reichswehr und faschistischer Wehrmacht 
roo",...,-!>" die Affairen der Generale 

des Heeres, del' andere I 
die offentl 

satze del'l nneren im konservativen Sinne 
hort aber allem die "Schnez-Studie", die von 

Ich 

"'O,10r,on und eine Revision del' 
in einer Rede in Miinchen Bundeskanzler tat 

Wahl in einer vielbeachteten Rede VOl' dem Bundeswehrverband den 
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in Uniform" als Klischee ab, pries die disziplinierende Wirkung der Wehrdienstzeit 
auf die jungen Arbeiter und wiinschte, die Bundeswehr moge wieder "eine groBe 
Schule der Nation fur unsere jungen Leute" werden. (21) 

Es laBt sich also feststellen, daB wahrend der GroBen Koalition eine konkrete Ko
operation der uberwiegenden Gruppe der reaktionaren Offiziere mit der CDU/CSU 
stattfand. Das gemeinsame Ziel war, den inneren Dienstbetrieb der Bundeswehr dis
ziplinarisch zu straffen, letzte Rechte der Soldaten gegenuber ihren Vorgesetzten 
und dem Militarapparat insgesamt abzubauen und die Bundeswehr damit - im Ein
klang mit der durch die Verabschiedung der Notstandsgesetze eingeschlagenen Rich
tung - starker als bisher auf den inneren Feind auszurichten. 

Die SPD hat all dies stillschweigend geduldet. Das Verhaltnis zwischen ihren Wehr
experten und der Bundeswehrfuhrungsspitze kann wahrend der GroBen Koalition 
als zeitweilig ruhende Sympathie bezeichnet werden. Die Basis dafur lag in der kon
zeptionellen Nahe der Vorstellungen uber die wesentlichen organisatorischen Fragen 
im Ministerium - und in der GewiBheit der Militars, daB von der SPD, nachdem man 
wahrend der Generalskrise sogar mit ihr kooperieren konnte, gewiB keine Kontrolle 
zu furchten seL 

Die CDU/CSU-Praferenz der Masse der langerdienenden Soldaten aber war auch En
de der 60er Jahre noch ungebrochen. Noch immer betrug 1967 der Anteil der Be
fragten, die der CDU/CSU den Vorzug gaben, etwa 60 bis 75 Prozent. Daruberhinaus 
fand der allgemeine Anstieg des Rechtsradikalismus in diesen Jahren in der Bundes
wehr eine uberdurchschnittliche Resonanz. In der ursprlinglichen Fassung der Wil
denmannstudie, die nicht veroffentlicht worden ist, schatzten die Autoren das Po
tential der NPD in der Bundeswehr auf 20 bis 25 Prozent gegenuber 10 bis 15 Pro
zent in der Gesamtbevolkerung (22). Das heiBt nicht, daB jeder vierte langer dienen- ' 
de Bundeswehrsoldat (etwa in den Landtagswahlen 1967/68 oder in der Bundes
tagswahl 1969) die Rechtsradikalen tatsiichlich wahlte oder sich selbst aktiv in ihren 
Organisationen betatigte. Aber die langerdienenden Soldaten weisen ein MaB an so
zialer und politisch-inhaltlicher Affinitat zum Rechtsradikalismus au·f (z.B. der Ver
triebenenanteil von 50 Prozent bei den Berufsoffizieren), so daB sie unter den Be
dingungen allgemein wachsender Radikalisierung und Unzufriedenheit, zum Bei
spiel im Faile einer Wirtschaftskrise und sich verscharfender Klassenkampfe, zu den 
Rechtsradikalen stoBen wurden. Inhaltlich wurde der spezifisch soldatische Radika
lismus besonders deutlich in der Polemik des Christ- und Welt-Redakteurs Hans
Georg von Studnitz "Rettet die Bundeswehr!" (23) formuliert, die in den Offiziers
und Unteroffizierskasinos vielleicht zum meistdiskutierten und erfolgreichsten Buch 
des Jahres 1968 wurde. 

Die schlieBlich veroffentlichte Wildenmann-Studie, korrigiert und geglattet, sagt 
dann lediglich noch aus, daB der FDP-Anteil bei den langerdienenden Soldaten seit 
der Waldmann-Befragung (s.o.) in etwa konstant geblieben ist, wahrend die SPD 
geringfugig gewonnen hat: rund 10 bis 25 Prozent aller Langerdienenden, vor allem 
der Unteroffiziersdienstgrade, bevorzugten zum Zeitpunkt der Befragung die Sozial
demokraten. (24) Ober die NPD gibt es keine klaren Aussagen mehr. 

Die SPD hat also mit ihrer jahrelangen Anpassungspolitik und ihrem Verzicht auf 
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kritische Opposition lediglich eine etwas glinstigere Position bei den Zeit- und Be
rufssoldaten erreichen, keineswegs aber die CDU/CSU-Orientierung wesentlich ab
schwachen oder gar einen Prozentsatz von Angehorigen gewinnen konnen wie in der 
Gesamtbevolkerung. 

Trotz der immer noch ziemlich eindeutigen CDU/CSU-Praferenz der langerdienen
den Soldaten und ihrer militarischen Fuhrung erreichte die SPD durch ihre Anpas
sungspolitik, daB zwischen ihr und den Militars bei einem eventuellen Regierungs
wechsel nur eine pragmatische Kooperation moglich geworden war. Die Vorausset
zung einer solchen Zusammenarbeit war und Ist der seit Godesberg praktizierte Ver
zicht der SPD auf die Durchsetzung einer vo_n der bisherigen im Grundsatz abwei
chenden Wehrkonzeption sowie das gemeinsame Interesse an einer Reform der Bun
deswehr im Sinne technokratischer Effizienzsteigerung. So ist es zu erklaren, daB 
Schmidt, der selbst einen groBen Teil der konservativ-reaktionaren Ideologie uber
nommen hat, dieser nur so weit folgen kann, wie sie seinem aufs Funktionale gerich
teten Denken nicht widerspricht und entgegensteht. Deshalb steht Schmidt auch im 
Gegensatz zu dem extremen Radikalismus eines Studnitz und seiner Anhanger 
(Grashey muBte ja sehr schnell nach dem Regierungswechsel seinen Hut nehmen). 
Aber generell waren zur Wahl 1969 die Bedingungen fur einen relativ reibungslosen 
Wechsel der Regierung und des Verteidigungsministers zugunsten der SPD (d.h. ihres 
rechten Flugels) gegeben. Eine ernste Loyalitatskrise unter den Militars brauchte 
Schmidt nicht zu furchten, wenn auch den meisten langerdienenden Soldaten eine 
CDU/CSU-Regierung sicher sympathischer gewesen ware als eine sozialdemokrati
sche. 

DaB Militars den technokratischen Reformeifer der SPD nicht zu furchten brauch-
-'- ten, zeigte sich schon in den erstell Monaten der Amtszeit Schmidts, als er den In

spekteuren, wie sie es schon jahrelang gefordert hatten, am 1.Apri11970 die Eigen
schaft von Truppenvorgesetzten gab. Das ermoglicht den Militars uber die ihnen nun 
zustehende Disziplinargewalt einen weitgehenden EinfluB auf die Personalpolitik 
und eine noch starkere Abschirmung des inneren Dienstbetriebes der Bundeswehr 
gegen jegliche Art von Kontrolle. Gleichzeitig zeigte Schmidts Behandlung der 
Schnez-Studie, daB er nicht gewillt war, den Verselbstandigungstendenzen der Mili
tars entschieden entgegenzutreten. Trotz heftiger Kritik aus seiner eigenen Partei 
hielt er Schnez auf dem Posten des Inspekteurs des Heeres. In der Personalpolitik 
kann man insgesamt die Tendenz erkennen, die extrem reaktionaren Militars nicht 
zu sehr zu verprellen, aber allmahlich Offiziere in die Spitzenpositionen zu bring~n. 
die Schmidts an technokratischer Reform orientiertem Denken und politischem 
Programm nahestehen. 

Der faktische Verzicht Schmidts auf eine politische Reform der Bundeswehr lieB 
bisher nennenswerte Konflikte zwischen ihm und der Bundeswehrfuhrung nicht auf
kommen. Die Militars sind durchaus zur Reform der Bundeswehr im Sinne techni
scher und organisatorischer Verbesserungen bereit, als deren Ergebnis der militari
sche Komplex funktionsfahiger und damit die Militars auch politisch machtiger wa
ren als vorher. Wo aber die Konzeption Schmidts von der der Generalitat abweicht, 
hat er mit ihrem Widerstand zu rechnen. Die Kampagne gegen das Planungsinstitut 
Ellweins beweist das. (25) 
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Das Verhaltnis der Bundeswehr und ihrer Fiihrung zur SPD insgesamt ist seit dem 
Regierungswechsel mit Sicherheit schlechter geworde~. Mit der neuen Ostpolitik 
verstoBt die Regierung !legen das antikommunistisch gepragte Feindbild der Mili
tars. Die an ein starres Feindbild fixierten Militars miissen jede "Entspannungspoli
tik" fiir verhangnisvoll und illusionar halten. denn sie trifft die Berufssoldaten an ei
ner entscheidenden Stelle ihres Selbstverstandnisses als Verteidiger gegen den - ihrer 
Ansicht nach grundsatzlich aggressiven - Boischewismus. Es bleibt die Frage. wann 
eine ernstgemeinte Entspannungspolitik zu Konflikten zwischen der Regierung und 
der militarischen Fiihrungsspitze fiihren wiirde. Dieser Punkt wiirde sicher dann er
reicht. wenn eine zukiinftige Regierung (von der jetzigen ist derartiges sicher nicht 
zu erwarten) die Zugehorigkeit der Bundesrepublik zum westlichen Biindnis in Fra
ge stellen sollte. Die Ostpolitik dieser Bundesregierung hat in den meisten Militars __ 
eindeutige Gegner. aber eine offene Auflehnung der Generale gegen den Primat der 
Politik ist gegenwartig noch unwahrscheinlich. 

In den letzten Jahren ist durch das Aufkommen radikaldemokratischer und soziali
stischer Stromungen fiir die Militars ein Ersatzfeind entstanden, der ebenso wie der 
sozialistische auBere Feind die Aggressivitat der antikommunistisch indoktrinierten 
Berufs- und Zeitsoldaten auf sich zu lenken vermag. Dies gilt auch fUr den wiederer
starkten linken Fliigel der SPD, dessen Vertreter sich in teilweise spektakularer Form 
einer sozialistischen Terminologie bedient haben. Die SPD als Gesamtpartei gerat 
dam it fUr die Militars wieder in das Zwielicht. aus dem sie sich wahrend ihrer jahre
langen Anpassungsbemiihungen miihselig befreit hatte. Der direkte Angriff der Ju
sos auf Helmut Schmidt als dem Exponenten des rechten Fliigels und wichtigsten 
Militarfachmann muBte die Militars in der Einschatzung bestarken. daB die Linken 
in der SPD die Basis der bisherigen Kooperation zwischen Bundeswehrfiihrung und 
rechtem SPD-Fliigel zerstoren wollten. Damit ist die SPD fiir die Militars wieder -
wie schon zur Weimarer Zeit und nach dem Zweiten Weltkrieg - zu der unzuverlas
sigen Partei geworden, bei der man weder die vermeintlichen nationalen Interessen 
(wegen der Ostpolitik) noch die Stabilitat der inneren Herrschaftsverhaltnisse (we
gen der "Sozialisten" in der Partei) in guten Handen weiB. Damit sind die Voraus
setzungen gegeben. daB sich die Bundeswehr wieder starker und eindeutiger zur 
CDU/CSU hin orientiert. um sich mit letzter Sicherheit als Machtinstrument der 
herrschenden Klasse zu erhalten. 

II Bundeswehr, politische Kontrolle und bffentlichkeit 

Wenn Soldat-Sein ein - wie die "Schnez-Studie" (16) meint - "Beruf sui generis" 
ist, also an sich schon einen Wert darstellt, der keiner Rechtfertigung mehr bedarf, 
dann kann Kontrolle und Kritik selbstverstandlich nichts weiter sein als eine spezi
fische Form der Gotteslasterung. Das Selbstverstandnis der Militars als eine .iiber der 
Gesellschaft stehende Kraft, dem Parteienstreit entzogen und einem abstrakten 
Staatsideal zugeordnet, beinhaltet konsequent den Anspruch auf einen gesellschaft
lichen Freiraum fiir die Militars. 

Der Verfassung nach ist das Verhaltnis der Bundeswehr zur politischen Kontrolle 
eindeutig: die Bundeswehr ist Teil der Exekutive wie andere Teile auch und hat sich 
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den politischen Gremien klar unterzuordnen. Es wurde bereits im vorangehenden 
Teil deutlich, daB das wirkliche Verhaltnis der Militars zur politischen Kontrolle 
keineswegs so eindeutig ist, wie es der Verfassung nach sein miiBte. 

1. Der Primat der militiirischen Eigenstiindigkeit 

Nach dem erzwungenen Riicktritt von StrauB, der ja die Interessen der Militars bis 
iiber die Grenzen der Legalitat hinaus vertrat (Spiegel-Affare) und damit ein Eigen
standigkeitsbestreben der Generale iiberfliissig machte, wurden die Tendenzen der 
fiihrenden Soldaten immer deutlicher. sich aus der politischen Kontrolle und Unter
ordnung zu befreien. Ein wichtiger Grund dafiir war, daB unter Hassel die zivilen 
Stellen des Ministeriums und speziell der unbeliebte spatere Staatssekretar Gumbel 

. ihren EinfluB verstarken konnten. So tauchten im Februar 1963 erstmals Geriichte 
iiber Betrebungen auf, den Oberbefehl iiber die Bundeswehr getreu dem Vorbild der 
Weimarer Republik dem parlamentarisch nicht verantwortlichen Bundesprasidenten 
zu iibertragen und damit der Bundeswehr eine politische Sonderstellung einzurau
men. in der sie ein vollig eigenstandiger politischer Machtfaktor geworden ware. Die-

. ser Vorschlag wurde jedoch von den beiden groBen Parteien noch abgelehnt. 

War also eine direkte Riickkehr zum Status der Weimarer Reichswehr nicht moglich. 
so setzten in der Folgezeit die Bemiihungen der Militars um so starker ein, innerhalb 
des Ministeriums ihre Kompetenzen gegeniiber den zivilen Stellen zu erweitern und 
die fiir die innere Verfassung der Armee entscheidenden Positionen in ihre Hand zu 
bekommen. Ein wichtiger Schritt dazu gelang ihnen 1965, als sie unter Duldung der 
Parteien durchsetzen konnten, daB auch Soldaten an die Spitze der Personalabtei
lung des Ministeriums gesetzt werden konnten. 

Damit bekamen die Militars praktisch die Kontrolle iiber die Personalstruktur des 
Offizierskorps in ihre Hand, und der Posten ist bis heute nicht wieder durch einen 
Zivilisten besetzt worden. 

Der spektakuliirste Versuch zur Machtausweitung der Militars innerhalb des Ministe
riums war die Generalkrise im August 1966. kurz bevor die Koalition von CDU/CSU 
und FDP auseinanderbrach. Es gelang dem Nachfolger Trettners. Generalleutnant 
de Maiziere. und dem neuen Inspekteur der Luftwaffe. Steinhoff, tatstichlich. im 
Verlauf und mit Hilfe der Krise bedeutende Kompetenzausweitungen fiir die'Mili
tars innerhalb des Ministeriums zu erpressen. Die SPD, die sich wiihrend der Krise 
eindeutig auf die Seite der Generale gestellt hatte, sprach nachher dann auch von 
einem "vollen Sieg Trettners und Panitzkis" (27) - und sie hatte wohl auch recht 
damit. 

Die dann wahrend der Zeit der Zeit der GroBen Koalition folgenden Bemiihungen 
der Militars, den inneren Diensbetrieb der BundeslMlhr nach ihren Vorstellungen 
neu zu gestalten und die offiziell immer noch giiltigen Prinzipien der Inneren Fiih
rung faktisch abzuschaffen, wurden bereits behandelt. Die "Schnez-Studie" ist als 
konsequente Fortsetzung der Politik der Generale wahrend und nach der General
krise zu sehen. 
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Die kritischer Offentlichkeit 

Die Militiirs haben ein iiuBerst negatives Verhiiltnis zu kritischer Publizitat. Kritische 
uber die Bundeswehr ist fur sie unvereinbar mit ihrer Selbstein-

als staatsbewahrende Kraft. Die der Presse sehen sie 
dem Volk die Notwendigkeit der Existenz des Militiirs es auf 

den "Dienst an der Gemeinschaft" vorzubereiten, den die Berufssoldaten sich - im 
Gegensatz zu allen anderen - zum I nhalt ihres Lebens haben. Dementspre
chend sind auch die Institutionen fUr Offentlichkeitsarbeit in der Bundeswehr, vom 
Presseoffizier in den Einheiten bis zur Pressestelle des Ministeriums und der Abtei-

fur allgemeine Offentlichkeitsarbeit, nicht darauf ausgerichtet der Offentlieh-
kelt ein wahrheitsgetreues Sild uber die Armee zu vermitteln, sond~rn die 

. nach den jeweiligen Bedurfnissen der Militiirs zu beeinflussen. Und 
~.as helBt auch, Offentlichkeit zu verh indern, wo diese werden 
O~fentlichkeit zu unterdrucken (durch I rrefuhrung, manipulative 
Hilte der rechten Pressel usw., wo diese kritisch in Erscheinung tritt. 

mit 

Ein Beispiel dafur sind die Vorfalle in die der entsetzten Offentlichkeit die 
Scheifermethoden in vielen Einheiten r.t·F",."h~ 

der militarisehen und politischen als Einzelfall 
den. Ein weiterer bereits erwlihnter Fall war der 
nachher schlichtweg leugnete. 

die aber sogleich von 
und abgetan WUF

Trettners, den man 

Wie sehr es der militarischen gelang, kritische Offentlichkeit zu unterdriik-
ken, kann man an einer Institution ablesen, die gerade zur kritischer Of
fentlichkeit fur die Parlamentarier und Wahler geschaffen worden ist - am Amt des 

des Deutschen Bundestages. Er wurde auf Betreiben der SPD als 
~.ilfsorgan des B~ndestages und zum Schutze der Grundrechte der Soldaten einge
fuhrt und sollte fur aile Soldaten eine Apellationsinstanz sein, an die sie sich.ohne 
B~aehtung des Dienstweges wenden konnten, wenn sie glaubten, ihre Grundrechte 
~urden v:rletzt. Jiihrlich sollte der Wehrbeauftragte dem Bundestag einen Berieht 
uber den mneren Zustand der Bundeswehr geben. Schon beim ersten Bericht des 
Wehrbeauftr~gte~ Grolmann 1959, der ein ige kritische Anmerkungen zur ungenu
genden Verwlrklichung der Grundsatze der inneren Fuhrung in der Bundeswehr ent
hielt, zeigte sich, daB bereits die harmlosesten Ansiitze zur 6ffentliehen Kritik bei 
den Militars und ihren Verblindeten im Parlament auf Unwillen stieBen und verteu
felt wurden. (28) So wur?e allen. Ernstes von StrauB die Befi.i~chtung geauBert, der 
yvehrbeauftrag~e konne sieh zu elner Art Nebenministerium entwickeln, und schon 
Jetzt ha~e er seme Kompetenzen weit liberschritten. Die folgenden Berichte Grol
manns flelen dann so harm los aus, das selbst die Mil itars kaum etwas an ihnen aus
zusetzen fanden. 

Krit!k libte :rst wieder Grolmanns Nachfolger, Vizeadmi-ral a.D. Heye, in seinem 
zwelten Be~,'ch~ 1~?4: wobei er. sich para!lel z~m offiziellen Jahresbericht in der 11-
lustnerten QUick dlrekt an die Offentilchkelt wandte, weil das Parlament ihm 
die M6gli.c~keit verweigere, seinen Bericht den Abgeordneten direkt im Bundestag 
u.nd d?mlt In aller Offentlichkeit vorzutragen. Die Reaktion auf Heyes Kritik, daIS 
sich die Bundeswehr wieder zu einem "Staat im Staate" zu entwickeln drohe (29) 
ist symptomatisch fUr den Tatbestand der "okkupierten bffentliehkeit". (30) Das' 
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Parlament (mit Abschwiichungen einschlieBlich der tat Heyes Kri-
tik als nicht relevant ab, Barzel und Erhard gaben Vertrauenserkliirungen fur die 
Bundeswehr ab, als wenn geradezu der Staatsnotstand ausgebrochen ware. Das Re
ferat "Offentlichkeit in Verteidigungsfragen" im Presse- und I nformationsamt der 
Bundesregierung verbreitete eine Gegenuberstel!ung der beiden Berichte in 
welcher die "Widerspruche" zwischen beiden aufgezeigt werden sollten. General 
Trettner schlieBlich sprach in einem Tagesbefehl an die von einer "Bela-

fur die Bundeswehr. Und in Presse und Fernsehen nahmen Parlamen-
tarier alier Parteien (auch Sehmidt/SPD) gegen - die BILD und der 
gesamte starteten eine Kampagne, die schlieBlieh aueh zum Er-

flihrte, - Heye trat zuruck. 

Naeh einer (31) schatzte die Mehrheit der 
mente und die Art, wie er 5ie vorgebracht hatte, ein. Kritische Offentlichkeit 
war also potentiell vorhanden, aber 5ie wurde durch die staatlich Offent-
lichkeitsarbeit im Verein mit der Rechtspresse an ihrer Artikulation 

Nach Heye wurde das Amt des 
unbedeutend und ist es bis heute geblieben. Heyes Fall uberdeutlich die 
siitzliche Kritikfeindlichkeit der Bundeswehrfuhrung und ihre mit Hiife ihrer 
zivilen Verbundeten Offentlichkeit zu bzw. zu unterdrucken. 

Und genau darauf sind die Militars angewiesen, wenn sie in ihrem Ghet-
to abseits und uber der Gesellschaft verharren wollen, von Demokratie und 
Aufklarung und - falls diese sieh politisch in einer wachsenden sozialistischen Be
wegung konkretisieren soli ten - ganz sicher auch gegen sie. 

Anmerku ngen: 
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3 

4 
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9 

10 

11 
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z.B. im Jahrbuch der SPD 1960/61, hrsgg. vom Vorstand der SPD, Hannover/Bonn, o.J., 
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3/1970 
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rischen Denken~. Die Bundeswehr und das Problem der okkupierten Offentlichkeit, Kaln 
1969 - zum Grolammbericht 1959 und zum Verfall der Institution des Wehrbeauftrag
ten: ders., Der Wehrbeauftragte, Konzeption und Verfall einer Kontrollinstitution, in: 
Blatter fur deutsche und internationale Politik, a.a.O., 8/1968 
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Die 
und Verhaltnisse bzw. Menschen untef-
einander; anders Recht rei die Totalitat aller Normen, die die Freiheit 
der Menschen "in ihren .~"~i,~",,,., und 

zen. In der Suche nach der AIl;~nm[j1n1] 
ubertreffen sich die Gelehrten unsere" 

der heilen oder sai mit der Wissenschaft 

das Wirtschaftsleben 
desto starker regt sich 

In diesem Rahmen kommt der Justiz, den im Namen des Volkes 
Wllcnt:lae Aufgabe ZU, die Parteilichkeit des Rechts zu sichern. der Entste-
und des Rechts als Klassenrecht daIS Rechts-

spruch seiber nach dem heute geltenden Recht nur ein Urteii im Namen der herr-
schenden Klasse sein kann, daB also die Justiz nur sein Kanno Das be-

daB die Rechtsprechung der Gesellschaft lion 
Interessen der herrschenden Klasse gepragt wird und somit Kommuni-
sten, Pazifisten unterdriickt. Das Bestehen der Klassenjustiz ist eine der Formen d"f 
politischen Gewalt der Kapitalisten, sie ist deshalb nicht sine uber den realen Macht-
lIerhaltnissen thronende Institution. Soziologische iiber 
Klassenzugehorigkeit und UrteiistEitigkeit lion Richtern daher keine Rolle 
fur die Analyse der Klassenjustiz, sie dienen allenfalls 
Richtern anzusiedeln und von den wahren Ursachen im Sinne der Herrschenden ab-
zulenken. Solange burgerliches Recht es auch eine Klas-
senjustiz, die dieses Recht anwendet und im Sinne der Herrschenden Ein 
Kampf gegen die Klasseniustiz mul3 daher immer ein fur die Veranderung der 
Beziehungen der Menschen untereinander sein, ein in dem das Klasseninter-
esse des Proletariats an die Stelle des burgerlichen Rechts tritt, 
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DieWBO 

"Mit der Wehrbeschwerdeordnung wurde das militarische Beschwerderecht in 
Deutschland erstmals gesetzlich geregelt. Das Verfahren ist in den beiden ersten In
stanzen - Beschwerde und weitere Beschwerde - so klar und einfach gestaltet, daB
jeder Soldat nach einem einfiihrenden Unterricht in der Lage sein muB, seine Regeln 
zu handhaben". Mit dieser Vorbemerkung wird die Wehrbeschwerdeordnung (WBO) 
in dem 'Deutschen Bundeswehrkalender' eingeleitet. 

Der Soldat, der iiberhaupt nur einmal das G liick gehabt hat, von seinem Kompanie
chef in die WBO in einem 2stiindigen Unterricht eingewiesen worden zu sein, weiB, 
wie schwierig es ist, aus den langen Ausfiihrungen iiber Disziplin und Ordnung etwas 
von seinen personlichen Rechten zu erfahren. Er weiB allenfalls, daB er sich beschwe
ren darf und unbedingt den vorgeschriebenen Dienstweg einzuhalten hat. 

Bundeswehr-Juristen sind nur auf Offiziers- bzw. Kampftruppenschulen zu finden. 

§ 1 WBO sichert dem Soldaten das Beschwerderecht zu, wenn er glaubt, a) von Vor
gesetzten oder Dienststellen der BuWe unrichtig behandelt worden zu sein, b) durch 
pflichtwidriges Verhalten von Kameraden verletzt zu sein und wenn ihm c) ein An
trag (z.B. Urlaubsantrag) innerhalb von 2 Wochen nicht beschieden worden ist. Un
richtig behandeln heiBt falsch behandeln, falsch behandeln heiBt unzweckmaBig be
handeln. Hier taucht fiir den Betroffenen das erste Problem auf, namlich einen sol
chen unbestimmten Rechtsbegriff richtig zu fiillen. Sicher wird der Soldat wissen, 
daB er sich nicht zum Rasenmahen in die Offizierssiedlung abkommandieren lassen 
muB. Schwieriger ist es fiir ihn dann schon, abzuwagen, ob eine unzweckmaBige Be
handlung darin zu sehen ist, daB seine Kompanie monatlich 100 Stunden Formal
ausbildung genieBt, aile iibrigen bei gleichen Ausbildungsstand aber nur 20 Stunden. 
Sollten Rekruten jedoch die UnzweckmaBigkeit dieses Teils des Dienstplanes erken~ 
nen, ist es ihnen gem. § 1 Abs. 4 WBO untersagt, gemeinsam dagegen Beschwerde 
einzulegen. Dieses Grundrecht (Art. 17 GG, Petitionsrecht) ist den Soldaten genom
men (die Zulassigkeit ergibt sich aus Art. 17a GG), damit diese "Werbung fiir eine 
gemeinschaftliche Beschwerde" die Disziplin der Truppe nicht in hohem MaBe scha
dige. Wie die Truppenpraxis zeigt, hat der Gesetzgeber die Situation eines Beschwer
defiihrers "richtig" eingeschatzt. Der Soldat muB mit dem Problem, gegen seine Vor
gesetzten vorzugehen, aile in fertig werden. Er hat, so will es § 6 Abs. 1 WBO, eine 
Nacht dariiber zu schlafen, was meistens dazu fiihrt, daB der Soldat aus Angst vor 
weiteren Repressalien die Beschwerde erst gar nicht vorbringt. Er lernt sehr schnell 
erkennen, daB er gegen eine Wand "soldatischer Kameradschaft" der Vorgesetzten 
untereinander anrennt. Gerade aus diesem Grunde hat ein Beschwerdefiihrer genaue
stens auf Form und Inhalt der WBO zu achten. 

Konstruiert sei folgender Fall: Einem Rekruten wird wiederholt befohlen, das Koch
geschirr seines Gruppenfiihrers zu saubern. Er will dagegen Beschwerde einlegen. 

Voraussetzung fiir sein Vorgehen ist lediglich, daB der Sold at glaubt, durch den Vor
gesetzten verletzt oder falsch behandelt worden zu sein. Seine Beschwerde ist also 
zulassig, ungeachtet dessen, ob die vorgebrachten Tatsachen vorliegen oder nicht. 
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Begriindet ist sein Vorbringen allerdings erst dann, wenn er beweisen kann, daB der 
Befehl zum oben genannten Handeln tatsachlich wiederholt gegeben worden ist. Ge
rade auf die Begriindetheit der Tatsachenschilderung hat der Beschwerdefiihrer ge
nauestens zu achten, vor allen Dingen bei nicht so eintachen Sachverhalten. 

Beschwert sich beispielsweise ein Soldat dariiber, daB er fortgesetzt wegen seiner Zu
gehorigkeit oder offenen Sympathie zu demokratischen oder sozialistischen Grup
pen vom unmittelbaren Vorgesetzten diskriminiert wird, hat er seine schriftliche 
oder miindliche Eingabe (§ 6 Abs. 2 WBO) bei dem Kompaniechet als seinem nach
sten Disziplinarvorgesetzten (§ 5 Abs. 1 WBO) moglichst mit der Nennung von Zeu
gen zu versehen; denn zunachst einmal wird der Kompaniechef, der zur Aufklarung 
des Sachverhalts gem. § 10 Abs. 1 zustandig ist, versuchen, mit dem von der Be
schwerde betroffenen Vorgesetzten zusammen den Konflikt herunterzuspielen. 
Nicht selten kommt es dazu, daB die Beschwerde gegen den in seinen Rechten ver
letzten Beschwerdefiihrer selbst gerichtet wird: Mehr oder weniger direkt bedeutet 
man dem Soldaten durch Androhen weiterer Repressalien, von der Moglichkeit die 
Beschwerde zuriickzunehmen, Gebrauch zu machen (§ 8 Abs. 1 WBO). Lehnt das 
der Soldat in bestimmter Form entschieden ab und hat er niemanden, der die Rich
tigkeit seiner Aussage beweisen kann, setzt er sich der Gefahr einer strafrechtlichen 
Verfolgung seitens der Staatsanwaltschaft aus (wegen falscher Anschuldigung gem. 
§ 164 StGB). 

Erhiilt der Beschwerdefiihrer einen fiir ihn negativen Bescheid, muB er zunachst in 
der Form des § 16 WBO eine weitere Beschwerde einlegen, bevor er sich hinsicht
lich disziplinarischer Fragen an das Truppendienstgericht, in Angelegenheiten von 
Entlassung, Besoldung, Versorgung und Wahlrecht an das Verwaltungsgericht und in 
ZweckmaBigkeitsfragen an den Verteidigungsminister wenden kann (§ 17 WBO). Die 
bisherige Rechtsprechung dieser Gerichte ist allerdings so katastrophal, daB einem 
Beschwerdefiihrer nicht geraten werden kann - es sei denn, daB er sich nach Ruck
sprache mit einem Anwalt eines Klageerfolges ziemlich sicher sein kann -, diesen 
Instanzenweg zu gehen. 

Beziiglich der Truppendienstgerichte muB dem Soldaten deren Zusammensetzung 
klar sein. Neben militarischen Beisitzern, an deren Parteilichkeit fiir Disziplin und 
Ordnung nicht zu bezweifeln ist, fungieren Volljuristen als Vorsitzende der Trup
pendienstgerichte die ihre 'Rechtskameraden' an Autoritat und soldatischem Geist 
iibertreffen. Damit wird offensichtlich, daB die Truppendienstgerichtsbarkeit eine 
besonders reaktionare Spielart der Klassenjustiz in der BRD ist, die letztlich nur mit 
dem Ende der Klassenherrschaft in der BRD beseitigt werden kann. Dazu sei noch 
erwahnt, daB §§ 55, 56 WDO (Wehrdisziplinarordnung) bestimmen, daB Soldaten 
als Laienrichter in sol chen Verfahren mitwirken miissen; diese militarischen Beisit
zer (einer, der der Dienstgradgruppe des Beschuldigten angehort und ein zweiter, 
der im Dienstgrad iiber dem Beschuldigten steht) werden vom Kommandeur der 
Truppenteile oder Dienststellen benannt. Unerwahnt bleibt jedoch dabei, daB kein 
Kommandeur Soldaten als Beisitzer benennen wird, die nicht der militaristischen .-
Fiihrung verpflichtet und dem. "soldatischem Geist" ergeben sind. 

Das entbindet di.e Soldaten nicht, von der Verpflichtu!1g sich iiber die $oldatengeset-
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zu informieren 
lU flihren. 

den um demokratische Rechte auch auf dieser Ebene 

'" I 

POllT DEN ElL NGEI 

(B) 

:MEHRWERT 
zur ik der 

Herausgegeben in Wes 
cheint unregelmaBig. 

KAPITALISTISCHE HOCHSCHULREFORM 
- Analysen Dokumente -

2 0 s .. 

S 6, 

rausge&eben von der Marxist 
Erlangen/Nlirnberg. 230 S.. 6,50 

HERBST 1972 
erscheint als Politladen-Druck 4 ein Buch von 
Christel NeustiB zum Imperialismus,welches 
nach Darstellung und Auseinandersetzung 
der Leninschen Imperialismustheorie eine We 
terentwicklung der Marxschen Kategorien in 
bezug auf die Analyse der Weltmarktbewegung 
des Kapitals enthalt. 
Als Politladen-Druck 5 erscheint von Karl 
Held "Marxismus und Sprachwissenschaft". 

POLITLADEN GMBH 852 ERLANGEN HINDENBURGSTR.17 

2 

den 

te 

5ie f"l,nonrl",'""" 

lU 

her. 

und 19 sind dabei \Ion besonderer 
wm Grundrecht €lines 

Zur aller Grundrechte als und in ihrem We-
laut Art. 19 GG unantastbar€l Rechte sind aile drei Gewalten lIer-

Das bestimmt Art. I Aibs. III der Alleln fur die 
genau 

Einschub des Art. 17a ge
wird as durchfuhrbar, das <::nllrl"t.,n 

w formulieren. Der Grund 
"nM,n~",n ein 

sammenhang lion "immanenten Schranken" und 
zen". (1) Da der Artikel des Glaubens an die Notwen-

€lines besonderen Gewaltverhaltnisses entstanden ist, mulS bei seiner 
und bei dar von einfachen Gesetzen 

(hier das SG) immer die beantwortet werden, inwieweit die Einschran-
durch das Vorhandensein des besonderen Gewaltllerhaltnisses 

ist. 
der Rechtswissenschaft in stark Form dar. 

Die nimmt den beiden anderen Wehr-
dienstvorschriften, namlich SG und €line unterschiedliche Funktion ein. Wah-
rend diese dem Soldaten eine Reihe von zusiitzlichen Pflichten und 
Nachteilen im Vergleich zur restlichen Bevolkerung 5011 die WBO das so er-
reichte Konto durch Einraumung einiger Rechte innerhalb liberaler Be-

zur von Auswuchsen an 
sowie Unkameradschaftlichkeit, 

helfen. 

Zuerst 5011 jedoch die Rolle des Soldatengesetzes und ouch die der 
betrachtet werden. Um die Oualitiit dieser Vorschriften und ihr Verhaltnis 

zum Grundgesetz zu untersuchen, man am besten die Rechtspre-
zu diesem Komplex, indem man einzelne Faile die dem Truppen-

dienstgericht haben, dart entschieden worden sind, und vom Bun-
in Hinblick auf die worden 

sind. 

Ein solcher der charakteristisch fur die r1m'70'+'"'' der angespro-
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enthalte. sei dabei an eine 
in der wiederum selbstverstandlich zu herrschen habe. In einer 501-

Aimee hatten sich durch vorbildliche 
sachliehes Urteil auszuzeichnen. Damit unvereinbar sei 
aueh in § 10 Abs. 6 bestimmte Gebot zur 

und sich im Rahmen des Diese Vor-
die Autoritiit der Position im militarischen Be-

darf also vertreten werden, sofern sie nur die eben bezeichneten 

Naeh dieser des uber das Verhalt
nis § 10 Abs. 6 SG zu Art. 5 GG unter Hinweis auf Art. 87a Abs. I GG erwartet 

detailliertes auf den vorliegenden Sachverhalt und damit verbun-
am Einzelfall orientierte Konkretisierung oder eine Definition der 

ten, verwaochenen Segriffe wie "8esonnheit", "Offenheit", "saehliches Ur-
teil" es doch hier urn Meinung geht), "Autoritat" und in". Es ware zu 
erortern gewesen, wieso die hier strittigen Au!$erungen des Stabsunteroffiziers seine 
AutoritiH untergraben, wo er doch z.B. die nach Offenheit sicherlich er-
flillt Diese unterbleibt, "denn es ist Sache des 

welche Anforderungen der § 10 Abs. 6 SG irn Einzelfall an den 
ten stellt" (5). Sie ware abel' unbedingt notig gewesen und zwar aus 
den. 

I. Das Bundesverfassungsgericht erkennt, daB eine Abwagung von Meinungsfreiheit 
und Disziplin erforderlich ist. Diese Gliterabwagung mlisse auf der Ebene des Verfas
sungsrechtes vorgenommen werden. In einem Gutachten des 
ministeFiums (6) zu einer Verfassungsbesehwerde, die sich ebenfalls mit dem Ver
haltnis des Art. 5 zu den Bestimmungen des Soldatengesetzes befaBt, wird ausge
fuhrt, daB die in dieser Vorschrift gesetzten Schranken keine unbillige oder unsach
liche Knebelung der MeinungsauBerung bewirken wurden. Vielmehr dienten sie dem 
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den Zusammenhalt und das Ansehen der Bundeswehr 
halten. Der Soldat mlisse sein Recht auf freie 

in andererseits der 
mulS. Art, 5 GG zu den 
dureh Art. 19 Abs. 2 besonders sind 
keit zur lediglich aus dem Art. 87 Abs. 
Konkurrenz beider Werte soweit als 

2, Die Soldaten der Bundeswehr sollen in ihren Rechten soweit als 
beschnitten werden. 

eine genaue 
ren Geriehten eine verbindliche ,",u''',.:uu 

Hand konnen. 

3. Durch die oben unbestimmter KI ischees ohne deren 
del' 

deutsche Gericht es 
pragen. Dies verschafft einer nicht einmal ordentlichen instanz lU 

fUhrt daw, daB libel' die so in 
aueh die Bundeswehr wei tel' der 

ten kann. Es besteht damit die daB 
auBerhalb der Streitkrafte diesefUr ihre 

konnen, 

Aile diese Grlinde flir eine detaillierte des Sachverhaltes werden vom BUll:" 

aueh in anderen nicht 

cineI' 
nach dem Status und del' Zusamrnensetzunq der 

und interessant. diese sind in del' 
enthalten. sic zum Geschaftsbereieh 

des Bundesministeriums del' 0) und dessen Dienstaufsicht 
unterstehen. Dlls bedeutet, Exekutive und sind von 
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dritten Gewalt In Anbetracht der Macht, die dieser r.cw;r,h~,,~""r~n 
gewonnen hat - er kann immerhin Freiheitsstrafen in die berufliche 
Karriere eines eingreifen und Geldstrafen auferlegen -
ist es Entscheidungen der Verur-
teilte keinerlei der Berufung vor einem ordentlichen Gericht hat, Das 
Grundrecht zur personlichen Entfaltung durfte nur von einem ordentliehen, unab
hangigen Gericht beschrankt werden und nicht von einem, das zum Geschaftsbereich 
des gehort, an dessen Weisungen wiederum der 
naranwalt gebunden ist, der die Funktion eines Staatsanwalts einnimmt. 

Auch die Besetzung der Gerichte selbst erlaubt Zweifel an der Unabhangigkeit in 
ihren Entscheidungen. Sie bestehen im Normalfall aus einem richterlichen 
das hauptamtlich tatig ist, und zwei militarischen Beisitzern als ehrenamtlichen Rich
tern (11). Diese beteiligten Soldaten werden vor Beginn des Geschi:iftsjahres von den 
Kommandeuren der Truppenteile und Dienststellen benannt. Das Gericht lost darauf
hin die benOtigten Beisitzer aus den benannten Kandidaten aus. Da man d,IVon aus-
gehen kann, daB bel der Nominierung der in kommenden Personen durch die 
Kommandeure gewisse Interessen dieser namlich die an 
einer strengen Anwendung des Diszipiinbegriffs, darf von einer Unabhangigkeit der 
ehrenamtlichen Richter nicht die Rede sein. Die der ehrenamtlichen 
Richter ist gegeben, weil die beteiligten Soldaten nach Ablauf der Periode ihrer Zu
gehorigkeit zum Gericht und auch in verhandlungsfreien Abschnitten wahrend die
ser Zeit mit ihrer ganzen Existenz wieder der Befehlsgewalt ihrer Kommandeure un
terworfen sind. 

Die richterlichen werden durch den Bundesprasidenten auf Lebenszeit 
ernannt. Sie sind entweder Leiter einer Behi:irde ) oder einer Dienststelle 
(Kammer des TDG). In beiden Fallen sind sie dem Bundesverteidigungsministerium 
unmitteibar nachgeordnet. Auch ein Richter kraft Auftrags kann hauptamtl iches 
Mitglied des Gerichts sein. lhm fehlt die Ernennung durch den Bundesprasidenten. 
Er kann z.B. ein h6herer Beamter aus dem BMVtdg sein und behalt wahrend seiner 
Richterzeit sein Amt. Es ist jedoch sehr bezeichnend, da~ ein Beamter, der jahrelang 
im BMVtdg gearbeitet hat, nun mit der Ausubung eines R ichteramtes beauftragt 
wird, das trotz aHem den Anschein der Unabhangigkeit zu wecken sucht. 

Die richterlichen Mitglieder der TDG entscheiden iiber aile MaBnahmen, fur die kei
ne Entscheidungen des Gerichts vorgesehen sind, allein. Hierzu gehoren l.B. die Vor
bereitung und leitung der Hauptverhandlung sowie die Durchfuhrung der Beweis
aufnahme. Wahrend der Hauptverhandlung haben die militarischen Beisitzer jeweils 
das gleiche Stimmrecht wie der Richter. Sie wirken an allen Entschliissen gleichbe
rechtigt mit (1 und so konnen sie ihn auch bei der Urteilsfindung uberstimmen. 

Um noch einmal auf den eingangs erwahnten Fall zuruekzukommen, der ja noch ab-
schlieBend zu beurteilen ware, sei gesagt, daB der Stuff mit der AuBerung seiner 
Meinung sicherlich die geforderte Offenheit an den Tag gelegt hat. Doch das Bun
desverfassungsgericht erkennt seine Meinung nicht als sachlich an. Das bedeutet, nur 
bestimmte Ansichten werden als akzeptabel angesehen, obwohl Art. 5 grundsatzlich 
von allen Meinungen spricht. Hier wird deutlich, wie groB die Moglichkeiten der 
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ein Grundrecht aufluheben, das 
Meinung zu beurteilen, diesen Gerichten uberlassen wei! das hochste 
es versaumt zu liefern. Die Absicht, die hinter 

wird deutlich in dem Passus der Urteils
der besagt: "Es steht nicht in Frage, daB in der Bundeswehr das 
Geschehen offen diskutiert werden wenn dadurch 

wird". 

nn''''''''''''ichkeiten des beschranken sich 
des Dienstbetriebes und damit auf die dienenden Soldaten, 

dern auch die bereits entlassenen der Reserve werden in ihrem 
damit Sachverhalt stand am 21.11.68 der 4. 
des TDG C in Neumunster zur 

verteilt: 
RESOLUTION 

GefaBot von der 
am 28.5.1968. 

an der Frsien Universitat 

(1 Als Reservisten der Bundeswehr die 
Bundeswehr lU einer Polilei- und lU machen. 

Die Starke undemokratischer und antidemokratischer Tendenzen in 
wehr ist uns bekannt und von uns allen erlebt worden, der 

von 
verwunderlich. 

und Vorbildern aus der Armee des Dritten Reiches ist 

Mit den Nnt"t"nrl~fl",,,pt:1pn 

Dienst 
Die 

schwach. 
die sich innerhalb der Bundeswehr dem 

ihrer Herrschaft in 

(5) von unserer E haiten fur 
und da~ in der Bundeswehr sozialistische und radikaldemokratische 
sitionen vertreten und zu Geh6r werden. 
(6) I nnerhalb der Bundeswehr darf siner Diskussion uber 
nicht werden, um einer antidemokratischen 
wirken. 

Dazll sehen wir lwei 
1. Austritt aus der Bundeswehr durch als 
aus itischen Grunden 
2. Verbleiben in der Bundeswehr mit dem aufklarend und demokratisierend 

lU um sie als Machtinstrument der Herrschenden lU 

verunsichern. 
(8) Wenn versucht wird, die Bundeswehr mifSbrauchlich im Innern zu "",-.."'nr',,n 
scheint uns der zu sain, mit unserem Widerstand einzusetzen." 

Da die verteilten nicht den des Presserechtes 
die verlangen, daIS die Verantwortlichen fur Text und Druck dabei ersichtlich sein 

nahm die Pol izei die Personal ien des Aeserveoffiziers auf und sie offen-
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sichtlich an die Bundeswehr weiter. Der Wehrdisziplinaranwalt brachte die Angele
genheit vor das Truppendienstgericht. Seiner Meinung nach habe sich der Beschul
digte damit gegen die "freiheitlich demokratische Grundordnung" betatigt, und das 
sei einem Reservisten der Bundeswehr verboten laut § 23 Abs. 2 SG (14). Das 
Grundrecht der freien MeinungsauBerung diirfe in diesem Faile eingeschrankt wer
den, da "die verfassungsmaBige Stellung der Bundeswehr als geschiitztes Rechtsgut 
den Vorrang genieBt". (15) Das zustandige TDG kam im Grunde zu dem gleichen 
Ergebnis und bestrafte den Beschuldigten durch die Aberkennung des Dienstgrades 
eines Leutnants der Reserve und gleichzeitige Riickversetzung in den untersten 
Mannschaftsrang. 

Man hatte sich jedoch auch eine andere Interpretation der oben angefiihrten Resolu
tion zu eigen machen konnen, wie das etwa der Bremer Rechtsanwalt Heinrich Han
nover getan hat als Verteidiger des Reservisten. Danach ist der Aufruf zur Verweige
rung des Waffendienstes darauf bezogen, von einem Grundrecht in legitimer Weise 
Gebrauch zu machen, denn dieser Aufruf richte sich an diejenigen Soldalen, bei de
nen die gewissensmaBigen Voraussetzungen fur eine Anerkennung als Kriegsdienst
verweigerer gegeben waren. Nach der Rechtssprechung des Bundesverwaltungsge
richts kann auch eine politische Oberzeugung Grund fur ein.e Gewissensentschei
dung sein. 

In der Resolution wurde als zweite Moglichkeit des Kampfes gegen die Notstands
gesetzgebung das Verbleiben in der Bundeswehr bezeichnet, um dort "aufklarend 
und demokratisierend tatig zu sein", um sie als Instrument der Herrschenden zu ver
unsichern". Hier geht es also darum nicht die Bundeswehr als Armee zu treffen, son
dern die Herrschenden, indem man durch aufklarerische Tiitigkeit die Soldaten zu 
politisch denkenden Staatsburgern macht. Wenn dieser Erfolg errungen ware, konnte 
die Bundeswehr mit so qualifizierten Angehorigen nicht als Machtmittel fiir innen
politische Auseinandersetzungen miBbraucht werden. 

Wie schon gesagt, ging das Truppendienstgericht nicht auf diesen Gedankengang ein; 
genau wie es auch eine Forderung nicht beriicksichtigte, die im Maunz-Diirig folgen
dermaBen formuliert ist: "Die Grundbeschrankungen, die aufgrund ... des Art. 17a 
Abs. 1 zulassig sind, mussen zeitlich beschrankt sein. Sie sind auf die Zeit des Wehr
dienstes bzw. Ersatzdienst begrenzt. Damit ist auf jeden Fall klargestellt, daB "Re
servisten", die nicht eingezogen sind ... von Art. 17a Abs. 1 nicht erfaBt werden." 
(16) Entgegen dieser Lehre, die besagt, daB Grundrechtsbeschrankungen nach Art. 
17,a nur fiir dienende Soldaten zulassig sind, bestrafte das TDG fur das Verteilen der 
Resolution einen Reservisten, der nicht eingezogen war. Die Bestrafung einer recht
maBigen und grundrechtlich geschiitzten MeinungsauBerung ist aber ein Eingriff in 
die liberalen Grundrechte unserer burgerlichen Gesellschaftsordnung, die sonst ge
rade die TDG so eifrig zu schiitzen vorgeben. 

Anmerkungen: 

Maunz-Diirig: GG-Kommentar, C.H. Becksche Verlagsbuchhandlung, 2. Auflage, Miin-

chen 1970, Art. 17a, Anm. 16 und 20. . 
§ 10 Abs. 6: Offiziere und Unteroffiziere haben innerhalb und a~l1.er~alb des Dlenstes 
bei ihren Aul1.erungen die Zuruckhaltung zu wahren, die erforderlich 1st, um das Vertrauen 
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3 
4 

5 
6 

7 

8 
9 
10 

11 

12 

13 
14 

15 

16 

als Vorgesetzte zu erhalten. 
Die Offentliche Verwaltung: Jahrg. 1970, S. 417. 
Art. 87a Abs. 1: Der Bund stellt Streitkriifte zur Verteidigung auf. Ihre zahlenmal1.ige 
Starke und die GrundzLige ihrer Organisation mLissen sich aus dem Haushaltsplan ergeben. 
Die Offentliche Verwaltung, Jahrg. 1970, S. 417. 
Gutachten vom 28.10.69 an Vorsitzenden des 2. Senats des BVerfG unter dem-BMVtdg
Az 39-10-02-22. 
Art. 19 Abs. 2: In keinem Fall darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet 
werden. 
Maunz-DLirig: Art. 17a, Anm. 12. 
Die Offentliche Verwaltung: Jahrg. 1970, S. 418. 
Die Truppendienstgerichte geh6ren zum Geschaftsbereich des Bundesministers der Ver
teidigung. Wortlaut des § 51 Ab'S. 2. 
§ 53 Abs. 1: Mitglieder des Truppendienstgerichtes sind der dienstaufsichtfLihrende Rich
ter, die weiteren richterlicheri Mitglieder und die militarischen Beisitzer als ehrenamtliche 
Richter. 
WDO-Kommentar von Manfred Baden und Dr. Hans-JLirgen von Mitzlaff, Bernard & 
Graefe Verlag fUr Wehrwesen, S. 302. 
AZ C4-VL 37/68. 
§ 23 Abs. 2 SG: Es gilt als Dienstvergehen, wenn sich ein Offizier oder Unteroffizier nach 
seinem Ausscheiden aus dem Wehrdienst gegen die freiheitliche, demokratische Grundord
nung im Sinne des Grundgesetzes betiitigt oder durch unwurdiges Verhalten nicht der 
Achtung und dem Vertrauen gerecht wird, die fLir seine Wiederverwendung als Vorgesetz
ter erforderl ich sind. 
Anschuldigungsschrift vom 15.4.70 des Wehrdisziplinaranwalts bei den TDG A und B fur 
den Bereich des Personalstammamts der BW unter dem AZ 25-01-30 1/69. 
Maunz-Diirig: Art. 17a, Anm. 25. 
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12a Innere Flihrung 

I. Historische Ausgangsposition 
II. Innere Flihrung: Manipulationsinstrument zur sublimen Unterwer

fung 
1. Innere Flihrung als Ausdruck eines unrealistischen Gesellschafts

bildes 
2. Innere Flihrung als manipulatives Instrument der Menschen

flihrung 
3. Innere Flihrung und politische Indoktrination 

III. Der Verla II der Inneren Flihrung und die Funktion der Aufrechter
haltung ihrer Ideologie 

IV. Versuche zur Wiederbelebung der Inneren Flihrung als Neuauflage 
ihrer Widersprliche 

1. Die Politik der neuen SPD-Regierung 

I. Historische Ausgangssituation 

Die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutschland ist von den burgerlichen 
Parteien gegen den Widerstand und Willen breiter Volksmassen durchgesetzt worden. 
Zum Teil wurde. die Aufrustung der Bundesrepublik aus politisch-prinzipieller Op
position heraus bekampft, bei vielen ergab sich jedoch die Ablehnung der Aufru
stung nach der Katastrophe des Faschismus und des verlorenen Krieges aus einer 
eher diffusen Militarismusangst. Diese Stimmung wurde weitgehend von den Sozial
demokraten aufgefangen, welche die Aufrustung vor allem aus taktisch-auBenpoli
tischen Motiven ablehnten, sich aber die allgemeine "Ohne-mich"-Stimmung zunut
ze machten. Ais schlieBlich die Pariser Vertrage abgeschlossen und die Aufrustung 
nicht mehr zu verhindern war, gab auch die SPD ihren Widerstand auf und beteiligte 
sich in einer Weise an der Konzipierung der Wehrgesetzgebung, die darauf angelegt 
war, der Angst vor einer Wiederentstehung des Militarismus die Grundlage zu neh
men durch den Einbau politischer Kontrollrechte und einer Neukonzipierung des 
"Inneren Gefuges" (damalige amtliche Bezeichnung) der Armee. Damit glaubte man 
verhindern zu konnen, daB sich die Bundeswehr in ahnlicher Weise wie die Weima
rer Reichswehr verselbstandigen und zu einem "Staat im Staate" werden konnte. 
Die neue Streitmacht sollte sozial in eine als gegeben angenommene pluralistische 
Gesellschaft integriert und politisch eindeutig der parlamentarisch verantwortlichen 
Kontrolle der Regierung unterworfen sein. 

Die Innere Fuhrung als Ideologie und auch, soweit sie sich in Gesetzestexten konkre
tisiert hat, ist eines der Ergebnisse der damaligen politischen Konstellation. Konzi
piert von einigen liberalen Offizieren im damaligen Amt Blank war sie insgesamt ein 
Ztfgestandnis an eine opponierende, aufrustungsfeindliche Offentlichkeit. Sie war 
aOOr gleichzeitig eine der Bedingungen, die der SPD eine Mitwirkung am Aufbau der 
neuen Armee ermoglichten und damit eine Bedingung fur eine Isolierung der prinzi
piellen Gegner der Aufriistung. Die Innere Fiihrung hat also einen wesentlichen An
teil daran, daB die Bundeswehr im damaligen politischen Krafteverhaltnis, als die 
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durch die biirgerlichen Parteien vertretene Reaktion noch nicht so selbstsicher herr
schen konnte wie spater, uberhaupt aufgebaut werden konnte. Sie war eine notwen
dige Konzession, um die Schwankenden fur die Aufrustung zu gewinnen und die 
Gegner der Aufriistung zu isolieren. Sie war es nicht ihrem Selbstverstandnis nach, 
aber de facto. 

II. Innere Flihrung: Manipulationsinstrument zur sublimen Unter-
werfung 

Die Innere Fuhrung hatte also schon wahrend ihrer Entstehung eine manipulative 
Funktion zur Schwachung der Opposition gegen die Aufrustung. Durch die inhaltli
che Analyse der Konzeption der Inneren Fuhrung, wie sie einst von Baudissin u.a. 
entworfen worden ist, wird offenbar, daB sie auch nachher eine solche Rolle ge
spielt hat und auch heute noch spielt. 

Die ursprungliche Konzeption, an der neben Baudissin und anderen Offizieren auch 
maBgeblich Erler von der SPD mitgewirkt hat, kann grob in drei Bereiche aufgeglie
dert werden: 

Die Eingliederung der Armee in eine als gegeben angenommene biirgerlich-libera
Ie Demokratie sozialstaatlichen Zuschnitts; 
Die Neukonzeption der uberkommenen militarischen Erziehungs- und Unterwer
fungsmittel; 
Die neuen Inhalte und Methoden politischer Beeinflussung der Wehrpflichtigen 
im Sinne des politischen und militarischen Auftrags der Bundeswehr. 

1. Innere Fiihrung als Ausdruck eines unrealistischen Gesellschaftsbildes 

Die Baudissinsche Konzeption der Inneren Fiihrung geht von der Existenz einer biir
gerlich-liberalen Demokratie aus, die auch das Postulat der Sozjalstaatlichkeit erfullt. 
Die Gesellschaft wird als "nivellierte Mittelstandsgesellschaft" gesehen, in der es we
der Klassenunterschiede gibt noch solche im Lebensstandard noch weitreichende 
Privilegien. Jeder Burger ist im Prinzip sozial gesichert und kann sich ohne Angst am 
gesellschaftlichen Leben beteiligen, seine Interessen und Rechte selbstbewuBt wahr
nehmen. Die militarische Abschreckung wird als eine Dienstleistung unter anderen 
gesehen, so daB der Soldat bzw. Offizier fUr sich keinen besonderen Platz mehr in 
der Gesellschaft beanspruchen kann. Gleichzeitig hatten die Schopfer der Inneren 
Fuhrung aber auch die Weimarer Entwicklung vor Augen und wollten durch gesetz
liche MaBnahmen verhindern, daB sich die Militars wieder verselbstandigen konnten. 

Sie setzten deshalb formal eine klare Unterordnung der Bundeswehr unter das Ver
teidigungsministerium durch, um sowohl die politische wie auch die parlamentari
sche Kontrolle iiber die Armee zu gewahrleisten. Mit dem Wehrbeauftragten schuf 
man noch ein zusatzliches Instrument parlamentarischer Kontrolle. 

Gleichzeitig glaubte man, daB die Bundeswehr fiir die Soldaten, die als Vorgesetzte 
wie als UntergeOOne gleichermaBen als selbstbewuBte Staatsbiirger gedacht waren, 
kei,nesfalls ein Bereich aufgehobener bzw. erheblich eingeschrankter Freiheiten und 
Rechte sein sollte, sondern ein Erfahrungsbereich fur jene Prinzipien, von denen man 
glaubte, daB sie fiir die gesamte Gesellschaft kennzeichnend waren: Freiheit der Mei-
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ebenso wie Librigens der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, Foertsch). 

III. Der Verlall der Inneren Flihrung und die Funktion der Aufrechter
haltung ihrer Ideologie 

In der Praxis muBte die Innere FLihrung an ihren inneren WidersprLichen scheitern, -
soweit sie in ihrer ursprLinglichen Konzeption noch demokratische und aufklareri
sche Elemente enthielt - schon allein daran, daB sich in der neugeschaffenen Bun
deswehr kaum jemand fand, der sie inhaltlich befLirwortete. Aber selbst wenn man 
diesen Einwand einmal zurLickstellt, bleiben die ,inneren Ungereimtheiten, die Reali
tatsferne und der illusorische Charakter der Inneren Flihrung offensichtlich. Was in 
der Praxis blieb, war die Indoktrination der Wehrpflichtigen durch die "Geistige RLi
stung" und eine partie lie Lockerung des Drills und Kadavergehorsams auf Grund 
waffentechnologischer Notwendigkeiten. 

Weil aber behauptet wird, die Innere Fiihrung in ihrer urspriinglichen Gestalt sei 
nach wie vor gLiltig und gangige Praxis der Bundeswehr, ist sie zur bloBen Ideologie 
heruntergekommen, die eine ganz anders geartete Wirklichkeit lediglich noch ver
schleiern kann. Erst die auBersten Reaktionare in der FLihrungsspitze des Heeres un
ternahmen unter Schroder den Versuch, "diese Maske nun endlich abzulegen, die 
wir uns damals vorgehalten haben" (General major Grashey, damaiiger stellv. Inspek
teur des Heeres, in einem Vortrag vor der Fiihrungsakademie in Hamburg-Blankene
se, Anfang April 1969). und die unverhLilite Unterwerfung der wehrpflichtigen Sol
daten wieder als Norm zu fordern. Diese Bestrebungen wurden jedoch durch den Re
gierungswechsel 1969 zunachst blockiert. Die nun weiter aufrechterhaltene Ideolo
gie der I nneren FLihrung, der eine ganz andere Praxis in der Bundeswehr entspricht, 
hat also noch die gleiche Funktion wie "damals'; als mit Hilfe ihrer Konzipierung 
die Aufriistung durchgesetzt werden konnte: Verschleierung der tatsachlichen Zu
stande in der Bundeswehr und des tatsachlichen Charakters des Wehrdienstes als Un
terwerfung und autoritarer Anpassungszwang, Abfangen und Beschwichtigen demo
kratischer Kritik in der d'fentlichkeit und in der Armee selbst. 

IV. Versuche zur Wiederbelebung der Inneren Flihrung als Neuauflage 
ihrer Widersprliche 

Der Niedergang der Inneren Fuhrung in ihrer urspriinglichen Form und die Versuche 
der militarischen und politischen Fuhrungsspitze wahrend der GroBen Koalition, sie 
nun auch offiziell der gangigen autoritaren Praxis in der Armee anzupassen, fUhrten 
zu einigen Versuchen liberaler Gruppen innerhalb des Offizierskorps, sich wieder 
starker in die Diskussion einzuschalten. Am meisten Aufsehen erregten die Leutnan
te '70 mit ihrem Thesenpapier, das im Wesentlichen ein deklamatorisches Bekennt
nis zu den alten Baudissinschen Grundsatzen der Inneren FLihrung enthalt. Weil auch 
das zugrundeliegende Gesellschaftsbild dasselbe ist wie bei Baudissin, wenn auch we
niger stark durch den Kalten Krieg gepragt, unterliegt das Papier der Leutnante auch 
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denselben Inkonsequenzen wie Baudissin, treibt sie sogar noch auf die absurde Spit
ze, wenn verlangt wird, das Kriegs- und Unterdriickungsinstrument Bundeswehr sol
Ie zum aktiven Friedensinstrument umfunktioniert werden, das gestalterisch auf die 
Gesellschaft einwirken woll. 

In solchen aberwitzigen Forderungen offen bart sich, daB die Leutnante nicht von ei
ner realen Analyse der Gesellschaft ausgehen. So bleibt bei ihnen lediglich, wenn 
man von den genannten vollig illusorischen Forderungen (v or deren ErfLiliung wir 
hoffentlich bewahrt bleiben) absieht, der unverbindliche Appell an den guten Willen 
der Vorgesetzten, doch mit den Untergebenen menschlich umzugehen. Wenn die 
Leutnante von einer realistischen Gesellschaftssicht ausgingen, hatten sie erkennen 
mLissen, daB die tatsachlichen gesellschaftlichen Zustande in der Bundesrepublik und 
deren Armee den Abbau von autoritarer Gewalt nur in sehr begrenztem MaBe zulas
sen, wenn nicht die Gesellschaft insgesamt und dam it auch die Armee in Frage ge
stellt werden 5011. Das aber tun die Leutnante keinesfails. 

1. Die Politik der neuen SPD-Regierung 

Die Leutnantsthesen sind von der neuen SPD-Regierung und ihrem Verteidigungs
minister keineswegs unterstiitzt, sondern nur geduldet worden, gewissermaBen auf 
gleicher Stufe wie die faschistoide Schnez-Studie, nur nicht von gleicher Wichtig
keit. Dadurch wird das Bekenntnis zur Inneren Fiihrung, welches im "WeiBbuch 
1970 - Zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur Lage der Bundes
wehr" mit z.T. recht deutlichen Formulierungen vorgetragen wird, nicht gerade 
glaubwurdiger. Die Enthaltsamkeit Schmidts in dieser Angelegenheit ist insofern 
konsequent, als er noch nie sonderlich an einer Wahrung und Ausdehnung der ten
dentiell demokratischen Teile des Konzepts der Inneren Fiihrung interessiert war, 
sondern immer nur an der technokratischen Reform, an der schnellen Efektivitats
steigerung bei der Produktion von Kampfkraft. 

Zur Erreichung dieses Ziels aber braucht er nicht den liberalen und demokratischen 
"StaatsbLirger in Uniform" (so widersprLichlich dieser in sich sein mag), der notfalls 
auch - so jedenfalls Baudissin und die Leutnante - einmal in MaBen rebellisch ist. 
sondern den technisch versierten, flexiblen, verwendungsfahigen und funktionieren
den Soldaten. Dieser kann zweifellos nicht dem Bild des Soldaten entsprechen, wie 
es sich die traditionellen Gegner der Inneren FLihrung, die Verfechter der alten 
Reichswehrtradition wunschen, aber es entspricht auch nicht dem Ideal des "Staats
burgers in Uniform". 

Die Reformbemuhungen gehen denn auch nicht in die Baudissinsche Richtung, die 
bei aller Widerspriichlichkeit u.a. doch noch einige demokratische Elemente in die 
Bundeswehr hineinzutragen versuchte, sondern in Richtung auf eine Ausbildungsre
form. die letztlich eine effektivere Waffenbeherrschung und Fiihrungstechnik zum 
Ziel hat und gieichzeitig durch die Attraktivitat berufsbezogener Ausbildungsange
bote den Personal mangel der Bundeswehr zu beheben versucht. Diesem Ziel dienen 
im Wesentlichen die Vorschlage der "Ellwein-Kommission" (Kommission zur Neu
ordnung der Ausbildung und Bildung in der Bundeswehrl. die im Dezember 1970 
als "Rahmenkonzept" und im Juni 1971 als fertiges Vorschlagspaket vorgelegt wor-
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eine eine 
Flexibilitiit erreicht werden. Durch die starker aufs Zivilleben 

die sich auchaus der waffentechnischen Entwick-
5011 die Attraktivitiit der 

teilweise behoben werden. Hier wird die 
mit den Interessen des besonders 

rung erheblicher ausrechnen kann und aufSerdem mit den 
ausscheidenden Unteroffizieren geradezu ideal ge-
liefert welches dann in den Betrieben die fruhere Rolle nur unter etwas 
anderen kann und sicher nicht auf die Idee seine 
I nteressen als gegen das zu erkennen. 

die inhalte der nauen steht denn im ganzen Rah-
auch nichts zu lasen. Damit wird der rein technokratische Charakter der 

gepianten Reform offenbar. Die Diskussion urn die I nnere soweit sie in ih. 
ren tendenziell demokratischen TeHen fur die wehrpflichtigen Soldaten relevant 
wird durch die Ellweinschen Reformvorschliige keine Belebung erfahren. Die Innere 
Fuhrung wird also auch unter der SPD-Regierung und trotz der begonnenen Refor
men weiterhin vorgeschobene bleiben, die die Funktion hat, den Gewalt
charakter der Autoritiitsverhaltnisse in der Armee lU verschleiern, Unterwerfung ef
fektiver zu machen und - als Nebeneffekt - die jungen Wehrpflichtigen im Interes
se des Kapitals an die Bedingungen des modernen Produktionsprozesses anzupassen. 

1 6 a 

12 innerhalb der 

Die beider Teile Deutschlands nach dem war kaum denk-
bar ohne die von ehemaligen Wehrmachtsoffizieren. In der DDR es 
immerhin einen Kern militarischer Fachleute, die dem sich bildenden sozialistischen 

aus Oberzeugung dienten. Es handelte sich vor allem um ehemali-
ge und der Roten Armee wanrend des (1 
Ostberlin achtete streng daB die Wehrmachtsoffiziere ihren mili-
tiirischen Sachverstand und sonst gar nichts. Sie wurden in der so-
fort ersetzt, wenn sie durch den Nachwuchs ersetzbar waren. 

kaum eine 

che Armee odeI' die Reichswehr 
worden waren. Soldaten hatten sogar nie eine andere 

faschistischen Wehrmacht erhalten. 

Adenauer stellte die Bundeswehr unter eine miBtrauische burokratische Kontrolle. 
m Adenauer der 

gen bundesdeutschen Armee 
gen zu vermitteln: Man kann nur etlJ'Jas 

Filhrende Militars und Politiker unter Adenauer hatten immerhin eines 
Sie autoritiire, reaktionare Denk- und Verhaltensweisen bei ei-
nem oberfliichlichen Bekenntnis zur ichen Demokratie, zum sozialen Rechts-
staat und zum parlamentarischen man die westdeutsche 

dann war es 
mokratisch und liberal klingende 501lten eine 

die der Demokratie und dem Liberalismus distanziert, verstandnislos 
oder sogar feindselig gegenuberstand. 

So es von Anfang an in der bundesdeutschen militarischen starke Wi-
derstande gegen die Innere bei einem rein formalen Bekenntnis zu ihr. Die 

nutzliche Funktion, die ihr viele Bonner Militiirs der ersten Stunde 
ten, war die des der gegenuber der und der Be-

der pariamentarischen Opposition und dar Gewerkschaften. 

Unter der Oberschrift"'Neuer Geist' atmet nur schwach" berichtete die "Neue Ruhr
am 26. Januar 1956 von einer "tiefen Kluft" zwischen dem Reformer 8au-

dissin und seinen Widersachern. Als letztere charakterisierte die am 15. Au-
gust 1956 eine Generalstabsoffizieren im 

im 
frul-'er'lnneres 
zus.mieben, einen Engen Mitarbeiter von Graf Baudissin. 
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meint, die 
Oberstleutnant Karst VOf-



Ideal van Heinz 
Bildungswesens, ist 
len Welt", in 

und 

und wer dumm lU sElin hat, wer zu 
. "Erziehen heilSt 

durch lob und Ta
oder humorvallen durch ainen 'An
ist, durchaus vertragen wird, durch vermehrte oder 

oder durch herzlichen durch Vertrauen und 

Ernstnehmen, wenn es sain muB, durch Strafe. (2) 

Soldaten seien meist ,ie suchten in ihren 
wu[l;t den Ersatzvater, da die Elternhauser vieltach nicht in 

der Soldaten, abstrakten Gedanken zu sei 

fiir viele autaritiHsfixierte Soldaten sagar zu. Gerade das 
denn seine sogenannte dient dazu 

durch besondere zu erhalten ' 

nicht zu iiberwinden. Die zur sondern 
verhindert werden. 

Die Haltung Karsts tendiert dahin, in Faschismus wenn sie mit den 
Ausdrucksformen dar Entwicklung in der Bundeswehr in Konflikt 

,,~+cn,m,'hc.n den in 
war die nationalsozialistische soldati

Hinter-

Karst beklagt die im Freiheitskonsum, gekoppelt mit sittlicher MalS-
"An uns Offizieren liegt as, gegen die der Ordnung 

durch Leistung und " (6) Es gelte, gegen die schlechten Tenden-

zen des aufzustehen, 

Das Recht dar Armee, bei Auseinandersetzungen 
sieht Karst auch ohne al5 gegeben an: "Kaine Armee 
kann Gewehr bei FuB zusehen, wie aufstandische Krafte den entfesseln 
und die freiheitliche Grundordnung mit Gewalt bewaffnet und 
siert!) gegen den erklarten Willen des Pari aments, der und der Mehrheit 

del' Burger beseitigen ... " (7) 

Hellmuth Grashey, 1969 des Heeres, forderte damals, 

die Armee salle endlich "die Maske del' nneren Fi.ihrung" ablegen. nnere 
Fuhrung und das und Beschwerderecht seien ohne-
hin nur €line Konzession an die SPD gewesen, ebenso die Institution des Wehrbeauf-
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den General in den einstweil 

Studie von Albert 
lichkeit und 

. "Der Minister sah sich zum Lavieren 
die Mehrheit der Berufssoldaten so dachte wie der 

der Karl Wienand: 
stimmte die es auf Provokation und 

haben. (11) 

sui miisse wieder €line 
als Soldat" wiedererstehen 

soldatischen Protestes war die 
in Unna. 

Kombination technokratischer 
110m Soldatentlim und 

dar. 

in einer Denkschrift waden die der verfalsche 
das Krafteverhaltnis zwischen Ost und West. Die 'lSb y h d' 
militarische . mi. .auc 13 Ie . zu lwecken. Ole Generalltat verhalte 
sich opportunistisch gegeniiber den Politikern. Damit werde das 
tarischer gefi:ihrdet." Weiter die 
schrift mehr "formale . Der Wert von exaktem G rnilitiirischer Am-ede 
und korrektem werde "von fortschrittlichen Kraften verkannt. 

Schmidt tadelte die Hauptleute nur sanft: Sie hatten sich ihrem E das Be ' 
. h" "Id Sd~ zu errelc en ,an ea!vorstellungen" orientiert. (14) Schmidt: "Sie haben meine 

Sympathie, diese Jungen ... " 

Aus all den genannten Tendenzen in der Bundeswehr lassen sich SchluBfo!-
gerunge~ ziehen: Das Militar erhebt den eine in der Gesell-
schaft. emzunehmen. Letztere soli sich nach den Bediirfnissen der Militars richten 
und nlcht umgekehrt. " ... die Postulate der dienstlichen 
'-ft:IIlt:lt:llefl Neutralitat sollen der Bundeswehr die Rolle des rnoralisch UIl."'''''''' und 
omnipotenten staatspalitischen Schiedsrichters verschaffen." (15) 

Die Bundeswehr wirft sich zum institutionellen Garanten von Recht und 
auf. "Eine Gelegenheit ZUf handfesten in ihrer als ... 
neutre (neutrale Macht, d.V.) konnten viele Militars in solchen Krisensituationen er-
bl in denen sie der ... . .. auch i nnern der Bundes-
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werden konnen." ( 

Teile der militiirischen halten die Zeit fUr die Tarnung der In-
und Schnez repriisentieren auf ihre beson-

dere Weise die Funktion der nunmehr den gegebenen poli-
tisch-okonomischen Herrschafts- und Machtzusammenhang durch (~",..,~Hrl 
gegen potentielle aursen- und innenpolitische 0) Gegner abzusichern - gieichgiiitig 
gegeniiber demokratischen Anspriichen." (17) 

Sollten die Entspannungsbemlihungen der Bundesregierung in R ichtung Osten er
folgreich sein, ware lU beflirchten, da~ sich die Militars in zunehmendem Ma~e auf 
innenpolitische Gegner fixieren. "Oft hegen MiJi,tars Attitliden, die formal aile recht
lichen Normen der zivilen Demokratie respektieren ... ; dennoch verkorpern sie nicht 
selten die Vorboten autoritarer Stromungen, die ... allmahlich auf psychischem, 50-

zialpolitischem, sozialem und ideologischem Feld die Prinzipien eines genuinen Plu
ralismus zu untersplilen imstande sind." (18) 

Zitiert in: Hermann Wessling: "Die Generalitat auf dem Weg nach Athen? Der Ungehor
sam des 'Erziehungs-Generals' Karst", abgedruckt in: Hans-Helmut Thielen: "Der Verfall 
der Inneren Fuhrung: Politische Bewuf),tseinsbildung in der Bundeswehr", Frankfurt 1970, 
S.215. 

1 a Angehbrige des Bundes deutscher Offiziere. 
2 Zitiert ebenda, S. 213. 
3 Heinz Karst: "Das Bild des Soldaten. Versuch eines Umrisses", Boppard am Rhein, S. 

137/138. 
5 Vgl. Wessling, a.a.O" S. 205. 
6 Vgl. ebenda, S. 207. 
7 Zitiert in Wessling, a.a.O" S, 208. 
8 Vgl. Thielen, a.a.O., S. 200/201. 
9 Vgl. ebenda, S. 202/203. 
10 Vgl. "Der Spiegel", Nr. 15,5. April 1971. 
11 Zitiert nach ebenda. 
12 Vgl. Thielen, a.a.O., S. 241 ff. 
13 Vgl. "Der Spiegel", a.a.O. 
14 Zitiert nach ebenda. 
15 Wido Mosen: "Bundeswehr - Elite der Nation?", Berlin und Neuwied 1970, S. 304. 
16 Ebenda, S. 307. 
17 Thielen, a.a.O .. S. 222/223. 
18 Mosen, a.a.O., S. 299/300. 
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Als die Bundeswehr 1956 ihre ersten Bataillone 
kratische" Armee von den 

sich in die "freiheitl ich-demokratische" 
del' 

sondem einen 
essierten in Uniform" schaffen. Anders als Reichswehr 
macht, die sich als elitare war die Bundeswehr als ein Glied der 
Gesellschaft das die Pluralitiit aller Gesellschaftsschichten 
und schon aus diesem Grunde nicht zu einem "Staat im Staate" werden konnte. 
dermann sollte sich in die militiirische einordnen. Doeh 
die Hitleroffiziere in flihrende Positioner. zum Wiederaufbau 
der neuen Armee lieBen diesen Plan scheitern. 

und Traditionalisten 
Kurs der Bundeswehr. Dieser zwischen den Behir-

wortern und Gegnern der "Inneren sich in allen Bereichen der mili· 
tarischen bei der der Beschwer .. 
depraxis hin zu den Reden, die von den Kommandeuren bzw. ihren Stell-
vertretern anla~lich der stattfindenden wer-
den. 

Bei der Ausbildung sich bald, daIS des Konzept der "Inneren 
technokratiseh war. Die Soldaten werden immer noch zu 
pen" ausgebildet. An erster Stelle stehen Drill und Unterwerfung unter Befehl und 
Gehorsam. Dabei kann die Festellung gemacht werden, da~ die der neu
en Rekruten enorm schnell veriauft, und es den Ausbildern innerhalb kurzer Zeit 
gelin9t, ein "WehrbewulStsein" zu entwickeln. Schon die ersten Stunden in der Ka-
serne dem Rekruten, daIS er sich in einem "neuen Lebensabschnitt" befindet. 
Um die Soldaten gefligig zu machen, bedient man sich besonders wirksamer Metho
den, die nachhaltig dafUr sorgen, daB kei n Sold at aufmuekt: schade 
len zur Disliplinierung der Truppe, Gesang und Marsch als Strafe fUr 
die wahrend des taglichen Dienstbetriebes geschehen, wow auch die wsatzliche 
Formalausbildung als Erzieherische Marsnahme gehort, und das Oben des Ausnahme
zustandes aus nichtigem AniaB mit sogenannten Umkleidelibungen, dem "Masken
ball", in der Nacht. Diese MalSnahmen, die von den Vorgesetzten nicht nur 
sondern auch unterstlitzt werden, gleichwohl aile!> offiziell verboten ist, 501len die 
neuen Soldaten in das Schema von Befehl und Gehorsam pressen und ihre Individua
litat abschleifen. All diese MaBnahmen benutzen die Angst der mei~>ten Soldaten, bei 
schlechtem Betragen den Woehenendurlaub gestrichen zu bekommen oder zusatzli
chen Dienst schieben zu mlissen. Hinzu kommt, daB diese Formen der Repression 
durch die Dienstvorsehriften legitimiert sind, deren Auslegung durch immer neue 
und zusatzliche Erlasse ganz dem eigenen Ermessen der befehlenden Vorgesetzten 
liberlassen ist. Fur jede noch so gemeine Schikane gibt es eine Entschuldigung nach 
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der Dienstvorschrift, Bei "ntenr!>!' 

fehl 

bereit, sine Beschwerde Zll schreiben. 

im Dienst nicht aufzufallen und alles zur Zufrieden
sich also anzupassen, hat er 

keine zu befurehten. Sobald er aber tiber den 
Dienstbetrieb auBert, und sieh als wird ihm der Dienst er-
schwert. Bei jedem kleinen Fehler mul5 er bulSen. Er wird vor der lacher-
lieh gemacht oder mufS Sonderdienste verriehten, die ihn nieht nur 
siseh, sondern auch psychisch mehr belasten die Kameraden, die sich Diese 

der sogenannten "Kompanie-Trottel" und "Dauerdienstler" 
eine Solidaritat mit den 

bewirken und eine Solidarisierung mit den schikanierten Kameraden verhindern. 

Um gerade Soldaten das zu brechen, bedient man sich der 
Methoden des harten Drills bis an die Grenz€! der korperlichen Belastbarkeit und der 

mit Arbeiten (z.B. von im 
Gelande bzw. Gewehr Reinigen bis zum ExzeB). Es kommt z.B. immer wieder vor, 
daB bei besonders hemem Wetter gem mit voller Marsche veran
staltet werden, wobei oft Soldaten mit Hitzschlag und Sonnenstich zusammenbre-
chen. Diese Faile bleiben meistens ohne fur die verantwortlichen "r .. n,a~~'~7_ 

ten, weil 5ie selten (wie etwa beim Fall Nagold) an die Offentlichk€lit 

Es liegt in der Logik des Systems, daB der Sold at immer unter Kontrolle 
werden mufS. Dazu gehort die Reglementierung des Zeitablaufs durch den Dienst
plan sowie Anordnungen, die die Individualitat einschriinken, wie gemeinsames Es
sen und gemeinsames Schlafen. Die Monotonie des Kasernenalltags wird dadurch 
verstiirkt, daB der Zeitablauf des Dienstplanes strikt eingehalten wird und es so 
zwangslaufig zur "Gammelei" kommen mulS. Selbst Arbeiten, die vor der vorgesehe
nen Zeit beendet sind, mussen solange ausgefUhrt werden, wie es der VOf

schreibt. Den Soldaten wird in der Regel keine freie Verfligung zur selbstverantwort
lichen Tatigkeit (Reinigen des Geratsl gegeben. Das primare Interesse der Armee ist, 
die Soldaten kampfbereit zu halten, und nicht ihre individuellen Interessen zu ent
falten. 

Sehr unterschiedlich wird auch das Tragen der Uniform in der Offentiichkeit, also 
au~erhalb der Kaseme, beurteilt. Obwohl es in dem Soldatengesetz § 15,3 ausdruck
lich heilSt: "Der Soldat darf bei politischen Veranstaltungen keine Uniform 
wird dieses Verbot laufend durchl6chert. Wah rend es hohen Offizieren und Genera-
len der Bundeswehr erlaubt auf den reaktioniiren Vertriebenentreffen und Ver-
sammlungen der Traditionsvereine der Hitlerwehrmacht in Uniform au fzutreten und 
die Verbundenheit der Bundeswehr mit diesen Organisationen zu bekunden, mussen 
Mannschaften und niedere Dienstgrade diesen § des Soldatengesetzes beachten. Bei 
Verstol3 mussen sie mit strenger Bestrafung rechnen (z.B. Soldaten, die bei Demon
strationen der DKP oder anderen linken Veranstaltungen mitwirken). Dabei ist die 
politische Richtung der Veranstaltungen entscheidend. 
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Aktivitaten im Sinne der neonazistischen 
diirfen lion Soldaten der Bundeswehr, besonders 

setzten, offen und in Uniform 
schieht zwar im 
findet aber wohlwollende bei der hohen Generalitat. Soldaten, die of-

fUr €line reaktionare Politik eintreten und die Bundeswehr als instrument Auf-
der Herrschaft des aber nicht 

weiter Kreiss nicht nur im Offiziers-

sondern auch die Generation def 
Armee und ihren Maximen beeinfluBt. Sie hal-

ten sich heute schon wieder fur eine Elite" und 
tionen nacho In diesem Klima kann es keine demokratische 
serungen in der Bundeswehr da die \lr"r""~~'t7't"n einmal 
wonnene wieder 

durch den eroffneten 
gegen "den inneren Feind", Aile, die gegen 

N.S.-Gesetze offentlich muBten mit Strafen rechnen, Soldaten der Re-
serve, die den Art. 5 des GG ernst nahmen und ihre auBerten, indem sie ge-
gen diese Gesetze demonstrierten, verloren ihren Aktive die 
nach der der Kritik wurden diffamiert. 
diesem ist auch der EriaB tiber das Uben von Notstandssituationen 
lU sehen. 

den Unterricht in der Bundeswehr ist die ZDV 2/1 Ru-
vom 22.1.1966 die wesentliche Richtlinie. Sie besitzt Befeh!scharakter und 

"daB die 'Aktuelle Information' das Interesse der Soldaten am 
wecken und ihnen die 

musse dem Soldaten zu einem bestimmten 
der nicht im blol$en Antibolschewismus bestehen 

be, wenn die Soldaten die 
nen und erlebt haben, und sie aus 
schrankt die ZDV 12/1 die 

beziehen. 

Die sieht in der Wirklichkeit ganz anders aus. Der 
in der "Aktuellen Information" dem Soldaten ei!1en \/er-

mitteln soil, wird in der aus den "Bild" und "Welt" bzw. den 
in der 8undeswehr erscheinenden Zeitschriften und Broschuren entnommen. Eine 

175 



ein demokratischer Staat sel zu seiner auf Demokraten an-
gewiesen, ist " (G, Picht). die Fragen stellen, wird oft 
der "Mund verboten", oder sie mussen den U-Raum verlassen, Kritiker sehr 
oft Kommunisten" oder £lIs und werden schikaniert, 

itisch, sind die uber die 
8- und C-Waffen. Nicht immer sind sich die Soldaten der Bundes-

wehr eines Ernstfalls vol bewurst. Die schreckliche der modernen 
Waffen wird mit Absicht bis zur Uicherlichkeit verharm!ast. Eine die ganz 

wem, dars in einem atomaren nichts was verteidigungswur-
ware, wird die ihres Tuns viel eher £lIs eine Armee, die . 

ist mit Illusionen uber die zahlreichen Chancen fur ein Oberleben. Be-
sanders deutlich wird diese bewurste der im Unterricht 

und chemische Waffen werden so gut wie gar 
daiS diese Waffen durch den Genfer ver-

Schwebestoffe le-

atomarer Waffen relativ erklart, Das Gefahr-
liche hierbei dies: Man erziihlt den Soldaten, der Feind werde im Ernst-
fall hochstens Waffen mit der der Hiroshima-Bombe einsetzen, 

viel zu nahe am sein wurden, als daIS er sich die 
Waffen leisten kanne. Und die scheinen ich 

Kenntnissen 
gen, wenn man ihnen die ichkeit eines modernen darzustel-
len versucht. Sie lacheln dann weise tiber die ihrer Rekruten und 
verweisen darauf, daIS "nicht sein kann, was nicht sein darf", und zitieren schlielS-
ich aus der Vorschrift uber Verhaltensweisen beim atomaren Sale he Fra-

gen werden nicht nur ins Uicherliche gezogen, sondern auch in heroisierender Weise 
beantwortet. Je hbher der Dienstgrad in der Hierarchie des Militiirs, desto genauer 
erfolgt die Information uber die Atomwaffe, aber immer mit dem Hinweis, dars es 
dagegen ja Abwehrmarsnahmen gebe. Diese AbwehrmaBnahmen kbnne man ja in 
den einschliigigen Vorschriften nachlesen. 

Das oben gesagte kann vielleicht als Hinweis auf die der waffentech-
nischen Formen des im Unterricht dienen, da ja dieser Krieg reali-
stisch zeigt, welche Auswirkungen der Einsatz von biologischen und chemischen 
Waffen nicht nur auf die Natur, sondern auch auf den Menschen hat. 

Die Demokratie, wie sie in der Bundeswehr wird, sich besonders 
bei der Anwendung der Beschwerdepraxis. Soldaten, die sich beschweren wollen, 
oder die sich beschwert haben, mussen sich auf allerhand gefalSt machen. Zum Be
schweren geh6rt mehr Mut als zum braven Dienen. Beliebte Methoden zur Unter-
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verstoBen 
benachteil 

Dienstes" sind Verlust des 
dUfch 

Kameraden sowie 
Es lielSen sich noch mehr Straf€ln aufzah

die von ihrem Recht der Beschwerde Gebrauch ma-
im nicht weiter zu wer-

€liner Beschwerde wird oft gegen den § 2 der WBO 
"Niemand darf dienstlich oder 

weil seine Beschwerde nicht auf dem ,,,,,rn,,,,.,..h 
oder nicht worden ist oder weil er £line Beschwer-
de erhoben hat", Diese Vorschriften bestehen zwar, werden aber in der Praxis 
oder kaum beachtet 

Ein Heinrich Kuhnle. Oh-
ne rechtlichen H verbot die Admiralitat 

3 in Nordholz bel Cuxhaven, sich an den an 

zu wenden. Die Marine
da ihre 

nach 
hatten. 

Diese Aktion stieB auf den Unwillen der seinan Leuten das Recht 
"dem \J\I"h,"h~~ .. t·Tr""n+<", bevor nicht aile militarischen Beschwerdein

er offen seine reaktionare 

dem er der Institution des 
wieso nicht einsehen" kanne. Die 

Kuhnle!> pn1tnp'lpnln 

die als 

von 
mundlich, schriftlich oder per Tele-

in die sei verboten. diesen ,,,,'."' • .,,,,,,-
kurz darauf verstoBen, und man beschwerte 

von hohen Offizieren zu zweifeln sei", Aller-
fornot",,, der hohen Marineoffiziere ohne Strafe. Kuhnle demen

sogar als Anwarter auf den Posten 
der Marine. haben nur die niederen die 

von einem demokratischen Grundrecht Gebrauch haben, zu befiirchten. 

Einen weiteren Hinweis auf die "demokratische" der Bundeswehr 
die werden gem auf 6ffentlichen Platten durch-

urn die Verbundenheit der Bundeswehr mit der demon-
strieren. Dabei werden Reden die nur 50 von faschistoiden Senten-
zen und hohlen Phrasen ~;trotten. Die in der Offentlichkeit mit 

lIerleiht "diesem feierlichen militarischen einen besonders 
Rahmen". 

Diese Reden im mit einem an das Gute im 
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Rekruten! ich habe Ihnen 
trefflich war, wenn es fUr sein deutsches Vaterland einzutreten. 

schweren hat er seine Liebe zu seinem Land und Volk 
wie sis sich in Worten nicht ausdrilcken laBt 

der ganzen 
erzwangen. Am Ende Uber die 
Soidaten aus dem 1St unfaBbar. Diesen Zusammenbruch 
menschlicher Gesittung und menschlichen Anstandes haben wir 
11011 iiberwunden. Unser Blick ist aber lIoraus icht die \I"''''1<",,,,,,,lho; 

Gegenwart miissen Sie urn die Zukunft zu 
v"'m~" .. n,"nt .. ""t zu konnen Sie was nicht h.""o,ifc 

zweier Generationen deutscher Manner, die als Soldaten unverbliichlich ihrem Vater-
land die Treue hielten, 5011 bis in Ihren hinein Ihnen Kraft und Zu-
versicht geben, auch in ausweglos erscheinenden Situationen nicht zu verzagen. 
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Rekruten! 

das Recht und die Freiheit des deutschen das Sie in 
zu haben. Ihnen was sich dem 

Herz eines deutschen Mannes in schwerer Zeit 'lor 150 Jahren entrang: 
uns der 

mit un;; das Recht. 
in uns die Pflicht 
stets dafur einzustehen: 
Fur unser Vaterland: 
Deutsch land!" 

Mit Ihrem Eid und Gel6bnis sind Sie nunmehr in die Gemeinschaft 
der deutschen Soldaten. Sie bilden das Glied elner unendlich 
Kette deutscher und Geschlechter. Sittliche dieser 

~n""""""o' ... ~~"'~11'+ war seit jeher der Dienst an unserem Vaterland. 
Unser Volk und wir aiteren Soldaten erwarten, daB Sie Ihre Pflicht tun. 

... Es moge Ihnen und leeres Geschwatz stets <lIs solchas zu 
erkennen. Das fuhrt zu innerer Freiheit und rUstet Sie gegen alie 
Kaum einen lion Ihnen werden Stunden der und das lIerlassen 
zu erspart bleiben. Dann moge Ihnen helfen, was echten Soldaten uralte Weis-
heit una stets neue Erkenntnis zugleich bedeutet, weil as dem Zeit-
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geis! zuwiderlauft: 
"GroEten Lohn und hochstes Gluck 
findet der Soldat 1m Bewu8tsein 
freudig erfiillter Ptlicht!" 

Redner: Major Hansen, steilvertretender 
taillon 71, Diilman, St.-Barbara-Kaserne. 

F eldarti Ilerieba-

Diese Vereidigungsrede spricht eigentlicht fiir sich. Sie ist von Borniertheit 
und reaktionarem faschistoiden Gedankengut, die demokratisch 
Wehrpflichtigen davon abhalten einer solchen Armee als Sold at zu dienen. 
Es ist nichts ausgelassen, sogar die Geschichte wird falsch und 
Es wird ein Slid vom deutschen Soldaten gemalt, das nie bestanden 
hes Lied auf den Krieg gesungen. als hochstes und erstrebenswerte 
Tugend des Soldaten wird den Rekruten einsuggeriert. Wenn man die Truppenpra
xis zuriickschauend betrachtet, bleibt ein triibes Blld zuriick. Militarische Traditio
nen beherrschen aile Bereiche der soldatischen Wehrausbildung. Rechte, die den 
Soldaten zustehen, werden unterdriickt unci als "unsoldatisch" abgewiirgt. Reaktio
nare Tendenzen, besonders bei der iilteren Soldatengeneration bestimmen noch im 
groBen Umfang die alltagliche Truppenpraxis. 

1m September 72 die-ersten drei Titel aus dem 

AU~RNVERLAG 
+ Reohtsziegler, Westdeutsohe Landwirtsohaft 

im Spatkapitalismus 
oa.100 s. 0&.5,00 

+ Hamza Alavi, orie der Bauernrevolution 
oa.80 S. oa.4,00 

+ Adam Scharrer, Maulwiir.te. Ein kommunisti
soher Bauernroman. 
oa.300 S. ca.9,00 

VERTRIEB ALLER TITEL AUS DEM BAUERNVERLAG: 
POLITLADEN GMBH 852 ERLANGEN HINDENBURGSTR.17 
V 0 r b est ell u n g e n e r bet en! 
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13b in del' 

Als der Berliner Rundfunk-Journalist Bernd JudI' im 
Rundfunks im Herbst 1966 Kasemen der Bundeswehr um die BuchOO-
stande der Truppenbibliotheken zu entdeckte er dort naben sogenann-
ten wie Herrmann Lons und OOer Karl 

"durchschnittlich drei bis vier Werke der (1), darunter 
die Schriftsteller GUnter GraB und Heinrich die als Bestsellerautoren einen ge-
wissen manchmal Werke von Erich Kastner OOer Uwe John-
son, seltener salche lion Bertalt Brecht ader Martin Walser. DiesEl Bucher 
wurden bei der Ausleihe kaum verlangt, 

seiler" bei den 
I nhalts. Der 
neofaschistischen Machwerk 

und nazistischen 
Hans Grimm ist mit seinem 

vertreten, Anhand dieses Buches konnen sich Soldaten l.B. an 
Heeresaffiziersschule I in Hannover iiOOr Adolf Hitlers Mut" 
"das zerstorende Gerede jiidischer Menschen" informieren und sich an dem 
lustimmenden Zitat des belgischen Hitler Anhiingers Uwn DegreUe "Hitler war der 

Staatsmann, den Europa je gekannt hat" (2) Auch Hans 
vor 1945 Gauschulungsieiter, steht in den Regalen der Truppenbiichereien; in sei
nem "Werk" "Der Major und die Stiere" verspottet er I nsassen von NS-Konzentra
tionslagern. Weitere Autoren sind Heinrich Eisen, dessen 1943 im Mlinchner NSDAP 
Verlag Franz Eher verlegter Band "Die verlorene Kompanie" 1953 im rechtsgerich
teten Dikreiter-Verlag wiedererschien (mit einer Anzeige fur die "NATIONAL und 
SOLDATEN-ZEITUNG" im Anhang); Erich Kern, der eigentlich Erich 
heiBt, SS-Mann und Gaupresseleiter war, und heute zu den popularen SchreiOOrn 
der reaktionaren Presse in der BRD gehort; Edwin Erich Dwinger, einst SS-Ober
sturmfiihrer, Erbhofbauer und Dietrich-Eckart-Preistrager, dar in seinen Biichern ei
nen militanten Antikommunismus predigt. Als Beispiel fiir die Auswiichse in 
diesen von ehemaligen Nazis verfaEten Biichern mOge der Auszug aus dem 1m Jahre 
1958 erschienen utopischen Roman von Dwinger "Es geschah im Jahre 1965" die
nan, der aus der Vogelperspektive die russische landschaft nach einem 
der NATO-Truppen beschreibt: 

"Als erstes nach Moskau taucht Gorki auf, das alte 
Nischnowgorod der tausend Kirchen, jetzt auch nichts 
als ein gigantischer Triimmerhaufen. Es folgt das gol-
dene Kasan ... Auch hier nur Wiiste, Zerstorung, Too ... 
Tschita, Blagowjeschtschensk, Chaborowsk. Auch hier, im 
fernen Osten, nur Schutt ... SowjetruBland ist in einer 
Weise niedergeworfen, wie as selbst bei optimistischer 
Berechnung nicht am:unehmen war ... '" (3) 

Nach einer Empfehlung des "Handbuch des Biichereiwesens" sollten solche 
erlebnis-Schmoker nur etwa zehn Prozent aller Leihbiinde in einer Truppenbiicherei 
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ze ist dort gesetzt, wo 
sich nicht wenn er solche Bucher von Kirst ins Gesieht schla-
gen." Und in der Technischen Marineschul€l in Ki€ll wurde zwar Kirsts 
der "Wunschliste" aber von der als "nicht fur 
befunden" 

nung aus dem wonaeh "die 
ten ... verantwortlich iiber die Auswahl der zu beschaffenden Bucher" entschei-
den. Als davon emannten die meist€ln Kommandeure €linen "Biicherei-Offizier" 
fur €line die im Zivill€lben €line erfordert. Diesen "ne-
benamtlichen ziviler Bibliotheksleiter an der 
Bundeswehrschul€l in Koblenz) fehlen 

€liner Biicheriiste. 5ie verlassen sich darum ieh auf Angebote aus ein-
schlagigen Diese Bildungsli.icke der Biicherei-Offiziere ausniitzend offeriert 
die reaktionare "Scharnhorst-Buchkameradschaft" in einem fur Soldaten 
und ihre Buchereien" etwa 2 000 Titel. deren Inhalt "soldatische 
tiert". "Bei aller Weltoffenheit stehen Werke deutscher Autoren und des 
Deutschtums im Vordergrund". Weiterhin rat dieser . "Sittlich anfecht-
bare und unsoldatische Bucher sind auszuschlieBen." Dazu stellt die "F RAN KFUR· 
TER ALLGEMEINE" fest: "Was bleibt 1St eine Stammriege der Reich-
schrifttumskammer ... und gewiB nicht die harmloseste." 

Auch private Buchhandler dienen sich gem als kundige Ben'lter an, wobei sie als 
fehlung ihren ehemaligen Dienstgrad, den sie in der Hitlerwehrmacht 
angeben. Der Flensburger Buchhandler Hans J. Hansen 
reist "mindestens einmal jiihrlich" lion Kaserne zu Kaserne und bietet in seinem Pro
spekt "Bucher fur die Bundeswehr" Schriften des britischen Faschisten Oswald Mos
ley und des deutschen Blut-und-Boden-Schmierers Hans Grimm an. 

Den Rest besorgt dann das von der CDU!CSU aufgebaute und mit zahlreichen N& 
Wehrmacht-Offizieren bestuckte Bundesverteidigungsministerium. dss unter seinem 
CSU-Minister Franz-Josef StrauB 1961 (7) eine "Empfehlungsliste" fiir TruppenbiJ
chereien herausgab, die his heute ihre GUltigkeit behalten hat. Unter den 83 Buchti
teln zur "Kriegsliteratur", die sich "fur die Beschaffung fur Truppenbiichereien eig
nen", befindet sich mancher "au~erordentlich bedenklicher" Band (Westdeutscher 
Rundfunk). Als Autoren sind lUI. auf dieser Liste verzeichnet Werner Beumelburg 
(" ... und einer blieb am Leben"), nach 1933 Senator und Schriftfiihrer der Deut
schen Akademie der Dichtung; Cornelius lIan der Horst, frilher Redakteur der Zeit
schrift "DER FREIWI LUGE", dem Mitteilungsblatt der "Hilfsgemeinschaft auf 
Gegenseitigkeit ehemaligerAngehorigerderWaffen-SS" (Hiag);KurtZiesel,Ge
schaftsfuhrer der reaktionaren "Deutschland-Stiftung e.V."; Walter Flex, der den 
Krieg als "eine der heiligsten und groBten Offenbarungen Gottes" empfand und 
dessen "Wanderer zwischen beiden Welten" zur Lieblingsiektiire der Weltkriegs-Sol· 
daten gehorte. 
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zit. nach "DER SPIEGEL" Nr, 50 v. 4,12.1967, S. 50 
"DEFl SPIEGEL". a,a.O .• 
a.a,O" 50 
a.a.O. 
Richtlinien fOr Truppenbuchereien und Diskotheken VMBL Blatt 
4ac 
FAZ vom 8.7.1959 

I~ 1968 fo:mulie:te CDU-Ministerium Schroder "erganzende R 
die die bestlmmten, da~ grundgesetzwidrige und und 
herrlichende" Literatur abgelehnt werden, 
~it. nach "Colloquium". Jahrgang Juni 1971, S. 1f 

Deutsche Nachrichten" vom 3, .1967, 
zit. nach DER SPIEGEL, a.a.O., S, 54 
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SOldaten u nd 

Die Soldaten ist nicht nur in dar 
die Unternehmer auBer den der 

im militarischen Bereich. Wah rend die Indu-
"dam Manne die bes. 

(1), verwandelt sich die Kaserne in 
einen "Betrieb besonderer , in dessen "Betriebsgemeinschaft ... man zum 

ausgebildet wird" (2); die Oberzeugung, daB die Bundeswehr die Schule 
der Nation sel, ist, wenn auch in vielfach lIerschleierten unter 
Bundeswehroffizieren genauso lIerbreitet wie unter Unternehmern. 

DaB die Bundeswehr "im Interesse der kapitalistischen Industriegeseiischaft notwen
dige Schule des autoritatsglaubigen Staatsbiirgers ist" (3) und und qua
lifiziertere Arbeitskrafte dem ArbeitsprozeB zufiihrt, wird lion der Industrie 
mein gelobt und stellt 51ch als Wunsch seitens der Unternehmer so dar: "Die Zusam-
menarbeit auf dem wehrtechnischen die zu einem laufenden unci fruchtba-
ren Gedanken und Erfahrungsaustausch zwischen den Produzenten und Konsumen
ten, zwischen dem Bundesministerium der Verteidigung und der Industrie 

sollte in ahnlicher Weise auf dem Ausbildungs- und 
fofgt daraus auch, daB die' 

offiziere "durch €line feste Regelung in die sei. 

"G!eichwohl in Westdeutschlands Wirtschaft der Reserveoffizier auf der Visiten-
karte nicht als Schllissel zum ... 'Heute hat die Wirtschaft keinen 
Bedarf an Offizieren, denn unser 
an den Offizieren haben: " Welches sind nun die 
die Unternehmer an den Offizieren so schatzten? 

Es sind lIor aliem die den Offizieren 
chanismen (Menschenfuhrung). Zu diesen Mechanismen zu zahlen ist: die 
tion lion Verantwortung, "Mitarbeiterbesprechung, Kritik und 

Information, Kontrolle, Stabe und Ste!lllertretung sowie cler Einzel-
(8). Der kampfende Einzelkampfer" und nicht mehr der 

Untertan der absolutistischen Armee taucht dann auch bei R. 
Hohn als Mitarbeiter in der Wirtschaft wieder auf, der den ken und han-
deln" kann (9). 

"Nunmehr werden die Mitarbeiter (im Betrieb) nicht mehr als bloBe Betriebsunter- • 
tanen betrachtet, deren Verhalten sich 1m Gehorsam erschopft; sie erhalten lIielmehr 
einen Bereich in dem sie in eigener Verantwortung selbstandig handeln und ent· 
scheiden und dafur auch die Verantwortung tragen. Die treffen im Be-
reich ihrer Mitarbeiter keine Entscheidungen, sie beschranken 5ich auf ihre 
chen Fuhrungsaufgaben, die sich 1m wesentlichen auf die die Informa-

die Koordination und die Kontrolle erstrecken. Dafi.ir tragen sie die 
lIerantwortung .... Die Hierarchie ist jetzt zu ei!¥l1Tl Rahmen geworden, in dem sich 
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neuen Formen des Zusammenwirkens innerhalb 
aufbauenden Sie 

'Befehlsh ierarch ie' zu siner Vpr"nNI,nrT' 

in Stabsfunktion und Teamwork horizontale 
die neue Formen der Zusammenarbeit 

bis hin lur untersten 
sich 1m mit 

- zu bewiihren .... Hear und Industrie beide in aF!'WI!;selrYJ 

Ee dazu gezwungen ... GroBunternehmen lassen sich durchaus mit Armeecorps, 
lere Unternehmen mit Bataillonen " -

Die Bunde$\/\l6hr Unternehmen 

ger die 

Um ;-'lV'S'''''''' durchfiihren zu 
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Anmerkungen: 

1 Information fur die Truppe, 10/65, S. 738 
2 Information .. 8/65 
3 Winfried Schwamborn, Lehrbucher fur den braven 8undeswehrsoldaten, in: Blatter fur 

deutsche und internationale Pol itik, Jahrgang XV I (1971, Heft 6, S. 639 
4 Werner Flachsenberg, Bundeswehrzeit - verlorene Zeit? Kaln 1970, S. 115f, zit. nach: 

Schwamborn, a.a.O., S. 640 
5 Flachsenberg, S. 117, zit. nach: Schwamborn, a.a.O oo S .. 640 
6 CAPITAL 7/70, S. 40 
7 ebenda 
8 Bernhard Blankenhorn in seiner Rezension von Reinhard Hahn, Fuhrungsbrevler der 

Wirtschaft, Bad Harzburg, 1969. in: Das Argument, Jahrgang X II (1971), 63, S. 178f. 

9 so Reinhard Hahn, zit. nach Blankenhorn, a.a.O., S. 179 
10 Reinhard Harm, Beharden brauchen Management, in: Management-Dokumentation, 

Handelsblatt/Plus, November 70, S. 51 
11 so Schall in: Fuhrungstechnik und Fi.ihrungskunst in Armee und Wirtschaft, S. 8 

12 WeifSbuch 1970, Zur Sicherheit der 8undesrepublik Deutschland und zur Lage der Bun-
deswehr, S. 169 

13 ebenda, S. 177 
14 Wirtschaftswoche, Jahrgang XXIV, Nr. 46 
15 ebenda 

6 COLLOQUIUM (Berlin), Juni 1971 
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sondern 
Minderheit von Interessenten in der 

und Militarismus w ho,,,,,i,"'''''''"' oder zu neutralisieren. 

christliche Kirche als Hen!IChafuil'lstitution 

im wesentlichen einem 
Christentuml, Damit ist daB menschliche Freiheits- und 

unter das Verdikt der "Sunde" werden, was 
Bediirfnisses oft nieht viet andert, 

oder aueh - w indoktrinierten 
fiihren. Ferner dazu die von einem 

die Freiheit und Gleichheit obsolet werden 
Irrationalitiit von anderen 

nen des den Menschen als im Grunde 
schlecht und damit ihr auf Konkurrenz 
beruhender Vergeltungs- und Jenseitsglaube, bei dem der "innere" Friede mit und 
die Reehtfertigung dureh Gott bekanntlich bis zur v611igen irdischen 
Herrschaftspraktiken pervertiert werden kann; ihr strikter !\II,..,nro+n"ic",'" 

verbunden mit einer ausgefeilten himmlischen Hierarchie, so daB wegen des Vor
bild- und Abbildcharakters auSerirdiseher Spharen irdische Ordnungen, soweit sie 
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lind 

einen historischen nicht 
der ehristlichen 

wurde aueh erschrecken machen; es ist nicht I",«i",.,,,,,,,,,,,,< 
- und schon gar nicht die friedliebender Christen -, das 1m 
Christus' das Toten lion Russen als und Ostern mit Hitler!! End-

"w'n;,~h"n" zu sehen. die Zeit nach dem S.Mal 1945 sei 
naher betrachtet. 

i'l'i>I."",,,,I .. nrr,,,, in der Bundeswehr 

Mindestens ebenso wie die EinfiuBnahme der Kirchen 
war lIorher ihre Indoktrination der fur 
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ohne daB die Betroffenen dazu 
Jedenfalls stehen die 

die die Kirchen es 
keinen Fleck in der wo nicht auch und Kirchenvertreter zu-
gegen sind - selbst beim Maoover und auf hoher in allen Bundeswehrschuien 
und im "Beirat fUr Innere . Alles ist freilich nur ein Moment der vielfiilti-
gen Indoktrination in der Bundeswehr. Fiir aite der einheitlich 
straffe "zur Gewohntheit Zucht des Soldaten" und 

ihn und besonders die Teilnahme am "Le
benskundlichen Unterricht" lU An Unverschiimtheit kaum lU liber, 
bieten ist hierzu ein offizielles von Bundeswehrbeamten mitverfafltes "Rechtshand
buch" fur Soldaten (31), das ausdrlicklich und 
aller eingeschriebenen Christen zur Teilnahme an diesen 

Was nach den vorhandenen Gueilen und Berichten zu in dem christlichen 
Bun'deswehrunterricht unterscheidet sich auf der katholischen 58ite 
im wesentlichen kaum von neofaschistischer bel der anderen Fakultat 
mliflte man die Inhalte als rechts-konservativ mit liberalen Einschiebseln bezeichnen. 
Es flihrte zu hier die teils brutalen, teils teils dummlichen 
wiederzugeben, die in Militiirseelsorgetraktaten und -reden zu finden sind und die 
Kepfe der jungen Soldaten zu vernebeln helfen. Eine Seelsorge, von der in diesem 
gewiB nicht kirchenfeindlichen Staat Bestandteile ungestraft als kriminelle Feind-
hetze und neofaschistische Indoktrination bezeichnet werden k6nnen weil 
dort aufgerufen wird zur Sexual repression (33), zur Anpassung an vorhandene Herr
schaftsverhiiitnisse, zur Beschonigung des Faschismus - unbefangen wird da z.B. 
Hitler mit Christus parallelisiert -, zur Bekiimpfung von Liberal ismus und SOlialis-
mus und zur Lobhudelei fur faschistische Regimes und verbrecherische wie 
die der USA in Slidostasien - €line solche Seeisorge hat zweifellos nichts mehr lU 

tun mit einer Weltanschauung, die ihrem Selbstverstiincinis eine Religion des 
Friedens sein soil. Es 1St daher verstiindlich, daIS Militarbischof Kunst sie schamhaft 
€lin "Kind" nennt, "das man nicht gem vorzeigt" (34). Frappierend ist wie 

und verantwortungslos beide Militarkirchen - und die herrschenden Stro-
mungen beider GroBkirchen - Problema von und Frieden diskutieren: in 
der Regel in der Form, daB eben wissen musse, was er vor Gatt verantworten 
konne und daB man in Gehorsam gegen Gott unci Vorgesetzte mit "getrostetem Ge
wissen" dann im Ernstfal! als Soldat schieBen und als Nichtsoldat eben nicht schie
Ben solie. Selbst das Atombombenherstellen und -werfen kann so - bis wr Vernich
tung de, Welt - als gottgefiillig ausgegeben werden (351-

Martin Stankowski hat in €liner Interpretation der MS-Bildungsarbeit eine Grundla
ge solcher Aggressivitiit herausgestellt: 'Christliche Wertethik und abendliindischer 
Personalismus, de. sogenannte goldene Mittelweg einer Politik zwischen 
mus und Sozialismus, Heiligung der Kirchengebote, Triebverzicht und Sekundiirtu-
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treiber Ziesel 
zu entdecken. 

der 

Leben w und damit elnen wr 
seelischen Krafte zu die 'mehr noch als fachliches Konnen den Wert des Sol-
daten bestimmen' ". Sie "5011 dem einzelnen die Guellen die dem Leben Sinn 

und lU Ordnungen h durch die die Gemeinschaft lebenswert und 
damit verteidigenswert wird." Dazu sind die mit denan die militari-
schen Chefs zahlreichen ZUi "Zusammenarbeit" 

im militarischen Be-

fahrenen Priestern bei der von aus n"'.If'I1;,."..n-l1nOt;<n'o;r.rlp.n 

beschriinkt einsetzbaren Soldaten beraten und unterstUtzt werden, 

Die I ntegrations- Kontroll- u nd der 
daB sich Mil 

den 
bei Herrschenden sehr recht; bisher ist auch nicht 

einem der zahlreichen Bundeswehrskandale die einfachen Soldaten 
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(der 

der Bundeswehr Flir diese 
Gewissen" naturlich "der bessere SoldatU ist. 

NATO-Gebetstreffen - nach General Gruenther ist das Christen
lei-

sehr 

zier, der w sein und sich 
ge hier als anlUsehen (58L 
kannt daB bei der katholischen Seite 
das Bundeswehrministerium €line 

aus der das katholische 
(59). Sodann werden 5ie dem L"UCl"'~ 
den "Militarisch€ln Abschrimdienst" Bundeswehr vertraut 

Zusammenarbeit ihm konditioniert (6 . ob Plan-
zur dar Mil in kommende schon aus-
sind, ist schwer zu beurteilen - ihre Teilnahme am niichsten 

der 
her gesehen ist es nicht wenn ein Minister eines laut aug-
drucklich weltanschaulich-neutralen Staates "die rei Strukturen der 
Gesellschaft sollen auch innerhalb der Streitkriifte erhalten bleiben" (51). Ferner be-
tonte Schmidt den der zur I der Bundeswehr in 
die Gesellschaft" (52) und seinen Abscheu vor einer 
die "Helferin einer Revolution" auszudrucken und die Funktion der Rei 
liberhaupt als operationellen Integrationsfaktor des istischen 
und Ausbeutungssystems herauszustreichen (53). 
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bereits detailliert geregelt (62). Klarheit durfte auch daruber bestehen, dal! die kir· 
chenbeauftragten Erzeuger von Heiden und Heldentod dann wieder seiber weit vom 
Schul! sind und durchwE19 heil - fUrs nachste Mal - nach Hause kommen. 

Christentum und Militarismus hangen nicht notwendig zusammen. In der BRD wie 
auch anderswo gibt es genug Beispiele progressiven Christentums, nicht aber in der 
Bundeswehr; es ist nachgewiesen (63), das die Kriegsbereitschaft der lohnabhangigen 
Klasse mit dem Grad der Aufklarung uber gesellschaftliche Zusammenhange sinkt. 
Dummheit zu erzeugen und zu reproduzieren ist eine Spezialitat klerikaler Propa· 
ganda, (64) die reflexionslosen Glauben und blinde Unterwerfung als hochste Tugen
den preist - ganz nach dem staatstragenden Rezept, das das Bonner katholische Mi
litiirbischofsamt in seinen "Leitlinien" verkundet: :'Du muBt nicht alles gesehen ha
ben, du brauchst nicht alles zu horen und du sollst nicht immer reden. Sonst wirst 
du nicht innerlich freW' 

Merke: "Wir wissen, daB die Macht hinter dem Eisernen Vorhang in Handen von 
Mannern ist, fur die die Verantwortung vor Gott keine Rolle spielt. DafUr sind wir 
Soldaten, daB diese Macht nicht gegen uns gebraucht werden kann, daB die Macht 
aus atheistischen Handen wieder in christliche Hande ubergeht." . 
StrauB beim Treffen christlicher Soldaten auf dem Eucharistischen Weltkon
greB in Munchen, 1960 (65) 
Anmerkungen 

1 Gesammelte Werke. Bd. 12. Frankfurt/M 1967. S. 394 
2 1m April 1933 zu katholischen Bischofen. Zitiert bei Hans Muller. Katholische Kirche 

und Nationalsozialismus. Munchen 1965, S. 130 
3 Aus "Komm gut durch". hrsg. vom katholischen Militarbischofsamt. Bonn 1967 
4 Zitiert nach Pfarrer Dankwart Zeller. Erbaut die Militarseelsorge den Leib Christi? . in: 

Deutsches Pfarrerblatt 1/1963. S. 4 -
5 Die im Auftrage der westdeutschen katholischen Bischofe herausgegebene Zeitung "Mann 

in der Zeit" druckte noch im November 1949 einen Artikel aus dem "Osservatore Roma
no" mit der Oberschrift "Bankrott der RUstungspolitik". Noch im Januar 1950 veranstal
tete sie eine Leserumfrage: "Wer will unter die Soldaten? " Ergebnis (laut Februar-Nr.): 
bei 1100 Leserstimmen waren 90.5% dagegen. wozu die Redaktion bemerkte. daIS "also 
jede weitere Diskussion uber dieses Thema uberflussig" sei. In derselben Ausgabe war auf 
Seite 1 ein flam mender Protest Ritterkreuztragers Erich Mendesgegen die Remilitarisie
rung abgedruckt. Die Marz-Ausgabe beinhaltete die bissige Paradie "Sanitatsgefreiter 
Neumann". Ahnliche Trends sind bei ebenfalls spater eindeutig militaristisch-klerikalen 
Blattern wie "Michael" und "Ketteler Wacht" zu beobachten. Der Konrad Adenauer und 
dem rheinischen Klerus nahestehende "Rheinische Merkur" sprach sich freilich schon am 
6.11.1948 fur die Militarisierung der Westzonen aus. Vgl. auch ebd .• 13.11.1948 (mit 
dem Hinweis. daIS der deutsche Soldat mit den Russen am besten fertig wurde) und 
20.11.1948 (mit der Bemerkung. daIS die Remilitarisierungsvorbereitungen schon "ange
laufen sind"). Offiziell forderte der katholische Episkopat durch den Mund von Kardinal 
Frings zuerst auf dem Bonner Katholikentag 1950 die Wiederaufrustung. Vgl. Karhlheinz 
Deschner. "Weide meine Lammer!". in: ders (Hrsg.). Kirche und Krieg. Der christliche 
Weg zum ewigen Leben. Stuttgart 1970, S. 19. Lt. "Schwabischer Landeszeitung". Augs
burg. vom 25.9.1953 waren hohe Hitler-Generale vor ihrer Wiederverwendung im Amt 
Blank im Buro von Landesbischof Lilje untergetaucht. L. hatte sich im vorigen Reich als 
Verfasser des NS-Werkchens "Der Krieg als geistige Leistung" einen Namen gemacht. Ei
nen Oberblick uber die kirchlichen Aktivitaten bei der Wiederaufrustung gibt Hans-Dieter 
Bamberg. Militarseelsorge in der Bundeswehr. Schule der Anpassung und des Unfriedens, 
Koln 1970, S. 35-53. Wenn keine anderen Nachweise in diesem Teil angegeben sind. sind 
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10 

11 

12 

13 

die Belege fUr die folgenden Ausfuhrungen in diesem Buch zu tinden. 
Vgl. dazu die kirchlichen Bemuhungen um die Restauration des Kapialismus in West
deutschland nach 1945. Einen Oberblick geben die Beitrage im "kritischen Katholizism " 
4,5 und 6/1971. us • 

Zu empirischen Nachweisen uber die anniihernd identischen Wertsysteme des Christen
tums.und des Militarismus vgl. Bamberg. a.a.O .• S. 13-18, bes. die in Fn. 12 angegebenen 
Arbelten. Vgl. ferner Gordon C. Zahn. The Scandal of the Military Chaplaincy. in: Ju
d.alsm. A Qua:t.erly Journal.of Jewish Life and Thouqht. Nr. 3/1969; ders .. Self-Percep
tions of t~e M.".ltary Chap lams. Paper presented at the Annual Meeting of the Society 
for the SCI~ntl~.lc Study of R~ligion, Boston, Massachusetts. Oct. 26tti • 1969; ders., Was 
machten Sle wahrend .des Kneges: H~rr Kaplan? Die Rolle des Militarseelsorgers: Man
neszucht ?der Moral. m: Der Chnst m der Welt. Wien. Januar 1970. Instruktiv zur vor
demokratlschen Organisationsform von Kirchen und Militar. die antidemokratische Be
wulStsemsf~.r~en ~raduzieren. auch Reinhard Kuhnl. Der Faschismus und seine Bundnis
partner. Militar. K.lrchen und faschistische Systeme haben gemeinsame Interessen. in: 
Deutsche yolkszeltung. 3,12.1970. S. 10. Eine umfassende Analyse mulSte auch die Zu
sa.mmenhange von dogmatisch-religiosen Wertsystemen und gesellschaftlicher Inhumani
t~t auf~rbeiten. Eine ~mpirische Untersuchung. die fUr Anhanger dogmatischer Kirchen 
e.me mmdere Brutalltats- und Inhumanitiitsabneigung als bei Atheisten nachweist refe-
nert "Der Spiegel". 19.4.1971, S. 180. • 
Richard J. Barnet (Der amerikanische Rustungswahn oder Die Okonomie des Todes Rein
bek 1971, S. 48; vgl. auch S. 27) entwickelt folgendes Menschenbild. das offensichtiich 
dl~ Herren des militarisc.h-industriellen Komplexes in den USA haben und das der pessi
mlstlsch~n A~throPologle des herrschenden Christentums durchaus entspricht: "Der 
MenS?h I~t bose. Deshalb muf.S das Land bis an die Zahne bewaffnet sein." Daf.S aggressiv
faschlstol?e Verhaltensmuster oft auf religiose zuruckzufuhren sind. begrundet Kenneth 
Burke. (Dle"R.hetorik i.n Hitlers "Mein Kampf" .... Frankfurt/M 1967. S. 32) u.a. dam it, 
daIS Hitler slch au~ die Bastardisierung ursprunglich theologischer Denkschemata stUtzt." 
Vgl. den Anfang bel Albrecht Schubel. 300 Jahre evaf'lgelische Soldatenseelsorge Mun-
chen 1964. • 
Vgl. den Hinweis bei Bamberg. a.a.O .• S. 122: sowie "Warum schielSen die Soldaten nicht? " 
in: Der Christ in der Welt. 4/1954. S. 11Of. . , 
Vgl. dazu ebd., S. 19-34; Hans Kuhner. Gezeitender Kirche in zwei Jahrtausenden, Bd. I. 
Wurzburg 1970. S. 161-227; Deschner. a.a.O., Hans-Dieter Bamberg. Aus der Kriegsge
schichte der Mutter Kirche. Skizze von NS-Kriegsbischof Rarkowski. in: kritischer Katho
lizismus. H. 4/1971, S. 11; Hans Kuhner. Die Kreuzzuge - eine pseudotheologische 
Grundfrage. Radio der deutschen und riitoromanischen Schweiz, Studio Bern. 14.10.1970; 
21.10.1970; 28.10.1970. E ine B ibl iograph ie der sodatenchristl ichen Bucher. Broschuren. 
Gebetsanweisungen u.a.m. allein aus der Zeit des "Dritten Reiches" wurde wohl ein 
Buch fijllen. Aus diesem Schmutz sei ein besonders kriminelles Exemplar hervorgehoben: 
Johannes Hempel, Die Aufgabe von Theologie und Kirche von der Frant h.er gesehen. 
Weimar o.J. (1941). Einen orientierenden Einblick gibt Heinrich Missalla. Katholische 
Kriegspredigten im 2. Weltkrieg. Westdeutscher Rundfunk. Krichenfunk. II. Programm, 
28.12.1969. 
Vgl. die gleichlautende "Argumentation" eines christlichen Militaristen und eines milita
ristischen Christen. in Bamberg, Militarseelsorge, a.a.O .• S. 41-45 referiert. 
Vergleiche hierzu FulSnote (5) und Heribert Kohl. Praxis und Theorie katholischen Un
tergrundes. in: Dokumente, H. 4/1970, S. 211. Viele Belege fur die wehrfreudige Hal
tung der tonangebenden "christlichen" Blatter sind zu finden bei Klaus von Schubert. 
Wiederbewaffnung und Westintegration. Stuttgart 1970. Ober z.T. verfassungswidrige 
Pliine katholischer Berufsjugendlicher zur Indoktrination der Soldaten, die damals auch 
in anderen christlichen Kreisen diskutiert wurden (vgl. die teils grotesken. teils faschis
toiden Vorstellungen der Abendliindler um den Freiherrn von der Heydte in: Der deut
sche Soldat in der Armee von morgen. Wehrverfassung, Wehrsystem. Inneres GefUge. Bd. 
4 der Veroffentlichungen des Instituts fur Staatslehre und Politik e.V. Mainz. Munchen . 
1954). berichtete die "Herder-Korrespondenz" 1954 (Jg. 1953/54. S. 202ff.). Das glei-
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che Hausblatt des katholischen Episkopats kritisierte im Miirz 1955 (S. 26Of.) schart die 
Bereitschaft einiger evangelischer Kirchen, uber Fragen der Notwendigkeit und Zweck
miiBigkeit der neuen Wehrmacht uberhaupt zu diskutieren. 

14 Vgl. die Nachweise bei Bamberg, a.a.O., S. 269ff. 
15 Vgl. die Belege ebd .. S. 85 Fn. 207. Mit dem Baudissinschen Konzept der "Inneren Fuh

rung" hat die weiter rechts angesiedelte Militiirseelsorge freilich nicht allzuviel gemein. 
Vgl. dazu das Zitat des Wehrbeauftragten aus dem Jahre 1964 bei Wilfried von Bredow, 
Der Primat des militiirischen Denkens, Koln 1969, S. 105. 

16 Vgl. hierzu die den Baudissin-Vorstellungen verpflichtete materialreiche Arbeit von Sieg
fried Grimm, ..... der Bundesrepublik treu zu dienen". Die geistige Rustung der Bundes
wehr, Dusseldorf 1970. 

17 Vgl. etwa unmiBverstiindlich und zynisch als Sprachrohr der tonangebenden Krafte in 
Westdeutschland Matthias Walden ("Welt am Sonntag", 11.4.1971, S. 7), der logischer
weise eine "Gefahr" fur den autoritiiren Staat darin sieht, wenn Feindbilder und RUstun· 
gen abgebaut werden - ein Vorwurf ubrigens, den er dem SPD-Bundeswehrminister zu 
Unrecht und nur aus demagogischen Grunden macht -; wer eine Demokratisierung von 
Wirtschaft und ubriger Gesellschaft nicht will, kann auf die Verteufelung des Gegners 
nicht verzichten. 

18 Das 2. vatikanische Konzil hatte - beeinfluBt durch eine einfluBreiche Fronde von 
Kriegs- und Militiirbischofen - festgestellt: Wer als Soldat im Dienst des Vaterlandes 
steht, verhalte sich als Diener der Sicherheit und Freiheit der Volker." Diese schon miB· 
verstiindliche und merkwurdige Aussage wird in offiziellen deutschen Obersetzungen so 
veriindert: ..... steht, betrachte sich als ..... , was die Gewissenseinschliiferung komplett 
macht. Doch reichte selbst das klerikalen westdeutschen Militaristen nicht: auf dem Esse· 
ner Katholikentag 1968 hieB die einschliigige Formel, daB "das Konzil den Soldaten ... 
als 'Diener der Sicherheit und Freiheit der Volker' sieht". Vgl. dazu "kritischer Katholi· 
zismus", H. 1/1968. Eine modern anmuten sollende Variante, die gerade in der katholi
schen Militiirseelsorge aus den Konzilstexten herausinterpretiert wird, ist ein "Dynami
scher Friedensbegriff", dessen Inhalt sich aber bei systematischer Analyse als geradezu 
explosiv im Sinne des StrauBschen Europa-Konzepts erweist, weil die Dynamik offen
sichtlich territorial gemeint ist und zu Lasten der sozialistischen Staaten gehen soli. Vgl. 
hierzu "Durchaus dynamisch", in: kritischer Katholizismus, H. 1/1971. 

19 Vgl. Bamberg, a.a.O., S, 270 
20 Vgl, ebd., S. 24-34 und pass. 
21 Vgl. ebd., S. 95 
22 Vgl. ausfuhrlich zur Entstehungsgeschichte die sonst apologetische Arbeit von Jorn Blee

se, Die Militiirs3elsorge und die Trennung von Staat und Kirche, jur. Diss. Hamburg 1969. 
EnthUilend ein offizielles "Rechtshandbuch": "Es ist deshalb von der Spitze, vom Bun
desministerium der Verteidigung, her eine militiirische Seelsorge fUr die Soldaten aufge· 
baut." Heinz Rutkowsky/Alfred Wenzel, Mein Wehrdienst. Das groBe Rechtshandbuch 
fur den Soldaten, Koln-Marienburg 1964, S. 244. 

23 Vgl. Hartmut Bunke, Ein Kapitel kalten Kirchenkrieges, in: kritischer Katholizismus, 
H. 4/1971, S. 6. 

24 Zu den Kosten von jjber OM 70 Mio. pro Jahr vgl. Bamberg, a.a.O., S. 81ff., 112, 116. 
CDU·Volksvertreter im VerteidigungsausschuB des Bundestages forderten 1971 ernsthaft 
Familienzulagen fur katholische Bundeswehrpriester. Vgl. "Stern", 6,6.1971. S. 75. 

25 Vgl. zur Verfassungswidrigkeit Erwin Fischer, Trennung von Staat und Kriche. Die Ge
fiihrdung der Religionsfreiheit in der Bundesrepublik, 2. Aufl., Frankfurt/M .• Westberlin 
1971, S. 246-253. Bestiitigt wird die Verfassungswidrigkeit ubrigens auch von Fachleu· 
ten der Bundeswehr. Vgl. das Zitat des ehemaligen Militiirpriesters und jetzigen Bundes
wehrfunktioniirs Heinrici bei Hans-Dieter Bamberg, Brief an Militiirpfarrer Hubner, in: 
Die Zeit, 20.11.1970. Die apologetischen Strategien der Thron- und-Altar-Ideologen ge
hen durchweg dahin. aus dem GG-Gebot der Religionsfreiheit und der - damit kaum zu 
vereinbarenden - Redeweise des Soldatengesetzes vom "Anspruch auf Seelsorge" einen 
Anspruch auf aktive Unterstutzung von Kulthandlungen seitens des Staates (!) zu kon
struieren. Eine interessante Variante bietet ein Doktor der Jurisprudenz (Bleese, a.a.O.), 
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der zuniichst richtig feststellt, daB GG-Text und Militiirseelsorge-Vertrag (und - Gesetz) 
unvereinbar sind, dann jedoch aus der Tatsache, daB so etwas in der Vergangenheit wie 
auch in den USA und anderswo mit republikanischen Verfassungen vereinbar war bzw. 
ist, auf einem Umweg und durch unzuliissige Analogieschlusse die Legalitiit trotzdem her
zustellen versucht. RegelmiiBig werden in diesem Zusammenhang auch unsinnige Folge
rungen aus der umstrittenen Benennung der beiden GroBkirchen als "Korperschaften des 
offentlichen Rechts" gezogen. Vgl. richtig dazu Ekkehart Stein, Lehrbuch des Staats
rechts, Tubingen 1968, S. 192; Helmut Lenz, Die unbehagliche Niihe der Koalitionsgaran
tie zum Sozialstaat, in: Gesellschaft, Recht und Politik. Wolfgang Abendroth zum 60. 
Geburtstag, Neuwied, Westberlin 1968, S. 207f. 

26 Vgl. Bamberg, a.a.O., S. 264 
27 Nach Gunter Mack, Militiirseelsorge 1970, Deutschlandfunk,10.6.1970, 22.15 Uhr. 

Nach Mack liegt die Teilnahme der Soldaten am "Lebenskundlichen Unterricht" bei 
90%. An Exerzitien in der Bundeswehr nehmen auf der katholischen Seite jiihrlich 10 
bis 12% der Soldaten teil. Nach Wolfgang Reincke, Die Bundeswehr -Armee ohne Auf· 
trag? Mannheim 1968, S. 29. 

28 Selbst der "Rheinische Merkur" wagte am 4.6.1971 Kritik an solchen Veranstaltungen. 
1971 trafen sich 18000 katholische Soldaten in Lourdes, die Paul VI. "redliche Werk
leute des Friedens" nannte. Der Chronist mochte sich zwischen "Ave-Maria-Melodik" 
und "bierseligem Landser-Gesang" nicht entscheiden, ob er das NATO-Meeting "Pilger
fahrt", "Militiir·Walifahrt", "religiose Sauna", "F riedenswallfahrt" oder "M i I itiirwall
fahrt" nennen sollte. 

29 Oberst a.D. Freiherr von Wangenheim, Zehn Jahre Militiirseelsorge in der Bundeswehr, in: 
Truppenpraxis, H. 11/1965, S. 867 

30 Sehr bezeichnend "Information fur die Truppe", H. 6/1959, S. 378f. 
31 Rutkowsky/Wenzel, a.a.O., S. 246 
32 So Bamberg, a.a.O. 
33 Vgl. zur Wirkungsweise Dietrich Haensch, Repressive Familienpolitik, Reinbeck 1969, 

bes. S. 64ft. 
34 Zitiert nach "Der Spiegel", vom 2.11.1970, S. 104 
35 Die evangelischen Kirchen haben die Anschaffung und den Gebrauch von Atomwaffen in 

den "Heidelberger Thesen", die offizielle Lehrunterlagen der Militiirpriester sind, sank
tioniert. Bischof Dibelius hatte schon fruh die "Existenz der Wasserstoffbombe als besten 
Garanten fur den Frieden" ausgegeben ("Die Welt", 10.4.1954). 

36 Militiirseelsorge oder "Wer betet, zittert nicht!", in: Kritischer' Katholizismus. Argumen· 
te gegen die Kirchen-Gesellschaft, hrsg. v. Ben van Onna und Martin Stankowski, Ham
burg 1969, S. 98. 

37 Zur Zeit korrespondiert dementsprechend die Komplementaritiitstheorie" der Theologen 
mit der "flexible response" der NATO. Das Gerede vom "Friedensdient mit und ohne 
Waften" verschleiert die inhumane Militiirstrategie. Rustung wird durch Weihwasser nicht 
besser, sondern noch gefiihrlicher. Vgl. zur westlichen "Verteid igungs"strateg ie, die in 
allen Verlautbarungen der herrschenden Krichenkreise als notwendig unterstUtzt wird, 
besonders die Arbeiten von Dieter Senghaas; zusammenfassend: Dieter Senghaas, Ab
schreckung, Abrustung und Friedensforschung, in: Stimme der Gemeinde, H. 9/1971, 
S. 135ff. 

38 Nur so ist etwa auch erkliirbar, daB Theologen auf die Idee kommen konnen, die Militiir
seelsorge als Kandidaten fur den Friedenspreis vorzuschlagen. Vgl. Ralf Schell berg, Frie· 
denspreis fur die Militiirseelsorge? ,in: Christ und Welt, 24.4,1970. 

39 Vgl. Erik-Michael Bader, Umgang mit der Aggression, in: Frankfurter Allgemeine Zei
tung, 24.4.1971. 

40 Vgl. zu Zie.sel: Bernd Juds, Kurt Ziesel - Prototyp der Rechten, in: kritischer Katholizis
mus, H. 411971, S. 7f. sowie den redaktionellen Hinweis S. 4; zu Franzel ebd .. S. 8-10. 

41 Vgl. "kritischer Katholizismus", H. 5/1971, S. 16; Hans Karl Rupp, AuBerparlamentari
sche Opposition in der Ara Adenauer, Koln 1970, S. 270; "Westfiilische R undschau", 
Dortmund, 3.11.1970, S. 3; Dietrich Strothmann, Ein Prophet des Zynismus, in: Die 
Zeit, 16.4.1971, S. 2. 
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42 
43 

44 

45 

46 

Zitiert bei Zeller, a.a.O., S. 5. 
"ZOv 66/2 Lebendkundlicher Unterricht (Merkschrift)" des Bundesministers fur Vertei
digung vom 5.11.1959, abgedruckt in: Dokumentation zur Militarseelsorge, hrsg. v. Ka
tholischen Militarbischofsamt, Heft 1, Februar 1968, S. 33ff. 
Eine groteske hierzu am Rande: Es kommt sogar vor, daIS ein Militarpfarrer als erster mit 
dem Fallschirm abspringt, um den anderen Soldaten "Sicherheit" zu geben. Nach Mack, 
a.a.O.; vgl. auch Bamberg, Militarseelsorge, a.a.O., S. 265. 
Zuweilen geschieht das auch mit kritischem Unterton, weil von der jetzigen Bundesregie
rung angenommen wird, sie sei zu "links". Vgl. etwa die Stellungsnahme eines Bundes
wehrpriesters, die das rechtsnationale "Deutschland-Magazin", Nr. 2/1971, nachdruckte. 
So Oberst Karbe in der Koblenzer Schule fUr Innere Fuhrung, zitiert nach "Pardon", 11/ 
1967. Ahnlich der neofaschistischen Denken nahestehende Heinz Karst, ehemaliger Er-
ziehungs- und Bildungsgeneral und Starredner vor katholischen Wehrpfarrern. Vgl. dazu 
Bamberg, a.a.O" S. 122, 203f., 284ff., 289. Karst publiziert auch in der faschistischen 
"Deutschen National-Zeitung" (50/1969), im "Deutschland-Magazin" (z.B. 2/1971, S.5f.) 
sowie regelmaf1.ig in Springers "Welt am Sonntag". Wichtig zur Charakterisierung die 
Wessling-Stud ie, teilweise abgedruckt bei Hans-Helmut Thielen, Der Verfall der Inneren 
Fuhrung, Frankfurt/M. 1970, S. 204ff. Karsts, Schnez' und anderer Vorstellungen schlie
lSen keineswegs die M6glichkeit eines Rechtsputsches ala Kapp oder Griechenland aus. 
Eine sich betont "christlich" gebende Tageszeitung ("Mainpost - WGrzburger Neueste 
Nachrichten", 25.10.1969, zitiert nach "Frankfurter Rundschau", 1.11.1969, S. 2) 
machte keinen Hehl aus solchen verfassungswidrigen Modelldenken: "Hatten gegen diese 
Obermacht (der den Machtwechsel unterstGtzenden Krafte) ." alte Positionen wirklich 
gehalten werden konnen? Ware es besser geweren, wenn man versucht hatte, sie mit 
Brachialgewalt, mit der Polizei oder mit der Bundeswehr zu schutzen? " Ein Militarprie
ster berichtete 1969, daf1. 1965 ein Offizier erzahlt habe, bei einem Wahlsieg der SPD 
musse die Bundeswehr wohl zur Rettung des Staates "aufmarschieren". Vgl. "Stimme 
des Soldaten" (Beilage zur "Jungen Stimme", Stuttgart), 17/1969. Nicht viel anders kann 
ein Wort von Oberregierungsrat Butz, einem wissenschaftlichen Assistenten des Verteidi
gungsausschusses der CDU/CSU-Fraktion des Bundestages, interpretiert werden, das auf 
die innenpolitische Funktion der Bundeswehr hinwies: "Dem Volke musse bewuf1.t wer
den daf1. auch bei uns vietnamesische Zustande auftreten konnten." Zitiert nach "Stim
me der Gemeinde", 20. Jg. 1968, SP. 264. Zur Geschichte dieser FunktJon vgl. Fritz Fi
scher, Vertrauen in die Bundeswehr? , in: ebd" SP. 187f. 

47 Reincke, a.a.O., S. 29. Es handelt sich hierbei um eine Publikation aus einem wehrfreudi-

'gen rechtskatholischen Verlag. 
48 Vgl. z.B. "Die Bundeswehr", 12/1970, S. 590. 
49 Abgedruckt in: "Junge Kirche", November 1969, S. 657ff. 
50 Vgl. die Hinweise bei Grimm, a.a.O., S. 266, 334. 
51 So Schmidt nach "Suddeutsche Zeitung", 18.2.1971. 
52 Nach "Publik", 26.2.1971, S. 20. 
53 Vgl. auch "Rheinischer Merkur", 23.4.1971, S. 23. 
54 Vgl. hierzu die Sammlung aus der "Information fur die Truppe", der Zeitschrift fur die 

geistige Rustung der Bundeswehr, bei Bamberg, Militarseelsorge, S. 275 sowie ebd" S. 
29Off. Vgl. ferner den Hinweis bei von Bredow, a.a.O., S. 72, sowie Grimm, a.a.O., S. 44, 
49, 61f., 73f., 78 usw. Ahnliche Funde sind bei Thielen, a.a.O. fast auf jeder Seite zu ma
chen. Vgl. auch Oskar Negt, In Erwartung der autoritaren Leistungsgesellschaft. Zum ge
sellschaftlichen Bewuf1.tsein der wirtschaftlichen und militiirischen Fuhrungsschichten, in: 
Gert Schafer/Carl Nedelmann (Hrsg.). Der CDU-Staat, Munchen 1967, S. 200ff. 

55 Vgl. Bamberg, a.a.O., S. 121. 
56 Vgl. ebd., S. 245. 
57 Vgl. zu Schmidt die Aufsatze von Friedheim Baukloh und Hans-Gerhard Koch in den 

"Blattern fUr deutsche und internationale Politik", H. 2 und 4/1970. Zu Kunst: Pfarrer 
Rudolf Kaffka in "Frankfurter Rundschau", 3.2.1971, S. 4 sowie ebd., 5.1.1971, S. 2. 
Kunst kritisierte in einem Brief yom 29.5.1967 selbst die nicht gerade als fortschrittlich 
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58 

59 

60 
61 

62 

63 

64 

65 

einzustufende Enzyklika "Progressio populorum" von rechts, weil sie nur die reichen. 
Lander zur Hilfe auffordere. Interessant zur Charakteristik der Kunst-Beitrag zur An.tl
rassismus-Diskussion, der darin bestand, den Vergleioh zwischen afrikanischen Befrelungs
bewegungen gegen den faschistischen NATO-Partner Portugal und der Bundeswehr eine 
"Diffamierung" (zu Lasten der Bundeswehr, versteht sich) zu nennen. Vgl. "Die Zeit", 
20.11.1970, S. 8. Zu Hengsbach vgl. z.B. "Deutsche Volkszeitung", 11.3.1971, S. ~; 
"Rheinischer Merkur", 29.1.1971, S. 22. Entlarvend auch Hengsbach, Der Mensch 1m 
Betrieb, in: Schriftenreihe des Deutschen Industrieinstituts, Nr. 16,20.4.1959, wo er 
gar wiederholt von einer "Volksgemeinschaft" spricht.. . .. 
Vgl. Krichliches Jahrbuch fur die Evangelische Kirche 10 Deutschland, 1958, Gutersloh 
1959, S. 100. . . . 
Vgl. Hans-Dieter Bamberg, Noch einmal Militarseelsorge, in: Internatlonale Dialog Zelt-
schrift, 2/1971, S. 185. 
Vgl. das im Anschluf1. an ebd. abgedruckte Inte~view, S. 186.. .... 
Atmospharisch gelungen ist die literarische Schllderung der klenkal-mllitanstlschen Zu
sammenarbeit bei Erwin Fischer, Kameradenessen, Roman, Munchen 1970. 
Vgl. die "Weisung fUr die Zusammenarbeit mit den Milita.rgeistlich~~':. des Generalinspek
teurs Trettner yom 27.2.1964, zitiert nach: Dokumentatlon zur Militarseeisorge, a.a.O., 
S.45. 
Vgl. Alexander Mitscherlich, Krieg und menschliche Aggressiviti:it, in: Neue Rund~c.hau, 
2/1970, S. 217. Vgl. auch die das bestiitigende Ifas-Umfrage yom Februar 1969, zl~lert 
in: Laufende Mitteilungen zum Stand der politischen Bildung in der Bundesrepubllk 
Deutschland, hrsg. v. Friedrich Minssen, Ausgabe 1970, Frankfurt/M. 1970, S. 38. .. 
Die zweifellos nicht blof1. dumm ist. In Zukunft wird man die geistlos-faschistoiden Spru
che der Generation der Kunst, Werthmann und Steger kaum noch zu horen bekommen: 
wohl aber religioses Technokratengerede zum Besten der bestehenden Herrschaftsver~alt
nisse. MS und Militars arbeiten schon an vielen Orten, selbst in Bundeswehrkranke~hau
sern, bei der Manipulation der Soldaten in moderner Form zusammen. Vgl. etwa ?Ie 
"Mitteilung an die Presse" des Bundesverteidigungsministeriums vom 23.6.1971, IpStab, 
VIII/58. 
Zitiert nach "Suddeutsche Zeitung", 8.8.1960. 
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Zur 

In seinem Jahresberich 1970 schreibt der des Deutschen Bundesta-
ges, Fritz-Rudolf Schultz: "Die junger Soldaten, die verstiirkte 
Bereitschaft der Problema der Bundeswehr zu behandeln, sowie die 
verteidigungspolitische vieler Institutionen und Verbande sind Aus-
fluB der Bemuhungen, den ProzeB der Eingliederung der Streitkriifte 
in die Gesellschaft zu f6rdern. Dieser habe ich seit meinem Amstantritt gleich-
falls meine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. In zahlreichen Gesprachen mit Re
priisentanten der gesellschaftlichen Institutionenhabe ich versucht, Verstandnis und 
Interesse fUr die spezifischen 8elange der Streitkrafte zu wecken. Bei diesen Bemii
hungen habe ich im ailgemeinen Entgegenkommen und Aufgeschlossenheit angetrof
fen". (1) 

Kurz darauf fahrt aber Schultz fort: 

" ... stellt diese Schrift ("Soldat 70") in der Gesamtheit ihrer Aussagen die freiheitli
che demokratische Grundordnung unseres Staates, ihre Verteidigungswurcigkeit, die 
Grundlagen des Verteidigungsauftrags und den Defensivcharakter der Streitkriifte 
sowie die rechtsstaat!iche Orientierung ihres inneren Gefuges in Frage. Hierdurch ha
ben die Soldaten I. .. ) ihre Dienstpflicht verietzt, da sie das Grundrecht der freien 
MeinungsauBerung dazu miBbraucht haben, durch falsche Behauptungen die Bundes
wehr in der bffentlichkeit herabzusetzen und Unruhe in die Truppe hineinzutragen." 

Bereits hier wird ansatzweise deutlich, was bffentiichkeitsarbeit in der Bundeswehr 
heiBt, wie uniforme Entscheidungs- und Befehlsstrukturen auch andere Bereiche un
demokratischerweise bestimmen, wie einseitig sin Erscheinungsbild uber die Kopfe 
der Soldaten hinweg installiert wird, dem diese zu entsprechen haben, ohne auch 
nur je dazu gehort worden zu sein. Daran durfte auch das Konzept der sogenannten 
Inneren Fuhrung nichts andern, das es ja bloB auf Verinnerlichung des ansonsten 
Aufgezwungenen absieht, verbramt als "Sachzwang", als Einsicht in die als unver
dachtig sich darstellende technologische "N~twendigkeit". 

Dieser Betrug der "eigentlichen bffentlichkeitsarbeiter" an den Soldaten hat eine 
Entsprechung in den fur die westdeutsche Bev61kerung objektiv nachteiligen Auswir
kungen der bffentlichkeitsarbeit. "Wo anders (aber), wenn nicht in der Armee, fin
det sich "Erhards formierte Gesellschaft" oder Schillers "Konzertierte Aktion" bei
spielhaft vorgebildet? " (3) Diese Frage, die Sven G. Papcke einmal fur ein Land ge
stellt hat, dem es an Disziplinierungs- und (Uni-) Formierungsinstanzen wahrlich 
nicht fehlt, laBt die ganze Tragweite der Remilitarisierung erkennen sowie den 
"Grundirrtum" der westdeutschen restaurativen Politik: dem aggressiven Antikom
munismus. 

Entsprechende Tendenzen lassen sich in vielen Anzeigen der Bundeswehr finden, 
nachweisen laBt sich das an einer ganzen Anzahl von halb- oder offen faschistischen 
Zeitschriften, die von der Bundeswehr entweder durch groBzugige und unbedenkli
che I nseratenvergabe am Leben erhalten oder ganz finanziert werden. Aber nicht nur 
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in der Bundeswehr geistig nahestehenden odeI' der Bundes-
wehr finden sich I) faschistische Gedanken und 
deswehr-offiziellen Schriften finden sich haufenweise 
Umtriebe. Selbst Aul3erungen wie "Die sich zusammenfas-
sen im 8egriff des Dienens. Die Toten der 1m guten Glauben ei-
nes Dienstes fur ihr Vaterland, ichten zur ehrlichen Tradition solcher 
den" (4), die - zumindest auf den ersten Blick - eher und unbelehrbar 
erscheinen denn offen faschistisch, v.erraten ihre Interessen-Gleichheit mit cler neo-
faschistischen die durch ihren den !I. D. 
D.W.Ross, ausposaunen laBt: wenn die Soldaten sich Gedanken wo-
fur sie dienen, und dann zu horen bekommen: fUr die freiheitlich demokratische 
Grundordnung ... - also, da werden sie von uns anders Fur die NPD 
ist der Dienst ein Ehrendienst furs Vaterland". Es scheint 

lU sein, die radikaleren Parolen Zeitschriften zu 
Bundeswehr unmittelbar in werden und diese Zeitschrif-
ten uber Inserate zu unterstutzen, wiihrend offiziellere Publikationen sich wegen ih
res Sildes in der bffentlichkeit mehr der Freilich beherr
schen Zynismus und Demagogie weiterhin das 
fuhrter Krieg ist wie eine groBe ist der General-
stabserziehung, das heilige Feuer in der Brust der Offiziere zu entfachen, damit sie 
dem Krieg, der hbchsten Steigerung des menschlichen 
(6) sind heute kaum mehr zu finden. Solche offen-reaktioniiren 
ohnehin weit ungefahrlicher als "Sachnotwendigkeiten", die sich als 
drapieren duden. 

Zur Illustrierung der Gepflogenheiten bei der I nseratenvergabe: die 
neofaschistische Schulerzeitung "1m Brennpunkt" erhalt sowohl von der "Deutsch
land-Stiftung" als auch von der Bundeswehr Anzeigen. 1m selben Blatt darf auch 
die "Aktion Widerstand" ihre Mordhetze verbreiten und "Klebestreifen" sowie 
"Nadeln" der "Aktion Widerstand" anpreisen. (7) Wie weit personliche Protektion 
geht, zeigt das Beispiel Erich Maiers, des friiheren Herausgebers des NS-Organs fur 
den Sudetengau. Als Franz Josef StrauB noch Verteidigungsminister war, honorier
te er die Kalten-Kriegs-Treibereien seines Gesinnungsfreundes Maier mit monatli
chen 3000.- DM aus dem Verteidigungshaushalt, womit jener die offizibse "Wehr 
und Heimat" herausgab. (8) In den offizibsen "Kampftfuppen" endlich - um ein 
letztes Beispiel zu zitieren - weiB man, warum "so viele junge Menschen im mora Ii
schen und weltanschaulichen Nihilismus herumpliitschern": weil ihnen "preuBisches 
Ruckgrat fehlt". Die Wehrverdrossenheit schreibt sich nach dieser Lesart von der 
"Kinderkrankheit" her, "daB uber Befehle diskutiert wird". Dies meinten die vom 
Bundesministerium fur Verteidigung herausgegebenen "Informationen fUr die Trup
PEl" noch uberbieten zu mussen, indem sie des Soldaten "Selbstverstandnis am hel
denhaften Fuhrer" orientiert wissen mochten und ganz offen verpaBten 
schen GroBmachtoffensiven nachweinen, indem sie die deutsche Revolution von 
1918 der schnellen und grundlichen Zerstorung der "noch immer betrachtlichen mi
litiirischen Macht Deutschlands" bezichtigen. (9) 

Zu den Triigern der Bundeswehr- bffentlichkeitsarbeit gehort, zumindest einen Teil-
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verboten ist. Nach 
dafur bereit. Nach 

dadurch der Eindruck einer 
Armee erweckt 

formen lind 

Die Formen der 

verstiindlich sind die Diskussionen um diese "heiBen Eisen" 
schenswert; flur muB eben . daB hier wie 
keit' als auswful!ende behandelt werden. Alternativen solien so 
durch die Kraft dieser 

Die Medien sind 
nem Urteil des 

fUr die von 
landern lIersuchte man lion offizieller Seite durch 
verschiedene Tricks, ein Bundeswehr-eigenes 
Der weitere Ausbau des Versuchssenders scheiterte 
blemen; der meinte daw dem 
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Die Zeitschrift "Wehrkunde" weist eine Auflage von 11 500 Stiick nach, von der die 
Bundeswehr 6 000 erhalt. Die "Wehrkunde" enthalt im wesentlichen Berichte iiber 
die Tatigkeit der "Gesellschaft fUr Wehrkunde". Ihre Aufgabe ist es, eine einheitli
cht! militar-politische Orientierung militaristischer Kader zu erreichen, vor allem 
der nicht aktiv dienenden Offiziere der Bundeswehr und der Naziwehrmacht, aber 
auch der des Offizierskorps der Bundeswehr. Durch die Behandlung aktueller Fra
gen der Bundeswehr 'md der Kriegsfiihrung und als Organisator der militarpoliti
schen Diskussion (Abdruck von Referaten) kommt der Zeitschrift in der Mil 
blizistik eine zentrale Rolle zu. 

Neben diesen Zeitschriften, die vor all em Bunde$wehr-interne Funktionen erfiillen, 
gibt es eine rege Anzeigentatigkeit: sie dient in erster Linie der Gewinnung 
lJienenden Nachwuchses". Davon zu trennen ist selbstverstandlich nicht die Neben
wirkung, daB die Bundeswehr im BewuBtsein Verankerung findet. 

Andere Formen der Bundeswehr-Werbung sind die intensiv gepflegten Wanderaus· 
stellungen, auf denen militiirische Waffengattungen oder Einrichtungen vorgefiihrt 
werden. Schautafeln sallen dabei ein realistisches Bild entwerfen, eigene Auskunfts
stellen beraten potentiellen Nachwuchs, Broschiiren besorgen die Ideologisierung. 
Nach eigenen Erfahrungen ist es in der Regel ublich, daB game Schulen klassenweise 
diese Ausstellungen besuchen, wogegen insbesondere jiingere Jahrgange nie etwas 
einzuwenden haben durften. Die fast aligemein anzutreffende Vorliebe fiir techni
sche Dinge wird dabei geschickt ausgenutzt, und wenn man erst einmal fUr kurze 
Zeit Gelegenheit hat, in einem Starfighter zu sitzen, wird nach dem Wozu ohnehin 
nicht gefragt. 

Die Soldaten-und Reservistenverbaooe 

Mit den gedienten Kriegs- und Nachkriegsjahrgangen steigt sti:indig die Zahl der Re
servisten und Reserveoffiziere der Bundeswehr. Diese Reservisten der Bundeswehr 
sind fUr die Militars von besonderem Interesse, da es gilt, ihren Ausbildungsstand 
moglichst noch lange iiber ihre aktive Dienstzeit hinaus zu bewahren. Die bestehen
den Soldatenverbande pfleQen zwar militaristische Tradition, sind iedoch auf Grund 
ihrer soziologischen Zusammensetzung - vorwiegend Teilnehmer des Zweiten Welt-
kriegs, und geringem Zulaufs von Bundeswehrreservisten - wenig geeignet, die von 
der Bundeswehrfiihrung gewiinschte politische Orientierung zu erfiillen. Immerhin 
wies der "Verband dtsch. Soldaten" (VdS) in seiner Anfangszeit 150 000 Mitglieder 
auf und zahlt heute noch ca. 60000. Dieser Dachverband der in den Soldatenbiinden 
organisierten ehemaligen Soldaten der Hitlerwehrmacht und der Bundeswehr war in 
erster linie als Interessengruppe der Wehrmachtssoldaten zu verstehen (131er Ge
setzgebung, Rehabilitierung) und als solcher trat er zunachst gegeniiber der Offent
lichkeit auf. 

Die Traditionsverbande versuchen, ihre Nachwuchsprobleme iiber die Bundeswehr
reservisten zu losen, aber auch iiber Jugendbiinde wie die "Kyffhauserjugend, Mari
nejugend, Jugendkorps Scharnhorst, Stahlhelmjugend und Deutscher Jugendbund 
Steuben". Die Zielsetzung dieser Jugendbunde ist "die Forderung der staatsbiirgerli
<:h~n und wehrpolitischen Erziehung unserer Jungen", was eher heiBen sollte, die 
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reaktionare Beeinflussung dieser durch Offiziere der 
faschistischen Wehrmacht und durch rechtsgerichtete nationalistische Politiker. 

Dem Kyffhauserbund gehoren 135000 Mitglieder an (davon nur 14000 Reservisten 
der Bundeswehr). Die Mehrzahl der Reservisten ist im "Verband der Reservisten der 
dtsch. Bundeswehr" organisiert, d.h. ca. 5 % der entlassenen Bundeswehrsoldaten. 
Als Vereinigungen, mit denen die Betreuungsorganisation der Bundeswehr (Kom
mando der Territorialverteidigung) zusammenarbeitet, nur der "Ver
band der Reservisten der Bundeswehr", die "Gesellschaft fUr Wehrkunde" und die 
"wehrpolitischen Hochschulgruppen". Es bestehen auch zwischen Bundes-
wehr und Soldatenbiinden rege Kontakte, wie die von Bundeswehrver-
tretern zu Feierlichkeiten, die abgeordneten Musikkorps und die fUr ehe-

Offiziere an der "Schule fur Innere Fiihrung" in Kablenz beweisen. 

Auch besteht die Moglichkeit, daB uber EriaB (18) Veranstaltungen der Reservisten
arbeitsgemeinschaften zu "dienstlichen Veranstaltungen" der Bundeswehr erklart 
und somit in das Betreuungssystem der Bundeswehr mit einbezogen werden. Diese 
dienstlichen Veranstaltungen, die auch durch das Wehrpflichtgesetz in seiner 
derten Fassung vom 14.1.61 sanktioniert werden, stellen €lin Mittel dar, Soldaten 
zu der Teilnahme an militaristischen Veranstaltungen zu zwingen. 

miteinander verbunden sind die drei Vereinigungen "Verband der Reservisten 
der dtsch. Bundeswehr", "Gesellschaft fiir Wehrkunde" und Hoch-
schulgruppen", wobei unter Ihnen eine Art Arbeitsteilung besteht. Die "Gesellschaft 
fiir Wehrkunde" integriert die Reserveoffiziere, der "Reservistenverband" die Unter
fUhrer und Mannschaften und die "Wehrpolitischen Hochschulgruppen" versuchen 
vor allem, studentische Reservisten weiterhin fur wehrpolitische Themen zu interes
sieren. 

"Die Hochschulgruppen glaubten, im ProzeB der Verflechtung von Hochschule und 
Militarismus als Katalysator zu wirken, um die wehrpolitische und wehrtheoretische 
Auseinandersetzung auf die Ebene der Institute an den Fakultiiten zu verlagern". 
(19) "Der Vorstand der Gesellschaft vermittelte daruber hinaus I nfonmationsreisen 
von Lehrern zur Bundeswehr und zentrale Fachberatungen". (20) 

So nehmen an den Tagungen vorwiegend Lehrer der Schulen teil, deren Schiiler kurz 

vor dem Antritt zum Wehrdienst stehen. AuBerdem wendet man sich vorwiegend an 
solche Padagogen, die das Fach politische Bildung unterrichten. 

Neben Jugendgruppen sind es vor allem auch wieder die Schulen, die wm bevorzug
ten Arbeitsfeld der "Jugendoffiziere" gehoren. Der "Deutsche AusschuB fiir Erzie
hung und Bildung" meinte in seiner am 5.7.1957 in Diisseldorf verabschiedeten 
fehlung, die Fiihrung der Streitkrafte miisse damit rechnen konnen, daB dem "Ein
tritt in die Truppe eine auf freiheitliche und demokratische Lebensfiihrung gerichte
te Erziehung und Bildung in den Schulen aller Arten vorausgegangen ist. Die Bundes
wehr leistet ihren Beitrag zu diesem Bildungsauftrag der Gesellschaft durch ihre Of
fentiichkeitsarbeit, insbesondere durch den Einsatz von Jugendoffizieren und Ju
gendunteroffizieren, die es seit 1958 bzw. 1967 gibt". Dieses interessante Selbstver
sti:indnis liest sich so in dem quasioffiziellen Verteidigungshandbuch, iiber das an an-

207 



Doch es ist damit noch nieht getan, Schulklassen odar Vertreter von Schlilerzeitun-
gel1 werden auch zu u.ii. 

Als fur die und 
Zitat: "Jed em Laien erscheinen die militiirischen 

in einer so engen Gemeinschaft sind 5ie 
das muB man einsehen 

h""nol<"n und dad hof-
dar! aueh in den naehsten Jahren SchUler unserer Sehule diese 

zen selbst diese zu machen. leh halte es fUr nn"hAlPn,'!. 

senti ieh, wie ieh es auch fur wesentlich halte, daB jeder 
heitlich dazu in der seine Dienstzeit ableistet, die entscheidend w seiner 

kann. Bei allem ndividualismus sind und Gehorsam 

Da diese Einsteilung der in den letzten Jahren nieht mehr 
tar Bestand dar sehuiisehen ist, versucht die Bundeswehr, direkt in die 
Lehrpiane aufgenommen zu werden. Dabei kann sie mit der der Kul-
tusminister und der Rektoren dar Schulen hatten diese sieh doch schon frii· 
her an die Bundeswehr mit der Bitte """''''''''1" mit Offizieren 
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Bundeswehr der 

EriaB trat wegen des Wechsels 
nicht in Kraft. 

Ku itusm inisterium 

Patienten zur wurden." Die zum zivilen Sektor 
Nutzen fur beide Seiten. Fur die zivilen Patienten erweitert sich hierdureh 
bot an die Bundeswehr sieht ihre Vorteile in den erweiterten 

und in einer verbesserten medizinischen 
heiBt es daw. DaB diese MaBnahmen auch ihre 

sche Wirksamkeit nicht wird 

medizinischen 
Bundeswehr·Krankenhi:iuser 

der Hochschulen" 

Eine i:ihnl'iehe Funktion wie das Gerede \Ion cler hat ouch da" 
ausstellen dar guten Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und Polizei: 
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Beqinnen wir bel der 
mit €liner kurzen 
fur bildet der Artikel 

ersatzamtes gegen die erstinstanzliche 
bis hieruber entschieden hat. 

Anders verhiilt es sich, wenn der 
bereits angetretenen Dienstzeit 
rung kann dalO Kreiswehrersatzamt den 

aussetzen. Bei l.>nTr"'rlPn 

bis zur rechtskriiftigen 

Weiterhin das Gesetz, daB der 
ihn entscheidet dann ein 
Angeh6rigen des 
higung zum Richteramt haben muB. Als Vorsitzender bereitet er die mundliche 
handlung vor und leitet 5ie auch. Er hat im nur beratende 
Stimme. 

Die eigentliche Entscheidung treffen drei forme!! weisungsungebundene 
wobei allerdings schon durch den Auswahlmechanismus dafur gesorgt 
keiner antimilitaristischer Neigungen verdachtig sind: Den einen entsendet die Lan-
desregierung, die belden anderen der Ort oder die in dem der 
wohnt. Gegen die Entscheidung des Priifungsausschusses kann sowohl der 
steller als auch das Kreiswshrersatzamt bei der libergeordneten Instanz - der Prii
fungskammer - Widerspruch einlegen. Die Verhandlungsmodalitaten sind hier atm
lich geregelt wie beim Ausschugverfahren. Widerspruch gegen den KammerbeschluB 
kann ebenfalls von beiden Seiten mittels einer Klage vor einem Verwaltungsgericht 
eingelegt werden. Die Kammern der Verwaltungsgerichte sind mit drei Berufrichtem 
und lwei ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern besetzt. Sie entscheiden durch einen 
Urteilsspruch, gegen den bei Fallen, die Kriegsdienstverweigerung betreffen, keine 
Berufung zuliissig ist. 1m Urteil ist ebenfalls angegeben, ob sine Revision beim Bun
desverwaltungsgericht zugelassen wird. Dies ist nur dann der Fall, wenn entweder 
eine Rechtssache lion grundsatzlicher Bedeutung lIorliegt, oder aber das Urteil des 
Verwaltungsgerichtes von Entscheidungen des BundeSlierwaltungsgerichtes abweicht. 

Soweit der formale Rahmen des Anerkennungsverfahrens, das nach au3en hin den 
Eindruck erwecken soli, daB es sich um ein geregeltes und vor all em faires Verfah-
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die 
eben nicht um ein faires Verfahren handel!. 

sonifizierte 
rung der wah rend des Verfahrens in Situationen 
die den Beisitzern etwa seine "nicht vorhandene beWI~;selnse'nt5:r.hel!1 

mlissen, als sie Denkschemata 
lind danach ihre 

der Verfahrensweise verliert man leicht die 
daB durch die institutionelle des 

wirkende 

Wenn wir feststeilen miissen, daB in der efs!en nstanz-
... "~n.'n der auf Kdv - uberdurchschnittliche lIer-
zeichnen so hat dies lIor allem zwei Funktionen: Einerseits sollen dam it noch 
Schwankende von der andererseits soli del' im 
Verfahren Stehende demoraiisiert werden und sich lieber in sein 
sal An dieser Stelle setzt eine der Hauptaufgaben der 
und anderer politischer ein: Die 

m wesentlichen lassen sich zwei Arten von 
Grenzen in der Praxis teilweise ineinander 

deren 
Zum einen ist eine mehr un" 

mittelbar erkennbar. Sie macht den 

sieht als wesentiiches Ziel die Anerkennung. Dieser Form steht €line mehr 
~~,.~~,;'hr .. die darum bemiiht die Funktion 

von Militar zu erklaren und dahin latente Unbeha-
gen des einzelnen zu verbalisieren. Diese umfaBt natiir-
lich auch eine iiber die technischen 

Nun hat sich in den letzten 
haft :>"ct."""",,, 

haben sich also bereit:> mit Konflikten innerhaib ihres Berufslebens auseinanderset
zen miissen und sie sind vielleicht in der gewesen, diese Zli reflek-

Grund ihrer schlechteren 
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zu eri<ennen, daB der Minwdienst nicht den eigenen Interessen dient. 

Fur sozialistische Organisationen heiBt das, in den jeweiligen Primarbereichen die 
Kapitalinteressen zu entschleiern und konkrete Alternativen aufzuzeigen, die dann 
in bestimmten Fallen auch zur Kriegsdienstverweigerung fiihren konnen. Daraus las
sen sich folgende Forderungen ableiten: 
1. Konsequente Politik in Priiniirbereichen muB als Grundvoraussetzung gesehen 
werden. Diese Arbeit wird sich an den konkreten Bedurfnissen, die yom jeweiligen 
gesellschaftlichen Bereich ausgehen, orientieren miissen. Auf abstrakterer Ebene ist 
daneben eine Aufkliirung iiber die Funktion von Militar, Freund-Feind-Ideologien 
usw. nOtig. 

2.-Hier setzt bereits ein iibergreifendes Moment"ein. Fur den speziellen Bereich der 
antimilitaristischen Arbeit sind Kontakte zu bereits bestehenden Verweigerergrup
pen zu knupfen, wobei in einigen Regionen diese noch zu politisieren sind. Eine sol
che Politisierung von Verweigerergruppen, die einen individuellen. nicht gesellschafts
bezogenen Pazifismus vertreten und auch das Anerkennungsverfahren fur gut und 
praktikabel erachten, geschieht am besten in Form von Gruppendiskussionen. Hier
bei konnen die jeweiligen Positionen klar herausgehoben werden, sie dienen gleich
falls zur Vertiefung des eigenen Standpunktes und ermoglichen gegebenenfalls neue 
Lernprozesse. 

Aus dem Vorangegangenen sollte zweierlei klar geworden sein, niimlich, daB Kriegs
dienstverweigerung nicht abstrakt vermittelt werden kann, sondern sinnvollerweise 
in eine langfristige Arbeit einzubeziehen ist, und, daB diese Arbeit zeitlich vor der 
Einberufung und moglichst noch vor der Musterung beginnen sollte. Das bedeutet 
andererseits, zumindest zum gegenwartigen Zeitpunkt, daB bei der Agitation von 
wehrpflichtigen Soldaten ein etwas anderer Weg eingeschlagen werden muB. 

Auch bei den momentan Dienenden sollte neben der Aufklarung iiber die techni
schen Aspekte des Verfahrens mindestens im gleichen MaB die Bestimmung von Mi
litiir und Rustung im kapitalistischen System stehen. Als reale Ausgangslage fur eine 
nachvollziehbare Sichtbarmachung der Repressionsgewalt Bundeswehr diirften hier 
die Notstandsgesetze im Vordergrund stehen, zumal uber sie auch sichtbar gemacht 
werden kann, wie im "Notstandsfall" das Militiir gegen die eigenen Interessen bzw. 
die der Kollegen eingesetzt werden kann. 

Damit soli keineswegs die Kriegsdienstverweigerung als einzige und wichtigste Form 
antimilitaristischer Arbeit dargestellt werden. Denn im Gegenteil: Wirksame antimi
litaristische Arbeit mit dem Ziel, das Repressionsinstrument Bundeswehr im ent
scheidenden Stadium der Klassenkampfe fur das Kapital unbrauchbar zu machen, 
setzt voraus, daB Sozialisten in die Bundeswehr hineingehen und in ihr antimilitari
stisch tiitig sind (siehe SchluBteil). Die Kriegsdienstverweigerung kann in diesem Zu
samrnenhang nur einen zweitrangigen Stellenwert haben, da die Kriegsdienstverwei
gerer immer noch offentlich diffamiert und wiihrend des Ersatzdienstes riiumlich iso
liert sind. Zudem stoBen sie oft bei dienenden Wehrpflichtigen auf MiBtrauen 
("Driickeberger"). Kriegsdienstverweigerung hat dann eine nutzliche Funktion, wenn 
sie dazu dient, Soldaten, denen die Repression des Militiirapparates unertriiglich ge
worden ist, olier Wehrpflichtige, die aus psychischen oder sonstigen Griinden schon 
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vor ihrer Dienstzeit glauben, dem MaR an UntercJriickung nichtgewachsen zu sein, 
dem Bundeswehrapparat zu entziehen. Diese Genossen haben dann die Aufgabe, in
nerhalb ihres Ersatzdienstbereiches bzw. der Verweigererorganisationen die oben 
beschriebene Politisierungsarbeit zu leisten. 

15b,c Thesen zum antimilitaristischen Kampf 

1. Die Klassenlage der Berufssoldaten ist dadurch gekennzeichnet, daB der Staat 
im Interesse des Gesamtkapitals die politische Systemsicherung des Kapitalis
mus nach innen und nach auBen iibernimmt und dafiir u.a. eine Armee unter
halt. Die Ausgaben hierfiir sind "tote Kosten" (freilich zugleich die Mehrwert
produktion der Rustungskapitale ermoglichend). Sie stammen aus Lohn- und 
Profitabzugen (Steuern). Der Berufssoldat ist unproduktiver Lohnarbeiter. Er 
verkauft seine Arbeitskraft an den Staat und nicht an ein Einzelkapital. 

2. Der Berufssoldat wahlt seinen Beruf auf Grund einer Motivation, deren wesent
liche Kennzeichen Sicherheitsstreben, AutoritiitsbewuBtsein, Faszination durch 
Technik und "Mannestum" usw. sind. Er ist yom Staat angestellt und kann auf 
Grund seiner Ferne zum ProduktionsprozeB die kapitalistische Gesellschaft in 
der Regel nicht dur'chsehauen. Die Funktion seines Berufs im staatlichen Un
terdriickungsapparat verschlieBt ihm vollends die Moglichkeit antikapitalisti
schen BewuBtseins. Die Auslese bei der Rekrutierung von Berufssoldaten rich
tet sich neben der fachlichen Qualifikation nach Staatstreue und idelogischer 
Zuverliissigkeit. Dies und die zunehmende Verflechtung von Teilen des Offi
zierskorps mit den Riistungskapitalen bewirken eine weitere Identifizierung 
des Berufssoldaten mit Kapital und Staat in der BRD. 

3. Das heiBt nicht, daB Lage und BewuBtsein des Berufssoldaten widerspruchs
frei waren. Hier miissen wir unterscheiden zwischen verschiedenen Widerspru-

chen. 
a) Langfristige Widerspriiche: 

Beschiiftiger des Soldaten ist der kapitalistische Staat. An ihn richten 
sich finanzielle, soziale und politische Forderungen. Zwischen diesen 
und den Moglichkeiten des Staates, darauf einzugehen, konnen in einer 
gegebenen Periode Briiche entstehen (vgl. Polizistendemonstrationen; Fra
ge der Gleichberechtigung der OTV in der Bundeswehr mit dem Bundes
wehrverband usw.). 
Die Bundeswehr stellt einen Beamtenapparat dar, der durch seine spezi
fischen Aufgaben gepriigt ist. In den Formen des Zwanges zur "Okono-
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misierung der militiirischen Arbeit" und der Besonderheit der Aufgabe 
kennen Widerspriiche entstehen, deren Pole Technologisierung und mi
litaristische Ideologisierung sind. 
Karrierismus, sozialpsychologische Momente, Generationenunterschiede 
und ideologisch-politische Differenzen allgemeiner Art bilden eine wei
tere Quelle von Widerspriichen. 

b) Kurzfristige Widerspruche: 
Das Militiir ist nicht bewegendes Moment in der kapitalistischen Gesell
schaft, sondern primar von den Bedingungen und der Entwicklung der 
kapitalistischen Gesellschaft bewegtes Moment. Seine jeweilige konkre
te Situation ist (auf der Basis des uriter a Genannten) Produkt und Be
standteil der nationalen und internationalen Bewegung des Kapitals und 
des Klassenkampfes. Die Widerspruche dieser Bewegung ubertragen sich 
mit bestimmten Veranderungen auf das Militiir. 
So ist im Zuge des weltpolitischen Arrangements von USA und SU, 50-

wie durch das Interesse westdetltscher Kapitale an verstiirktem Osthan
del die einseitige und aggressive Ausrichtung der Bundeswehr wider
spruchlich geworden. Der strategische und ideologische Antikommunis
mus ist erschuttert bzw. muB sich verschleiern. 
So produziert der Widerspruch zwischen den NS-Gesetzen und der Funk
tion der Bundeswehr darin und dem Versuch der "modernen linkslibe
ralen" Formierung durch Integration eine stiindige Unsicherheit, insbe
sondere unter den niederen Rangen der Berufssoldaten. 

4. Fur die Zeitsoldaten ergeben sich grundsiitzlich die gleichen Bestimmungen, 
wie sie auch fur die Berufssoldaten qelten. Jedoch treten bei ihnen Modifika
tionen auf durch ihre nur zeitweise Bindung an die Bundeswehr, was - ver-
knupft mit dem Interesse an beruflicher Weiterbildung - die Bundeswehr eher 
als Jobmoglichkeit, aus der moglichst viel herauszuholen ist, begreifen laBt. 
Die jahrelange Sozialisation der Zeitsoldaten in der Bundeswehr hinterlaBt 
frerfich in ihrem BewuBtsein deutliche Spuren. 

5. Aile diese Fragen stellen sich anders fur den Wehrpflichtigen. Er ist nur voriiber
gehend in der Bundeswehr, lebt nicht stiindig und in vollem Umfang von ihr 
(ist also kein Lohnarbeiter), ist in sie hineingezwungen und in Sein und Be
wuBtsein gepragt von seiner sozialen Situation auBerhalb der Bundeswehr. DaB 
diese gleichwohl einen erheblichen, insbesondere ideologischen EinfluB im Zu
sammenhang mit vorhergehenden Sozialisationsfaktoren auf ihn ausiibt darf 
dabei freilich nicht ubersehen werden. ' 

6. Aufgrund dieses unterschiedlichen Sachverhalts ergeben sich gegenuber den 
Berufssoldaten auch unterschiedliche Widerspriiche: 

a) Die Wehrpflicht bedeutet fur den Wehrpflichtigen in der Regel eine abstrak
te, mit seinen bisherigen eher indirekten Erfahrungen mit dem kapitalisti
schen Staat nicht vermittelte Pflicht diesem gegenUber. 

b) Diese unbegriffene Ableistung einer Pflicht gem Staat gegenuber bringt 
uberwiegend eine passiv-abwartende Haltung zum Bundeswehrapparat her-
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vor, zumal sich die soziale Zusammensetzung der Wehrpflichtigen nach der 
Zusammensetzung der Gesamtbevolkerung richtet, anders als bei den Be
rufssoldaten, wo insbesondere in den heheren Rangen die kleinburgerliche 
und burgerliche Klassenherkunft dominiert. 1m Gegensatz zum Berufssolda
ten erscheint dem Wehrpflichtigen der Bundeswehrapparat eher als Unter
driickung und Argernis denn als Versorgungsinstitut. Seine unmittelbare 
Fixierung an den Bundeswehrapparat erschwert ihm aber die Einsicht in 
dessen gesellschaftliche Grundlagen. 

Diese Grundeinstellung schwankt jedoch stark nach sozialer Lage, der 
Form, in der der Staat dem jeweiligen Wehrpflichtigen vor der Wehrdienst
zeit in Erscheinung trat, nach BewuBtsein und Erwartungshaltung. 

c) Das Aufeinanderprallen "gezogener" Wehrpflichtiger und "freiwilliger" 
Berufs- und Zeitsoldaten vor dem Hintergrund autoritiirer Kommandostruk
turen schafft aufgrund der jeweils unterschiedlichen materiellen Lage inner
halb der bewuBtseinsmaBigen Einstellung zur Armee zahlreiche Briiche. 

7. Die Wehrpflichtigen stehen in ungleich starkerem MaB im Widerspruchsfeld 
des zivilen Lebens, das grundsiitzlich durch die unter 3b genannten Momente 
gekennzeichnet ist. Das gilt insbesondere im Hinblick auf die in den letzten 
Jahre anschwellenden Kampfe der Arbeiterklasse, der Studenten-, SchUler- und 
Lehrlingsbewegung sowie die ersten Ansatze kommunistischer Neuorganisatio
nen. In Bezug auf die Bundeswehr brachte diese Etappe offenen Antimilitaris
mus (KDV), latente Wehrunlust oder erhohte Kritikbereitschaft hervor. Die 
objektiven Widerspruche, in die auch die Bundeswehr hineingeraten ist, ver
stiirken die subjektive Konfliktbereitschaft der Wehrpflichtigen. 

8. Die bisherige Analyse der zentralen Widerspruchsmomente, die auf die Bun
deswehrsoldaten einwirken, erlauben uns einige SchlulUolgerungen fur die 
Formulierung einer antimilitaristischen Taktik.in der BRO. Hierbei haben wir 
zu beriicksichtigen: 
a) den Stand der Klassenkampfe in der BRD, der sich gegenwartig durch eine 

relative Unentfaltetheit der spontanen Kampfe der Arbeiterklasse, ihrer 
weitgehenden Trennung yom wissenschaftlichen Sozialismus und daraus 
folgenden noch mangelnden politisch-organisatorischen Qualitiit des Klas
senkampfes kennzeichnet, sowie durch einen militiirisch gerusteten Staats
apparat, der sich auf verscharfte Klassenauseinandersetzungen vorbereitet. 

b) Entwicklungsgrad und Aktivitiit reformistischer und revisionistischer Ten
denzen. 

c) Ais Trager antimilitaristischer Arbeit sind Teile der Jusos, der Gewerkschaf
ten, DKP und SDAJ sowie demokratisch-pazifistische und verschiedene 
marxistische Gruppen zu bezeichnen. Die Notwendigkeit einer breiten Ak
tionseinheit auch im antimilitaristischen Kampf schlieBt allerdings die poli
tisch-ideologische Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Richtun
gen mit ein. 

Das gegenwartige Niveau der Klassenkampfe in der BRD laBt eine mehr 
oder minder unmittelbare sozialistische Zielsetzung des antimilitaristischen 
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Kampfes gar nicht zu. Wenn wir im folgenden auf Schwiichen und falsche 
Tendenzen in der antimilitaristischen Bewegung hinweisen, so mul! aus
driicklich betont werden, daB die Kritik an Gruppen geubt die den 
historisch moglichen Stand antimilitaristischen 
Diese Gruppen, insbesondere Jusos, SDAJ und 
stellen daher auch den Ank, fur 
militaristischer Arbeit dar. Sie konnen und sollen 
strakt Standpunkt aus beurteilt werden. 
Einschiitzung der des antimilitaristischen 
wir auf den Widerspruch zwischen der 

unserer 
stoBen . 

zur alltiiglichen, kurzfristigen antimilitaristischen Arbeit, die aus 
den oben genannten Grunden nur demokratisch defensiv 
sein kann. Dieser demokratische 
die augenblickliche Aufgabe der 
daten und - teilweise - Berufssoldaten unter 

mmnten konnen aber nur in Ausnahmefallen fiber die 
Phase des demokratischen hinaus mobilisiert werden. 

Die der Kommunisten und Sozialisten ist es, in dieser demokrati-
schen Arbeit die langfristigen Ziele des antimilitaristischen 

und zu konkretisieren. Klar ist dar! dies nicht 
losgelost von den Kiimpfen im Produktionsbereich 
immer mit ihm verbunden sein da die 
taristischer Arbeit direkt von der 
der Arbeiterklasse abhangig sind. 

Die pazifistischen Gruppen gingen bei ihrer Arbeit von einer moralisch be-
des des und des aus. Ih-

re Tatigkeit beschrankte sich meist auf die fur 
und auf die auf das 

Trotzdem konnten sie, vor allem durch die relativ 
Teile der Jugend erfassen, die durch - ihre zunikhst noch individuel-

Ie - Kriegsdienstverweigerung zur Reflexion tiber und Militarismus 
und deren Verhaltnis zur Gesellschaft veranlaBt wurden. Mit dieser zuneh
menden Politisierung dar Kriegsdienstverweigerer vollzog sich auch inner-
halb der pazifistischen Organisationen ein in dem die herkomm-
liche Ausrichtung dieser Gruppen gewerkschaftliche 
Organisationen der Verweigerer), ihre Stellung zur dis-
kutiert und in Frage gestellt wurden. Dieser KliirungsprozeB scheint noch 
nicht abgeschlossen zu sein. 

Verschiedene Gruppen sind in der und Praxis antimilitaristi-
scher Arbeit stark in dar Vorstellung befangen, dar Militarismus sel inner-
halb des kapitalistischen Systems abschaffbar; sie dann zu unrealisti-
schen Forderungen. Weitere mogliche Fehltendenzen in der bloB au-
Benpolitisch oder von vornherein im Sinne der demokratischen 
Erneuerung von Staat und Gesellschaft beschriinkten 8egriindung antimin-
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taristischer Arbeit. 

9. Die Berufssoldaten sind 
zu mobilisieren und zu "ri''''r"~",,r'''n 

5ie so 
istischen Staate!> zu 

10. 

a) zwischen 
ten; 

11. Grundsatzlich besteht 

schen 

Unter den OOflPi'1,Wi\ 

mit Zerbrechen 
die Rede sein. 

Diese sehr 

wir €linen 
pen diskutiert werden. 
den in diesel' 
sehen. 

* Formen ·antimilitaristischer 

Charak-

hier in der 
als staatlichem 

gegenwiirtigen Phase 

Eine der zentralen Aufgaben, die die Trager antimilitaristlscher Arbeit gegenwiirtig zu leisten ha
ben ist die Aufklarung der Soldaten und Wehrpflichtigen liber die historischen Wurzeln des 
deu~schen Militarismus, uber die allgemeine Funktion der RListung und des Militiirs im Kapitalis
mus liber die Rolle der Bundeswehr als au~enpolitische Waffe des Imperialismus und mnenpo
litis~hes Unterdruckungsinstrument in der Hand des Kapltals. An der konkreten Situation der 
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Soldaten innerhalb der Armee muf!, Ihnen auP-.erdem die alltiigliche, offene oder verdeckte Unter
druckung der Wehrpflichtigen klargemacht und so Ihnen die Notwendigkeit und die Mi:iglichkei
ten antimilitaristischer Arbeit aufgezeigt werden. 

Praktische Wirkungsmoglichkeiten von Gruppen auBerhalb der Bundeswehr 

Zum jetzigen Zeitpunkt umfassen die praktischen Wirkungsmi:iglichkeiten von Gruppen auf?,er
halb der Bundeswehr: 

a) 

b) 

Die Herstellung und Erweiterung von Verbindungen zu Kampfen im Produktionsbereich, 
Schulen, Universitiiten etc. 

Die uberregionale Verbindung der wehrpflichtigen Genossen, zu der diese aus praktischen 
Grunden allein kaum in der Lage sind. 

c) Die Beratung in juristischen, taktischen Angelegenheiten. 

d) Die finanzielle, organisatorische Unterstutzung (Oberlassung von Abzugs- und Druckmog
lichkeiten, Riiumen etc.) 

e) Aufkliirung, Schulung, Publizistik 

f) Durchfuhrung von Aktionen, bei denen Soldaten aus juristischen Grunden zu gefahrdet 
waren. 

Die politische Arbeit innerhalb der Kasernen muP-. nach Mbglichkeit von aktiven Soldaten der 
verschiedenen Dienstgrade durchgefuhrt werden. Besonders ansprechbar sind dabei: 

Rekruten, Wehrpflichtige, 
Reserveoffiziere und -unteroffiziere, 
u.U. die Standort-Pfarrer und Truppenarzte (Truppenarzte, deren Med.-Studium durch 
die Bw finanziert wurde und die nach Beendigung des Studiums einige Jahre als Bw-Arz
te dienen mussen); 

Es ist anzustreben, fur die politische Arbeit innerhalb der Kasernen langerdienende 'Mannschaf
ten, Unteroffiziere und Offiziere zu gewinnen, da Wehrpflichtig_e 

der Gefahr haufiger Versetzungen ausgesetzt sind, 
nach 18 Monaten entlassen werden und die Kontinuitiit politischer Arbeit dadurch unter
brochen wird. 

Positionen von politischer Relevanz innerhalb der Truppe sind 

2) 

fur Mannschafts- (Unteroffiziers-) Dienstgrade die Stellung des "Vertrauensmannes" der 
Mannschaften (bzw. Unteroffiziere); 
Offiziere und Unteroffiziere haben auf Grund ihrer Dienststellung (Fuhrer von Einheiten, 
Teileinheiten, Gruppen oder Trupps) besondere EinfluP-.mi:iglichkeiten auf die Soldaten. 

Ais Aktionsfelder fur aile 0 ienstgrade bieten sich: 
Der politische Unterricht ("Aktuelle Information"); dieser Unterricht wird oft wehriiben
den Reserveoffizieren oder aktiven Reserveoffiziersanwartern (Fiihnriche etc.) iiberlassen; 
aber auch Mannschaften konnen durch gezielte Diskussionsbeitriige eine gute Wirkung 
erzielen; 
Die Unterrichte "I nnere Fiihrung und Recht"; hier muP-. entweder durch die Leitenden 
oder durch vorbereitete Diskussionsbeitrage der Teilnehmer (Mannschaften, Unteroffizie
re) eine intensive Aufklarung uber die demokratischen Rechte innerhalb der Truppe er
reicht werden; 
Das "Aktuelle (oder Schwarze) Brett"; Aushang von Presseartikeln zu Themen, die sich 
fUr die Agitation eignen (Starfighter-Absturze, Rustungsschieberei, Vietnam-Krieg, BRD
UnterstUtzung an Portugal, Griechenland usw.); 
Die Kantine; hier muP-. die Auslage demokratischer und sozialistischer Publikationen ge
fordert werden; 
Die Truppenbucherei; Forderung nach Entfernung von Kriegs-, Nazi- u.a. Schundliteratur; 
Aufnahme politischer, polit-i:ikonomischer u.s. Literatur; 
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Beratung und Unterstutzung aller Soldaten, die ihre Rechte nach WBO oder WOO in An
spruch nehmen, bzw. Eingaben an den Wehrbeauftragten einreichen; 

Persi:inliche Oiskussion und Aufkliirung (z.B. auch durch Plakatierung des Spindes mit an
timil itaristischen Plakaten etc,) 

Oas Auftreten fUr die unmittelbaren sozialen Belange der Soldaten (iirztliche Versorgung, 
Verpflegung, Wochenendurlaub usw.) ist dabei selbstverstiindlich; 

Reaktioniire Offiziere und Unteroffiziere ki:innen bei gegebenen Anlassen (z.B. Aktuelle Infor
mation) bloP-.gestelit oder im Dienst kompromittiert werden; faschistoide AuP-.erungen oder 
dienstliche Verfehlungen reaktioniirer Offiziere (Uffz) mussen i:iffentlich verbreitet und ange
prangert werden (z.B. in Lokalpresse). 

1m Rahmen elner Strategie des "begrenzten Konflikts" (um eine vorzeitige Liquidation der Agi
tatoren zu verhindern) wird sich die politlsche Auseinandersetzung innerhalb der Bw zuniichst 
als "demokratischer Kampf" abspielen, der jedoch zweierlei Funktionen hat: einerseits werden 
die demokratischen Rechte der Soldaten erweitert und konnen reaktionare Tendenzen aufge-
2eigt, bekampft und u.U. sogar zUrUckgedriingt werden, andererseits wird den politisch aktiven 
Soldaten (und nicht nur diesen) durch die RepressionsmaiSnahmen des Systems die Grenze ihres 
eigenen Bewegungsspielraumes sehr bald verdeutlicht werden, sie so aber auch die Notwendig
keit umfassender KampfmaP-.nahmen einsehen lassen. 

y de carader 

ilustradas con la 

Inslitulo (ubanG dellibro 
Departamento international. 
Calle 19 No. 1002 
entre 10 y 12, Vedado 
Habana, Cuba. 
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