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Große Teile unseres Heeres werden als Gebirgstrup-

pen bezeichnet, obschon die Ausrüstung dieser Truppen
für den Gebirgskrieg noch nicht vollkommen ist und erst
ein relativ kleiner Teil der Offiziere, Unteroffiziere und
Soldaten dieser Truppen in den Bergen leben, marschieren

und kämpfen können. Damit möglichst rasch jeder
«Gebirgssoldat» sich Lehren für den Gebirgsdienst
aneignen kann, die viele Soldaten in Spezialkursen bereits
erworben haben, zeichne ich hier die Erfahrungen auf,
die ich aus dem Winterwiederholungskurs der 3. Division

in der Lenk von 1939 gesammelt habe.
Für das Durchhalten im Gebirge braucht es zähe,

trainierte und energievolle Soldaten. Als Training ist
jeder Sport geeignet, der die Muskeln lockert und Lunge
und Herz unter härterer Beanspruchung arbeiten läßt.
Besonders empfehlenswert ist ein vernünftig betriebenes
Lauftraining auf flachen Strecken im Anfang und auf
Bergstrecken als Abschluß. Aeußerst wichtig ist für den
Gebirgssoldaten der Wille zum Durchhalten und zum
Sieg. Wenn sich der energielose Mensch auf einen
Rettungsschlitten aufladen läßt, kann der willensstarke Soldat

immer noch weiter. Einen Schwäeheanfall, der den
weichen Menschen jammern oder zurückbleiben läßt,
überwindet der auf die Zähne beißende Soldat. Den
Naturgewalten des Gebirges kann nur ein harter Mann
entgegentreten; ein Weichling wird durch die kraftvolle
Natur rasch ausgeschaltet.

In den Bergen ist nur die beste Ausrüstung gut
genug. Besser kein Gletscherseil als ein Seil, das im
entscheidenden Augenblick zerreißt! Der Großteil der
Schweizer neigt dazu, das Billigste zu kaufen. Im
Alltagsleben spielt es eben keine große Rolle, ob ein Schuh
wasserdicht ist oder nicht. Wenn einer im Tale unten
nasse Füße bekommt, geht er in eine warme Stube und
wechselt Strümpfe und Schuhe. Im Gebirge haben wir
aber keine warme Stube und kein zweites Paar Schuhe.
Die Ausrüstungsgegenstände, die wir im Gebirge
benützen, müssen unser Leben oder unsere Gesundheit
schützen. Dazu aber taugt nur gutes Material. Hemden
und Unterwäsche müssen für den Wintergebirgsdienst
wollen sein. Socken dürfen auch nicht aus irgendeinem
Kunstprodukt gemacht sein. Wichtig sind zweckmäßige
Handschuhe. Segeltuchhandschuhe und Lederhandschuhe
haben den Vorteil, daß sie die Nässe gut abhalten und
den Wind nicht durchlassen. Ganz warm sind jedoch sol¬

che Handschuhe nicht, besonders nicht, wenn sie nur mit
kurzen Stulpen versehen sind. Wärmer sind handgestrickte

wollene Fausthandschuhe. Doch diese haben
wiederum zwei Nachteile: Sie werden rasch naß und schützen

nicht gut gegen einen eisigen Wind. Deshalb
empfiehlt es sich, sowohl wollene, wie auch Segeltuchhandschuhe

mitzunehmen und nötigenfalls beide zugleich
anzuziehen.

Ein noch ungelöstes Problem bildet die Fellfrage. Das
von der Armee gegenwärtig ausprobierte Modell von
Steigfellen, welches man über drei kleine in der Rille
der Skier befestigte Schienen aufziehen kann, darf noch
nicht als beste Lösung angesprochen werden. Am
zweckmäßigsten sind für den Militärdienst heute noch gute
Schnallfelle. Diese müssen unbedingt mit einem Kantenschutz

versehen sein, da die Gurten sonst rasch
durchgewetzt sind. Die beste Steigfähigkeit haben die Cheva-
felle. Doch haben diese wiederum den Nachteil, daß sie
schlechter gleiten, als Seehundsfelle. Als Skistöcke eignen

sich für den Militärdienst die langen, bis unter die
Schultern reichenden Stöcke nicht. Die Stöcke dürfen
nicht zu hoch sein, da man sich sonst beim Aufwärtsgehen

in gebückter Haltung mit einer Last auf dem
Rücken nicht mehr auf sie stützen kann. Auch erkalten
die Hände viel rascher, wenn sie beständig sehr hoch
gehalten werden müssen. Einen Armeeskischuh haben
wir leider noch nicht. Der Ankauf eines guten Skischuhes
belastet viele Soldaten sehr stark. Doch muß hierzu gleich
bemerkt werden, daß nicht der teuerste Abfahrtsskischuh
für den Militär der zweckmäßigste ist. Auch sehr teure
Skischuhe werden naß, so daß sich der Ankauf eines
Schuhes in der mittlem Preislage am besten lohnt.
Ausschlaggebend ist auch die richtige Pflege des Schuhes.
Wasserundurchlässigmachen der Sohlen durch Leinöl
und Wichsen des Oberleders haben sich bewährt.
Absichtlich übergehe ich hier das Korpsmaterial und die
Waffen, die nach meiner Ansicht Aussetzungen und
Verbesserungsvorschläge an solchen Dingen nicht öffentlich
ausgebreitet werden müssen, sondern zweckmäßigerweise

bei den zuständigen Instanzen der Kriegsmaterialverwaltung

angebracht werden. Ueberhaupt ließe sich
über die Ausrüstung noch vieles sagen, doch galt es mir
hier vor allem, den Satz hervorzuheben: Im Gebirge
taugt nur die beste Ausrüstung!
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Das zweckmäßige Marschieren im Gebirge auf
Schnee geschieht auf Ski. Nur auf harter Unterlage und
steilem Gelände ist es vorteilhaft, die Skis zu tragen.
Sobald man aber bei jedem Schritte im Schnee einsinkt,
ist das Marschieren ohne Skis oder Schneereifen äußerst
mühsam, besonders weil der Soldat im Gebirge immer
schwer zu tragen haben wird. Schon wenn die Skis nicht
mehr auf den Schultern getragen werden müssen und auf
dem Boden nachgezogen werden können, werden viele
Kräfte gespart. Auf den großen Flächen der Skis sinkt
der Mensch viel weniger ein. Wenn die Schneedecke aber
eishart gefroren ist, fallen die meisten Gründe, die für
ein Gehen auf Skis sprechen, dahin und so rechtfertigt es
sich, auf eisharter Unterlage die Skis zu tragen; dies
besonders deshalb, weil sich alle Steigvorrichtungen auf
harter Unterlage äußerst stark abnützen, beschädigen
und rasch unbrauchbar werden. Die im Militär oft
verwendeten Schneereifen sind eine sehr gute Hilfe für das
Marschieren in weichem oder hohem Schnee. Die ersten
paar Leute, die spuren müssen, haben es auch mit Schneereifen

ziemlich mühsam, wenn aber eine Kompanie durch
die gleiche Schneereifenspur marschiert ist, haben wir
eine so feste Untenlage, daß man mit Saumtieren den
festgetretenen Weg benützen kann. Die Schneereifen sind
bedeutend leichter als die Skis und ermöglichen in ganz
steilem Gelände auch einen leichtern Aufstieg als die
langen Skis. Es rechtfertigt sich daher, an ganz steilen
Hängen die Skis zu tragen und die Schneereifen
anzuziehen. Der Wechsel von Skis und Schneereifen ist
allerdings ziemlich zeitraubend, besonders bei großer Kälte,
da die Befestigungsvorrichtung der Schneereifen gefroren

ist. Aus diesem Grunde wird besser schon beim
Abmarsch je nach dem Gelände sofort das Tragen der
Schneereifen oder der Skis angeordnet. Beim Abmarsch
im Gebirge ist es wesentlich, daß sofort die nötigen
Abstände angeordnet und eingehalten werden. Denn sobald
die zuvorderst Marschierenden an den Aufstieg kommen,
gehen sie viel'langsamer und die hintern Züge müssen
stehen bleiben, wenn nicht von Anfang an so große
Marschabstände bestehen, daß solche durch das Gelände
bedingte verschiedene Marschgeschwindigkeiten
ausgeglichen werden können. Beim Marschieren durch lawinen-
gefährliches Gelände mit dem Abstand von 30—50 m von
Mann zu Mann ergibt sich für eine .Kompanie eine
Kolonnenlänge von zirka 6 km. Damit die an der Spitze
Marschierenden am zu erreichenden Ziel nicht zwei Stunden
auf die hintersten Leute warten müssen, rechtfertigt es
sich, zwei Spuren an verschiedenen Orten durchzulegen.
Auf diese Weise wird eine Kompaniekolonne nur noch
3 km Länge aufweisen. Aber noch m diesem Falle brauchen

die letzten Gruppen erst eine Stunde später
abzumarschieren als die ersten. So ist es gegeben, daß der
Abmarsch und das Aufnehmen der Lasten im Gebirge
zugs- oder gruppenweise erfolgt. Denn nichts ermüdet
und verärgert die Mannschaft so sehr, wie das
Herumstehenmüssen mit dem Tornister auf dem Rücken.

(Schluß folgt.)

Die Gefangenenbehandlung
zur Zeit der alten Eidgenossen

Die Eidgenossen betrachteten die Fürsorge für die
Verwundeten als heilige Pflicht. Diese Sorge galt jedoch
nur den eigenen Leuten, während die verwundeten Feinde
in den Kriegen des 14. und 15. Jahrhunderts einem
sichern Tode verfallen waren; denn Gefangene wurden
keine gemacht. Es forderte das rauhe und grausame
Kriegsgeschäft jener Zeiten — und zwar nicht nur bei
den Eidgenossen, sondern allüberall — den Tod des ge¬

fangenen Feindes. Zur Zeit des, Schwabenkrieges 1499
beschloß die Tagsatzung: «Soll jeder an die heiligen
schweren keiner unser Finden nit gefangen zu nehmen,
sunder ze todt erschlachen als unser Altvordern je^elten
brucht haben.»

Gefangene Besatzungen eingenommener Schlösser,
Burgen, Städte wurden, wenn sie durch tapferen .Wider¬
stand den Zorn der Sieger erregten, als warnendes
Exempel durch das Schwert gerichtet (Greifensee 1444)
oder erhängt (Grandson 1476).

Im Kappelerkrieg (1529—1531) wurde es mit den
verwundeten Gefangenen gehalten wie ganz ausnahmsweise
in früheren Feldzügen. Sie wurden freigegeben, nachdem
Arztlohn und Zehrung vom Gegner bezahlt worden war.
Lösegeld wurde nicht verlangt. Es heißt in den
Friedensbestimmungen zwischen Bern und den fünf katholischen
Orten: «Zum einlifften sollend die gefangenen zuo beiden
teylen ohne alle engälltnus fry ußgelassen werden. Doch
das ein ietlicher sin zerung und arztlohn abtragen sol.»

Dieselben Bestimmungen sind in den Landfrieden
zwischen Schwyz und Toggenburg 1533 aufgenommen:
«doch söllent unser lieb Landlüt von Toggenburg den
Arztlohn, Zehrung und anders uff sie gangen, abtragen,
das sie ouch ze thun versprochen hand.»

Dies sind die ältesten Urkunden über Verträge zur
Auswechslung von verwundeten und kranken
Kriegsgefangenen «ohne Ranzion» (Lösegeld). Brunner sagt
hierzu: «Welch ein fortschrittlicher Sprung der humanitären

Gesinnung in so kurzer Frist. Auf dem Schlachtfelde

von Kappel das Töten der Verwundeten, kurz nachher

dieses versöhnliche Abkommen.»
(Aus «Die Fürsorge für. die Kriegsverwundeten einst und

jetzt», von Dr. A. v. Schultheß-Schindler.)

Kindel* warten auf Antwort
Nun ist das Weihnachtsfest vorüber und bleibt als

leuchtende Erinnerung in unserm Gedächtnis haften.
Unvergeßlich sind die Weihnachtsfeiern, die der Soldat
im Kreise seiner Kameraden zugebracht hat, unvergeßlich

die Worte, die dabei gesprochen wurden.
Was war uns allen das liebste an unserm «eidgenössischen

Weihnachtspäckli»? Ich glaube, der Kinderbrief.

Stumpen und ein Taschentuch mit Schokolade
bekommt man auch sonst gelegentlich als Liebesgabe; aber
Kinderbriefe, das gibt es nicht jeden Tag, und dazu
noch Kinderhriefe aus allen Teilen der Schweiz. Die
Lehrer und Lehrerinnen aller Schweizer Primarschulen
sind dem Ruf des Organisators der Soldatenweihnachi,
Oberst Stammbach, gerne gefolgt und haben ihren
Schulkindern aufgetragen, an die Soldaten Briefchen zu
schreiben. Mit Fleiß und Eifer machten sich die Kleinen

dahinter, schrieben ihren besten Stil, zeichneten
womöglich auch noch ein Tannenzweiglein mit Kerze
oder gar eine ganze Weihnacht mit Krippe und frierenden

Soldaten drauf.
Jeder Empfänger solcher Kinderbriefe malt sich im

Stillen die Hingabe und den Stolz des Kindes aus —
und auch die Ungeduld, mit der sie den Dank und die
Antwort des Soldaten erwarten. In etlichen Einheiten
haben die Kommandanten den Soldaten eine bestimmte
Stunde eingeräumt, wo jeder auf seinen Kinderbrief zu
antworten hatte. Wir wissen nicht, ob das überall
geschehen ist. Der «Schweizer Soldat» möchte jedoch
allen, die die Briefchen noch nicht beantwortet haben
sollten, diese schöne Pflicht der Höflichkeit in Erinnerung

rufen.


	Lehren aus dem Gebirgsdienst im Winter

