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Die Quellengrundlage der vorliegenden Ar-
beit bilden – wie es schon der Titel besagt –
Selbstzeugnisse von Solddienstoffizieren, ins-
besondere Briefe und autobiografische Tex-
te. Nach einer kurz gehaltenen Einführung
zum eidgenössischen Solddienst und den ver-
wendeten Quellen folgt ein breites Spektrum
an Themen aus dem Alltag des Solddienstes.
Aus der Garnison etwa wechselten sich Be-
richte zum positiven Verhältnis zu den «Gast-
gebern» ab mit Klagen über den langwei-
ligen Garnisonsort. Neben Ausbildung, In-
spektionen und der Mühseligkeit des Exer-
zierens kam die Freizeitgestaltung zur Spra-
che (so auch die Eroberung von Frauen, de-
ren man sich brüstete, S. 59). Die vielen Bitten
um Geldsendungen waren gepaart mit De-
batten zur richtigen Lebensführung, denn der
Vorwurf der Liederlichkeit war ständig prä-
sent. Die Beobachtung von Natur, Kultur und
Technik durch die Offiziere hätte sich mit Hil-
fe von spezifischer Literatur zu Reisebeschrei-
bungen in einen grösseren Kontext stellen las-
sen. Ausführungen zum Heimweh, mit dem
durchaus auch gespielt wurde, schliessen das
Kapitel zu den Friedenszeiten ab.

Nebst den Ausführungen zur Mühsal der
Märsche und zum mal drakonischen, mal
milden Umgang mit Deserteuren (besonders
nachsichtig geahndet wurde die Desertion ei-
nes Offiziers) nahmen die Berichte von den
Schlachten viel Raum ein: Das Weiterkämpfen
trotz (detailliert dargestellten) Wunden un-
terstrich die eigene Tapferkeit. Höchner kann
aufzeigen, wie sich die Schlachtbeschreibun-
gen der Offiziere an den offiziellen Schlacht-
beschreibungen orientierten, um dem «Chao-
tischen und Unübersichtlichen» (S. 102), dem
sie auch mit dem Motiv der Unbeschreiblich-
keit begegneten, eine Struktur zu geben. Sehr
interessant ist die Beobachtung, dass das Er-
leiden grosser Verluste in der Schlacht po-
sitiv gewertet wurde, stand es doch im Wi-
derspruch zu den wirtschaftlichen Interessen
der Offiziere. Im Umgang mit dem Tod stellt

Höchner eine fatalistische Haltung fest.
Diese zwei Kapitel zum Alltag zeichnen

sich durch eine schnelle, oftmals sprunghaf-
te Abfolge von Themen aus, in der die Quel-
lenzitate leider allzu oft nur dazu dienen, das
Vorkommen von aus der Literatur bekann-
ten Themen zu belegen. Da sich die bisheri-
ge Forschung stark an der Schicht der Mili-
tärunternehmer und den eidgenössischen Eli-
ten orientierte, kann sich die Arbeit inhalt-
lich kaum neu positionieren. Das Spezifische
der Selbstzeugnisse und der in der Einlei-
tung eingeführte Erfahrungsbegriff werden
kaum aufgegriffen. Den Ausführungen zu Re-
ligion und konfessionellen Unterschieden im
folgenden Kapitel folgt das Thema der Eh-
re, die differenziert wird: Innere Ehre drückt
sich durch besondere Fähigkeiten nicht zu-
letzt auf dem Schlachtfeld aus, während äus-
sere Ehre sich auf Statussymbole wie Uni-
form und Rang bezieht. Gerade Letzteres war
für die Offiziere zentral, hatte man doch be-
stimmte Erwartungen an die Reihenfolge der
Ernennungen (und drohte als Verhandlungs-
strategie mit Demission). Die gesellschaftli-
che Ächtung der häufig vorkommenden Du-
elle schliesslich drückte sich höchstens darin
aus, dass sich alle als eigentlich unwillig zum
Kampf darstellten.

Unter dem etwas enigmatischen Titel «Das
Schweizerische in den Selbstzeugnissen» wer-
den in Kapitel 8 einerseits die Kompaniewirt-
schaft als Familienunternehmen und anderer-
seits ein republikanisches Nationalbewusst-
sein der Offiziere untersucht. Höchner zeigt
an Beispielen die Familiennetzwerke bei der
Finanzierung und Rekrutierung von Kompa-
nien auf. Die Versuche, Kompanien in der
Hand der Familie zu halten, sowie die Kar-
riereplanung der Offiziere dienten dabei lang-
fristigen Familieninteressen.

Ein nicht weiter ausgeführtes
«aristokratisch-republikanisches Ideal»
(S. 170) und ein gemeinsames Geschichtsbild
bildeten die Basis für das Nationalbewusst-
sein der Offiziere. In den Selbstzeugnissen
kommen ein Pflichtgefühl sowie (militäri-
sche) Vorteile für die Heimat zur Sprache.
Leider problematisiert Höchner hier den
Nationsbegriff zu wenig, verweist auf S. 169
gar auf die deutsche «(Sprach-)nation», statt
die Ambiguität des Nationsbegriffs zu the-
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matisieren und die Frage zu stellen, wie sich
der Dienst für fremde Fürsten mit nationalem
Ehrbewusstsein verträgt.

Ein Grossteil des Kapitels zu Krisen und
Kritik am Solddienst umfasst ereignisge-
schichtliche Darstellungen zur Rolle der Eid-
genossen in den Erbfolgekriegen des 18. Jahr-
hunderts und beim Tuileriensturm von 1792.
Die Kriegsereignisse zeigen, wie gering die
Chancen standen, vertragswidrige Verhält-
nisse wie die Verwendung in der Offensi-
ve zu verhindern. In den Quellen erweisen
sich die Offiziere als apolitisch, wenn Sold-
diensteinsätze in der Eidgenossenschaft um-
stritten waren. Der Abschnitt zu den Sold-
dienstdebatten stellt die wichtigsten Moti-
ve der Kritik im 16. und im 18. Jahrhun-
dert dar. Die meisten Offiziere gingen jedoch
nicht darauf ein (S. 226); die historischen
Werke ehemaliger Offiziere verteidigen den
Solddienst, während die Kritik von Minder-
privilegierten zeigt, dass oft fehlende Auf-
stiegsmöglichkeiten, aber keine grundsätzli-
chen Überlegungen am Ursprung der Kritik
standen. Weitgehend unbelegt ist die Aussa-
ge, dass Befürworter und Gegner des Sold-
dienstes ein «ähnliches Vokabular» verwen-
deten, das Ausdruck einer «aristokratisch-
republikanischen Prägung» war (S. 229).

Während Höchners Buch insgesamt einen
breiten Überblick über die Eliten im eidgenös-
sischen Solddienst gibt und damit einen gu-
ten Einstieg in die Thematik vermittelt, wer-
den zwei Aspekte vermisst: Erstens hätte ei-
ne stärkere Ausrichtung der Arbeit an Cha-
rakter und Funktion der Quellen, basiert auf
einer gründlicheren Einführung dazu, dem
Werk gutgetan. Zweitens wurden viele Gele-
genheiten ausgelassen, selbst Position zu be-
ziehen, etwa wenn auf S. 25 die Frage dis-
kutiert wird, ob der Begriff «Söldner» ange-
bracht ist, bei der Bewertung der finanziellen
Chancen und Risiken eines Offizierspostens
(S. 64) oder zur (mehrfach aufgezeigten) Ab-
hängigkeit von den Dienstherren (S. 225).
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