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Zum Rücktritt
des Generalstabschefs
Divisionär zD Hans Rapold

Auf Ende dieses Jahres tritt Korpskommandant Hans Senn in den
wohlverdienten Ruhestand. Sein Aufstieg in die oberste Spitze der
Landesverteidigung und seine Tätigkeit werden hier gewürdigt.
SOG und ASMZ danken dem Generalstabschef für seine wohlwollende

Unterstützung; aber vor allem für seine grosse Tatkraft im
Dienste der Landesverteidigung. ewe

Zivile Grundlagen

Seine Jugend verbrachte der Zofin-
ger Hans Senn in Aarau, wo er auch
die grundlegende Schulung bis zur Reife

erfuhr. An der Universität Zürich
vertiefte er sich zunächst in juristische,
vor allem staatsrechtliche Studien, um
dann aber zur Geschichte und Literatur

hinüberzuwechseln. Auch
philosophische, psychologische,
kunstgeschichtliche und militärwissenschaftliche

Vorlesungen weckten sein Interesse.

Ersatz für ein Auslandsemester
bot die Universität Bern. Mit einer
Dissertation in Buchform über General
Hans Herzog doktorierte Hans Senn
im letzten Kriegsjahr. Danach arbeitete

er im Sekretariat der Schweizerischen

Gesellschaft für Urgeschichte in
Frauen feld.

Berufsoffizier

Im Februar 1946 begann der junge
Offizier mit Probediensten bei der
Abteilung für Infanterie; ein Jahr darauf
wurde er zum Instruktionsoffizier
gewählt. Zürich und Lausanne waren die
wichtigsten Stationen seiner Instrukto-
rentätigkeit, unterbrochen durch eine
zweijährige Abkommandierung an die
Ecole Superieure de Guerre in Paris.

Seine Truppendienste als Milizoffizier
leistete Senn in der Mitrailleur-

kompanie IV/59, als Kommandant der
Mitrailleurkompanie IV/56 sowie der
Füsilierkompanie 1/56, des Füsilierbataillons

56 und des Infanterieregiments
23. Mit schwarzen Streifen diente er im
Stab der 5. Division - auch als Stabschef

- des 2. Korps und der Armee.

Einen entscheidenden Schritt tat er
wohl, als er sich um die Stelle des
Chefs der Operationssektion bewarb
und diese 1964 antrat. Dort hatte er die
Massnahmen bei erhöhter Gefahr, die
Aufmarsch- und Einsatzpläne der
Armee und andere wichtige Fragen zu
bearbeiten.

Heereseinheitskommandant

Auf 1. Januar 1970 wurde Hans
Senn zum Divisionär und Unterstabschef

Planung ernannt. Neben militärischer

Gesamtplanung, Finanzplanung,
Heeresorganisation, Material- und
Baukoordination, hatte er sich
nunmehr auch mit Atomfragen,
Gesamtverteidigung, elektronischer Datenver-
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arbeitung sowie Kontakten mit
schwedischen und österreichischen Stellen zu
befassen. An der Militärabteilung der
Eidgenössischen Technischen Hochschule

lehrte er Militärgeographie.

Nach den schmerzlichen
Kommandantenverlusten in der Ostschweiz
wurde Hans Senn auf den 1. Januar
1972 an die Spitze des Feldarmeekorps
4 berufen, das er fünf Jahre kommandierte.

Besondere Verdienste erwarb er
sich dabei um die Stabsausbildung, die
er mit ausgeprägtem Geschick und
ausserordentlicher Systematik an die
Hand nahm.

Generalstabschef

Auf 1. Januar 1977 wurde
Korpskommandant Senn Generalstabschef.
Er übernahm dieses Amt von zentralster

militärischer Bedeutung in einer
schwierigen Periode und mit einer
grossen Hypothek: Der umfassenden
Aufgabe und Verantwortung waren
Befugnisse und Strukturen zu wenig
angepasst.

Der Aufgabenkreis des
Generalstabschefs ist in der Tat einzigartig. Er
leitet unter anderem die Vorbereitungen

für die operative Bereitschaft:
Massnahmen bei erhöhter Gefahr,
Mobilmachung, Aufmarsch und Einsatz

der Armee; er bearbeitet die
militärische Gesamtplanung, die
Heeresorganisation, die militärischen Anforderungen,

die Bedürfnisse und die Zuteilung

im Bereich Kriegsmaterial; er
koordiniert die militärischen Bauten; er
ist Waffenchef für den Generalstab,
den Territorialdienst, die Heerespolizei,

die Feldpost, das Stabssekretariat,
den AC-Schutzdienst und den Armeestab;

er leitet die Generalstabskurse.
Hierzu verfügt er - neben einem

Stab mit Stabsabteilung und den
Untergruppen Front, Nachrichtendienst
und Abwehr, Logistik, Planung und
dem Stabschef Operative Schulung -
über die Bundesämter für Genie und
Festungen, Übermittlungstruppen,
Sanität, Militärveterinärdienst,
Transporttruppen, Luftschutztruppen sowie
über das Oberkriegskommissariat, die
Kriegsmaterialverwaltung, den
Militäreisenbahndienst und die Feldpost.
Er ist Mitglied des Leitungsstabes und
der Kommission für militärische
Landesverteidigung.

In einem derart breit gefächerten
Aufgabenkreis ist Stetigkeit von gröss-
ter Bedeutung. Der einzelne Chef ist
daher in vielem Vollender, kann aber
in wesentlichen Belangen auch Impulsgeber

werden. Die Liste der während
der Amtszeit von Korpskommandant
Senn zum Abschluss gebrachten Arbei-
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ten ist lang und eindrucksvoll. Soll
man sie auf wenige Hinweise
zusammenziehen, die den besonderen Stempel

des Generalstabschefs tragen, so
wären etwa zu nennen: bessere
Auswahlmethoden für die Generalstabsoffiziere,

Förderung der Ausbildung der
Beamten, der Mobilmachungsfunktionäre

und der Planer, Beschleunigung
der Mobilmachung und der
Verteidigungsbereitschaft, auch im logistischen

Bereich, Verwirklichungsschritte
des Armeeleitbildes 1980, vorgezogener

Ausbau der mechanisierten Artillerie,

Konzeptionsstudien für den Ausbau

der Armee nach 1985, eine
markante Öffnung nach aussen durch
Information und der Kampf um die
finanziellen Mittel.

Persönlichkeit

Leben und Leistung General Herzogs

waren, wie wir wissen, Gegenstand

eingehender Studien Hans
Senns. Herzogs Schwierigkeiten als
Oberbefehlshaber haben Senn auch
später immer wieder beschäftigt. In
den Gesamtverteidigungsübungen 1977
und 1980 wirkte er selbst als
Oberbefehlshaber, so dass er das - kaum mehr
zu vergleichende - Verhältnis zum
Bundesrat praktisch erleben und
studieren konnte.

Beim Gegenüberstellen von
Persönlichkeiten ist immer Vorsicht am Platz.
Aber Herzog mag uns helfen, der
Persönlichkeit Hans Senns noch etwas
näherzukommen. Senns geistige Grund¬

lagen sind wesentlich breiter und
tiefer, seine Auseinandersetzung mit
strategischen und operativen Fragen ist
ungleich systematischer, als das Herzog

möglich war. In diesen Belangen
ist Senn das gerade Gegenteil Herzogs,
von dem er schrieb, «das Entwickeln
grosszügiger Feldzugspläne war nicht
seine starke Seite» oder: Er war «der
geborene Vollzieher der Pläne». Senn
war geradezu die treibende Kraft, um
die operativen Vorbereitungen den
Gegebenheiten der Milizarmee und unseres

Landes optimal anzupassen und
dabei ein Maximum an zu erwartender
Wirkung zu erzielen.

Wenn von Herzog gesagt wird, ihm
«fehlte das Vertrauen zu sich selbst»,
tritt ein weiterer Gegensatz hervor:
Senn strahlte natürliche Überlegenheit
aus. Aber es finden sich doch manche
Parallelen: Die harte Pflichterfüllung,
das Sich-keine-Sonderrechte-Gönnen,
die Gründlichkeit und der Mut, gerade
und offen seine Meinung zu äussern,
kennzeichnen auch Hans Senn.

Seine Persönlichkeit kam auch darin
zum Ausdruck, dass er - selbst wohl
vorbereitet - die Ansichten anderer hören

wollte und konnte, dann seine
Entscheide traf und begründete, weshalb
der eine oder andere Vorschlag nicht
angenommen worden war. Der sonst
so ausgeglichene und höfliche Chef
konnte auch einmal heftig und laut
werden, wenn er das Gefühl hatte, die
Luft müsse gereinigt werden.

So sehr er sich dafür einsetzte,
Armeebelange in der Öffentlichkeit
gebührend zu vertreten: Er selbst drängte

nicht an die Öffentlichkeit. In schwersten

Stunden zog er sich auch aus der
nächsten Umgebung zurück.

Kennzeichnend für sein Wesen ist
endlich der Exkurs in seinem Buch
über die Frage, ob der Bundesrat Herzog

seinerzeit mit Kriegsgericht
gedroht habe. «Sie hebt den Streit
zwischen Bundesrat und Armeekommando

aus dem kleinlichen Bereich persönlicher

Gehässigkeit und Machtstreberei
empor in die reinere Sphäre
weltanschaulicher Gegensätze und billigt beiden

Partnern den guten Willen zu, in
erster Linie das Wohl des Landes im
Auge gehabt zu haben.»

Hans Senn stand fünfunddreissig
Jahre im Dienste seines Landes, davon
vier in unserer höchsten militärischen
Stellung in Friedenszeiten. Wenn diese
Jahre fruchtbar waren, so trugen dazu
die hervorragenden geistigen Fähigkeiten,

das ausgeprägte Verantwortungs-;
bewusstsein, eine grosse Arbeitskraft,
Mut und Menschlichkeit bei. Dass
Gattin und Familie dabei mitgetragen)
und am Gelingen Anteil haben, darf«
hier wohl gesagt werden.

Dem scheidenden Generalstabschef 1

ist mehr Müsse für Lektüre und andere
Liebhabereien zu wünschen; dem Lan-
de aber sind mehr derart qualifizierte I
Persönlichkeiten zu wünschen, und es |

ist zum Wohl des Ganzen zu hoffen, j
dass ihre eindringlichen Mahnungen
gehört und beherzigt werden. ¦

Bücher und Autoren:

Aspekte des selektiven Leseverhaltens,
untersucht bei «Wehrschau 79»

Von Joseph In-Albon. 132 Seiten. Reihe
Werkpapiere 11. Universitätsverlag, Fri-
bourg 1980.

Diese Arbeit aus dem Institut für
Journalistik und Kommunikationswissenschaft
an der Universität Fribourg befasst sich
mit redaktionellen Beiträgen und
Leserbriefen, die in der Neuen Zürcher Zeitung
und im Tages-Anzeiger anlässlich der
Wehrvorführungen 1979 veröffentlicht
wurden. Der wissenschaftlich geschriebene
Text ist nicht für jedermann leicht lesbar,
denn zuerst werden die Probleme der
Massenkommunikation und der Erfassbarkeit
untersucht. Bei der Analyse ergibt sich
u.a., dass der Inhalt der Leserbriefe
weitgehend mit den redaktionellen Beiträgen
übereinstimmt. Veröffentlichte Leserbriefe
können auch deshalb keinen hinreichenden
Feedback für die Redaktoren bringen, weil
nur etwa 20 bis 25 Prozent publiziert werden

und auf gegensätzliche Darstellung
Wert gelegt wird. D.W.

Die Nachrichtentruppe 1914 bis heute

Von Werner Niehaus. 333 Seiten.
Motorbuchverlag, Stuttgart 1980. DM 36.-

Das vielfältig illustrierte Buch beschreibt
in anschaulicher Weise Entstehung und
Einsatz der Nachrichtentruppe in Heer,
Luftwaffe und Marine Deutschlands. Nach
einem historischen Rückblick in die primitiven

Anfänge der Nachrichtenübermittlung
vor dem Ersten Weltkrieg werden

Aufbau, Integration und Weiterentwicklung
dieses überragenden Führungsinstrumentes

anhand der kriegerischen Ereignisse
mit Schwergewicht Zweiter Weltkrieg

dargestellt.
Der technisch interessierte Leser wird

mit Spannung den weiten Weg der
Nachrichtentechnik von den Anfängen bis in die
elektronisch geprägte Gegenwart verfolgen.

Der historisch Engagierte erlebt in
geraffter Form einige Schlüsselereignisse auf
den Hauptkriegsschauplätzen und vermag
dabei die eminente Rolle der Nachrichtentruppe

im Ablauf des Geschehens zu erfassen.

Das Werk verrät profunde Sachkenntnis
und vermittelt auf leicht lesbare Art

Einblick in ein Gebiet, dessen Bedeutung
nicht hoch genug eingestuft werden kann.

Es dürfte aus diesem Grund (obwohl aus
spezifisch deutscher Sicht geschrieben)
auch bei uns einen dankbaren Leserkreis
finden. W. Zimmermann

Wie krank war Hitler wirklich?

Von David Irving. 140 Seiten. Taschenbuch

Nr. 5712. Heyne-Verlag, München
1980.

Der bekannte britische Historiker Irving
hat die Notizen und Tagebücher der Ärzte
ausgewertet und kommt zum Schluss, dass
Hitler am Ende seiner «Laufbahn» körperlich

verfallen, aber geistig bis zuletzt
zurechnungsfähig war. Der schillernden und
dubiosen Figur seines Leibarztes Dr. Mo-
rell, der ihn mit Tabletten - von harmlosen
bis giftigen - vollstopfte, konnte sich Hitler

eigenartigerweise nicht entziehen. Schade,

dass der Autor zu wenig den Einfluss
von Hitlers Krankheiten (u.a. Herz-,
Nerven-, Magenleiden) auf seine politischen
und militärischen Entscheide untersucht
hat, es wäre dann nicht bei dieser banalen,
aufgebauschten Krankheitsgeschichte
geblieben. D. W.

686 ASMZ Nr. 12/1980


	Zum Rücktritt des Generalstabschefs

