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Das Arbeitsprogramm der DW
In der Aus rüs tung l i eg t ;

S . 7 5 0 „ A l n a i r "

S . 8 0 1 „ P u n a "

S. 802 „Pongal"

P r o b e f a h r t 2 6 . 2 .
P r o b e f a h r t 5 . 3 .

P r o b e f a h r t 3 . 4 .

Auf den He lgen l iegen:

H e l g e n V
He lgen V I I I S . 766 (A l v i on ) .

S . 8 0 3 ( L a e i s z ) . . . . S t a p e l l a u f 2 4 . 3 .
S tape l lau f 10 . 4 .

I n d e r W e r k s t a t t :

S. 804 (Hamburg-Süd)
S. 751 (Alvion)
S. 772 „Har Sinai" , neues Mi t te lschi ff

(Sdiiff soll verlängert werden)

K i e l l e g u n g 2 6 . 3 .
K i e l l e g u n g 1 3 . 4 .

Titelbild: Der 80 OOO-t-Tanker S. 766 auf dem winterlichen Helgen.
Aquarell von W. Claviez.



»PONGAL«
a l s S c h u t z ¬

d e c k e r
a l s V o l l ¬

d e c k e r

L . ü . a .

L . z w . d e n L o t e n

B r e i t e a u f S p a n t e n
S e i t e n h ö h e I . D e c k

S e i t e n h ö h e I I . D e c k

T i e f g a n g a u f
S o m m e r f r e i b o r d

T r a g f ä h i g k e i t

V e r m e s s u n g
G e s c h w i n d i g k e i t

142,00 m

128,00 m
18,00 m

9,25 m

6,90 m

142,00 m

128,50 m
18,00 m

9,25 m

0 . 2 8 m

4 0 0 0 t

7 , 2 8 m

5 7 0 0 t

2 1 k n 2 1 k n

M a s c h i n e : d i r e k t u m s t e u e r b a r e r , e i n ¬

f a c h w i r k e n d e r 8 - Z y l i n d e r - Z w e i t a k t m o t o r

m i t A b g a s - T u r b o - A u fl a d e g e b l ä s e , O r i g i ¬
nal Bauart MAN Type K8Z70/120 „D",
m i t E i n r i c h t u n g f ü r S c h w e r ö l b e t r i e b .
Leistung; 9600 PSe {135 U/min).

A m 7 . J a n u a r l i e f d a s z w e i t e d e r 3 n e u e n K ü h l s c h i f f e

für Laeisz vom Stapel, Bau Nr. 802. In Vertretung ihrer
e rk rank ten Mu t te r t au f te F räu le in Ma ja Ganssauge das
Schiff auf den Namen „Pongal". Pongal heißt eine kleine
I n s e l v o r d e r K ü s t e v o n E c u a d o r . D i e T r a d i t i o n d e r P - L i n e r

wird fortgesetzt. Nach der Namensserie aus dem ant iken
He l l as mach te d ie Reede re i e i nen g roßen Sp rung und

wäh l t j e tz t Namen geograph ischer P lä tze von Ländern ,
mit denen sie in engen Geschäftsbeziehungen steht.

Das Schwesterschiff Puna geht seiner Fert igstel lung ent¬
gegen; die Probefahrt soll am 5. März stattfinden. Knapp
dre i Wochen spä te r w i rd dann bere i ts das d r i t te Sch i f f
dieser Serie vom Stapel laufen.
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„ A l n a l r k u r z v o r d e r P r o b e f a h r t . A u f n a h m e : F l u g u n d B i l d , F r e i g a b e b b O 2 8 b .

W i r s i n d
Diese Konstrukt ion der Hängegerüste war e in guter Er¬
fo lg. Doch daran hat te man noch n icht genug und g ing
noch einen Schritt weiter, indem man sich für den gera¬
den Mit te l te i l des Schi ffes fahrbare Hängestel lagen ein¬
fallen ließ (s. Abb. 4). Immerhin ein weiterer Erfolg, aber
auch damit gab sich der Betr.-Ing, noch nicht zufrieden und
baute nach dem gleichen Prinzip nun auch die Stellagen im
I n n e r e n d e s S c h i f f e s .

Dieses Pr inzip wurde so konsequent verfolgt , daß selbst
d ie Lade luken mi t fahrbaren Arbe i tsbühnen ausgesta t te t
wurden (s. Abb. 5u. 6).
Mit dem Erfolg konnte man zufrieden sein; es zeigte sich
e i n e e r h e b l i c h e E i n s p a r u n g a n M a t e r i a l u n d A r b e i t s ¬
stunden. Durch die Erfolge ermutigt und gestützt auf die
gemachten Er fahrungen wurde der Entschluß für wei tere
Rationalisierung auf diesem Gebiet gefaßt.
Z u n ä c h s t s t e l l t e m a n e i n Te a m z u s a m m e n a u s e i n e m K o n ¬

strukteur, einem Statiker und einem Betr.-Ing, In gemein¬
samer Arbei t wurden von d iesem Team nun d ie Hänge¬
gerüste nach einem noch rat ionel ler erscheinenden Prin¬
zip entwickelt . Man stel l te sich folgende Aufgabe:

1. Einsparung von Material, 2. Einsparung von Gewicht,
3 . E insparung von Arbe i tsze i t , 4 . erhöhte S icherhe i t ,
5 , V e r z i c h t a u f d i e t e u r e n G e r ü s t b a u e l e m e n t e w i e ;

No rma lkupp lungen , D rehkupp lungen , Zugkupp lungen ,
R o h r v e r b i n d e r u s w .

Wie d iese Aufgabe ge lös t wurde , e rs ieh t man aus den
Abb, 7, 8, 9,

Die Kupplungen sind verschwunden. Nach dem Baukasten-

für den Bau des größten auf der „Deutschen Werft" bisher
z u e r b a u e n d e n 8 0 0 0 0 t d w - Ta n k e r s . A u f u n s e r e r G r o ß h e l ¬

l ing s ieh t man, w ie von Tag zu Tag d ieser g igan t ische
S c h i f f s r i e s e w ä c h s t .

Es sind speziel l für diesen Typ eine Anzahl Neuerungen
e n t w i c k e l t w o r d e n . H i e r s o l l n u n v o n e i n e r b e r i c h t e t w e r ¬

den, und zwar von den Stahl rohr-Hängegerüsten.
Unseren Mi ta rbe i te rn w i rd d ie s te t ige Wei te ren tw ick lung
des Stellagebaues auf unserer Werft nicht entgangen sein.
Für diejenigen, welche in den Büros und Werkstätten be¬
schäft igt sind, fasse ich die Entwicklung kurz zusammen.
V o n d e n a u s A u f r i c h t e r n m i t J o c h h ö l z e r n u n d B o h l e n e r ¬

stellen Stellagen (s. Abb. 1) ging man zur Stahlrohr-Gerüst¬
bauerei über (s. Abb. 2),
Der hier für benöt igte Bedarf an Stahlrohren und Gerüst¬
bauelementen war jedoch enorm. Immerhin gegenüber der
erstgenannten Bauweise ein Fortschritt.
Um mit weniger Mater ialaufwand und Arbeitsstunden aus-
kommen zu können, wurden die Stahlrohr-Hängestel lagen
entwickelt (s. Abb, 3).
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prinzip können nun aus 5Stäben, die an den Enden eine
Locheinteilung haben, alle Gerüstformen für jede vorkom¬
m e n d e S c h i f f s f o r m u n d G r ö ß e e r s t e l l t w e r d e n .

Mi t H i l fe der e lekt ron ischen Rechenmaschine wi rd jeder
Gerüstrahmen in wenigen Minuten statisch genau berech¬
n e t .

Dadurch s ind d ie in jedem Stab auf t re tenden Zug- und
Druckkräfte genau bekannt und bieten höchste Gewähr
f ü r d i e S i c h e r h e i t d e r G e r ü s t e ,

Da in den Knotenpunkten nur e in Bo lzen e ingesetz t zu
werden braucht, ist die Bauweise der Gerüste sehr simpel
geworden, so daß man sie mit Recht als Deutsche Werft-
Simplex-Stel lagen bezeichnen könnte.

Die Deutsche Werf t hat für d ieses System Patentschutz
angemeldet .

D iese Aus füh rungen so l l f en j eden M i ta rbe i te r au f ru fen ,
sich in seinem Arbeitsgebiet umzusehen, ob er nicht etwas
entdeckt, was reformbedürftig ist.

In r

!
T
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Im Vertrauen gesagt;
D i e h o c h w o h l l ö b l i c h e D i r e k t i o n h o n o r i e r t

brauchbare Vorschläge sehr gut.
Aber ganz abgesehen davon, der Selbsterhal¬
tungs t r ieb fo rder t geradezu derar t ige Über¬
legungen , um mi t anderen Wer f ten des In -
und Aus landes im Konku r renzkampf bes te¬
h e n z u k ö n n e n . D i e D e u t s c h e W e r f t w a r d e n

a n d e r e n W e r f t e n i m m e r u m e i n e N a s e n ¬

l änge vo raus . Da rum he l f t m i t , daß d i ese r
Vorsprung erhal ten bleibt . Nichts ist so gut.
daß es n i ch t noch besser gemach t werden
k ö n n t e .

U n s e r e P a r o l e s o l l d a r u m l a u t e n :

W i r b a u e n h e u t e s o , w i e a n d e r e m o r g e n
b a u e n w e r d e n .

B S 3 H a r t m a n n
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Riesen-Schwimmkran gestern und heute
Am Reiherstieg werden z. Z. die neuen Portalkräne
auf die Schiffe der Bardu-Klasse aufgesetzt. Diese
Arbe i t i s t zug le ich e iner der e rs ten E insä tze des
neuen R iesenschwimmkranes des Hamburger Ha¬
fens. Die nebenstehenden Bilder zeigen eine Gegen¬
überstel lung von großen Schwimmkränen verschie¬
d e n e r B a u j a h r e u n d L e i s t u n g e n . G a n z l i n k s d e r
„ L a n g e H e i n " , e i n ä l t e r e r 1 0 0 - t - K r a n , e i n s t e i n
Charakter is t ikum des Hamburger Hafens. Daneben
ein 350-t-Kran, der 1940 an die Sowjetunion gelie¬
fe r t wurde ; d ie Deu tsche Wer f t bau te den Kran¬
p o n t o n . O b e n e i n 2 0 0 - t - K r a n B a u j a h r 1 9 5 8 u n d
schließlich rechts der neue „Magnus", der mit 400 t
Tragkraft der stärkste von allen und in seiner Bau¬
w e i s e v o n v e r b l ü f f e n d e r E i n f a c h h e i t i s t .

Fotos: Contipress und Deutsche Werft



Was nfan auf der Straße als „Blechschaden” bezeichnen würde ...
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k l e i n e c h r o n i k d e r w e l i s c h i f f a h r l . . .
Southampton zu einer Weihnachtskreuzfahrt nach den
Kanarischen Inseln aus, wie sie ja die uns wohlbekannte
und gleich alte „Hanseatic" auch alljährlich macht. An
Bord waren 661 Passagiere und 382 (?) Mann Besatzung,
In der Nacht vom 22, zum 23, Dezember gegen Mitternacht
brach an Bord Feuer aus, das schnell um sich griff. Das
S c h i f f b e f a n d s i c h w e s t l i c h G i b r a l t a r e t w a a u f 3 5 ° N -
1 5 ° W e s t ,

Sechs Tage schwamm das Wrack noch, bis es sank. In die¬
ser Zeit standen alle Zeitungen voll mit Berichten über den
Ablauf des Unglücks, über das Verhalten der Besatzung,
den Charakter des Kapitäns, den Zustand der Rettungsein¬
richtungen, mit den Berichten der Geretteten und Zahlen
der Toten, die über 100 betragen soll.
Wie immer in Unglücksfällen dieser Art weichen die Au¬
genzeugenberichte stark voneinander ab. Die einen sagen,
es habe eine Panik stattgefunden, die anderen versichern,
es habe keine Panik gegeben und meistens haben sowohl
die einen wie die anderen recht; denn das Schiff ist groß,
die akute Gefahr und Aufregung unterschiedlich, und wo
Panik beginnt das verständliche heillose Durcheinander in
absoluter Kopflosigkeit zu ersticken, das ist je nach We¬
sensart des Berichtenden ganz verschieden. Man weiß aus
dem Alltag, wie sinnlos manche Menschen handeln bei
wesentlich geringfügigeren Anlässen, als wenn einem
nachts auf hoher See vom Feuer der Weg zum Rettungs¬
boot versperrt ist, und wie beherzt andererseits Menschen
in höchster Lebensgefahr sein können. Aber eine Tatsache
glaubt man ohne weiteres der Summe der Berichte ent¬
nehmen zu können: daß kaum jemand gewußt hat, was
in einem solchen Falle zu tun ist; weder Besatzung noch
Passagiere. Es ist schon nicht leicht, eine Bootsrolle ohne
Gefahr e inwandf re i durchzuführen . Um wiev ie l schwerer
ist das, wenn durch Brand oder Schlagseite eine Reihe von
Booten ausfällt! Doch wenn man in Betracht zieht, daß
darüber hinaus die Boote nicht in Ordnung sind -weil die
Schiffsführung nicht im Ernst damit rechnet, daß so etwas
mal passieren kann -und es andererseits für Kreuzfahrt¬
passagiere nachweislich nichts „überflüssigeres" und Ver¬
haßteres gibt, als zu Beginn jeder Reise eine Bootsrolle zu
exerz ieren,
Szenen in den Booten gar nicht zu wundern.

Bilder wie die auf der gegenüberliegenden Seite waren in
den letzten Wochen nicht selten. Und dabei muß man es
noch als glimpflich bezeichnen, wenn die Sache so abging
und nicht schlimmer. Wie fast alljährlich um die Weih¬
nachtszeit, häuften sich auch in diesem Jahr wieder die
Sch i f f sun fä l l e i n e rsch reckendem Maße . Eher nu r e ine
k l e i n e A u s w a h l :

Ein spanischer Frachter von 10146tdw, „Castillo Mont-
juich", ist seit dem 14. Dezember verschollen. Das Schiff
befand sich auf der Heimreise von Boston nach Spanien.
Es ist müßig, über die möglichen Ursachen des Untergan¬
ges Betrachtungen anzustellen, ob z. B. ein neueres Schiff
atlantische Dezemberstürme mit größerer Sicherheit über¬
steht als ein altes -(die Castillo Montjuich ist 1919 gebaut
und hat im Laufe ihres Lebens schon Reedern von fünf
Nationen gehört) -ebensogut können ganz andere Ur¬
sachen vorliegen. 37 Mann waren an Bord.
Vor einem halben Jahr berichteten wir von dem Untergang
des Fischdampfers „München", bei dem 27 Seeleute ums
Leben kamen. Am 23. Dezember traf die deutsche Hochsee¬
fischerei erneut ein schwerer Schlag: Der Bremerhavener
Hecktrawler „Grönland" ging an der grönländischen Ost¬
küste in Flammen auf. Die Besatzung wurde gerettet. Wei¬
tere Unglücke wurden von allen Weltmeeren gemeldet.
Der amerikanische Fischdampfer „Sea Rider" sank vor der
Küste von Texas. Der französische Fischdampfer „Eme-
rance" strandete an der irischen Westküste. Im Kattegat
kollidierten der französische Frachter „Capitaine Louis
Malbert" (5620 tdw) mit dem dänischen Motortanker „Ros¬
borg" (19 517tdw). Der Frachter sank, der Tanker setzte
seine Reise fort; 8Mann der französischen Besatzung
kamen ums Leben. Der Zonenfrachter „Kap Arkona" sank
in der Scheldemündung nach Kollision mit dem norwegi¬
schen Tanker „Ida Knudsen", Weser-Feuerschiff wurde von
dem holländischen Frachter „Mersey Lloyd" gerammt, auf
der Unterelbe versenkte der kleine deutsche Frachter „Car-
pathia" (1920 tdw) den Briten „Security" (1741 tdw). Diese
traurige Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Wir wollen
indessen nur noch einen Fall erwähnen, der am meisten von
sich reden gemacht hat: die „Lakonia"-Katastrophe.
Die „Lakonia", ex „Johan van Oldenbarnevelt", 20 314 BRT,
1930 in Amsterdam gebaut, lief am 19. Dezember von

dann braucht man s ich über d ie v ie lz i t ier ten
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Die Niederrennung des „Großen Kurfürsten", die Stran¬
dung des „Friedrich der Große" und die schwere Havarie
des „König Wilhelm", von dem wir im Augenblick, wo wir
dies schreiben, noch nicht wissen, ob er Portsmouth Docks
sicher erreichen wird, -das sind die drei tragischen Nach¬
richten, mit welchen die Führer unserer herrlichen Kriegs¬
marine uns binnen vierzehn Tage beglückt haben." ...
Das Ist der Anfang einer sich über Wochen hinziehenden
dramatischen Berichterstattung in der „Hansa" aus dem
Jahre 1878. An anderer Stelle heißt es dann: „... und fährt
so dem mit vol ler Fahrt heranschießenden „Großen Kur¬
fürst" in die Backbordseite, das unglückliche Schiff zwi¬
schen Großmast und Besahn rennend, und mit seinem
Sporn die Panzerplatten bis zum Hintersteven abschälend
wie die Schalen einer Orange" ...
Kurz, der „Große Kurfürst" sank in vier Minuten und nahm
die Hälfte der Besatzung, etwa 250 Mann, mit in die Tiefe.
Daß die Ramming „Melbourne'-^Voyager" am 11. Fe¬
bruar dieses Jahres in tiefer Nacht und nicht, wie damals,
am hellichten Tage bei einem Manöver, das eher einer
Flottenparade glich, passierte, und daß die Radargeräte
auf so kurze Distanzen wertlos sind, sollte keine Entschul¬
digung sein. Wir sind schließlich 85 Jahre weiter. Fünfund¬
achtzig Jahre bedeuten in diesem Fall: vierfache Geschwin¬
digkeit, bessere Verständigung von Schiff zu Schiff auf
viele Seemeilen als früher auf wenige Meter, hervorragende
Manövriereigenschaften gegenüber dem trägen Dahin¬
schleichen der Pötte von damals, großartige Sicherheitsein¬
richtungen und so fort... Aber auch das Vertrauen in diese
technischen Wunderwerke hat zugenommen, und so ist
der Erfolg derselbe: Der Zerstörer „Voyager" wurde mit¬
ten durch geschnitten, und das Vorschiff sank mit 83 Mann
i n v i e r M i n u t e n .

Unwillkürlich werden auch heute noch Betrachtungen wach
wie jene, die vor 85 Jahren der deutsche Chef der Admira¬
lität gelegentlich einer Interpellation über den Nutzen der
Torpedos im Reichstag zum besten gab: „Leider müsse man
gestehen, daß diese Maschinen bisher den Feinden we¬
niger gefährlich sich erwiesen hätten als den eigenen
Leuten." *)

Nachdem acht Projekte ausgearbeitet worden waren, hatte
man sich schließlich für die Lage zwischen Colon und Pa¬
nama entschieden und begann endlich 1879 mit dem Bau.
Die Ausführung wurde der 1876 in Paris gegründeten So-
ciete civile internationale du Canal Interoceanique über¬
tragen. Der Spiritus rector war Lesseps, Diplomat und
Ingenieur, der durch den Bau des Suez-Kanals 1859-1869
gewiß der auf diesem Gebiet erfahrenste Mann war.
Es war übrigens lange nicht entschieden, ob man einen
Niveaukanal (mit einem 6km langen Tunnel!) oder einen
Schleusenkanal bauen wol l te. Letzterer hat te durch Auf¬
stauen des Wassers die Vorteile geringerer Ausschacht¬
arbeiten und größerer Wassertiefe, jedoch die bekannten
Nachteile des mehrmaligen Schleusens.
M a n e n t s c h i e d s i c h n a c h v i e l e m H i n u n d H e r f ü r d e n
Schleusenkanal; doch galt es vorerst mit Schwierigkeiten
zu kämpfen, die man nicht vorausgesehen hatte.
Die Arbeiten schritten viel langsamer voran, als man vor¬
ausberechnet hatte. Das mörderische Klima raffte die Ar¬
beiter scharenweise dahin. Rund 7% der Europäer wie der
Einheimischen starben am Gelben Fieber.*) Dann machten
Erdrutsche und Dammabsenkungen wieder die Arbeit von
Wochen zunichte. Schließlich war die Finanzplanung gar
zu leichtsinnig gewesen und so ging die Gesellschaft 1889
bankro t t .

Um den Bau doch noch zu retten beschritt man Wege, die
nicht korrekt waren und zu dem Aufsehen erregenden
Panamaskandal führten. Es ging um Bestechungsaffären
mit politischen Konsequenzen. Man warf der Gesellschaft
vor, Mitglieder des Parlaments mit Kanalaktien bzw. größe¬
ren Summen bestochen zu haben, weitere Anleihen zu be¬
willigen. Außerdem hatte die Gesellschaft beträchtliche
Summen an Banken und Presse bezahlt. Der Zusammen¬
bruch des Unternehmens bedeutete einen Verlust von 1,5
Milliarden Franc; die politischen Folgen waren, daß man
die Bestechungsaffäre parteipolitisch ausnutzte. Der Pro¬
zeß endete 1893 vorerst damit, daß Ferdinand de Lesseps
und sein Sohn Charles sowie einige andere -unter ihnen
auch Eiffel, der Erbauer des nach ihm benannten Turmes -
zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt wurden.
Ferdinand de Lesseps starb 1894 im hohen Alter von neun¬
undachtzig Jahren und nicht mehr im Vollbesitz seiner
geistigen Kräfte -im übrigen wurde der Prozeß wesent¬
lich eingeschränkt, weil die französische Regierung eine
Erschütterung der Republik befürchtete, wenn der Skandal
ganz aufgedeckt würde. 1897 wurde der Prozeß noch ein¬
mal aufgenommen und endete 1898 mit dem formalen
Freispruch der Angeklagten.
Nach dem Bankrott der Gesellschaft folgte ein Jahrzehnt,
in dem man nicht vorankam. Eine neue Gesellschaft wurde
gegründet, die Konzessionsverträge mit Kolumbien wurden
verlängert -aber an Weiterbau war nicht zu denken. Man
bemühte sich, das Erreichte zu erhalten und bemühte sich
im übrigen, die ganze Angelegenheit einigermaßen günstig
loszuwerden.

In diesem Stadium griff Amerika aktiv in den Gang der
Handlung ein. Die USA schlossen am 18. November 1901
mit Großbritannien einen neuen Vertrag, den Hay-
Pauncefote-Vertrag, der den Clayton-Bulwer-Vertrag von
1850 ersetzen sollte. Der neue Vertrag beseitigt, die durch
den Burenkrieg bedingte englische Notlage ausnutzend,
die noch bestehenden britischen Vorrechte in der Panama¬
kanalzone. Damit waren die USA alleinige Partner Pana¬
mas in der Kanalbauangelegenheit. Von einer Garantie
der Neutralität durch noch andere Mächte wurde nicht
mehr gesprochen. Auf den Tag genau zwei Jahre später
wurde der für den weiteren Verlauf und damit auch für die
heutige Situation grundlegende Vertrag zwischen den USA
und der Republik Panama geschlossen, der Hay-Varilla-
Vertrag.

4 c

Ein politisches Problem erster Ordnung, das bis
Lösung noch viel Unruhe und Ärger verursachen wird, ist
die Zukunft des Panamakanals. Wir sind nicht in der Lage
etwas vorauszusagen, können jedoch vielleicht durch ein
Streiflicht auf seine Vergangenheit dazu beitragen, das
Wesen des Konfliktes verständl icher zu machen. Sei tdem
NuPiez de Balboa als erster Europäer den Großen Ozean
von der Höhe des erklommenen Gebirges mit den Worten
„Que mar pacifico!" begrüßt hatte, ließ den Seefahrern
die Suche nach einem Seeweg in den Pazifik keine Ruhe.
Maghellan fand ihn dann auch im Jahre 1521; doch lag er
weit ab von der Stelle, wo man ihn sich wünschte. Es muß
schon damals ernsthafte Vorschläge zu einer Abkürzung
dieses riesigen Umweges gegeben haben, denn es heißt,
Philipp II. habe schließlich bei Todesstrafe verboten, sich
weiter mit solchen Projekten, als der göttlichen Ordnung
zuwiderlaufend, zu beschäftigen.
Erst im neunzehnten Jahrhundert griff man die Sache er¬
neut auf. Simon Bolivar ließ 1829 auf die Bitte Alexander
von Humboldts hin Vermessungen ausführen; aber dabei
blieb es. Die Verwirklichung eines so gigantischen Bau¬
projektes bedarf eines akuten Anlasses, und dieser ließ
auch nicht lange auf sich warten. Es war die Entdeckung
der Goldfe lder Kal i forn iens. Großbr i tannien und d ie USA
schlossen Im Hinblick auf einen zu bauenden Kanal 1850
einen Vertrag zur Sicherung und Neutralität der Landenge
von Panama. Dieser „Clayton-Bulwer-Vertrag" besteht aus
sechs Artikeln, deren Inhalt im wesentlichen ist: Keine
Exclusivrechte und keine Befestigungen, Neutralität der
Kanalzone, Garantie der Neutralität und Freiheit des
Kanals als Schiffahrtsweg zum Segen der Menschheit.

z u s e i n e r

*) Stefan Zweig berichtete 1912 von 20 000 Opfern, die der Kanalbau
bis zu diesem Zeitpunkt gefordert hatte.*) „Hansa" 1878, S. 123.
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Dieser Vertrag umfaßt 26 Artikel.
Artikel 1garantiert die Unabhängigkeit der Republik
Panama. (Bis dahin gehörte Panama zu KolumbienI)
Artikel 2legt die dauernde Besitzübertragung einer 10-
Meilenzone, je 5nach beiden Seiten, gerechnet von der
Mit te des Kanals, sei tens Panama an die USA fest . Die
Städte Panama und Colon, obwohl zur Zone gehörig, sind
in diese Übertragung nicht miteingeschlossen.
Artikel 3: Panama überträgt den USA „all the rights, power
and anthoridy" innerhalb der Zone.
Artikel 18 betrifft die Neutralität des Kanals, Artikel 23 die
Verteidigung des Kanals durch die USA bei Gefahr.“)
Kolumbien war natürlich nicht gewillt, sich mit der Unab¬
hängigkeitserklärung Panamas abzufinden; doch was
sollte es gegen die USA ousrichten? Als Kolumbien Trup¬
pen entsandte, wurden diese von einigen amerikanischen
Kriegsschiffen veranlaßt, wieder nach Hause zu fahren.
(1909 wurden die Grenzen seitens Kolumbiens gegen die
Ü b e r n a h m e e i n e s Te i l e s e i n e r S t a a t s s c h u l d d u r c h d i e U S A

anerkannt.)
1904 haben die Vereinigten Staaten schließlich derPanama-

Kompanie für 40 Mill. $die gesamten Rechte am Kanal
abgekauft. Dann wurde der Bau wiederaufgenommen, und
nach konsequenten Maßnahmen gegen die Moskitos, nach
Verbesserung der sanitären Einrichtungen, unter der tech¬
nischen Leitung des Ingenieurs George Washington
Goethals bis 1914 glücklich vollendet.
Der Vertrag von 1903, der übrigens 1936 durch einen neuen
Freundschaftsvertrag verlängert und ergänzt wurde, er¬
scheint nun Panama keineswegs mehr zeitgemäß. Statt 1,9
Mill. Ijährlicher Abgaben wünscht man die Hälfte der
jährlichen Einnahmen, die die USA aus dem Kanalbetrieb
gewinnen.*") Das wären rund 100 Mill. $. Ob man zu einer
Einigung kommt, oder ob die USA sich zum Bau eines zwei¬
ten Kanals entschließen? Eines, der den Ansprüchen der
modernen Großschiffahrt genügt? Man hat heute andere
technische Möglichkeiten zur Verfügung, der Bau würde
keine fünfunddreißig Jahre mehr dauern. Aber wer garan¬
tiert, daß die heute geschlossenen Verträge morgen noch
zeitgemäß sind?

●●) Ploetz; Konferenzen und Verträge 1953, Bd. II S. 223
**●) der Tagespresse entnommen.

über den Ozean, tropischerSonne entgegen, schwa
Spätherbst vorigen Jahres -wenn auch nicht auf eigenem
Kie l -das Mode l l unseres Erz f rach ters „R io Grande" . In
Lima, der Hauptstadt Perus, brachte man es an Land und
stellte es auf der großen Feria Internacional del Padfico
im Rahmen eines geballten Auftretens des GHH-Konzerns
aus. Der Anlaß zu dieser repräsentativen Beteiligung an
einer südamerikanischen Messe war ein ganz spezieller;
der Ausbau des Hüttenwerkes Chimbote an der Küste des
pazifischen Ozeans, Für uns als Tochter- bzw. Schwester¬
gesellschaft der direkt beteiligten Unternehmen ist das
Vorhaben gleichfalls von großem Interesse und so wollen
wir kurz umreißen, um was für ein Projekt es sich handelt.
Bei Chimbote, an der Mündung des Rio Santa, 420 km
nördlich von Lima, existierte ein kleines Hüttenwerk, das
jährlich etwa 60 000 tRohstahl erzeugte. Dieses Werk er¬
wies sich trotz der Kürze seines Bestehens als viel zu klein
und sollte erweitert werden. Eine Erweiterung auf das

Sechsfache seiner bisherigen Kapazität ist fast gleichbe¬
deutend mit einer vollkommenen Neuplanung.
Die Planung für die Neugestaltung wurde ausnahmslos
deutschen Firmen übertragen. Unter der Führung des GHH
Konzerns, an der Spitze die Ferrostaal AG, entsteht jetzt in
Zusammenarbeit mit verschiedenen europäischen Liefer¬
werken in Chimbote ein hochmodernes Hüttenwerk, das
landeseigene Erze verarbeiten wird. Die erforderliche
Energie wird aus dem Rio Santa und zusätzlich aus impor¬
tiertem Koks gewonnen.
Das Werk wird durch ein ausgewogenes Erzeugungspro¬
g r a m m

und wird für die ortsansässige Bevölkerung eine fühlbare
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen bedeu¬
ten: bessere Wasser- und Elektrizitätsversorgung, Kanali¬
sation usw. Das fertige Werk wird zweifellos auch Werke
der Weiterverarbeitung anziehen und dem wirtschaftlichem
Aufblühen dieses nicht gerade vom Wohlstand begünstig-

m m i m

den Industrialisierungsbedürfnissen Perus gerecht

Der Staatspräsident von Peru zeigte großes Interesse für das Modell des DW-Schiffes „Rio Grande'



ten Landstriches neue Impulse geben. Für die künftig benö¬
tigten Arbeitskräfte werden nach europäischem Vorbild
großzügige Siedlungen gebaut,
Perus Staatsoberhaupt Präsident Belaunde Terry sowie
viele andere einflußreiche Persönlichkeiten des Staates und

aus dem Wirtschaftsleben, zeigten außerordentliches Inter¬
esse für den deutschen Pavillon der Ferla Internacional del
Padfico, in welchem der Stand des GFIH-Konzerns mit dem
imposanten Modell des Werkes Chimbote der räumlich
größte und an aktuellem Interesse hervorragendste war.
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G e b ü n d e l t e s L i c h t

Dem unermüdlich forschenden Menschengeist ist eine neue
Entdeckung gelungen, deren Auswirkungen auf die ver¬
schiedensten Gebiete unseres Lebens selbst mit der kühn¬
sten Phantasie heute noch nicht zu übersehen sind. Daß es
sich um etwas ganz Außerordentliches, Revolutionierendes
handeln muß, beweisen die Schlagzeilen der Presse, die
sich in der letzten Zeit immer stärker damit beschäftigt.
„Strategische Lichtkanone", „Lichtstrahl beleuchtet Mond¬
oberfläche", „Laser-Strahl durchbohrt Diamanten", „100000
Gespräche auf einem einzigen Lichtstrahl!", „Todes¬
strahlen" -so lauten die Überschriften, denen der mehr
oder weniger geglückte Versuch einer allgemeinverständ¬
lichen Erklärung folgt. Die Schlagzeilen der Zeitungen
gelten dem „Laser" (sprich Leser), einem Verfahren, von
dem amerikanische Fachleute annehmen, daß es in weni¬
gen Jahren ein Multimilliarden-Dollar-Geschäft bringen
wird. Es erscheint daher angebracht, die „Lichtkanone"
etwas anzuleuchten. Worum handelt es sich dabei?

(Wellenlänge). Kohärent sind alle Arten von Radiowellen,
weil in der Antenne, die sie ausstrahlt, alle Wellen genau
im Gleichtakt schwingen. Bei normalem Licht ist das anders;
es setzt sich aus Schwingungen unterschiedlicher Frequen¬
zen und somit auch aus verschiedenen Farben zusammen.
Selbst spektral reines Licht, wie etwa das einer Natrium¬
dampflampe, ist nicht kohärent. Hier strahlen zwar alle
Atome in derselben Frequenz, aber in unregelmäßig ver¬
teilter Phase. Kohärentes und inkohärentes Licht kann man
mit einer Marschkolonne im Gleichschritt und einer solchen
„ohne Tritt" vergleichen. Der Laser ermöglicht es, diesen
„Gleichschritt" zu erzeugen, was bisher noch nicht gelun¬
g e n w a r .

Am bekanntesten ist der Rubin-Laser. Er besteht aus einem
etwa 1cm dicken und 5bis 10 cm langen Stab aus synthe¬
tischem Rubin. Die beiden Endflächen sind mit äußerster
Genauigkeit parallel geschliffen und mit einer spiegelnden
Silberschicht versehen. Dringen Lichtstrahlen aus der den
Laser umgebenden Lichtquelle -gegenwärtig werden spi¬
ralig gewundene Blitzlichtröhren verwendet —in das Innere
des Rubinkristalls, so werden die Elektronen der Chrom-
Atome, die dem Rubin das schöne Rot verleihen, aus ihren
Bahnen in andere, energiereichere Bahnen gehoben. Ein
Teil der Lichtquellen veranlaßt diese angeregten Elektro¬
nen, wieder in die ursprüngliche Bahn zurückzufallen. Da¬
bei wird eine bestimmte Energiemenge frei, die das „ange¬
regte" Atom in Form von Licht einer bestimmten Wellen¬
länge aussendet.

Leider geht in den heutigen Lasern ein großer Teil dieses
„gereinigten" Lichtes verloren. Aber die wenigen Strahlen,
die genau parallel zur Achse des Rubinkristalls verlaufen.

Laser ist eine Abkürzung für „Light amplification by stimu-
lated emission of radiation", was im Deutschen etwa soviel

Lichtverstärkung durch erzwungene Aussendung vonw i e

S t rah len" bedeute t . Der e rs te L ich tvers tärker d ieser Ar t
w u r d e 1 9 6 0 v o n D r. T h e o d o r e A . M a i m a n i n d e n U S A
entdeckt; seitdem sind Wissenschaft und Forschung überall
in der Welt um seine Weiterentwicklung bemüht.
Der Laser ist eine Lichtquelle, jedoch keine gewöhnliche,
wie etwa eine Glühlampe oder eine Leuchtstoffröhre. Er
muß in seiner wichtigsten Ausführungsform sogar mit Licht
gespeist werden. Dann aber strahlt er ein Licht von beson¬
derer Eigenart aus: „kohärentes" Licht. Darunter versteht
man sehr reines Licht von einer ganz bestimmten Frequenz
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Blitzlichtlampe
Rubin

Glasgehäuse
\

r ß >

aust re tender
Laser-Strahl

HH
P r i n z i p i e l l e r A u f b a u
d e s R u b i n - L a s e r s

Kondensator
Kühlmi t te l Kühlmittel

tral äußerst rein, sondern zudem noch ein Licht, dos ohne
Linsen oder Hohlspiegel weit schärfer gebündelt ist, als
e t w a d a s L i c h t e i n e s S c h e i n w e r f e r s .

Das schwierigste Problem der Lasertechnik ist die Kühlung.
Es ist zur Zeit nicht möglich, eine dichte Folge von Blitz¬
lichtimpulsen über einen längeren Zeitraum ablaufen zu

werden im Laser gespeichert und in Bewegung gehalten.
Sie werden von einem Spiegel zum anderen im Kristall hin
und her gejagt, bis sich genügend Strahlen zu der Licht¬
menge vereinigt haben, die ausreicht, um den noch halb¬
durchlässigen Spiegel an einem Ende des Kristalls zu
durchdringen. Dieses Licht ist nicht nur kohärent und spek-

E3

i E 1

Elektron i Energieschema eines Rubin-Lasers

Ei auf Ej— Anregung (Pumpvorgang)
Ej auf E« —Strahlungsloser Übergang
E: auf El —Strahlender Übergang

(Laseremission)

A tomkern

1
D i e A t o m e b e fi n d e n s i c h i m G r u n d z u s t a n d

(schwarze Punkte).
a)

Das eingestrahlte Licht (rote Pfeile) versetzt eine
Reihe von Atomen in einen angeregten Zustand
(rote Punkte). Dabei werden die Elektronen, die
d e n A t o m k e r n u m k r e i s e n w i e P l a n e t e n d i e

Sonne, auf eine höhere Bahn angehoben.

b)

Ein angeregtes Atom sendet ein Lichtquant (Pho¬
ton) parallel zur Rubinachse aus; d. h. ein Elek¬
t r o n f ä l l t a u f e i n e i n n e r e B a h n w i e d e r z u r ü c k

unter Abgabe der in b) aufgenommenen Energie.
Die Kaskade beginnt.

c)

d) Durch das erste Lichtquanf werden weitere an¬
geregte Atome ebenfalls zur Aussendung von
Photonen gezwungen. Der Vorgang dauert so
lange, wie Lichtquanten zwischen den beiden
Spiegeln hin und her reflektiert werden.

.1 ö

und f) Hat die Verstärkung eine bestimmte Größe er¬
r e i c h t , v e r l ä ß t e i n Te i l d e r S t r a h l u n g d e n
K r i s t a l l .

undurchlässiger Spiegel halbdurchlässiger Spiegel
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die Anwendungsmöglichkeiten in der Hirnchirurgie und der
Geschwulsttherapie.
Als „Todesstrahlen", die etwa Flugzeuge oder Raketen ver¬
nichten können, sind die Laserstrahlen allerdings nicht zu
verwenden. Einmal reicht die Gesamtenergie eines Laser¬
strahls trotz der guten Bündelung für einen solchen Zweck
nicht aus, zum anderen würde die militärische Anwendung
einer solchen „Lichtkanone" voraussetzen, daß die Flug¬
körper schwarz gefärbt sind. Nur dann wird die Laser¬
energie nicht reflektiert, sondern vom Metall absorbiert.
Einen solchen Gefallen würde man dem Gegner wohl kaum
erweisen. Für die Ortung von Flugobjekten und für Ent¬
fernungsmessungen überhaupt ergeben sich freilich bedeu¬
tende Möglichkeiten. Mit dem Öffnungswinkel von einer
Bogensekunde ist der Laserstrahl nämlich tausendmal
enger gebündelt als der Strahl eines Präzisionsradars.
Oder: Durch den tausendmal enger gebündelten Laser¬
strahl wird die Reichweite eines Radarträgers bei gleicher
Genauigkeit um das Tausendfache erhöht.
In diesem Zusammenhänge ist die Benutzung des Laser-
Strahles bei einem Anzeigegerät für Kursabweichungen
von besonderem Interesse. Ein Lichtbündel wird über ein
Spiegelsystem an seinen Ausgangspunkt zurückgeleitet.
Die Impulse werden um so früher oder später zurückkehren,
je kürzer oder länger die zurückgelegte Wegstrecke ist. Er¬
folgt zum Beispiel eine Kursabweichung nach St.B., so läuft

lassen, weil der Kristall und die Lampe sich dabei sehr stark
erhitzen. Es besteht jedoch Aussicht, auch dieses Problem
in allernächster Zeit zu lösen. Im Gegensatz zum Fest¬
körper-Laser (Impulsbetrieb und Rubinkristall) läßt sich mit
einem Gas-Laser ein kontinuierlicher Betrieb mit nur ge¬
ringer Energie durchführen. Ein Gas-Laser besteht aus
einem Quarzrohr, in dem sich ein Helium-Neon-Gemisch
unter geringem Druck befindet. Die Energie zur Anregung
der He l i um-A tome w i rd du rch E lek t r onens töße i n e i ne r
Hochfrequenzentladung zugeführt. Die abgegebene Strah¬
lung wird wie beim Rubin-Laser solange von Spiegeln hin
und her reflektiert, bis der verstärkte kohärente Strahl aus-
tritt. Seine Frequenz liegt wegen des heute verwendeten
Hel ium-Neon-Gemisches im Infrarotbereich. Man bezeich¬
net d iesen Gas-Laser daher auch als „ I raser" . Der Gas-
Laser wirft keine Kühlprobleme auf; allerdings ist auch
seine Leistung gering. Er wird daher vorwiegend in der
Nachrichtentechnik eingesetzt.
Ein neuer Entwicklungsschwerpunkt ist bei einigen Firmen
der „Injektionslaser", eine Arsen-Gallium-Diode. Für diese
ist es charakteristisch, daß ein in Durchlaßrichtung fließen¬
der Strom die Emission infraroten Lichtes anregt. Damit
entfällt der verhältnismäßig große optische und elektrische
Aufwand, der für normale Laser-Typen erforderlich ist. Der
einzige Nachteil des so einfach aufgebauten Injektions-
Lasers ist die Begrenzung seiner Leistung durch unvermeid¬
liche Kleinheit. Seine maximale Leistung liegt bei 1W,
während andere Laser-Typen schon Leistungen bis zur
MW-Größe erreichen. Der Injektions-Laser arbeitet unter
bestimmten Umständen kontinuierlich. Der Eingangsstrom
kann zur Modulierung der Strahlung dienen.
Welches sind die Anwendungsmöglichkeiten? Jedermann,
der schon Sonnenstrahlen durch eine Glasl inse auf einen
Punkt konzentriert hat, weiß, daß Lichtstrahlen Löcher in
Papier, Holz usw. zu brennen vermögen. Werden diese
Lichtstrahlen beispielsweise SOOOOmal so stark gebündelt,
als es bei einem Brennglas der Fall ist, so eröffnen sich
völlig neue Wege für die Metallbearbeitung. Der konzen¬
trierte Lichtstrahl enthält eine Energiemenge, die genügt,
um selbst sehr festes Material augenblicklich zu ver¬
dampfen (Bohren) oder zu schmelzen (Schweißen). In
Viooo Sekunden wird eine Temperatur von 8000° Cerreicht.
Der Laserstrahl kann in gewisser Hinsicht mit dem Elektro¬
nenstrahl verglichen werden: Beide konzentrieren extrem
hohe Temperaturen auf einen sehr kleinen Punkt. Man kann
die Wirkung eines gewöhnlichen Schneidbrenners auf etwa
einen Quadratmillimeter konzentrieren; die Leistung wird
dabei etwa 500 Wbetragen. Mit dem Laserstrahl dagegen
kann die gleiche Leistung auf die Fläche eines Vioooo Qua¬
dratmillimeters gebündelt werden. Er erreicht also die
lOOOOfache Leistungsdichte eines Schneidbrenners ge¬
wöhnlicher Bauart. Das bedeutet eine Erhöhung der Vor¬
schubgeschwindigkeit und eine Verkleinerung der Schnitt¬
breite auf etwa Viooo Millimeter.

Große Entwicklungsmöglichkeiten zeichnen sich besonders
auf dem Gebiet der Fernmeldetechnik ab. Infolge der über
lOOOOOmal höheren Frequenz des Lichtes -400 Trillionen
Schwingungen je Sekunde -lassen sich hier in einem engen
Frequenzgebiet ungeheuer viele Kanäle störungsfrei
nebeneinander unterbringen. Die Übertragung von 1000
Fernsehsendungen in bester Qualität auf einem einzigen
Laserstrahl ist heute schon möglich.
Von Nachteil ist, daß infolge der gradlinigen Ausbreitung
des Lichtes nur Sichtwei ten überbrückt werden können -
ähnlich wie bei UKW. Dazu kommt, daß Lichtstrahlen Hin¬
dernisse nicht gut durchdringen. Schon die Luft ist imstande,
einen Laserstrahl zu schwächen. Glasfaseroptik und eine
moderne Spiegeltechnik werden jedoch diese Schwierig¬
keiten beseitigen können.
Auch die Medizin machte sich den Laser zunutze. In der
Augenchirurgie wurde beispielsweise ein Laserstrahl als
Kleinstschweißgerät dazu benutzt, eine abgelöste Netzhaut
punktgenau wieder festzulegen. Sehr vielversprechend sind

♦

X —

B i l d r ö h r eLoser

der Spiegel Sdem Strahl davon (s. Bild). Weglänge und
Laufzeit werden damit größer. Bei einer Kursabweichung
nach BB tritt das Gegenteil ein; der Spiegel Skommt dem
Strahl entgegen. Die Aufzeichnung erfolgt elektronisch.
Gehen wir noch etwas weiter: Der Mond ist von der Erde
etwa 385 000 km entfernt; er hat einen Durchmesser von
3470 km. Ein auf den Mond gerichteter gewöhnlicher
Scheinwerfer würde -vorausgesetzt, es bestünde die tech¬
nische Möglichkeit dazu -in dieser Entfernung die Fläche
von sechs Monden beleuchten. Ein Laserstrahl jedoch be¬
leuchtet von der Erde aus auf dem Mond nur einen Fleck
von etwa 2km Durchmesser.

Theoretisch kann ein Signal des zur Zeit leistungsfähigsten
Lasers in einer Entfernung von 50 Milliarden km mit einer
Linse von 8cm Durchmesser noch empfangen werden. Kein
Funkstrahl ließ sich bisher auf derart riesige Entfernungen
so scharf bündeln wie der Laserstrahl, er kann also als
Leitstrahl für Weltraumraketen und Flugkörper dienen.
Die Anwendung des Laser-Prinzips in elektronischen
Rechenanlagen wird gegenwärtig in den USA untersucht -
und so könnte noch eine Vielzahl weiterer Verwendungs¬
möglichkeiten genannt werden.
Das „gebündelte Licht" war bei der letzten Physikertagung,
die im September 1963 in Hamburg stattfand, das nahezu
wichtigste Vortragsthema. Aus den Referaten und Diskus¬
sionen ging klar hervor, daß die Entwicklung des Lasers
zwar noch in den Kinderschuhen steckt, eine ganz breite
Anwendung in allen Zweigen der Industrie jedoch in ab¬
sehbarer Zeit bevorsteht. J. Koppe
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A u s u n s e r e r A r b e i t

In der Bet r iebsversammlung Mi t te Januar gab Dr. Vo l tz
einen groß angelegten Abr iß der gegenwärt igen Lebens¬
probleme der Weriten. Er sagte unter anderem:

wi r ohne den ges te iger ten E insa tz a l le r n ich t bes tehen
k ö n n e n .

I c h m ö c h t e I h n e n z u n ä c h s t e i n e n k u r z e n Ü b e r b l i c k ü b e r

die internationale Lage im Schiflbau geben, damit Sie die
Situat ion erkennen, vor der wir a ls export intensives Un¬
t e r n e h m e n s t e h e n . S i e a l l e h a b e n s i c h e r m i t I n t e r e s s e d i e

Nachr ich ten über d ie umfangre ichen Get re idekäufe ver¬
folgt, die Rußland und andere Staaten des Ostblocks ein¬
sch l ieß l ich der sowje t isch besetz ten Zone Deutsch lands
vorgenommen haben. Die hierdurch ausgelöste Belebung
des Frachtenmarktes und die Notwendigkeit, mehr Schiffs¬
raum zur Verfügung zu stellen, hatte auch für uns einige
positive Auswirkungen, Einmal sind die beiden noch lange
nach der Fert igstel lung bei uns l iegenden Umbauten „Pa-
pad iamand is " und , ,Skope los " i n Fahr t gese tz t worden .
D i e S c h i f f e s i n d s o f o r t i n D i e n s t g e s t e l l t w o r d e n , a l s
sich eine günstige Fracht bot.
Zum anderen trat eine kräft ige Belebung in der Anfrage¬
tät igkeit der Reeder ein, die vorwiegend auf Massengut¬
f rachter ausger ichtet war. Le ider b l ieb wegen der über¬
großen aus länd ischen Konkur renz e ine fü r uns pos i t i ve
A u s w i r k u n g a u f d i e P r e i s e a u s . I m m e r h i n k o n n t e n w i r
durch diese Steigerung der Nachfrage die eben genannten
K o n t r a k t e a b s c h l i e ß e n . M i t d e n 5 K ü h l s c h i f f e n f ü r d e u t s c h e

Rechnung, von denen 2in der Ausrüstung sind, den drei
f ü r A l v i o n z u b a u e n d e n Ta n k e r n , v o n d e n e n T T „ A l n a i r "

kurz vor der Ablieferung steht, und den beiden 65 000 tdw
Tankern für Shell London verfügen wir über den schönen
A u f t r a g s b e s t a n d v o n 1 3 z u m Te i l g r o ß e n u n d g r ö ß t e n
S c h i f f e n . E s d a r f h i e r b e i n i c h t v e r h e i m l i c h t w e r d e n , d a ß

„Nachdem sich sehr bald erkennen ließ, daß die russischen
G e t r e i d e k ä u f e k e i n e n E i n fl u ß a u f d i e S c h i f f s p r e i s e f ü r
N e u b a u t e n h a b e n w ü r d e n , e n t s c h l o s s e n w i r u n s , d i e n o c h

bestehenden Lücken in unseren Auftragsbüchern zu füllen.
Hierbei kam uns entgegen, daß gerade zu der Zeit genü¬
gend Anfragen, vor allem aus Norwegen Vorlagen. So
haben wi r d ie Lücke in unserem Bauprogramm, d ie uns
am meis ten drückte, d ie Lücke auf der Großhel l ing, mi t
einem Massengutfrachter von 62 500 tdw schließen können,
so daß unsere Großhelling jetzt bis Oktober 1965 ununter¬
brochen be legt is t . Für d ie k le ineren Helgen haben wi r
n e b e n d e n i m B a u b e fi n d l i c h e n K ü h l s c h i f f e n n o c h e i n e n

Auto t ranspor te r von 18 000 tdw und e inen Massengut¬
f rachter von 35 000 tdw gebucht . D ie Vol lbeschäf t igung
unserer derze i t igen Be legscha f t i s t a l so b is ins zwe i te
Quartal 1965 gesichert , wenn wir voraussetzen, daß das
Reparaturgeschäft im wesentlichen so bleibt wie bisher.

Aus diesem Überblick über unsere Beschäftigungslage kön¬
nen S ie entnehmen, daß Ihre Arbe i tsp lä tze be i der DW
für die nächsten Jahre sichergestellt sind. Diese Sicherung
war auch e ine r de r wesen t l i chen Beweggründe , wa rum
wir weiter in die Zukunft fest disponiert haben als andere
Großwerften das getan haben; Um unsere Werft über die
n ä c h s t e R u n d e d e s i m m e r h ä r t e r w e r d e n d e n K o n k u r r e n z ¬

kampfes zu br ingen. Wir hoffen und erwarten, daß jeder
einzelne s ich a ls Mi ts t re i ter in d iesem Kampf fühl t , den

3



D a s W i r t s c h a f t s m i n i s t e r i u m i n B o n n h a t E n d e 1 9 6 3 e i n e

Untersuchung über die Lage bei einer Anzahl großer deut¬
scher Werften angestellt, deren Ergebnis in Bonn vorliegt.
Auf in ternat iona ler Ebene is t we i te rh in e in Gespräch in
Gang gebracht worden, um die Frage der Gleichstellung
aller Schiffbau betreibenden Länder in bezug auf Subven¬
t i o n e n d e r W e r f t i n d u s t r i e z u e r ö r t e r n . W i r w o l l e n h o f f e n ,

daß wir bald eine Reaktion auf diese eingeleiteten Maß¬
n a h m e n b e m e r k e n .

Es ist auch die Frage aufgeworfen worden, ob denn die
Werften selbst alles getan hätten, um die Rationalisierung
des Fertigungsablaufes voranzutreiben. Diese Frage haben
wir uns nun auch vorgelegt und können hierzu folgendes
s a g e n :

W e n n w i r e i n m a l v o n n e u e r r i c h t e t e n W e r f t b e t r i e b e n i n

den skandinavischen Ländern absehen, deren hohe Inve¬
stitionen nur unter den dort gültigen Steuer- und Ab¬
schre ibungsmögl ichkei ten denkbar s ind, so s ind wi r h ier
in Deutschland und speziell bei der DW von den Betriebs¬
anlagen her gesehen in ternat ional durchaus konkurrenz¬
fähig. In einem Punkt kann und muß jedoch etwas gesche¬
hen, und das ist eine stärkere Durchdringung des Betrie¬
bes mit dem, was wir Kostendenken nennen. Bei der typi¬
schen langf r is t igen E inze l fer t igung e ines Wer f tbet r iebes,
die sich auch dann nicht grundsätzlich ändert, wenn meh¬
rere gleichartige Schiffe gebaut werden, ist die Durchdrin¬
gung dieser Fert igung mit einer r ichtigen, möglichst eng¬
maschigen Erfassung aller Kosten erst durch die heutigen
M e t h o d e n d e r v e r f e i n e r t e n K o s t e n r e c h n u n g i n Ve r b i n ¬
dung mit Lochkartenanlagen und sogenannten Elektronen¬
gehirnen möglich. Die in den Jahren 1955 bis 1958 auf die
Werf ten zugekommene Hochkonjunktur hat außerdem die
E in füh rung e ine r ve r f e i ne r ten Kos tene rm i t t l ung h inaus¬
gezögert. Heute, wo wir mit jedem Pfennig rechnen müs¬
sen, wissen wir, daß diese um so dringender erforderl ich
ist. So werden wir bemüht bleiben müssen, den betr ieb¬
l i c h e n A b l a u f f r e i z u m a c h e n v o n a l l e m B a l l a s t a n u n n ö t i ¬

gen Kosten. Was hier unnötig ist oder nicht, werden wir
in laufender und enger Abstimmung mit dem Betriebsrat
festlegen, den wir als Sprecher der gesamten Belegschaft
voll anerkennen. Die Ende vorigen Jahres abgeschlossene
Betriebsvereinbarung und die damit gleichzeitig festge¬
legte Verfahrensordnung zur Überprüfung der Akkorde
ist ein Beispiel für den Wil len des Vorstandes, al l d iese
Fragen in bestem gegenseitigen Einvernehmen zu lösen.
W i r w e r d e n a u c h i n Z u k u n f t k e i n G e h e i m n i s a u s u n s e r e m

Vorgehen machen. S ie a l le werden sehr ba ld erkennen,
daß das, was wir tun, im gemeinsamen Interesse geschieht.
So werden wir auch trotz des Gebotes äußerster Sparsam¬
keit von seiten der Werftleitung immer bereit sein zu
überlegen, wo Ergänzungen unserer Betriebseinrichtungen
—sei es zum Nutzen der Fert igung oder zum Wohle der
Belegschaft —erforderlich sind. So hat z. B. der Aufsichts¬
rat in seiner letzten Sitzung auf Vorschlag des Vorstandes
beschlossen, anstelle der schon oft bemängelten Umkleide¬
baracke in der Nähe unserer Dockanlagen jetzt einen soli¬
den Bau zu errichten. Die Vorarbeiten sind im Gange, und
wir werden in ein igen Monaten über neue und gut aus¬
gestattete Umkleideräume an dieser Stel le verfügen.
S i e k ö n n e n s i c h a u c h a u f e i n e s v e r l a s s e n : w i r t u n a l l e s

nicht nur mit der Rechenmaschine, sondern genauso mit
dem Herzen. Seien auch Sie mit dem Herzen dabei, eine
Gemeinschaft zu erhalten, die gewil l t ist, diesen schönen
und tradit ionsreichen, in der ganzen Welt bekannten Be¬
tr ieb durch die noch vor uns l iegenden schlechten Jahre
zu bringen. Ich rufe Sie alle dazu auf!"

wir bei der Abwicklung dieser Aufträge aus der Substanz
u n s e r e r fi n a n z i e l l e n R e s e r v e n z u s c h i e ß e n m ü s s e n , w a s u n s

zu höchster Sparsamkei t auf a l len Gebieten verpfl ichtet .

Wa s h a t s i c h n u n i n d e r l e t z t e n Z e i t i n d e n a n d e r e n S c h i f f ¬

bauländern und bei uns in Deutschland getan? Fangen wir
mit dem größten Konkurrenten an, nämlich Japan. Dort
ha t s i ch d i e Wer f t i ndus t r i e we i t e r en tw i cke l t . Umfang¬
reiche Neuanlagen zum Bau größter Schi ffe s ind erstel l t
worden, das heißt a lso, daß e ine echte Auswei tung der
Kapazität vorgenommen wurde. Die Japaner drücken wei¬
terhin mit Preisen auf den Markt, die unter unseren Selbst¬
kosten l iegen und bieten nach wie vor kurze Lieferzeiten
an. Ein großer Anteil der international angefragten Schiffe
geht nach Japan. Warum können die Japaner das? Ist es
wirklich wahr, was hie und da in der Presse gesagt wird,
daß dies in erster Linie auf die Tüchtigkeit des japanischen
Volkes zurückzuführen sei? Hierzu ist zu sagen, daß der
Gebrauchswert der in Japan gebauten Schiffe sich der in
den k lass ischen europä ischen Sch i f fbau ländern üb l ichen
Q u a l i t ä t w e i t g e h e n d a n g e g l i c h e n h a t . D i e L i e f e r z e i t e n
s ind kurz und werden pünkt l i ch e ingeha l ten . D ie jen igen
Faktoren jedoch, die den Preis best immen, wie Material¬
kos ten , Löhne e i nsch l i eß l i ch gese t z l i che r Soz ia l l as ten ,
Steuern, St rompreise usw. s ind so verschieden von den
unsrigen, daß ein genauer Vergleich ein eingehendes Stu¬
dium für sich erfordert, soweit genaue Auskünfte über¬
haupt zu erlangen sind. Jedenfalls können wir zu einzel¬
nen Punk ten fo lgendes fes ts te l len : Der E isenpre is l i eg t
erheblich unter dem europäischen Niveau. Damit muß auch
der Preis der übrigen Zulieferungen, die vom Eisenpreis
m i tbes t immt we rden , ge r i nge r se in . D ie e f f ek t i v i n ba r
oder Natura l le is tungen gezahl ten Löhne s ind nur schwer
vergleichbar; aber die gesetzlichen Sozialleistungen, die
bei uns schon 30 ®/o der Lohnkosten ausmachen, sind dort
wesent l ich n iedr iger. St romkosten s ind nur e in Bruchte i l
der unsrigen. Die Finanzierungsmöglichkeiten sind gün¬
stiger, da Kredite in Japan billiger sind als hier. Das Ge¬
biet der Steuern und Abschreibungen ist völlig undurch¬
sichtig. Kurzum, die Japaner können billiger bauen, nicht
weil sie als Schiffbauer tüchtiger sind als wir, sondern
weil der japanischen Volkswirtschaft offenbar an viel leicht
ganz anderen Stellen weniger Ausgaben erwachsen als uns
hier in Deutschland, und wei l man erkannt hat , daß die
japanische Werftindustrie besonders geeignet ist, die für
das Land dringend notwendigen Devisen hereinzuholen,
die für den Kauf von Rohstoffen gebraucht werden.

Al le europäischen Schi ffbauländer stehen dieser Konkur¬
renz in gleichem Maße gegenüber, nur die Möglichkeiten
und Wege, ihr zu begegnen, sind auch hier verschieden.
Ich darf Ihnen ein Beispiel nennen, wie in England der
Werftindustrie geholfen wird. Den englischen Reedern ist
ein Betrag von etwa 800 Mio. DM zur Verfügung gestellt
worden, aus dem sie zu billigen Zinsen und mit 80 ®/o
Anteil am Schiffspreis neue Schiffe bei englischen Werften
in Auftrag geben können. Das ist weitgehend ausgenutzt
worden, und der englischen Werftindustrie ist gleichzeitig
geho l fen . I n anderen Ländern s ind andere Maßnahmen
getroffen worden, um die Wettbewerbsfähigkeit der
W e r f t i n d u s t r i e z u f ö r d e r n .

Was geschieht nun in Deutschland?

Die in Deutsch land get ro f fenen Maßnahmen s ind b isher
unzureichend, ohne Schlagkraft und zu spät. Wir müssen
aber mit allem Nachdruck verlangen, daß wir wenigstens
im europäischen Wir tschaf tsraum gle iche Chancen erhal¬
t e n w i e d i e W e r f t i n d u s t r i e d e r a n d e r e n L ä n d e r .
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„ S u s a n n a "

Bin Vierteljaljr Kampf um Kap Hoorn
Diese Daten sind einem Aufsatz „Rund Kap Hoorn im Sep¬
tember 1905" entnommen, den L, v. d. Becke unter Ver¬
wertung der meteorologischen Tagebücher und sonstiger
Berichte von 32 (darunter 19 deutschen) Schiffen von 1000
bis 3000 Reg.-T. im Dezember-Heft 1907 der „Annalen der
Hydrographie usw." veröffentlicht hat. Die größte Aus¬
dauer hei den schließlich doch erfolgreichen Umsegelungs-
v e r s u c h e n b e w i e s e n h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h K a p t . C h r .

und Besatzung vom Vollschiff „Susanna"

Im Heit 9110-63 unserer Werkzei tung brachten wir unter
d e m T i t e l „ P u d e l — P r e u ß e n
geiaßte Geschichte der Reederei Laeisz. In diesem Auisatz
war ein Ausschnitt aus Kapitän Pienings Erinnerungen an
seine Reise aui dem VoIIschi i i „Susanna" enthal ten. Das
iebhaite Echo, das dieser Bericht hervorriel, die Fragen
voller Staunen und Skepsis wie es überhaupt möglich sei,
drei vol le Monate Winterstürme am Kap Hoorn zu über¬
leben, veranlaßt uns, das Thema noch einmal auizugreiien.
Wir verdanken den nachfolgenden Bericht von Herrn Dr.
A . Schumacher dem f reund l i chen En tgegenkommen des
Deutschen Hydrographischen Inst i tutes.

P e n t e l i k o n “ e i n e k u r z -

J ü r g e n s
(1873 Reg.-T.) der Hamburger Reederei G. J. H. Siemers
&Co, s. Abb. Dieses Schiff passierte den 50. Breitengrad
im Atlant ischen Ozean am 19. August vormit tags und im
Stillen Ozean am 26. November 1905 abends, brauchte also

* volle 99 Tage, um die Kap-Hoorn-Region hinter sich zu
bringen; das war mehr als die Hälfte der Dauer seiner
Ausre ise von Por t Ta lbot be i Swansea an der Südküste

Wales nach Cale ta Buena, unmi t te lbar nörd l ich von

Aus den letzten Jahren, in denen der Segelschiffsverkehr
um die Südspitze Amerikas noch von Bedeutung war, ist
v o r

1905 bemerkenswert geblieben durch besonders
haltende schwere Stürme, die den von atlantischen Häfen
nach der Westküste bestimmten Seglern ungewöhnlich
langen Aufenthalt in den Gewässern um Kap Hoorn ver¬
u r s a c h t e n u n d m a n c h e S c h i f f e z w a n g e n , P o r t S t a n l e y
(Falkland-lnseln), Montevideo oder auch Rio de Janeiro
als Nothafen anzulaufen. Einige Kapitäne gaben sogar den
Versuch, ihr Ziel auf westlichem und später nördlichem
Kurs zu erreichen, vollständig auf; nach längerem vergeb¬
l i chem Kreuzen südös t l i ch und süd l i ch von Kap Hoo rn
nahmen sie Kurs auf Kapstadt, um nach den nötigen Repa¬
r a t u r e n v o n d o r t a u s o s t w ä r t s , d u r c h d e n I n d i s c h e n
und Stillen Ozean, ihrem Ziel zuzustreben. Auf diesem
Wege erreichte z. B. der französische Segler „Duchesse de
Berry" von Brest aus nach einer Reise von insgesamt 195
Tagen seinen Bestimmungsort San Franzisko, nachdem
42 Tage erfolglos südlich von Kap Hoorn gekreuzt hatte.
Gleichfalls sechs Wochen verbrachte der dänische Klipper
„Copley“ in diesem Bereich, bis er soweit in den Stillen
Ozean vorgedrungen war, daß er bei westlichen Winden
auf Backbordhalsen den übl ichen Weg nordwärts ver fo l¬
gen konnte. Ein englisches Schiff,
brauchte hierzu 74 Tage.

a l lem der süd l iche Win ter und Früh l ing des Jahres v o n

Iquique (11. Juni bis 17. Dezember, also 189 Tage),
ln dem Aufsatz von L. v. d. Becke wird die „Susanna" nur
in der einleitenden Tabelle (S. 537) mit ihrer Gesamtreise¬
dauer erwähnt; über das lange andauernde Kreuzen bei
Kap Hoorn konnten dem Verfasser noch kaum Einzelhei¬
ten bekannt sein, da das meteorologische Tagebuch des
Schiffes wahrscheinlich erst im Januar 1908 bei der Deut¬
schen Seewarte eingegangen ist. Eine kurze würdigende
Erwähnung finden Schiff und Besatzung in dem Buch
„Schiffe und Schicksale", herausgegeben von Fred
Schmidt (Berlin 1935), das auf S. 57 auch eine Karten¬
skizze der Kreuzfahrt des Hamburger Vollschiffs rund Kap
Hoorn en thä l t . Der k le ine Maßs tab bed ing t jedoch e ine
starke Vereinfachung, und die Schiffsorte weichen häufig
von den Angaben in dem eben erwähnten meteorolo¬
gischen Tagebuch der „Susanna" ab. Als der Verfasser
dieser Zeilen (für den Kartendarstellungen seit reichlich
50 Jahren e ine besondere L iebhabere i s ind) auf d ieses
Tagebuch aufmerksam gemacht wurde, schien es ihm nahe¬
liegend und verlockend, eine übersichtlichere Darbietung
dieses vielleicht längsten „Ringens um Kap Hoorn" zu
v e r s u c h e n .
Die Karte auf den S. 22/23 gibt den Weg der „Susanna"
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7. November wurde das Schiff wieder bis zum Meridian
Kap Hoorn zurückgeworfen (nachdem es am 30. Ok¬

tober und am 5. November südlich von 60° Sgestanden
hatte). Während des Ausgleichs dieses Verlustes an Länge
und Breite wurde am 10. November nachmittags mit etwa
60° 50' Sund 73° 15' Wder überhaupt „fernste Punkt“ der
ganzen Reise vermerkt. Von hier konnte drei Tage ein
nördlicher, dann ebensolange ein westlicher Kurs ge¬
steuert werden, und nachdem noch eine Woche mit dem
Wechsel nordöst l icher und südwest l icher Kurse hatte zu¬
gebracht werden müssen, konnte am 23. endlich der vor
reichlich fünf Wochen aufgegebene Kurs zwischen Nord¬
west und Nord wieder aufgenommen und am 26. Novem¬
ber der 50. Breitenparallel nordwärts passiert werden.
Noch etwas Statistik als Rückblick: Die Tabelle am linken
Rand der Karte läßt das überwiegen der Sturmstärken
ohne weiteres erkennen; wohl noch eindrucksvoller ist
die Feststellung, daß vom 19. August bis zum 26. Novem¬
ber bei 250/0 der Wachen Beaufort Stärke 8oder 9(„Stür¬
mischer Wind“ oder „Sturm"), aber bei weiteren 40®/o
Stärke 10 bis 12 („Schwerer Sturm" bis „Orkan“, Kenn¬
zeichen nach dem meteorologischen Tagebuch: „Unter¬
marssegel“ -„Sturmsegel“ -„Kein Segel hält mehr stand“)
verzeichnet wurden, daß somit nur bei etwas über einem
Drittel aller Beobachtungen —35®/o —Stärke 7(„Steifer
Wind") und weniger geschätzt wurde. —Die Karte auf
S. 22/23 ist eine Verkleinerung des Weges der „Susanna“
von 50° Sbis 50° S, wie er ursprünglich vom Verfasser in
die Seekarte („Segelkarte für die Fahrt um Kap Hoorn“,
Maßstab 1:1 500 000) von Mittagsort zu Mittagsort und
von Wache zu Wache eingetragen worden ist. Da reichlidi
die Hälfte der Mittagsorte auf ziemlich gleichmäßig ver¬
t e i l t e n a s t r o n o m i s c h e n O r t s b e s t i m m u n g e n b e r u h t , z u
denen noch 17 astronomische Mittagsbreiten kommen, so
darf wohl angenommen werden, daß die Karte den „Zick¬
zackweg“ des Schiffes über den Grund in guter Annähe¬
rung wiedergibt. ^) Die Nachmessung der Kap-Hoorn-
Umsegelung der „Susanna“ von Wadie zu Wache ergab
7200 sm, das ist etwas mehr als die Länge des mittleren
Seglerweges von Kap Lizard bis Kap Hoorn (7100 sm, nach
Angaben der Deutschen Seewarte). Als das Schiff am
10. Oktober abends den Meridian von Kap Hoorn passierte,
hatte es in 52 Tagen —etwas mehr als seiner „Halbzeit“
bei der Kap-Umsegelung —rund 3600 sm, also auch die
Hälfte seines Kreuzweges durch die Kap-Hoorn-Region
zurückgelegt .
Meteorologische Tagebücher nehmen selten Bezug auf
Havarien und Unfäl le der Besatzungsmitgl ieder, die ja im
eigentlichen Schiffstagebuch verzeichnet werden. Hinsicht¬
lich einzelner solcher Ereignisse während der langen, oben
behandelten Kap-Hoorn-Rundung, kann auf das von Fred
Schmidt herausgegebene Buch „Kapitäne berichten“
(Berlin 1936) verwiesen werden. Dort hat Kapt. Her¬
mann Piening, s. Z. Führer der Laeisz-Viermastbark
„Peking“ in die Schilderung einer Reise dieses Schiffes
von Hamburg nach der Westküste auf S. 153 ff. die Erinne¬
rung an seine persönlichen Erlebnisse während der denk¬
würdigen Kap-Hoorn-Umsegelung der „Susanna“ vom
Jahre 1905 eingeflochten, die er als Leichtmatrose mit¬
gemacht hat. —Eine gleichfalls sehr eindrucksvolle, aus¬
füh r l i che re Da rs te l l ung d ieses R ingens um Kap Hoorn ,
auch aus der Sicht e ines jungen Seemanns, e ines eng¬
l i schen Sch i f f so f fiz ie ranwär te rs ( “app ren t i ce “ ) g i b t W i l¬
l i a m H . S . J o n e s i n “ T h e C a p e H o r n B r e e d " ( i n d e u t ¬
scher Übersetzung „Sturmverweht“ , Hamburg 1959, Ver¬
lag Hans Dulk). Aus diesem Buch, dessen Kenntnis der
Verfasser dieser Zeilen Herrn Kapt. Piening verdankt, sei
d ie erschütternde Schlußabrechnung der t ragischen Aus¬
re ise des eng l i schen Seg le rs ( “B r i t i sh I s les " ) nach der
We s t k ü s t e w i e d e r g e g e b e n : „ Vo n 2 0 M a n n g i n g e n d r e i
über Bord, drei er lagen ihren Verletzungen, zwei wurden
für Lebensdauer und dre i für e ine gewisse Zei t arbei ts-

Wache zu Wache wieder (nach den Eintragungen aufv o n

den linken Seiten der älteren Seewartentagebücher); leider
gestattet das häufig sehr nahe Hin und Her der Kurse
nicht, auch die Zeichen für die vierstündigen Angaben über
Windrichtung und -stärke einzutragen. ̂ ) Für den Septem¬
ber sind dem Bericht von L. v. d. Becke am angegebenen
O r t e a u f Ta f e l 3 8 We t t e r k a r t e n s k i z z e n b e i g e f ü g t , a u s
denen die ungefähre Lage der für diesen Monat erkenn¬
baren 16 Depress ionszen t ren
60. Parallel, und zwar meist südlich davon —zu entnehmen

v o n

d u r c h w e g n a h e d e m

ist. 2)

Der eben gekennzeichneten Luftdruckverteilung ent¬
sprechend mußte die „Susanna“ während des letzten
Augustdrittels und in den ersten Septembertagen bei
meist stürmischen oder gar orkanartigen westlichen Win¬
den ständig nach Süden halten; vom 3. September ab
wurde sie nach Osten geworfen —vielleicht ist die Ver¬
mutung zulässig, daß einige Tage der Schonung für die
Mannschaft nötig geworden waren —, so daß sich das Schiff
am 6. früh auf 58,5° Sunter dem Meridian von Kap Pem-
broke, der Osthuk der Falkland-Inseln, befand. Vom
8. abends ab konnte einige Tage Nordwest- und Nordkurs
innegehalten werden; infolgedessen stand
11. September nachmittags immerhin wieder etwa 65 sm
südöstlich von Kap San Juan, der Osthuk der Staatenr
Insel. Hier begann jedoch ein neuer Rückfall nach Osten,
d e r z w a r v o m 1 5 . b i s z u m 1 8 . z u n ä c h s t u n t e r b r o c h e n w e r ¬
den konnte, dann aber wieder einsetzte und das Schiff in
der Nacht vom 22. zum 23. September fast wieder auf seine
am 6. verzeichnete östliche Länge (unter den Meridian von
Kap Pembroke) zurückbrachte. Die Einzelheiten der weite¬
ren Versuche, nach Westen Länge gutzumachen, wird der
L e s e r a m b e s t e n o h n e t e x t l i c h e H i n w e i s e a u f d e r K a r t e

verfolgen.^) Es sei nur noch bemerkt, daß die „Susanna"
am 27. September (unter 59° S) zum zweitenmal annähernd
den Meridian von Kap San Juan (Staaten-Insel) erreichte
(zum erstenmal hat te s ie am 2. September f rüh so wei t
westlich gestanden!). Am 1. und 2. Oktober befand sich das
Schiff nahe südlich des 60. Breitengrades und konnte end¬
lich vom 3. nachmittags ab wieder einen durchweg nord¬
westl ichen und nordnordwestl ichen Kurs verfolgen, so daß
es am 6. Oktober abends nicht weit und am 7. morgens
zeitweise sogar in ziemlich bedenklicher Nähe der Hoorn-
I n s e l u n d i h r e r ö s t l i c h e n N a c h b a r i n s e l n u n d - f e l s e n s t a n d .
Offenbar war dies die Ursache, daß man —bei dem süd¬
w e s t l i c h e n S t u r m — w i e d e r a u f g r ö ß e r e n A b s t a n d v o n
Land ging (schließlich bis unter 58° S). Nach einem kleinen
„Abstecher“ bis fast 59Vb° S(am 13. Oktober) schien die
„Susanna“ um die Monatsmit te auf dem endgül t igen und
auss i ch t s re i chen Ku rs i n den S t i l l en Ozean zu l i egen .
Leider erfolgte jedoch vom 16. Oktober ab der langwierig¬
ste Rückschlag während der ganzen Umsegelung: Bis zum

m a n a m

1) Es sei auch darauf hingewiesen, daß der Nordrand der Karte nidit
der 50., sondern der 52. Breitenparallel ist.

2) Für Verg le id ie mi t e iner Anzahl von Kap-Hoorn-Umsegelungen,
deren Dauer zwischen 12 und 38 Tagen schwankt, und die Von
Mittagsort zu Mittagsort auf Karten dargestellt sind, sei der Hinweis
a u f e i n e n A u f s a t z d e s Ve r f a s s e r s g e s t a t t e t : A . S c h u m a c h e r,
Die Fahrten eines deutschen Seemanns aus der Segelschiffszeit.
2. Köppen-Heft d. Annalen d. Hydrogr. usw. 1936, S. 75 ff u. Taf. 6—8.
—Eine bemerkenswerte Umsegelung, die mit I2V2 Tagen Dauer die
schnellste von acht stattlichen deutschen Seglern war, die im Sep¬
t e m b e r 1 9 0 8 z u g l e i c h K a p H o o r n r u n d e t e n , g e l a n g K a p t .
J. Frömcke mit der Laeisz-Viermastbark „Pisagua"; s ie ging auf
durchweg glatten Kursen zunächst durch die Straße Le Maire, dann
südwestwärts bis 64° S, 82° W, von dort im ganzen nordnordost-
wärts bis 50° S; Eis wurde nirgends gesichtet. (Beschrieben nach
dem meteorologischen Tagebuch der „Pisagua" von M. Jentzsch,
Annalen d. Hydrogr. usw. 1910, S. 87/88).

3 ) B e i d e m A u f e n t h a l t i n d e n h ö h e r e n 5 0 e r B r e i t e n w ä h r e n d d e r ü b e r ¬
n a h egangszeit zwischen Winter und Frühling waren Temperaturen

dem Gefrierpunkt und darunter natürl ich noch zu gewärtigen. Am
4 . S e p t e m b e r s a n k e n L u f t - u n d W a s s e r t e m p e r a t u r e n z u m e r s t e n m a l
u n t e r d e n N u l l p u n k t ; v o n d a a b b i s z u m 9 . a b e n d s b l i e b d i e Te m ¬
peratur der Wasseroberfläche ständig bei 0° und darunter. Am 13.,
b e i h e f t i g e n S c h n e e b ö e n , w u r d e n w i e d e r L u f t t e m p e r a t u r e n b i s — 1 °
g e m e s s e n , v o m 1 9 . b i s z u m 2 1 . m o r g e n s e b e n f a l l s , a m 2 0 . u n d 2 1 .
a u c h n e g a t i v e W a s s e r t e m p e r a t u r e n . D i e l e t z t e „ K ä l t e w e l l e " i n L u f t
u n d W a s s e r — w ä h r e n d d e r g a n z e n K a p - H o o r n - U m s e g e l u n g — p a s ¬
s i e r t e d a s S c h i f f i n d e n l e t z t e n S e p t e m b e r - u n d e r s t e n O k t o b e r t a g e n
n a h e d e m 6 0 . B r e i t e n p a r a l l e l . E i s b e r g e w u r d e n o f f e n b a r n i c h t
g e s i c h t e t .

4) Während der letzten Seetage vor Caleta Buena findet sich im Tage¬
b u c h ö f t e r d e r Ve r m e r k : „ F e h l e r i m C h r o n o m e t e r " .
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erreicht haben muß, um den Weg nach Norden nehmen zu
können, ohne große Gefahr zu laufen, von einem schweren
Wester gegen die felsige Küste geworfen zu werden, wie
es z. B. dem VoUschiff „Palmyra" erging. Von der ganzen
Besatzung überlebten nur zwei Mann die Strandung.

Dieser langersehnte Punkt wurde am 26. November 1905,
nach 99 Tagen harten, entbehrungsreichen Segelns erreicht.
Prov ian t und Tr inkwasser waren sehr, sehr knapp, und
oft waren al le froh, wenn es tüchtig geschneit hatte und
die Suppe und der Spechts Mannschaftskaffee aus stark
nach Holzteer schmeckendem Schneewasser gekocht wer¬
d e n k o n n t e . D i e s e r S c h n e e m u ß t e h o c h o b e n a u s d e r

Takelage geholt werden, da t iefer unten al les vom See¬
wasser versalzen war. An 80 Tagen von 99 herrschte stür¬
mische Brise oder mehr, über 600 Stunden wehte schwerer
Sturm, Windstärke 10 oder stärker, und rund 150 Stunden
b l i e s d e r W i n d m i t v o l l e r O r k a n s t ä r k e a u s d e r v e r k e h r t e n

Richtung. Aber es wurde geschafft, wenn auch auf der letz¬
ten Strecke bei immer angenehmer werdendem Wetter mit
Rücksicht auf die etwas mangelhafte Ernährung nur noch
die zur Fortbewegung des Schi ffes notwendigen Arbei ten
ausge füh r t wurden . D ie Gesundhe i t ha t te doch ge l i t t en
und bei v ie len traten recht unangenehme Anzeichen von
S k o r b u t a u f .

A l s e n d l i c h d e r 2 0 . G r a d s ü d l i c h e r B r e i t e e r r e i c h t w a r u n d

das Feuer von Iquique in Sicht kommen sollte, stel l te es
s i ch he raus , daß i n fo lge e ines Chronomete r feh le rs d ie
Länge vö l l i g ve rkehr t war. E ine ganze Woche sege l ten
w i r n o c h b e i s c h ö n s t e m W e t t e r m i t l e i c h t e r B r i s e n a c h

Osten, und unter der Mannschaft glaubte mancher, Süd¬
amerika sei überhaupt nicht mehr vorhanden, als endl ich
d i e K o r d i l l e r e n i n S i c h t k a m e n . D i e s e v i e l e n S e e m e i l e n
zurück nach Osten waren im kalten Süden unnötigerweise
dem schweren Weststurm abgetrotzt worden."
D a b e i i s t z u b e d e n k e n , d a ß d a s S c h i c k s a l e s i m m e r n o c h

gu t geme in t ha t m i t de r Susanna . Unausdenk l i ch , was
b e i S t u r m u n d u n s i c h t i g e m We t t e r e i n F e h l e r i m u m ¬
gekehr ten S inne hä t te fü r Fo lgen haben können , wenn
m a n s i c h s t a t t a u f z u w e i t ö s t l i c h e r , a u f z u w e i t w e s t ¬
l i c h e r P o s i t i o n v e r m u t e t h ä t t e .

unfähig. Das darf man wohl getrost einen hohen Preis für
d ie Ab l i e fe rung von 3600 tKoh len i n P i sagua nennen" .
Die „Brit ish Isles" (die gleichzeitig mit der „Susanna" von
Port Talbot ausgelaufen war) hat te 71 Tage südl ich von
50° Sverbrach t , d ie „Susanna" 99 . Nach Mi t te i lung von
Kapi tän Piening an den Verfasser kam Kapt. Jürgens in
C a l e t a B u e n o s o h n e S c h w e r v e r l e t z t e a n u n d o h n e e i n e n

M a n n v e r l o r e n z u h a b e n .

A n d i e A u s r e i s e d e r „ S u s a n n a " v o n P o r t T a l b o t n a c h

Caleta Buena, die übrigens doppelt so lange gedauert hatte
wie der Durchschnitt der Segler-Ausreisen von Kap Lizard
nach Iquique, der etwa 92 Tage beträgt®), schlossen sich
noch vier „Zwischenreisen" im Stillen Ozean an; Iquique —
Por t Townsend (am Puget -Sund, im Staa te Wash ing ton ,
U.S.A.) und zurück zur chilenischen Küste nach Coquimbo,
von dort über den südlichen Pazifik nach Sydney und von
Newcast le (N.S.W.) wieder nach Valpara iso; dann wurde
von Tocop i l l a (Nordch i l e ) d ie He imre ise nach Hamburg
ange t re ten , wo d ie „Susanna" nach zwe ie inha lb jäh r ige r
Abwesenheit von Europa um die Jahreswende 1907/1908

D r . A . S c h u m a c h e re i n t r a f .

*

In der Fußnote auf S. 24 steht eine Bemerkung, deren
lolgenschwere Tragweite dem Unkundigen beim Lesen des
B e r i c h t e s g e w i ß n i c h t z u m B e w u ß t s e i n g e k o m m e n i s t :
„Feh ler im Chronometer “ . Da d ie exakte Längenbest im¬
mung nu r m i t t e l s e ines genau gehenden Chronomete rs
möglich ist, und Zeitvergleiche damals ohne Funk ja un¬
möglich waren, kann jeder selbst ermessen, was in einer
Gegend w ie de r Kap-Hoorn -Reg ion e in zuver läss ig und
genau gehender Chronometer bedeutet. Hierzu eine Stelle
aus einem Brief von Kapitän Piening an Cpt. Jones, den
Ve r f a s s e r d e s B u c h e s “ T h e C a p e H o r n B r e e d " :

„Die Erfahrung v ie ler Kap-Hoorn-Umrundungen hat te ge¬
lehrt, daß ein Segelschiff den 80. Grad westl icher Länge

. ' > ) V g l . G . S c h o t t G e o g r a p h i e d e s A t l a n t i s c h e n O z e a n s . 3 . A u fl .
Hamburg 1942, und A. Paulus, Die Reisen deutscher Segelschiffe
i n d e n J a h r e n 1 8 9 3 — 1 9 0 4 u n d i h r e m i t t l e r e D a u e r. A u s d e m A r c h i v d e r
D e u t s c h e n S e e w a r t e 3 0 , 1 9 0 7 , N r . 1 , Ta f . I u . 2 .

1

D i e M a n n s c h a f t d e r „ S u s a n n a " . Vo r n l i n k s L e i c h t m a l r o s e H e r m a n n P i e n i n g .
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Der breite Besucherstrom war von vielen
Quellflüssen gespeist. Viele Schaulustige
f ü l l t e n d i e H a l l e n u n d s a m m e l t e n P r o ¬
spekte, wie sie es in einem Autosalon ge¬
nauso getan hätten, ohne jemals daran
zu denken, sich ein Fahrzeug zu kaufen.
Viele Sehnsüchtige standen vor ihrem er¬
träumten Schiff und streichelten gedanken¬
verloren die glatte Außenhaut -um dann
mit einer trockenen Bemerkung über die
Qualität der Lackierung in die Wirklichkeit
zurückzufinden. Und schließlich gab es die
Kenner, die zielbewußt auf die Schiffe der
sie interessierenden Klassen zusteuerten,
kritisch und sachlich abwogen: schwedi¬
s c h e n C o a s t e r o d e r A - u n d R - K r e u z e r m i t

6KR, und die jene hochtourigen Benzin¬
fresser im Automobil format keines Bl ickes
würdigten. Diese wiederum hatten ihr ei¬
genes Publikum. Sportbegeisterte Jugend
hielt sich mit Vorliebe bei den Rennjollen
der Größenordnung der FD auf und stu¬
dierte mit Sorgfalt und unbestechlichem
Scharfblick Baumethoden, Festigkeits¬
werte, Rennbeschläge und Gewichtsver¬
gleiche in Gedanken an die Regatten die¬
s e s S o m m e r s .

So kam jeder auf seine Kosten; man ge¬
noß die Freiheit des Wünschens, als Käu¬
f e r d e n R e i z d e s W ä h l e n s u n d m o c h t e s i c h
f ü r e i n e n M o m e n t b e i d e m A n b l i c k d e r
v i e l e n b l i t z s a u b e r e n B o o t c h e n a u s d e r r a u ¬

hen Wirklichkeit in ein wahres Seglerpara¬
d i e s v e r s e t z t f ü h l e n . D i e r a u h e W i r k l i c h ¬

keit kam einem wieder zum Bewußtsein, so¬
bald man dem spiegelblanken Lack und dem
Glanz von verchromten Beschlägen und
Nirostariggs den Rücken gekehrt hatte, als
die schlanken Formen edler Renner, d ie
paradiesischen Urlaub verheißenden Plan¬
ken sol ider Schwertk ie ler, d ie exot ischen
Temperamente überzüchteter Katamarane
ihre magische Kraft auf den abgewandten
B l i c k n i c h t m e h r a u s ü b e n k o n n t e n . D a n n

fragte man sich: Wie steht es eigentlich
wirklich bei uns mit dem Wassersport? Ist
Segeln in Deutschland ein Volkssport? Und
d a n n s c h i e ß e n e i n e m k e t z e r i s c h e G e d a n ¬

ken durch den Kopf, und man sagt sich
wohl, daß die Deutschen gewiß manche
Qualitäten hätten, auch heute noch, nicht
nur, als sie noch das Volk der Dichter und
D e n k e r w a r e n , - d a ß D e u t s c h l a n d a b e r,
ebenso wie es, gemessen an Italien, ein

kinderfeindliches Land, so auch, gemessen an Skandina¬
vien, ein wassersportfeindliches Land ist. Sonst wäre der
wiederholte resignierte Hinweis auf die verlorenen Küsten
keine Ausrede, nichts tun zu brauchen, sondern ein An¬
sporn, erst recht alle Kräfte zu aktivieren. Wer kann denn
heute überhaupt ein Boot kaufen, ohne schon lange vorher
um Hafenplatz und Winterlager gekämpft zu haben? Und
welche Illusionen machen sich doch die vom Seesport¬
gedanken erfaßten Binnenländer, die sich nicht nur auf
einem Teich sonnen wollen, sondern dank der Technik und
gegebener finanzieller Möglichkeiten mit ihrem Schiff auf
einem soliden Trailer hinter ihrem Mercedes oder Opel
auf der Autobahn gen Norden rollen, um die kostbaren
Stunden des Sommers auf der See zuzubringen! Wie vielen
mag es schon so ergangen sein wie im vergangenen Jahr
einem begeisterten Segler aus dem Rheinland, der, endlich
in Kiel angekommen, um die ganze Förde herum geschickt
wurde und nirgends einen Platz fand, wo er sein Boot zu

%

Internationale Bootsausstellung in Hamburg
Rückblick aus der Sicht eines Seglers

Hamburgs weltweite Bedeutung, die in diesem Jahr anläß¬
lich des grandiosen Jubiläums von runden 775 Jahren sei¬
n e s B e s t e h e n s n o c h a u s f ü h r l i c h v o n a l l e n S e i t e n u n d i n

jeder Hinsicht gewürdigt werden wird, hat in den letzten
Jahren einen neuen Platz erobert. Die internationale Boots¬
ausstellung ist zu einem Ereignis geworden, von dem man
spricht und das sich sehen lassen kann. Wenn man von der
Resonanz bei der Bevölkerung ausgeht -selbstverständlich
in den Grenzen, in denen ein solcher Vergleich zulässig ist,
der Vergleich nämlich mit der im vergangenen Sommer an
gleicher Stelle stattgefundenen „iga" -dann darf man
feststellen, daß Hamburg sich gewiß dem Wasser verbun¬
d e n e r f ü h l t a l s d e r L a n d w i r t s c h a f t .

Nun muß man freilich Sorge tragen, daß es nicht bei einem
„Prestigeerfolg" steckenbleibt, daß Hamburg „die meisten"
oder „die größten" oder andere Superlative kundzugeben
hat, sondern daß die Sache eine echte und lebendige
Bereicherung des deutschen Wassersportes wird.
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Das nordische „FOLKEBOOT", geklinkerfer
Seekreuzer aus FÖhrenholz, in Mater ia l ,
Takelage und Einrichtung eines der konser¬
vativsten Boote, aber seit 20 Jahren immer
n o c h e i n e s d e r b e l i e b t e s t e n . E s i s t d a s E r ¬

g e b n i s e i n e s s k a n d i n a v i s c h e n K o n s t r u k t i o n s ¬

w e t t b e w e r b e s u n d i s t e i n e r d e r s e l t e n e n E n t ¬

würfe, von denen man sagen kann, daß sie
bis in al le Einzelheiten zu Ende gedacht
sind. Schnel l , seetücht ig, einfach (Volks-
Boot). Depl. 2,15 t, S21m2, 17,64/6,00 m.
B2,20/1,87 m, Tl,20 m.

F Ä H N R I C H " , n e u e r ,

etwas größerer Glas¬
harz-Seekreuzer aus I
Lübeck-Schlutup, der
i n k u r z e r Z e i t v i e l e

Freunde gewonnen '
h a t . To p p g e t a k e l t , !
hochbordig und ge

Se lbs t l enr a u m i g .
z e n d e Plicht, großer
Kartentisch, e i n g e

bau tes WC. Dep l .
3t, S31 m2, L9,55/ |
7 ; 0 5 m , B 2 , 6 7 m , T.
1,3,1 m. Schiff ist für j

G r ö ß e s e h rs e i n e

preiswert. Die Mög- j
lichki^it, den Boots-
körpei selbst
bauen,\ wird viele

a u s z u -

A n h ä n o e r fi n d e n .

I

h o l l ä n d i s c h e r

5-KR-Seekreuzer aus Polyester,
G r ö ß e n o r d n u n g w i e
rieh", in der Ausführung jedoch
anspruchsvo l le r. Dep l .
S31,8m2, L8,50/6,50 m, B2,52 m,
T1,31 m. Unter den Dreißigern
eines der begehrenswertesten
S c h i f f e .

,TRINTELLA",

, F ä h n -

3,8 t.

■ r - r
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Seekreuzer aus Mahagoni von Abeking und Ras¬
eine Spitzenleistung des klassischen

Fast gleich in den Abmessungen, in Form und Ausführung grundlegend anders ist
dieser schwedische Spitzgattkreuzer aus glosfaserverstärktem Kunststoff nach dem
Sandwich-System, eines der bemerkenswertesten Schiffe der gesamten Ausstellung.

m ü s s e n ,

d e u t s c h e n Ya c h t b a u s i n d e r 6 - K R - K l a s s e .



Wasser bringen konnte. Und das in der Stadt der Kieler
Woche! Schließlich hat sich für teures Geld ein Kran seiner
e r b a r m t .

Ich möchte hier, um Mißverständnissen entgegenzutreten,
die von den Zeitungen im allgemeinen kräftig gefördert
werden, etwas zum Begriff „Volkssport" sagen. Man könnte
nämlich den Eindruck gewinnen, daß, wenn sich jeder Di¬
lettant heute ein Boot kaufen und die Gewässer unsicher
machen könne, das dann „Volkssport" sei.
Richtiges Segeln sei ein Herrensport, eine plutokratische
Angelegenheit. (Als ob andere Sportarten kein Geld ko¬
steten, sobald man ein best immtes Niveau überschrei tet .
Und wer sind heute die wahren Meister in den aristokrati¬
schen Sportarten, im Reiten, im Fliegen, im Golf? Die Fähi¬
gen, nicht die Reichen.)
In unzulässiger Weise werden die Begriffe vermengt. Nicht
die Quantität der Ausübenden, die eine Sache nicht be¬
herrschen, macht sie zum Volkssport, sondern denau das
Gegenteil, der Ehrgeiz sportlich korrekten Verhaltens und
das Beherrschen der Materie -völlig unabhängig von
äußerem Aufwand. Der schwerste Vorwurf, der uns Jungs
früher t reffen konnte, war, wenn unser Verhal ten e inmal
als „unseemännisch" gerügt wurde; ob das ein schlechtes
Anlegemanöver mit einem 12-Fuß-Dinghi oder auch nur das
Benehmen an Bord einer Hochseeyacht betraf, war völlig
gleichgültig. Ob Segeln ein echter Volkssport wird oder
nicht, hängt davon ab, wieweit dieses sportliche Denken
und Verhalten Allgemeingut wird, und nicht davon, wie
viele Boote es gibt.
Daraus erhellt von selbst, daß der Begriff Volkssport nicht
identifizierbar ist mit Standesbegriffen. Wenn ein Neurei¬
cher sich für 100 000,- DM eine Yacht kauft, ist er noch
kein Segler; andererseits trifft man passionierte und aus¬
gezeichnete Segler die in einer Zweizimmerwohnung hau¬
sen, aber eine Yacht ihr eigen nennen, die „fünfzig Mille"
kostet, wenn man eine solche kaufen will. Der eigene An¬
teil an Pflege und oft auch an Bauarbeit ist bei diesen
Bootseignern meistens sehr hoch. Unter solchen Gesichts¬
punkten kommt einem der ganze Unsinn der geplanten
Yachtbesteuerung so recht zum Bewußtsein. Man sollte statt
dessen analog dem staatlichen Interesse an Fußballplät¬
z e n m i t F l u t l i c h t u n d a l l e n S c h i k a n e n m e h r f ü r d e n Wa s s e r ¬

sport tun, -wahrhaftig, zu des alten Kaiser Wilhelms Zei¬
ten war man weiter! Doch zur Sache.
Die Ausstellung bot jedem etwas, gleich mit welchen An¬
sprüchen man hinkam. Sie hatte im ganzen hohes Niveau,
wenn man auch gelegentlich Enttäuschungen erlebte, z. B.,
wenn man sah, daß kommerzielle Bestrebungen gegen¬
über fachkundiger Beratung dominierten. Das Niveau -
nicht der „Erfolg" -einer solchen Messe wird davon be¬
stimmt, inwieweit sich der Fachmann Rat holen kann, und
nicht davon, wieviel Kauflustige schließlich mit Beute heim¬
ziehen. Oh, dieses Geschwätz von den „Wellen des Wohl¬
standes", auf denen immer mehr Bundesbürger im eigenen

Schiff daherschwimmen! Keine Sorge. Die Auslese beginnt
b e i W i n d s t ä r k e 4 - 5 .

Der verwirrenden Vielzahl der ausgestellten Fahrzeuge in
einem kurzen Bericht gerecht zu werden ist nicht möglich.
Greifen wir ein paar heraus, die für gleichwertige andere
sprechen mögen. Die Frage des Werkstoffes soll hier nicht
noch einmal erörtert werden; wir haben sie in Heft 7/8-63
ausführlich behandelt. Es gab Vertreter jeder Bauart, Holz,
Kunststoff, Stahl. Kunststoff überwog bei den kleinen Boo¬
ten, wetteiferte gelegentlich mit formverleimtem Sperrholz,
n ä m l i c h b e i d e n h e u t e b e l i e b t e s t e n u n d v e r b r e i t e t s t e n R e n n ¬

jollen. Dann kommt eine Gattung, in der sich der glas¬
faserverstärkte Kunststoff fast ausnahmslos durchgesetzt
hat, der Kleinstfamilienkreuzer von etwa 6mLänge mit
Kimmkielen und kleiner Kajüte, den man am ehesten An¬
fängern in die Hand geben möchte. Etwas untertakelte
Schi f fe mi t Bal last , hohem Fre ibord und se lbst lenzender
Plicht also kolossal auf Sicherheit gebaut, -wenn man
von einigen wenig Vertrauen erweckenden Beschlägen
a b s i e h t .

In der Größenordnung bis 9mLänge und 30 m- Segel¬
fläche gab es bewährte klassische und interessante Neu¬
konstruktionen, auf die in den Bildunterschriften näher ein¬
gegangen wird. Als eine Spitzenleistung deutscher Yacht¬
baukunst dürfte der 6KR-Kreuzer von Abeking und Ras-
mussen angesprochen werden. Der Preis von 80 000,- DM
für das nicht sehr große Schiff entspricht vielleicht nicht
ganz unserem Gehalt, aber Volkssport ist Segeln dann,
wenn man sich für solche Meisterwerke begeistert, auch
ohne sie persönlich zu besitzen. Im übrigen ist der Preis
durchaus gering, wenn man bedenkt, mit welchen Summen
im Volkssport Fußball die Vereine sich gegenseitig die
K a n o n e n a b k a u f e n .

Wie schon wiederholt erwähnt, ist die Frage Holz oder
Kunststoffschiff kaum noch eine Frage der Materialqualität,
sondern mehr die: gibt es in Kunststoff den Bootstyp, den
der Käufer sich wünscht. Ehrlich gesagt gab es bisher we¬
nige Konstruktionen, die so ausgereift waren, wie das
Material inzwischen anerkannt und gut ist. Um so über¬
raschender war daher der auf S. 28 abgebildete schwe¬
dische Küstenkreuzer in Kunststoff -„Sandwich" Bauweise,
der verrät, daß die Schweden etwas vom Yachtbau ver¬
stehen. Das Schiff gehört zu den schönsten Yachten, die
bisher aus dem neuen Material gebaut worden sind. Alle
E i n z e l h e i t e n v e r r a t e n , d a ß m a n n i c h t e i n e a l t e B a u ¬
methode auf einen neuen Werkstoff übertragen, sondern
werkgerecht gedacht hat; d. h. unter Berücksichtigung aller
Vorzüge, die das Material dem Konstrukteur anbietet.
L a s s e n w i r e s b e i d i e s e r k l e i n e n A u s w a h l b e w e n d e n . D i e
Jo l len und Jo l lenkreuzer s ind ohneh in so bekannt , daß
m a n s i e n i c h t m e h r v o r z u s t e l l e n b r a u c h t . A u f d i e M o t o r ¬

yachten und Rennboote wollen wir heute nicht eingehen.
Das Problem ihrer Zulassung auf den deutschen Gewäs¬
s e r n i s t e i n e S a c h e f ü r s i c h .

F o t o s ;

ContipresC l a v i e z
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zur weißen Dampffahne, wenn er s ich radebrechend mi t
d e m fi n n i s c h e n L o t s e n u n t e r h ä l t .

Momentan ist der Lotse ebenso überflüssig wie der Ruder¬
gänger, Unentr innbar, a ls l ie fe s ie auf Schienen, rutscht
unsere „Burstah" in der Konvoi -Fahrr inne ent lang. Navi¬
gationsfehler sind praktisch ausgeschlossen, denn die vom
Eisbrecher geschnit tene Fahrbahn lei tet uns id iotensicher
durch das Schärengewi r r. Knapp zwanz ig Mete r i s t d ie
F a h r r i n n e b r e i t , n u r e t w a e i n e n h a l b e n M e t e r b r e i t e r a l s
d e r E i s b r e c h e r s e l b s t . S i e f ü h r t d u r c h e i n e h a l b m e t e r - o d e r

gar meterdicke stabile Eisdecke.
An v ie len Ste l len durchschneidet s ie regel rechte „Land¬
straßen", d ie winters von Insel zu Insel quer übers Eis
führen; Strauchwerk und andere Wegzeichen machen sie
k e n n t l i c h . D i e ü b e r s E i s v e r k e h r e n d e n O m n i b u s s e , L a s t ¬
kraftwagen, Pkw und Pferdeschlitten warten an den Kreu¬
zungen geduldig, b is e in Schi ffskonvoi vorüber is t , denn
d i e S e e s c h i f f e h a b e n V o r f a h r t s r e c h t . . . N a c h d e m l e t z t e n

S c h i f f w i r d d i e p o n t o n a r t i g e , m i t E i s k u f e n v e r s e h e n e
Brücke wieder von Windenkraf t quer über d ie Fahrr inne
gezogen. Der Straßenverkehr kann wei ter laufen. Hart an
d e r F a h r w a s s e r k a n t e s t e h t e i n h ö l z e r n e s H ä u s c h e n a u f
d e m E i s , d e s s e n S c h o r n s t e i n a n h e i m e l n d r a u c h t . D a r i n
w o h n e n d i e B r ü c k e n w ä r t e r u n d s e i n e W i n d e n m ä n n e r . S i e

wohnen den ganzen Winter über „mitten auf See".
H i n u n d w i e d e r w e r d e n d i e S c h i f f e e i n e s K o n v o i s v o n

zufäl l ig paral le l fahrenden Motorrädern oder Autos über¬
holt. Das ist ein Anblick, an den man sich erst gewöhnen
m u ß — e b e n s o w i e a n d a s A n - B o r d - K o m m e n d e r L o t s e n .

Der Lotse von Porkkala kam auf Skiern. Er k lopf te erst
sorgfäl t ig seine „Brett l " ab, bevor er s ie mit einer Leine
a n D e c k h i e v e n l i e ß . P e r L e i t e r e n t e r t e e r h i n t e r h e r .

Die Eisfläche ringsum ist tief verschneit. Selbst die Fahr¬
r inne is t derar t mi t Eisbrei und Schneematsch verstopf t ,
daß sie sich kaum von ihrer Umgebung abhebt. Man hat
e h e r d e n E i n d r u c k d u r c h d i e w i n t e r l i c h e T u n d r a z u r e i s e n
a l s d u r c h d i e O s t s e e .

An Deck w i rd je tz t e i f r ig Schnee ge feg t , d ie Decks las t
„ausgegraben" und entzurrt . Die Ladebäume werden auf¬
ge topp t und d i e Fes tmache r zu rech tge leg t . Das Sch i f f

Hans Georg Prager, der in unserer letzten
Weri tzei tung über das Leben an Bord eines
F e u e r s c h i f f e s b e r i c h t e t e , e r z ä h l t h e u t e
v o n fi n n i s c h e n E i s b r e c h e r n .
Die Fotos sind wieder von Karl Bi t ter l ing.

Wir s ind h ier, auf Hangö-Reede, Tei lnehmer e iner inter¬
n a t i o n a l e n S c h i f f s - „ M a s s e n v e r s a m m l u n g “ . S c h i f f e a u s
D e u t s c h l a n d , G r o ß b r i t a n n i e n , H o l l a n d , S c h w e d e n , D ä n e ¬
mark, zahlreiche Finnen, ein Norweger, zwei Russen und
ein Pole liegen eng beieinander. Durchweg sind es eisver¬
stärkte Fahrzeuge, die für die Winterfahrt nach Finnland,
a l s o f ü r E i s f a h r t , b e h ö r d l i c h z u g e l a s s e n s i n d . U n s e r
2156 tdw tragendes DES „Burstah" hat die Klasse GL +
100 A4 (E +) des Germanischen Lloyd sowie die höchste
fi n n i s c h e E i s k l a s s e I A .

E i n e n A n k e r b e n ö t i g t u m d i e s e J a h r e s z e i t k e i n e s d e r
Schiffe. Sie haben sich einfach irgendwo ein Stück in die
Eisdecke hineingeschoben und liegen darin bestens „fest¬
gemacht" . A l lerd ings brennen, laut Vorschr i f t , ihre Posi¬
t i o n s l a t e r n e n w e i t e r w i e b e i e i n e m i n F a h r t b e fi n d l i c h e n
S c h i f f . N e b e n u n s , a n d e r t h a l b S e e m e i l e n v o r d e r K ü s t e ,

l iegt ein schwedischer Tanker. Er hat ebenfal ls Order für
He l s i nk i . W i r können beobach ten , w ie de r Kap i t än am
ausgebrachten Fallreep eine über Funk bestel l te Autotaxe
besteigt, um mit ihr an Land zu fahren!
Früh am Morgen kam die „Voima", bislang Finnlands
größter Eisbrecher. Krachend und prasselnd schnitt sie das
Eis, fuhr einen scharfen Kreisbogen um ihre Schützl inge
u n d b r a c h s i e d a m i t a l l e s a m t w i e d e r a u s d e r U m k l a m m e ¬

rung heraus. Dann „dampfte" sie mit uns allen gen Pork¬
k a l a d a v o n . I m K i e l w a s s e r d e r „ V o i m a " b l e i b t n u r z e r ¬
malmtes und zerquirltes Brei-Eis zurück, das schlurfend an
unserer Bordwand ent langrutscht .
Der Wind ist inzwischen abgeflaut, die Kälte noch stärker
geworden. Das Brückenthermometer zeigt beinahe dreißig
Grad unter Nul l . Unser Kapitän steht mit Fi lzst iefeln und
Pelzmütze in der Brückennock. Sei t Atem wird jedesmal
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m a c h t h a f e n k l a r . I m m e r w i e d e r m ü s s e n s i c h u n s e r e S e e ¬

leute die Hände warmschlagen und ihre Nasen für einen
Augenblick unter den Handschuh stecken. Wie gesagt: „Die
Dummen fahren zur See, die ganz Dummen im Winter ..."
I n S ü d fi n n l a n d h ä l t d e r W i n t e r v o n J a n u a r b i s M ä r z a n ?

jedes Jahr bringt er starke Vereisung. In anderen Teilen
d e s L a n d e s d a u e r t d e r W i n t e r v o n M i t t e N o v e m b e r b i s

Ende Mai. Finnland liegt zwischen dem 60. und 70. Breiten¬
grad, ist aber ausgesperrt von den Segnungen des wär¬
m e n d e n G o l f S t r o m e s . E r s t E n d e M a i k ö n n e n d i e l e t z t e n
H ä f e n d e s B o t t n i s c h e n M e e r b u s e n s d u r c h d i e E i s b r e c h e r

freigeboxt und wieder von Frachtern angelaufen werden.
Die Schiffahrt nach Südfinnland läuft jedoch ohne Unter¬
brechung weiter —dank der Hilfe der Eisbrecher.
Hels ink i , Hafen
Der Hafen erinnert zur Zeit an ein weitläufiges Eisstadion,
zumal er rings von Flutlichtanlagen umsäumt ist. Seine
Becken sind randvoll mit Eis angefüllt. Unser Frachter hat
es darum nicht leicht, an seinen von Schollen blockierten
Liegeplatz heranzukommen. Nur ein alter Finnlandfahrer-
T r i c k k a n n d a w e i t e r h e l f e n : d a s W e d e l n .

Kapitän Mohns hält mit dem Steven auf den Kai zu. Er
läßt zunächst nur die vordere Springleine ausbringen, um
jetzt, bei „voraus" arbeitender Schraube, das Ruder mal
hart Steuerbord, mal hart Backbord legen zu lassen. Dieses
Manöver des wechselse i t igen „E indampfens" bewirk t mal
ein Heranscheren an die Pier, dann wieder ein Abschwo-
jen von ih r. M i t j edem neuen Heranpende ln d rück t de r
Schiffsrumpf Eis entzwei und zusammen. Beim Abscheren
gerät dieses Eisfeld in Bewegung. Er hat das Bestreben,
s ich zw ischen Sch i f f und Ka i zu en t fe rnen , wobe i vom
K a i u n d v o n B o r d a u s k r ä f t i g n a c h g e h o l f e n w i r d . M i t
Peekhaken kriegen die Eisschollen einen Schubs achter¬
a u s . Z u m S c h l u ß i s t w i r k l i c h e i n e e i s f r e i e L ü c k e e n t s t a n d e n .

Die „Burstah" kann ungehindert anlegen.
Es dauer t n i ch t l ange , b i s d ie ve rmummten Gangs de r
Stauereifirma erscheinen. Zu ihren Wattejacken und Pelz¬
mützen tragen die Männer einen Muff. Im Handumdrehen
haben die Finnen unsere umfangreiche, sperrige Deckslast
gelöscht, so daß die Luken geöffnet werden können.
U n t e r e i n e r d i c k e n I s o l i e r s c h i c h t a u s S t r o h u n d G l a s w o l l e

kommen einige tausend Kisten mit Apfelsinen, Äpfeln und
Tomaten, kommen Bananenstauden und Kokosnüsse zum
Vorsche in . S ie re i s ten v i a Hamburg i n den no rd i schen
Win te r. Morgen f rüh werden s ie —ohne e inen e inz igen
F r o s t fl e c k ! — i n d e n M a r k t h a l l e n v o n H e l s i n k i z u r A u k ¬

t ion gelangen.
Und morgen werden auch die Druckmaschinen, Eßbestecke,
Arzne imi t te l , Sch le i fwerkzeuge, Fahr räder, E lek t roar t i ke l
u n d C h e m i k a l i e n g e l ö s c h t , d i e D E S „ B u r s t a h " a u s d e r
Bundesrepubl ik mi tgebracht hat . Anschl ießend kommt die
e r s t e Te i l l a d u n g fi n n i s c h e r E x p o r t g ü t e r a n B o r d : H o l z -
möbel, Glaswaren und Holzbearbeitungsmaschinen.
Am dr i t ten Tag ihres Helsinki-Aufenthal tes sol l d ie „Bur¬
s t a h " n a c h K o t k a W e i t e r r e i s e n . D o r t s o l l s i e 1 2 0 0 To n n e n

Rotationspapier und Kartonagen für Deutschland, ferner
einen größeren Posten Birkensperrholz und Holzfaserplat¬
ten für den Transit v ia Hamburg übernehmen. Unterwegs
wi rd s ie s ich in der Gesel lschaf t von n icht weniger a ls
fün f Sch i f fen befinden , d ie a l l e i n Hamburg behe imate t
s ind: der „Bleichen" und der „Ness" von Gehrckens, der
„Bot t i la Russ", der „El isabeth Schul te" und dem Tramp¬
f r a c h t e r „ B e r l i n " .

W i r s te igen au f den d iese l -e lek t r i schen Große isb recher
„Murtaja" über. Das Schiff hat nahezu 4000 Tonnen Was¬
serverdrängung und eine Maschinenanlage von 7500 Pfer¬
destärken Leistung.
Kapitän Aalto, der Kommandant, begrüßt uns. Er trägt die
Uniform eines finnischen „Oberstaatskapitäns". Er gelei tet
uns in unsere Kammern, in denen wir das Dasein eines
„matkustajaa" genießen werden —auf gut Mar inedeutsch:
eines eingeschifften „Badegastes".
Das ist auf der „Murtaja" sogar wörtlich zu nehmen, denn
wir werden schon nach kurzer Zeit unbarmherzig in die

brutheiße Bordsauna mitgeschleift und dort vom Kapitän
höchstpersönlich mit nassen Birkenzweigen traktiert.
Offen gestanden: seit meinem First-Class-State-Room auf
d e r „ U n i t e d S t a t e s " h a b e i c h e i n e L u x u s k a b i n e v o m
Schlage dieser Eisbrecher-„Kammer" nicht wieder bewohnt.
Die Innenarchitektur ist von erlesenem Geschmack, an ge¬
wählten Dekors und edelsten Hölzern wurde nicht gespart.
D i e F i n n e n m a c h e n i h r e E i s b r e c h e r b e w u ß t z u s c h w i m m e n ¬
d e n W a h r z e i c h e n d e r W o h n k u l t u r u n d G a s t l i c h k e i t , u m

den Besatzungen das Los in der weißen Einsamkeit zu
erleichtern. Die Eiskampagne dauert bis zu sieben Mo¬
n a t e i m J a h r .

Die „Murtaja" führt die Dienstflagge des „merentutkimus-
laitos" oder „havsforskningsinstitutet" in Helsinki. Das ist
ein Gegenstück zum Deutschen Hydrographischen Institut
in Hamburg. Die Operationszentrale dieses finnischen In¬
stitutes steuert admiralstabsmäßig, anhand der täglichen
Eislage, sämtliche Eisbrechereinsätze.
Im „Israpport" wird die Eislage täglich veröffentlicht und
durch die neueste Eiskarte veranschaulicht. Die Unterlagen
dazu l iefern die Eis-„Obse" von Schi ffen sowie die Auf¬
klärungsergebnisse besonderer Eisflieger.
M i t d e r a l t b e k a n n t e n E i s b r e c h e r t a k t i k d e s E i s - Z e r d r ü c k e n s
ist es heute vorbei. Früher war es selbstverständlich, daß
Eisbrecher einen Löffelbug hatten, um sich mit dem Vor¬
schiff weitmöglich über die Eisdecke schieben und sie
durch Gewichtspressung knacken zu können. Ebenso war
es selbstverständlich, daß die Fahrzeuge viele hundert
Male ihre Maschinen umsteuerten, wei l s ie d ickeres Eis
nur mit immer neuen Anläufen, zu zerstören vermochten.
Die „Murtaja" und ihre modernen Artgenossen machen es
a n d e r s . S i e s c h n e i d e n — w i e e i n f e s t e i n g e s t e m m t e s
S c h n i t z m e s s e r — k o n t i n u i e r l i c h d u r c h d a s E i s . S i e h a b e n

einen in zwei verschiedenen Winkeln abgeschrägten Vor¬
steven der zugleich schneidet und bricht. Von der Schneide
dieser Steven springen —mit dumpfem Kanonenknall —
kurze, radiale Risse durchs Eis, das damit in Sektoren zer¬
rissen wird. Das endgültige Zerschmettern dieser Teilflä¬
chen besorgt nachher der Schiffsrumpf. Die letzten Schollen
zerbrechen meistens erst vor dem Punkt der größten Breite.
D i e S c h i f f s s e i t e n d e r E i s b r e c h e r s i n d z u r W a s s e r l i n i e h i n

nach außen geneigt, damit nirgendwo eine Eispressung
er fo lgen kann. E ine An lage mi t besonderen Krängungs¬
tanks und -pumpen ermögl ich t b innen 90 Sekunden e in
überlegen des Eisbrechers von acht Grad Backbord —auf
acht Grad Steuerbord-Schlagseite und umgekehrt. Manch¬
mal läßt sich Eis in gekrängter Lage leichter brechen.
Die Reibung Eis gegen Stahl ist genau so stark und hinder¬
lich wie die von Stahl gegen Stahl. Alle modernen Ostsee-
E i s b r e c h e r h a b e n d e s h a l b v o r n u n d a c h t e r n j e z w e i
Schiffsschrauben. Die Bugschrauben rot ieren nach innen.
Sie haben den Zweck, zur Minderung der Eisreibung eine
starke Wasser-Bespülung der Schiffs-Flanke zu bewerk¬
stelligen. Die Heckschrauben rotieren hingegen nach außen,
damit die Fahrrinne möglichst sauber eisfrei gequirlt wird.
Im Normal fa l l wi rd d ie Maschinenkraf t der Eisbrecher je
zur Hälfte auf die Bug- und Heckpropeller verteilt.
Niemand würde es wagen, Eisbrecher mit einem Unter¬
setzungsgetriebe auszurüsten, weil deren Schrauben allzu
oft heftige Eisschläge aushalten müssen. Es kann sogar
sein, daß einer der Propeller plötzlich festsitzt und abbricht,
dabei darf die Maschinenanlage keinen Schaden nehmen.
Ihre abgegebene Leistung muß im gesamten Drehbereich
konstant bleiben, in offener See nicht anders als im Pack¬
eisgür te l . Deshalb hat s ich bei den Eisbrechern in a l ler
Welt der diesel-elektrische, in Sonderfällen auch der turbo¬
elekt r ische Antr ieb durchgesetz t . Nur e lekt r ische Gle ich-
strom-Propellermotore machen es möglich, al le schlagarti¬
gen Über las tungen de r Genera to ren zu ve rme iden . S ie
werden über sog. Feldregler gesteuert und sicherheitshal¬
ber kräft ig überregelt .
Kap i tän Aa l to und se ine Offiz iere s ind a l te „E is füchse" .
I n d e r m o n o t o n a n m u t e n d e n b l ä u l i c h - w e i ß e n E i s w i l d n i s

sehen sie jedes noch so verborgene Symptom.

♦
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Eis und Eis ist keineswegs dasselbe. Die Festigkeit einer
E isdecke var i ie r t e rheb l ich , je nach A l ter, Ents tehungs¬
tempera tu r und Sa l zgeha l t des Meerwasse rs . Auch d ie
darüber l iegende Schneedecke beeinflußt die Eisfest igkeit
e r h e b l i c h . D i e K u n s t e i n e s E i s n a u t i k e r s b e s t e h t v o r a l l e m

darin, in einer Eisfläche oder gar Packeisbarre den jeweils
günstigsten Durchschlupf zu finden.
W i r b e k o m m e n O r d e r , n a c h t s e i n e n fi n n i s c h e n E r z f r a c h t e r
in den kleinen Hafen Koverhar zu bringen. Dort war drei
Wochen lang kein Schiff mehr eingelaufen. Die vormalige
Fahrrinne hatte sich bei dem strengen Frost längst wieder
i n e i n e 5 0 c m d i c k e E i s d e c k e v e r w a n d e l t .

Jetzt zeigt „Murtaja", was sie kann. Mit t iefem Brummen
u n d m e r k l i c h e m Z i t t e r n m a l m t s i e o h n e U n t e r l a ß v o r w ä r t s .
S i e f ä h r t d i e s u m m i e r t e K r a f t i h r e r 7 5 0 0 P S v o l l a u s .
Der Frachter, hinter uns, ist „auf den Haken genommen"
worden, um n icht in den Eis t rümmern s teckenzuble iben.
Se in ros t i ge r, von E i s fah r t en abgesch l i f f ene r Bug w i rd
s t ä n d i g d u r c h z w e i S c h e i n w e r f e r a n g e s t r a h l t u n d v o m
Windenfahrer im Auge behal ten.
Die große Schleppwinde des Eisbrechers steht unter der
geheizten achteren Kommandobrücke. Von dieser zweiten
Brücke aus werden, wie bei einem Eisenbahn-Trajekt, die
R ü c k w ä r t s - M a n ö v e r g e f a h r e n . Z u g l e i c h i s t d i e B r ü c k e
Fahrstand für die Schleppwinde.
Das Bugsieren eines Schiffes durch Eis geht nicht ohne
Risiko vor sich. Jeden Augenbl ick kann das Anhangschiff
festgeraten. Damit die Strahltrosse nicht bricht, besorgt
e ine „Kraf tautomat ik" im Uber las tungsfa l le das sofor t ige
Nachfieren der Winde. Andererseits wird durch eine ,,Weg¬
au tomat i k " j ede du rchhängende Lose de r Trosse , be im

Näherkommen des Anhanges, sofor t e ingehievt . Die ge¬
wünschte Leinenlänge läßt sich vorher genau einstellen.
Durchstößt aber der Eisbrecher Packeis, so wäre die Gefahr
e ine r Ko l l i s i on des nach fo lgenden Sch i f f es m i t se inem
plötzlich festgeratenen Schlepper besonders groß. Deshalb
wird das Anhangschiff in solchen Fällen starr mit dem
Eisbrecher verbunden. Sein Steven wird in die „Schlepp¬
r i l le" gelegt .

Das ist ein keilförmiger Ausschnitt im Heckpodest des Eis¬
brechers. Die beiden Fahrzeuge fahren als „Tandem".
Wir haben unseren Schützling glatt am Hüttenwerk Kover¬
har abgeliefert. Jetzt wendet die viel zu groß erscheinende
„Murtaja" ohne Schlepperhilfe in dem vereisten Hafen¬
becken, dessen Breite fast genau unserer Schiffslänge ent¬
spricht. Aber der Eisbrecher dreht „auf dem Teller". Er
bremst" auf halbe Meter genau —und er fährt Anlege¬

manöver von bewunderungswürdiger Präzis ion.
Es ist jedesmal eine Augenweide, unseren Kapitän zu be¬
obachten. Er fährt komplizierte Manöver persönlich, weil
f ü r e ine V ie l zah l von Kommandos dann ga r ke ine Ze i t
bleibt. Mit weichen, gefühlvollen Handbewegungen rudert
er die Fahrhebel der vier Maschinentelegrafen hin und her.
Der Kapitän beherrscht das Instrumentarium seiner vier
elektrisch angetriebenen Propeller virtuos. Er macht sich
die wechselseitigen Drehmomente der Bug- und Heck¬
schrauben, auch in kleinster Dosis, geschickt zunutze. Seine
Fahrkünste grenzen an Zauberei.

*

Für die 4,5 Mil l ionen Finnen ist das ganzjährige Kommen
u n d G e h e n d e r S c h i f f e i n d e n H ä f e n i h r e r S ü d k ü s t e e i n e

Lebensfrage. Das Land ist darauf angewiesen, daß auch im
Winter die Außenhandelsgüter regelmäßig abgefahren
werden. Unvorstel lbar, daß die großen Papierfabriken, die
Tag und Nacht arbeiten, ihre Produktion monatelang auf
Lager nehmen. Sie würden in ihren Papierrollen ersticken.
Es müssen a lso Mi t te l und Wege gefunden werden, um
trotz Vereisung die Verbindung zu den ausländischen
Handelspartnern aufrechtzuerhalten. Nur so läßt sich der
großartige wirtschaftliche Aufschwung Finnlands behaup¬
ten, der nicht zuletzt dazu beiträgt, daß sich das Land auch
seine polit ische Selbständigkeit erhalten kann.
Doch „M i t te l und Wege finden" he iß t im Grunde n i ch ts
weiter, als „eine große, moderne Eisbrecherflotte besitzen".
Es gibt wohl wirklich keinen Staat in der Welt, dessen Ge¬
schicke so abhängig von der Arbeit seiner Eisbrecher sind.
wie Finnland, und es ist kein Wunder, daß die Finnen auf
dem Gebiet der Eisbrecher-Technik die größte Erfahrung
b e s i t z e n .



Das Meer als Nahrungsquelle in Vergangenheit und Zukunft

Mit Fragen der Ernährung beschäft igte sich einer der Vor¬
t r ä g e , d i e d i e J o a c h i m - J u n g i u s - G e s e l l s c h a f t d e r W i s s e n s c h a f t e n
i n i h r e r V o r t r a g s r e i h e „ S t r ö m e u n d M e e r e i n G e s c h i c h t e u n d
G e g e n w a r t " a m 3 1 . O k t o b e r u n d 1 . N o v e m b e r i n d e r H a m b u r g e r
U n i v e r s i t ä t v e r a n s t a l t e t e . W i r w e r d e n a u f d a s e i n e o d e r a n d e r e

V o r t r a g s t h e m d z u g e g e b e n e r Z e i t z u r ü c k k o m m e n . H e u t e s o l l
k u r z z u s a m m e n g e f a ß t s e i n , w a s P r o f . D r . m e d . J o a c h i m K ü h n a u
ü b e r d a s T h e m a s a g t e :

für sämtliche Mineralstoffe und Spurenelemente. Es gibt
keinen Nahrungsrohstoff, der bei leichter Zugänglichkeit
und daher billigstem Preis die gesamte Garnitur lebens¬
wich t i ge r Nährs to f fe i n so hoher Konzen t ra t i on und so
günstiger Kombination enthält, und der daher so geeignet
ist zur Vorbeugung von Krankheiten und Schäden aller
Art (besonders von Arteriosklerose und Gebiß verfall), wie
d e r e ß b a r e A n t e i l v o n S e e fi s c h e n o d e r M u s c h e l n . D i e s i s t

auch der Grund, warum Seefische und Fischzubereitungen
in steigendem Maße in der Krankenernährung, in der früh¬
k ind l ichen Diä te t ik (spez ie l l fü r d ie Aufzucht Frühgebo¬
rener) und in der Ernährung alter Leute Verwendung fin¬
den. Es kommt hinzu, daß Fischabfälle, zu Fischmehl ver¬
arbeitet, wegen ihres hohen Nährwertes und geringen
Preises ein ideales Futtermittel für Geflügel und Schweine
darstellen und so indirekt in den menschlichen Ernährungs¬
haushalt eintreten. Neben den tierischen Meeresprodukten
sp ie len be i in Küs tennähe lebenden Vö lkern Ostas iens ,
S ü d a m e r i k a s , N o r d e u r o p a s u s w. d i e B r a u n - , R o t - u n d
Grüna lgen a l s v i t am in - und m ine ra l s t o f f r e i che Kos tbe¬
standteile in Form von Gemüsen oder Salaten eine große,
v i e l f a c h u n t e r s c h ä t z t e R o l l e .

Die Menge der von den Ozeanen produzierten Nahrungs¬
rohstoffe ist bisher nur zu einem verschwindenden Bruch¬
teil für die menschliche Ernährung ausgenützt. Lediglich
das Mittelmeer und die Japansee sind ausreichend befischt,
w ä h r e n d d i e u n e r m e ß l i c h e n F i s c h b e s t ä n d e d e r s ü d l i c h e n

Halbkugel, speziell der westafrikanischen Küstengewäs¬
ser, der Antarktis und des patagonischen Schelfs fast un¬
berührt sind. In Anbetracht der rapiden Zunahme der
Weltbevölkerung, die sich bis zum Jahre 2000 gegenüber
heute verdoppeln wird, und in Anbetracht der Tatsache,
daß die Nahrungsproduktion auf dem Festland schon in
absehbarer Zeit auch bei größtmöglicher Intensivierung
nicht mehr in der Lage sein wird, die Ernährung aller Erd¬
bewohner sicherzustellen, drängt sich zwangsläufig die
Forderung auf, die riesigen Reserven an Nahrungsroh¬
stoffen, speziell Fischen in den Weltmeeren, durch ent¬
sprechende Steigerung der Küsten- und Hochseefischerei
und der industriellen Fischverarbeitung der menschlichen
Ernährung zugänglich zu machen. Dies würde nicht nur
ganz allgemein zu einer ausreichenden Ernährung der zu¬
künftigen Menschheit beitragen, sondern außerdem die
bei den Entwicklungsvölkern schon jetzt bestehende be¬
drohliche Eiweißlücke wegen der hohen Wertigkeit des
Fischeiweißes schließen helfen. Daß ein solcher Gedanke
keineswegs utopisch ist, zeigt das Beispiel Perus, das
seine Fischereierträge in zehn Jahren verdreißigfacht hat
und heute hinter Japan an zweiter Stelle in der Weltfisch¬
produktion steht. Optimistische Berechnungen, die aber
durchaus im Bereich praktischer Möglichkeiten liegen,
haben ergeben, daß die Weltfischereierträge durch geeig¬
nete Maßnahmen auf das 30- bis 40fache des Jetztwertes
gesteigert werden könnten. Schon ein Dr i t te l d ieses Er¬
trages würde ausreichen, um der gesamten für das Jahr
2000 zu erwartenden Weltbevölkerung eine optimale Ver¬
sorgung mit tierischem Eiweiß zu garantieren. Selbst wenn
dieses Ziel nicht erreicht wird, könnte eine zusätzliche
Ausnutzung der Planktonbestände des Weltmeeres
tere Eiweißquellen erschließen, die durch ihre Billigkeit
(1 kg Trockenprotein =0,25 DM) speziell für die Beseiti¬
gung des Eiweißdefizits in Entwicklungsländern in Frage
k ä m e .

Zweifellos sind die Schwierigkeiten, die einer vollen Aus¬
nützung der in den Ozeanen vorhandenen Nahrungsreser¬
ven entgegenstehen, beträchtlich. Doch sind sie nicht un¬
überwindbar und ändern n ichts daran, daß das mar i t ime
Nahrungspotential berufen ist, die sich explosiv vermeh¬
rende Menschheit dereinst vor einer Hungerkatastrophe
z u b e w a h r e n .

Seitdem der Mensch in seiner heutigen Gestalt die Erde
bewohnt, ist er mit dem Wasser der Meere und der Seen
als nahrungsspendendem Element vertraut gewesen. Als
n a c h d e m Z u r ü c k w e i c h e n d e r G l e t s c h e r d e r l e t z t e n E i s z e i t

in Europa und Asien sich die Küstenlinien der nördl ichen
Hemisphäre in ihrer gegenwärtigen Gestalt zu bilden be¬
gannen, siedelte sich der mesolithische Mensch bevorzugt
in Meeres-und Seeufernähe, ja sogar auf Flößen und Pfahl¬
bauten im Wasser selbst an, um sich mit seiner neuerwor¬
benen Fähigkeit der Geräteherstellung das Nahrungs¬
potential der Küstengewässer und Lagunen dienstbar
zu machen. Einbäume, Harpunen und Speere aus Knochen,
Bast- und Papyrusnetze bezeugen neben Abfallhaufen
mariner Herkunft auf der ganzen Küstenlänge von der
Bretagne und I r land über Skand inav ien b is Nordruß land
und Sibirien, aber auch am Kaspischen Meer, wie sehr der
Mensch bereits auf primitivster Zivilisationsstufe schon
dem Meer als unerschöpflicher Nahrungsquelle zugewandt
w a r . N e b e n F i s c h e n u n d M u s c h e l n a l l e r A r t w a r e n d a m a l s

Seevögel und Robben wichtige Nahrungsspender für den
jungpleistozänen Menschen. Die großen Wanderungen
ozeanischer Völker in vorgeschichtlicher Zeit, wie sie etwa
in de r Bes ied lung von Hawa i i und de r Os te r i nse l zum
Ausdruck kommen, wären nicht ohne gleichzeitige Ernäh¬
rung aus dem Meer denkbar gewesen und beweisen den
schon damals hohen Entwicklungsgrad der Hochseefische¬
rei. Tausende von Beispielen zeigen, daß die Funktion des
Meeres als Nahrungsreservoir für den Menschen auch in
historischen Zeiten nie ihre Bedeutung verloren hat. Wenn
die großen Kul turen des Al ter tums s ich a l le in meeres¬
nahen Ländern entwickelt haben, so ist dies zweifellos mit
durch den bestimmenden Einfluß des Meeres auf die Basis
der menschlichen Existenz, nämlich die Ernährung, zurück¬
zu füh ren . Während be im Seßha f twe rden des Menschen
und seinem damit verbundenen Übergang zu Ackerbau
und Viehzucht die Jagd als Form des obligaten Nahrungs¬
erwerbs völlig verschwand, ist die Verwendung von Mee¬
resprodukten zu Nahrungszwecken von dieser tiefen
Zäsur in der Ernährungsgeschichte der Menschheit gänz¬
lich unberührt geblieben. Der Fischfang ist gewissermaßen
die einzige Form der Jagd, die den Prozeß der „neolithi-
schen Revolution" (CHILDE), d. h. des Übergangs vom
Wildbeuter- zum Ackerbaudasein, unbeeinträchtigt über¬
standen hat; ja er ist überhaupt die einzige Form der Nah¬
rungsbeschaffung, die während aller Phasen der Mensch¬
heitsgeschichte ihre Bedeutung beibehalten hat und damit
auf die Bedeutung der Meere als einer säkularen Nah¬
rungsque l le h inweis t .

Der Mensch ist ein landbewohnender Omnivore (Alles¬
fresser), und sein Tisch ist auf dem Festland von der Natur
so reichhaltig gedeckt, daß es erstaunlich scheint, wenn
er von jeher auch —teilweise sogar bevorzugt —Pro¬
dukte des Meeres in seine Ernährung einbezogen hat. Der
Grund hierfür liegt darin, daß die genießbaren Anteile
aller Meerestiere (Seesäuger, Seevögel, Muscheln, Crusta-
ceen, vor allem aber Fische) durch einen besonders hohen
Gehalt an allen lebenswichtigen Nährstoffen gegenüber
den me is ten Komponenten der durchschn i t t l i chen Fes t¬
landskost ausgezeichnet sind. Das gilt ebenso für das un¬
entbehrliche animalische Eiweiß, das Baumaterial jeder
Zelle des menschlichen Körpers, wie für die sogenannten
e s s e n t i e l l e n F e t t s ä u r e n , d i e w a s s e r - u n d f e t t l ö s l i c h e n V i t a ¬

m i n e — m i t a l l e i n i g e r A u s n a h m e d e s V i t a m i n C — s o w i e

w e i -
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Der Gehalt macht’s

die schwarzen Johannisbeeren. Vitamin Aist in folgenden
Obstarten, wiederum nach Häufigkeit des Vorkommens
auf gezählt, vorhanden: Brombeeren, Pfirsiche, Aprikosen,
rote Johannisbeeren, schwarze Johannisbeeren, Kirschen,
d a n n H i m b e e r e n u n d P fl a u m e n .

Diese kurze Übersicht, die sich noch weitgehend ergänzen
ließe, zeigt uns, daß nicht Obst an sich, auch nicht Gemüse
an s ich uns mi t den no twend igen Vi taminen versorgen,
sondern daß w i r be i der Zusammenste l lung abwechse ln
müssen, wenn wir den opt imalen Vi tamingehal t von Ge¬
müsen, Salaten, Kräutern und Obst erzielen wol len. Daß
gerade d ie Vi tamine sehr empfindl ich s ind, dür f te heute
doch wohl a ls a l lgemein bekannt vorausgesetz t werden.

Gerade in den Wintermonaten geht unsere Sorge in Rich¬
tung einer gehaltvollen Ernährung, die uns sowohl unsere
Leistungsfähigkeit erhält, als auch unsere Bemühungen
unterstützt, möglichst wenig „Winterspeck" anzusetzen. Uns
interessiert gerade im Winter der Vitamingehalt unserer
Lebensmittel. Wir wissen, daß der Körper seine Hormone
zum Teil aus Vitaminen aufbaut. Sie schützen gegen An¬
f ä l l i g k e i t u n d K r a n k h e i t u n d h e l f e n d i e a u f g e n o m m e n e
Nahrung für den Körper nutzbringend aufzuschl ießen und
u m z u f o r m e n .

D ie Deu tsche Gese l l scha f t f ü r E rnäh rung ha t i n e inem
M e r k b l a t t e i n e a u f s c h l u ß r e i c h e Z u s a m m e n s t e l l u n g v e r ¬
öffent l icht , d ie uns einen Überbl ick darüber g ibt , wievie l
Gramm an Obst, Gemüse oder Kräutern wir zu uns neh¬
men müssen, um jewei ls die ungefähr gleiche Menge an
V i t a m i n C u n s e r e m K ö r p e r z u z u f ü h r e n : P e t e r s i l i e s t e h t
mi t nu r 20 ga ls v i tamin re ichs te Pflanze an der Sp i t ze .
Dann folgen die schwarzen Johannisbeeren mit 25 g, die
grünen Paprikaschoten mit 35 g, Grünkohl mit 40 g, Blu¬
menkohl mit 60 g, Erdbeeren oder Kohlrabi mit 70 g, Oran¬
gen, Orangensaft, Zitronen oder Rotkohl mit 80 g, rote
Johannis- oder Stachelbeeren mit 125 g, Rettich oder Ra¬
dieschen mit 170 g, Brombeeren oder Himbeeren oder To¬
maten mit 200 g, Mohrrüben mit 225 gund Sauerkraut mit
250 g. Das heißt: Man muß zwölfmal soviel Sauerkraut
essen als Petersilie, um sich auf diesem Weg die gleiche
Menge V i t am in Czuzu füh ren .
A b e r b e t r a c h t e n w i r u n s e r e L e b e n s m i t t e l n o c h e t w a s n ä h e r .

Der Körper braucht nicht nur das Vitamin C, auch die
Vi tamine Aund Bs ind notwendig . Grünkohl , Lauchporree,
Mohrrüben und Spinat haben den höchsten Gehalt an Vita¬
min A, dann folgen Rosenkohl, Kopfsalat und Tomaten.
Vitamin Bist am meisten im Spinat enthalten, gefolgt von
Spargel und Tomaten, während beim Obst die Stachel¬
b e e r e n f ü h r e n . D i e a n d e r e n O b s t a r t e n s t a f f e l n s i c h h i n ¬
sichtlich des Vitamingehaltes so: Pflaumen, Birnen, Erd¬
beeren, Kirschen, Pfirsiche und Weintrauben, Äpfel, Apri¬
kosen, Brombeeren und Heidelbeeren l iegen noch etwas
wei ter zurück. Den höchsten Gehal t an Vi tamin Chaben

S e h r l e i c h t w e r d e n s i e v e r k o c h t . S e l b s t v e r s t ä n d l i c h s e t z t

s i ch n i ch t nu r be im Obs t , sondern auch be im Gemüse
heute in der Küche eine rohe Aufbereitung durch. Hier ist
es r ich t ig , zu w issen, daß man Rohgemüse ke ineswegs
w ä s s e r n d a r f , d a m i t n i c h t V i t a m i n e , M i n e r a l s t o f f e u n d
Spurenelemente ausgewaschen werden.

Wer sich r ichtig und ausreichend ernähren wil l , darf aber
nicht vergessen, daß der Körper täglich eine bestimmte
Ta g e s m e n g e a n t i e r i s c h e m E i w e i ß b e n ö t i g t . L i t e r B u t ¬
termilch oder 1Liter Tr inkmilch führen dem Körper schon
den Tagesbedarf an tierischem Eiweiß zu, wenn man nicht
90 gMagerkäse, 100 gHartkäse oder 200 gSchichtkäse
bevorzugt. Vier Hühnereier decken den gleichen Bedarf,
für den man auch 175 gHerings- oder Seelachsfilet oder
200 gKabeljaufilet verwenden kann. Fleisch geht von 150 g
nicht zu fettem Cornedbeef bis zu 400 gdurchwachsenem
Speck. Man sieht hier große Mengenunterschiede, die sich
dann auch auf das Körpergewicht auswirken können.

Diese kurze Übersicht soll zeigen, daß die richtige Ernäh¬
rung heute in der Tat von sol iden Kenntnissen über den
ernährungsphysiologischen Wert der einzelnen Lebens¬
mittel , ausreichender Warenkunde und zweckmäßiger Zu¬
bereitung abhängt. Denn nicht das Gehalt ist entscheidend,
s o n d e r n a l l e i n d e r G e h a l t d e r L e b e n s m i t t e l a n n o t w e n -

F r i e d r i c h K o c hd igen Nährs to ffen.

Dem technischen Bericht 196111962 der Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft entnehmen wir folgenden Artikel,
der auch für uns von Interesse sein durfte:

w e n n d e r S c h l o s s e r s i c h n i c h t a u f s e i n e O r t s k e n n t n i s v e r ¬

lassen und den dunklen Raum ohne geeignete Handlampe
betreten hätte. Besser jedoch wäre es gewesen, wenn die
A u f s i c h t f ü h r e n d e n f ü r d i e D a u e r d e s S t r o m a u s f a l l s e i n e n

Sicherheitsposten gestellt hätten, um so das Betreten des
d u n k l e n Z w i s c h e n d e c k s z u v e r h i n d e r n . —

Am „häßlichsten" allerdings sind die Unfälle, die durch
Rücksichtslosigkeit von Mitarbeitern verursacht werden.
Sicherungen, besonders von Mannlöchern, werden für
eigene Zwecke entfernt und danach überhaupt nicht oder
nur mangelhaft wieder angebracht.
Ebenso werden Lampen der provisorischen Raumbeleuch¬
tung zum Ausleuchten der eigenen Arbeitsecke benutzt,
w o b e i d e r R a u m s e l b s t d a n n d u n k e l i s t u n d e s d a d u r c h z u
U n f ä l l e n k o m m e n k a n n .

Es lassen sich viele ähnliche unüberlegte Handlungen an¬
f ü h r e n . L e i d e r s i n d d i e s e Ü b e l t ä t e r f a s t n i e z u e r m i t t e l n .

Hier bietet sich ein großes und ersprießl iches Arbeitsfeld
für die Sicherheitsbeauftragten.

Lukensturz infolge ungenügender Beleuchtung

An Bord eines Reparaturschiffes war im Zwischendeck
von Raum 4die von der Werft angelegte Hi l fsbeleuchtung
ausgefallen. Es brannte jedoch noch eine bordeigene
Deckssonne an der Reparaturstelle. Der Ausfall der Be¬
leuchtung war bereits gemeldet. Da der Betriebselektriker
zur Zeit mit einer anderen Reparatur beschäftigt war, die
er zunächst beenden mußte, verzögerte sich die Instand¬
setzung dieser Raumbeleuchtung.
Während dieser Zeit st ieg ein Schlosser über eine Leiter
vom Hauptdeck durch die offene Luke ins Zwischendeck.
D i e Z w i s c h e n d e c k s l u k e w a r b i s a u f e i n e n h a l b e n L u k e n -

Compart angedeckt. Auf dem Wege zu seinem Arbeits¬
platz, den er bei intakter Beleuchtung schon mehrere Male
zurückgelegt hatte, trat der Schlosser fehl und stürzte
d u r c h d e n o f f e n e n L u k e n t e i l e t w a 9 m i n d e n R a u m a b , w o ¬

bei er sich schwere Verletzungen zuzog.
D i e s e r U n f a l l w ä r e m i t S i c h e r h e i t v e r m i e d e n w o r d e n .
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Die Mikro-Fotografie wird populär!
Für Ärzte, Biologen, Chemiker und Forscher anderer Fach¬
richtungen ist die Verwendung des Mikroskopes seit Jahr¬
hunder ten se lbstverständl ich. Aber a ls das Mikroskop —
(aller Wahrscheinlichkeit nach 1590 von Zacharias Jansen
i n H o l l a n d ) — e r f u n d e n w u r d e , k o n n t e g e w i ß n i e m a n d
voraussehen, daß heute berei ts in jedem kle inen Opt ik¬
oder Fotogeschäft gute Mikroskope zu wirkl ich volkstüm¬
lichen Preisen und in beachtlichen Mengen gehandelt wer¬
d e n . J e d e r O b e r s c h ü l e r k a n n s i c h h e u t e f ü r s e i n Ta s c h e n ¬

g e l d e i n M i k r o s k o p k a u f e n — u n d e s i s t k e i n Wu n d e r,
wenn auch v ie le Fotoamateure heute e in Mikroskop be¬
si tzen. Für s ie is t damit der Schr i t t zur Verbindung und
Erweiterung ihres Hobby's auf das interessante Gebiet der
Mikro-Fotografie nicht mehr groß.
Lange s tand d ie M ik ro -Fo tog rafie i n dem Ru f , z i em l i ch
kompl iz ie r t zu se in . Aber das s t immt heute n ich t mehr,
weil der Elektronenblitz das früher zweifellos nicht ganz
einfache Problem der Beleuchtung gelöst hat. Der Verfas¬
ser zeigt in den Abbi ldungen aus seiner e igenen Praxis
einige Ergebnisse, die mit dem neuen Mecablitz 115 erzielt
w u r d e n .

In Fachbüchern liest man zwar noch häufig und ausschließ¬
lich von dem sogenannten „Köhlerschen Beleuchtungs¬
pr inz ip ' ' m i t Kondensor -Sys tem. Das Ver fahren is t auch
sehr gut; es würde aber zu weit führen, es hier exakt er¬
k l ä r e n z u w o l l e n . F ü r d e n P r i v a t m a n n — o d e r f ü r d i e n o r ¬

male Alltagspraxis —ist es aber zu aufwendig.
Heute spricht sehr viel für das Elektronen-Blitzgerät:
I. die erforderliche große Lichtfülle, die wegen der relativ

schwachen Lichtstärke eines Mikroskopes dringend er¬
forderlich ist.

2 . d i e M ö g l i c h k e i t e x t r e m k u r z e r M o m e n t a u f n a h m e n
(ohne Gefahr des „Verwackelns" auch kräftig beweg¬
ter [ ! ] Ob jek te)

3. die volle „Durchleuchtung" auch wenig lichtdurchlässi¬
ger Präparate, deren St ruktur gut erkennbar is t , und

4 . d e n Vo r t e i l e i n e s n i c h t e r h i t z e n d e n L i c h t e s .

Die große Helligkeit und die praktische Kompakt-Bau-
we ise ve ran laß ten den Ver fasse r, se ine Au fnahmen m i t
dem Mecablitz 115 anzufertigen.
Bewährte Kniffe des Verfassers bestehen darin, eine nor¬
male Taschenlampe mit abnehmbarem Reflektor und einen
schwarzen Pappdeckel (entsprechend dem jeweiligen
Mikroskop) zu verwenden.
Das Präparat wird im Mikroskop genau so wie zu nor¬
maler Betrachtung scharf eingestellt. Der Fotoapparat ist
mi t e inem Übergangsstück
K a m e r a s p r e i s w e r t i m H a n d e l i s t — a m E i n b l i c k s t u b u s
festgemacht. Die Kamera wird nicht abgeblendet!
Mit einer einäugigen Spiegelreflexkamera beobachtet man
das jeweilige Objekt besonders gut.
Der Blitzkontakt der Kamera ist wie bei jeder anderen

w i e e s f ü r a l l e b e s s e r e n



D i e d u n k l e P a p p e , d i e d a s P r ä p a r a t b e z i e h u n g s w e i s e
dessen Deckgläsdien während der Aufnahme vor direktem
(nicht gespiegeltem) Licht abschirmen soll, hat folgenden
Sinn: der Mecabl i tz verschenkt seine Hel l igkei t in e inem
r e l a t i v w e i t e n W i n k e l — d a s k o m m t n a t ü r l i c h n o r m a l e n

E l e k t r o n e n b l i t z - A u f n a h m e m i t d e m M e c a b l i t z v e r b u n d e n .

Falls nötig, benutzt man noch ein kleines Verlängerungs¬
kabel der Blitzleitung. Es ist nämlich wegen der großen
Helligkeit des Mecablitzes gar nicht nötig, zu nahe an den
Beleuchtungsspiegel des Mikroskopes heranzugehen.
Die simple Taschenlampe mit der freistehenden Birne
stellt man jetzt genau vor dem Mecablitz auf, damit der
Spiegel in die Richtung des Blitzgerätes schaut. Das gelingt
nach wenigen Aufnahmen schneller und einfacher, als ich
e s m i t v i e l e n W o r t e n e r k l ä r e n k a n n .

Blitzaufnahmen sehr zugute, hier aber könnte es zu Über¬
strahlungen kommen. Auch Lichtspiegelungen im Deck¬
gläschen müssen vermieden werden und den Gefallen tut
einem die einfache kleine Pappe. Und nun viel Spaß und

Horst G. HaegerE r fo l g !

Gast aus dem Süden
Wir verstanden uns gut, unsere Skatabende gediehen,
gelegentlich, oft am Lohnzahltag, fand auch ein kleiner
Budenzauber statt, bunte Papierlaternen, Bier, schöne
Mädchen (bis zweiundzwanzig Uhr, versteht sich) —, bis
endlich der Wohnheimleiter, sorgenvoll aber freundlich
von gestörter Nachtruhe sprach. Und eines Tages war er
dann bei uns. Für das vierte Bett in unserer Behausung
bekamen wir einen neuen Mieter, Ali hieß er, uns Ali war
Ägypter. Ein junger Student aus Ägypten, milchkaffee¬
braun, große schwarze Augen, ein ordentlicher und höf¬
licher Mensch, ruhiger Mieter, ein Gast aus dem Süden —,
wir mochten ihn sehr gern. Begrüßung, freundliche
„Shakehand's", wie Henry, der Australier von Stube 51,
sagen würde; einen gutgemeinten Begrüßungstrunk lehnte
Ali allerdings mit höflichen Gesten ab. Als gläubiger
M o s l e m d a r f A l i k e i n e n A l k o h o l z u s i c h n e h m e n , d e r
Koran verbietet Alkohol in jeder Form —, nur Wein darf
ausnahmsweise getrunken werden, und auch nur,
man ihn trinkt, um über den Wein zu sprechen.
Ali nahm seine Religion sehr genau. Am zweiten Tag bat
er uns, sein Bett herumdrehen zu dürfen, er wollte mit
dem Kopf nach Osten liegen, nach der heiligen Stadt der
Moslem, nach Mekka —, es wurde ihm gewährt. Zum
Feierabend saß er still vor seiner Schreibmappe, malte
säuberlich arabische Schriftzeichen aufs Papier oder ver¬
tiefte sich in ein Buch, und jedes kleine Mißgeschick, das
etwa aus Sprachschwierigkeiten entstand, quittierte er mit
einem schüchternen Lächeln; Ali war ein netter Mensch.

Im Zeitalter der Vollbeschäftigung und des wirtschaft¬
l ichen Wohls tandes is t es sehr le ich t fü r e inen jungen,
gesunden und arbeitswilligen Burschen, Arbeit zu finden.
Heute morgen war ich beim Arbeitsamt, und ich erinnere
mich, wie mich vier beglückte Beamte in einen Polster¬
sessel geleiteten, wie mir einer spontan eine Zigarre an-
bot, wie mir der zweite aus dem Mantel half, der dritte mit
e i n e r K l e i d e r b ü r s t e e i n n i c h t v o r h a n d e n e s S t ä u b c h e n v o n

meinem Anzug fegte, und wie der vierte Beamte, ein Kis¬
sen unter dem Arm, besorgt fragte, ob der Sessel auch
weich genug sei. Es soll lobend erwähnt werden, die Be¬
amten des Hamburger Arbeitsamtes waren von einer der¬
art vol lendeten Liebenswürdigkeit , wie man sie sonst nur
b e i d e n B e a m t e n v o m F i n a n z a m t fi n d e t — ; d i e Z e i t e n
haben sich sehr geändert. Als sie mir, aus der reichhaltigen
Fülle ihrer Angebote, die DEUTSCHE WERFT vorschlu¬
gen, stimmte ich mit schüchterner Verlegenheit zu, und
n u n b i n i c h a l s o h i e r.

Le i ch t finde t man heu te A rbe i t—; v ie l schw ie r i ge r abe r
eine Wohnung. Wie in aller Welt herrscht auch in Ham¬
burg akute Wohnungsnot, und wenn eine kleine Elbinsel
eine große Weltfirma beherbergt, entwickelt sich das Pro¬
blem, tausende auswärtiger Mitarbeiter menschenwürdig
unterzubr ingen. Aber —auch darüber hat s ich d ie
DEUTSCHE WERFT Gedanken gemacht, und die frucht¬
baren Ergebnisse dieser Gedanken wurden in die Tat um¬
gesetzt: es sind die Wohnheime für zugereiste Mitarbeiter,
im herb-gesunden Klima der Insel Finkenwerder land¬
schaftlich schön untergebracht, weit entfernt von Miets¬
häusern und empfindlichen Nachbarn, durchdrungen von
internationalem Sprachgewirr, umweht sie das Fluidum
der großen, weiten Welt. Hier spielt der Franzose, wenn
er nicht mit der Angelrute am Rüschkanal sitzt, seinen Skat
mit dem Türken, Albertino aus Palermo stellt seinen Wein
auf den Tisch, und Eric Gunnarson, der Isländer, teilt mit
Swen Lundquist aus Kopenhagen das sympathische
Schweigen der Skandinavier. Währenddessen beschäftigt
Joachim aus Dresden sich ernsthaft damit, das Bild einer
mollig-blonden Inselschönheit an den Spind zu heften.
Karin heißt sie diesmal; die ganze Schranktür ist schon
mit lauter Inselschönheiten garniert, und einige Bilder
sind so beschaffen, daß die Raumpflegerin Emma verlegen
auf die Seite guckt, wenn sie täglich die Stube aufräumt.
Jene ordentliche und geräumige Stube des Wohnheims,
m i t i h r e n v i e r B e t t e n , m i t b l a u w e i ß e n B e t t b e z ü g e n , i n
denen sich der Korbinian aus München, kurz „Korbi" ge¬
nannt, besonders wohl fühlt —, etwa dann, wenn Korbi
seinen abendlichen „Rundgang durch die Gemeinde", mit
e inem Abstecher in d ie E lbhal le und Tanzbeinschwingen
bei Amanda oder Bierabend im Fährhaus, hinter sich hat.
Jupp, der Kölner, der dritte Mann in unserer Stube —das
vierte Bett war bis vor kurzem leer —, Jupp versucht dann
immer in seiner humorigen Art den Korbi ein bißchen auf
den Rollmops zu schieben: „Korbi —sag ens Bloot-
w o o s c h ! " , u n d K o r b i a n t w o r t e t i n d e r g l e i c h e n To n a r t :
„Geh weita, oiter Muhaggl, hiaslhooriger —geh, sag
erseht amol Oachkatzerlschwoaf." Zwei verschiedene Spra¬
chen, zwei verschiedene Menschen —; die dritte Sprache
aber, sie gibt es bei Jonny, und sie ist in Flaschen unter¬
gebracht, diese Sprache verstehen beide, wenn sie sich
anschließend mit einer Flasche Bier unterhalten.

w e n n

Werftarbeiter sind rauhe Burschen, nicht immer sehr leise,
und gewiß sind nicht alle Engel. Wenn aber Ali —er tat
das mehrmals täglich —seinen Gebetsteppich auspackte,

in stiller Ecke seine Gebete zu verrichten, verstumm¬
ten wir anderen minutenlang. Deftige Witze und Gesänge
unterblieben, und auch die Bierflaschen blieben zeitlang
unberührt. Ali sprach zu seinem Gott, und wir mochten ihn
dabei nicht stören. Ali verstand unsere, zwar ungeschickt
dargebrachte, aber gutgemeinte Freundlichkeit, rollte nach

e i n s c h ü c h t e r n e s

u m

d e m G e b e t d e n Te p p i c h z u s a m m e n ,
Lächeln stahl sich in sein hellbraunes Gesicht; dann ver¬
suchte Ali eine artige Verbeugung, sagte: „Dankeschön!"
Es war das einzige Wort, das er von der deutschen Sprache
kannte. Dankeschön. Auch ich sagte im Geiste Dankeschön,
und ich meinte die Kollegen.

Werftarbeiter sind rauhe Burschen, nicht immer sehr leise,
und gewiß sind nicht alle Engel. Aber sie haben manchmal
im richtigen Augenblick Taktgefühl, und das ist gut. Ali
kommt aus fernem Süden, und als er die Deutsche Bundes¬
republik betrat, betrat er eine ganz andere Welt, die er
bisher nur aus Büchern und aus der Schule kannte. Er kam
ohne Vorurteile. Seine ägyptischen Lehrer haben Ali die
allerbeste Meinung über uns Deutsche mitgegeben, und
nun liegt es bei uns Deutschen, dafür zu sorgen, daß Ali
diese gute Meinung behält, daß diese gute Meinung bei
ihm gestärkt und gefestigt wird, daß er diese gute Mei¬
nung mit nach Ägypten nimmt, seinen Lehrern bestätigt:
Ihr hattet recht, so sind die Deutschen! Wenn Ali sich mit

Hi l fe zu unserem Freund entwicke l t , so is t dasu n s e r e r

auch ein wertvoller Beitrag zur Entwicklungshilfe —, und
er kostet uns nicht mehr als gelegentlich ein freundliches

J. R.L ä c h e l n .
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Wenn zwe i Trompe ten au f dem Pon ton in Teu fe l sb rüdc
stehen und auf den Dampfer nach Finkenwerder warten,
is t es meistens Dienstag. Sei t e inem Septemberdienstag
anno 1919 setzen s ich jede Woche Blas ins t rumente mi t
ihren Herrchen in Bewegung gen den Auedeich in Finken¬
werder. Wie es früher war, weiß ich nicht, denn noch bin
i c h K ü k e n i n d i e s e m V e r e i n — d o c h w i e e s h e u t e i s t —

einfach ergötzl ich:
Oft pustet der Südwest bis West die Zielbewußten (Ziel :
„Martha Harms") fast vom Deich —aber nichts, fast nichts
kann d ie Ems igen an d iesem e inen Abend von d iesem
O r t f e r n h a l t e n . M u s i k — B l a s m u s i k i n F i n k e n w e r d e r . D i e

Begüter ten kommen in ihren Autos, d ie, d ie noch begü¬
t e r t w e r d e n w o l l e n , k n a t t e r n m i t i h r e n d a c h l o s e n M a s c h i ¬
nen heran, und die ganz Armen kommen zu Fuß. Bis um
8Uhr ha t s ich a l les zusammenget röde l t . Das a l lgemeine
begrüßende Geklopfe auf Theke und Tischen endet, wenn
Notenblätter ausgetei l t auf Ständern stehen und sich an-
blasen lassen möchten. Wird Seite 2, Takt 3als erstes ge¬
b lasen , so bedeu te t das e twas Erns t l i ches —Und ganz
v e r d u t z t b l ä s t d i e h e u t e e i n e n k l a r e n T u s c h i n D u r u n d

nicht d ie 3Kreuze auf Sei te 2Takt 3. Erfo lg dieser Dur¬
tonart ist eine Runde Klarer, denn ein klarer Anstoß er¬
fo rder t k la re Konsequenz . S icher ha t te da jemand Ge¬
burtstag, das erweisen das Vereinsbuch. Nun beginnt die
Übung: entweder bockt das „Weiße Rössl" durch die Ge¬
gend oder der „Voge lhänd ler " flö te t h in re ißend, manch¬
mal schwebt auch „Orpheus in der Unterwelt" durch sei¬
n e n H i m m e l , u n s e r e We l t , o d e r e s g r ü ß e n z a c k i g d i e
„ A l t e n K a m e r a d e n " v o n d e n N o t e n s t ä n d e r n h e r . D i e

Ländler Bayerns juchzen aus den Trompeten, Reeperbahn-
u n d R h e i n l i e d e r k o m m e n n i c h t z u k u r z — u r d e u t s c h —

urgemütl ich— urgut —schl ießl ich ist Pause. Da wird ver¬
kündet: dort ist diamantene Hochzeit, bald ist dieser Um¬

zug , auch dann noch DW Rentner fe ie r —a lso Mus ik —
Mus ik —Mus ik —Das ob l i ga te Pausenb ie r w i rd gezap f t
und Korn dazu, dabei läßt s ich besser schnacken —Da
sitzt dann ein Häufchen Leute, denen es noch Spaß macht
d a s h o h e C v o m G z u u n t e r s c h e i d e n , u n d z u s c h r e i e n ,
daß man heute wieder überhaupt keinen Ansatz hat, und
immer w ieder —sch l ieß l ich über e inen ge lungenen For¬
tissimostart zu strahlen, mit dem Takt zu rennen oder sich
in Schlei fen zu wiegen, al les Männer von gerade 15 bis
wei t über 50 —Kleine und große Bläser, n icht nach der
Größe ihrer Instrumente zu beurte i len, Männer, d ie e ine
Ach te lpause genauso ach ten w ie e ine P fundsno te . D ie
a u c h b e i e i n e m S t ä n d c h e n m i t i h r e m S t a k k a t o i n S a c h e n
M a r s c h u m d i e G u n s t d e r a l t e n H e r r e n w e t t e i f e r n — w ä h ¬
r e n d s i e f ü r ä l t e r e D a m e n i h r e w e i c h s t e n T ö n e a u s i h r e n

I ns t r umen ten zaube rn —Diese Sch l i nge l , a l l e samt , w ie
s i e d a b l a s e n .

Alles sitzt da im Nichtstun —erschallt aber eine ungedul¬
d i g e Tr o m p e t e z u n e u e r A t t a c k e e n d e t d i e P l a u d e r e i .
Gle ich darauf z ieht v ie l le icht d ie „Stadtwache" mi t ihren
F l ö t e n d u r c h d i e W i n d e o d e r d e r M o n d k a n n m i t e i n e m

Sternenfräulein nach den himmlischen Klängen eines Wal¬
zers tanzen. Ein heftiger Paukenschlag prägt den verklun¬
genen Märschen einen Schlußpunkt. Vorbei ist der wet¬
ternde Klang der Trompeten, das emsig lustige Hüpfen der
Klarinetten, der schwermütige Hornklang, die verheißen¬
den Schleifen der Posaunen, einsame Triangeln und wuch¬
tige Beckenschläge —der Rhythmus der Tuba verrührte.
Der Klang ist verweht und nun spielen die einen Skat, die
anderen denken an zu Hause. Messing und Silber wird
wieder verpackt —man stemmt sich gegen den Nachtwind
a u f d e m D e i c h — f ä h r t f o r t m i t d e m A u t o — m i t d e m M o t o r ¬

rad —oder die ganz Armen zu Fuß, und jeder freut sich.
E l k e R u t t m a n n

J\m 13. Dezember fand die traditionelle Feierstunde der Rentner statt, ein Treffen unse¬
rer ehemaligen Mitarbeiter, das wieder ein voller Erfolg war.
Der Finkenwerder Musikklub spielte animierter denn je, wahrscheinlich regte dazu unsere
Trompeterin Elke Ruttmann aus dem SV-Büro an.

Die schmunzelnden Gesichter auf den Photos erinnern an die fröhliche Stimmung des
Festes. Für unsere Alten, die so lange Jahre an dem Aufbau der Werft mitgewirkt haben,
ist dieser Tag immer von großer Bedeutung. Es ist das Wiedersehen mit der Arbeitsstelle,
den alten Kollegen und häufig dem Meister oder Vorgesetzten, das in ihnen freundliche
Er innerungen wachn i f t .
Viele von ihnen nehmen noch regen Anteil an dem augenblicklichen Geschehen auf der
Werft und an ihrer Zukunft, von der Dr. Voltz, in seiner Ansprache ein sachlich, ernstes
und doch optimistisches Bild entwarf.

Wohltuend spürten unsere ehemaligen Mitarbeiter die Anerkennung der Leitung für ihre
Betriebstreue und zum Abschied baten viele von ihnen, der Direktion ihren Dank zu ver-

A l i c e B i n d e rm i t t e i n .
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n o c h s c h m e c k t e n . F ü r d a s f r e u n d l i c h e G e d e n k e n d e r D i r e k ¬

tion und der Kollegen seiner alten Arbeitsstätte dankt er
herzlich. Er erzählte auch, daß er 1943 ausgebombt wurde
und dann wegen der kleinen Rente noch bis 1952 auf der
Werft gearbeitet hätte. „Mit 74 do hebt se mi dann end¬
l i c h r u t s m e t e n . "

Die Rentnerfeier der al ten DWer hat er immer gern be¬
sucht, um Erinnerungen aufzufrischen.
Beim Abschied sagte er, er freue sich in fünf Jahren auf
m e i n e n B e s u c h z u r G n a d e n h o c h z e i t . A . B i n d e r

W E R F T K O M Ö D I A N T E N

Leider haben wir mal wieder große Terminschwierigkeiten
im Haus der Jugend. Da das Harburger Theater fast das
ganze Jahr über dort spielt, ist es für uns unmöglich, einen
Sonnabend zu bekommen. Wir spielen am 24. und 25. März,
also an einem Dienstag und Mittwoch. Es werden vor der
Sommerpause unsere e inz igen Termine b le iben. In F in¬
k e n w e r d e r s e h e n w i r u n s a m S o n n a b e n d , d e m 2 1 . M ä r z ,
und Sonntag, dem 22. März. Wir br ingen das Lusts tück
„Dicke Luft in Rönnekamp". Das größte Problem sind die
P l a t z k a r t e n . M a n w i r f t u n s v o r , d a ß i m m e r d i e s e l b e n L e u t e
d i e v o r d e r e n P l ä t z e b e s e t z e n . A u s d i e s e m G r u n d e w e r d e n

wir in Zukunft keine Platzkarten vorher ausgeben. Jeder
Besucher muß an der Ver losung te i lnehmen. Es werden
zwei Kästen bereitstehen, einer für unsere Altrentner, die
a u c h w e i t e r h i n v o r n s i t z e n s o l l e n , u n d d e r z w e i t e f ü r u n ¬

sere übrigen Besucher. Jeder einzelne kann also jetzt das
G l ü c k h a b e n , v o r n e z u s i t z e n . N i e m a n d s o l l u n s n a c h ¬
sagen, wir würden die Karten verschieben.

Kapi tän Bünger
Viel Beifal l für „Snieder Nörig

r r

Kapitän Bünger war am 1. Dezember 1963 25 Jahre als ver¬
antwort l icher Schi ffs führer bei Erprobungsfahrten für uns
tätig. Er wurde am 1. Dezember 1938 als Leiter des damali¬
gen Dockkontors e inges te l l t und außerdem a ls Sch i f f s¬
führer bei Erprobungsfahrten bestel l t .
Beginnend mit der Baunummer 205 „Le Havre" im Januar
1939 hat Bünger mit wenigen Ausnahmen alle Neubauten

der DW nach erfolgten Erprobungsfahrten ohne Havarie in
den sicheren Hafen zurückgeführt.
Kapi tän Bünger stammt aus einer al ten Seefahrerfami l ie;
schon der Vater führte das erste Tanksegelschiff der
Riedemannflotte „Andromeda" als Kapitän. Bünger ging
mit 15 Jahren zur See und umrundete auf Seglern Kap
H o r n s e c h s m a l , e r m a c h t e 1 9 0 8 s e i n S t e u e r m a n n s e x a m e n

und fuhr auf Tankschiffen der D. A. P. G., jetzt Esso. Als
Kapitän Bünger im Jahre 1911 sein Kapitäns- und Funk¬
examen bestanden hatte, ging er zu derselben Reederei.
Den e rs ten We l t k r i eg ve rb rach te e r au f M inensuche rn .
Nach Beendigung des Krieges fand er Beschäftigung bei
der Hugo Stinnes Linie und anschließend bei der Hapag,
wo e r a l s O ffiz i e r und Kap i t än a l l e We l tmee re be fuh r.
Noch heute steht Kapitän Bünger bei Probefahrten auf der
K o m m a n d o b r ü c k e d e r D W - S c h i f f e .

Werftkomödianten spielten ein gelungenes Stück von Paul Schurek

d t . F i n k e n w e r d e r . M i t d e r A u f f ü h r u n g d e r K o m ö d i e
„Snieder Nörig" von Paul Schurek, des viel zu früh ver¬
storbenen plattdeutschen Dramatikers, ist den Werftkomö¬
dianten wieder ein guter Wurf gelungen. Das Stück bietet
den Sp ie le rn d ie Mög l i chke i t zu r Ges ta l t ung kös t l i che r
Typen und Charaktere. Schurek hat s ie dem Leben ent¬
n o m m e n . D a s i s t , w i e i n s e i n e r K o m ö d i e „ S t r a t e n m u s i k " ,
s e i n e S t ä r k e .

Da ist die Titelfigur des Snieders Nörig, der den Lebens¬
abend mi t se inen beiden Töchtern und dem Schwieger¬
sohn, dem Barb ier Pann, zusammen verbr ingt . Nör ig is t
e in typ ischer Bul lerbal ler und Quarkbüte l , und n ichts is t
ihm recht zu machen. Nur mit dem Snieder Krup, einem
Schle icher und Hetzer, s teht er auf gutem Fuß. Als der
Krup ihm seine Schwester auf eine krumme Tour andre¬
hen will, merkt Nörig, daß er auf einem falschen Weg ist,
und die Komödie nimmt ein gutes Ende. Echte Tragik liegt
jedoch daran, daß der alte Nörig nun einen vermeintlichen
langjährigen Freund für immer verloren hat.
D i e W e r f t k o m ö d i a n t e n s i n d b e i d i e s e m S t ü c k z u e i n e r v o r ¬

b i l d l i chen Sp ie lgeme inscha f t zusammengewachsen . I h re
R o l l e n w a r e n b e s t e n s b e s e t z t . Z u d e m s p ü r t e m a n d i e
sichere Regie von Werner Dittes, dem die gelungene Auf¬
führung mit zu danken war. Der Snieder Nörig wurde von
Mar t in K ie lmann lebenswahr gesp ie l t , und se in Freund,
der Snieder Krup, fänd in Albert Sonnenberger eine scharf
gezeichnete Charakterisierung. "
N icht weniger g lück l ich in der Gesta l tung Erwin ' Sauter
als Schwiegersohn und die beiden Töchter Tine (Freia Al-
lesch) und Anna (Karin Bandomir). Bestens fügte sich auch
Dieter Fr icke a ls Annas Ver lobter in d ie Aufführung ein.
Sie wurde abgerundet durch eine köstliche Darstellung der
beiden Nebenfiguren, der Schwester Krups ( I rmgard Lad-
dey) und der Nobersch Froo Meier (Meta Delventhal). Das
ausgezeichnete Bühnenbi ld —eine Stube in Nör igs Haus
mit dem Eingang zum Barbier laden —war Horst Schulze
z u d a n k e n .

E i s e r n e Ta u f e u n d e i s e r n e H o c h z e i t

Am 7. Januar dieses Jahres, dem Tauftage des Fruchtschif¬
fes „Pongal" für F. Laeisz, begingen Albert Wegner, geb.
19. 7. 1876, und seine Frau ihren 65jährigen, den sogenann¬
ten eisernen Hochzeitstag, Dem Jubelpaar hatte der Bun¬
despräsident Lübke mit einem eigenhändig unterschriebe¬
n e n E h r e n d o k u m e n t u n d 2 0 r o t e n u n d w e i ß e n N e l k e n

Glückwünsche übersandt . Auch der Gemeindepastor von
Eppendor f hat te gratu l ier t und Frau Wegner Mut für ihr
weiteres Leben an der Seite ihres starken Mannes zuge¬
sprochen.
Fast immer stand Albert Wegner, unser ehemaliger Schiffs¬
zimmermann, um seine Gäste zu begrüßen. Er freute sich
seines Lebens, man merkte, wie ihm Köhm und Zigarren
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F A M I L I E N N A C H R I C H T E N
U n s e r Z i m m e r m a n n J o h a n n B e h r e n s f e i e r t e a m 1 4 . 2 . s e i n e
g o l d e n e H o c h z e i t , z u d e r d i e W e r f t s e i n e r g e d a c h t e . E r b e d a n k t
s i c h v i e l m a l s f ü r d i e A u f m e r k s a m k e i t e n , d i e d i e e h e m a l i g e
F i r m a i h m z u t e i l w e r d e n l i e ß .

T- h e s c h l i e ß u n g e n :
M a s c h i n e n s c h l o s s e r W e r n e r S t e p h a n m i t F r a u C h r i s t a S d i r a d e r

2 2 . I I . 1 9 6 3

I n g e n i e u r W. U h l e n b r u c k m i t F r l . G e r d i L e h m i t z a m 1 3 . 1 2 . 1 9 6 3
A n s c h l ä g e r H a r a l d G e d a s c h k o m i t F r a u B r u n h i l d e D r e y e r a m 3 1 . I . 1 9 6 4
G e b u r t e n :

S o h n

E ' S c h w e i ß e r H e r b e r t B a u m a n n a m 2 1 . 9 . 1 9 6 3

Lage r füh rc r He inz Bü rkho l z am 25 . 11 . 1963
H e l f e r U w e I n s e l m a n n a m 2 8 . 1 1 . 1 9 6 3
M a t r o s e W e r n e r S c h a r f a m 2 9 . 1 1 . 1 9 6 3
B o h r e r H e i n z K o d i a m 9 . 1 2 . 1 9 6 3
Schlosser Wolfgang Kuhnke am 10. 12. 1963
F e u e r w e h r m a n n H . K r ö n d e e a m 1 2 . 1 2 . 1 9 6 3
Sd i l osse r Wo l tgang F inde i sen am 16 . 12 . 1963
H a u e r S a m i C ö m e r t e l a m 1 6 . 1 2 . 1 9 6 3

Ang l . Sch losser K laus Werner am 16 . 12 . 1963
T e c h n . Z e i c h n e r J . D e d e a m 2 1 . 1 2 . 1 9 6 3
i r S c h w e i ß e r W e r n e r S c h ü t z e a m 2 4 . 1 2 . 1 9 6 3
M ’ S d i l o s s e r F r a n z K o l e t a m 2 5 . 1 2 . 1 9 6 3
Kranlührcr Harry Erstling am 9. 1. 1964
M ’ S c h l o s s o r W e r n e r M a s l o c h a m 1 0 . 1 . 1 9 6 4
E ' S c h w e i ß e r H e l m u t E h l e r t a m 2 1 . 1 . 1 9 6 4

T o c h t e r :

M ' S c h l o s s e r H a n s - J o a d i i m L u c k l u m a m 3 . 1 1 . 1 9 6 3
I i rgcnieur Ehlbeck am 24. 11. 1963
T e c h n . Z e i c h n e r H . R o h d e a m 2 9 . 1 1 . 1 9 6 3
E ' S d i w e i ß e r W i l h e l m B a t o r a m 2 9 . 1 1 . 1 9 6 3
A n g l . S c h i f f b a u e r H a n s - We r n e r S c h i n k e l a m 3 0 . 11 . 1 9 6 3
S 'Z immere r Hors t S t rassberger am 17 . 12 . 1963
E ' S c h w e i ß e r E d u a r d B a d e a m 2 0 . 1 2 . 1 9 6 3
B r e n n e r G e r h a r d K r u s e a m 2 3 . 1 2 . 1 9 6 3
S c h i f f b a u e r E w a l d J a n o w s k i a m 3 0 . 1 2 . 1 9 6 3
E ' S d i w e i ß e r A l b e r t G r ü s c h o w a m 3 1 . 1 2 . 1 9 6 3
E ' S c h w e i ß e r G ü n t h e r S c h u l z a m 1 . 1 . 1 9 6 4
D r e h e r G e r h a r d L ü h m a n n a m 3 . 1 . 1 9 6 4
Vo r a r b e i t e r E r w i n S a n t j o h a n n e s e n a m 8 . 1 . 1 9 6 4
S c h m i e d A l f r e d V o r e l a m 2 8 . 1 . 1 9 6 4

F ü r d i e v i e l e n B e w e i s e h e r z l i c h e r A n t e i l n a h m e b e i m H e i m g a n g e
m e i n e s l i e b e n M a n n e s , A u g u s t H e n g s t , s a g e i c h d e r B e t r i e b s ¬
l e i t u n g s o w i e a l l e n K o l l e g e n a u f r i c h t i g e n D a n k .

F ü r d i e h e r z l i c h e , w o h l t u e n d e A n t e i l n a h m e b e i m H e i m g a n g
m e i n e s l i e b e n M a n n e s m ö c h t e i d i h i e r m i t d e m V o r s t a n d ,
der Betriebsleitung, Belegschaft und allen ehemaligen Kollegen
der Deutschen Werft meinen tiefempfundenen Dank aussprechen.

H e n n y P e t e r s , g e b . R ü b k e

F r a u H e n g s t

Für die aufrichtige und herzliche Anteilnahme, sowie für die
K r a n z - u n d B l u m e n s p e n d e n , d i e m i r b e i m H e i m g a n g e m e i n e s
l i e b e n M a n n e s , G e o r g S i e v e r s , e r w i e s e n w u r d e n , s a g e i c h a l l e n
K o l l e g e n , d e r B e l e g s c h a f t , d e m B e t r i e b s r a t u n d d e r D i r e k t i o n
D e u t s c h e W e r f t m e i n e n h e r z l i c h s t e n D a n k .

F r a u M a r i e S i e v e r s u n d T o c h t e r

F ü r d i e h e r z l i d i e A n t e i l n a h m e a n u n s e r e m s c h m e r z l i c h e n V e r l u s t
d a n k e n w i r a l l e n F r e u n d e n u n d B e k a n n t e n .

H a n s L a u e n s t e i n K . G .

Für die herzliche und wohltuende Anteilnahme beim Heimgang
d e s l i e b e n E n t s c h l a f e n e n P a u l P r o t h m a n n m ö c h t e i c h h i e r m i t
meinen tiefempfundenen Dank ausspredien. L i e s b e t h R e h f e l d

Für die erwiesene Anteilnahme beim Heimgang meines lieben
Mannes sage ich der Betriebsleitung, dem Betriebsrat und allen
K o l l e g e n m e i n e n h e r z l i c h e n D a n k . K ä t e M ü l l e r

Für d ie Beweise auf r icht iger Ante i lnahme beim Heimgange
meines lieben Mannes und Vaters, Bernhard Meier, sagen wir
hiermit der Betriebsleitung, dem Betriebsrat und allen Kollegen
d e r K a l k u l a t i o n u n s e r e n h e r z l i c h s t e n D a n k .

F r a u E l s a M e i e r u n d K i n d e r

Für die erwiesene Aufmerksamkeit anläßlich des Heimganges
meines lieben Mannes, John Dedmann, sage ich hiermit der
Betriebsleitung und allen ehemaligen Kollegen meinen herz¬
l i c h s t e n D a n k .

H i e r m i t m ö c h t e n w i r d e r B e t r i e b s l e i t u n g u n d a l l e n b e t e i l i g t e n
Kolleginnen und Kollegen von Finkenwerder und Reiherstieg
für die uns erwiesenen Ehrungen und Aufmerksamkeiten an¬
l ä ß l i c h u n s e r e s A u s s c h e i d e n s a u s d e n D i e n s t e n d e r D W u n s e r e n
h e r z l i c h s t e n D a n k a u s s p r e c h e n .

F r a u L o u i s e D e d m a n n

Für die erwiesene Anteilnahme beim Heimgang meines lieben
Mannes, Richard Stapf , sage ich der Betr iebs le i tung, dem
Betriebsrat und allen Kollegen meinen herzlichen Dank.

O t t o B o h n s a c k
E r n s t T i m m

G e r h a r d B i e s e w i g
J o n n y M ü n n i c h

F ü r d i e m i r e r w i e s e n e n A u f m e r k s a m k e i t e n u n d G l ü c k w ü n s c h e
a n l ä ß l i c h m e i n e s 2 5 j ä h r i g e n A r b e i t s j u b i l ä u m s s a g e i d i d e r D i ¬
rektion, der Betriebsleitung und allen Kollegen meinen herz-

B r u n o W e i g e l

Für die mir zu meinem 25jährigen Arbeitsjubiläum erwiesenen
Glückwünsche und Aufmerksamkeiten sage ich der Direktion,
d e r B e t r i e l j s l e i t u n g s o w i e a l l e n K o l l e g e n v o m R e i h e r s t i e g u n d
v o n F i n k e n w e r d e i m e i n e n h e r z l i c h s t e n D a n k .

M e t a S t a p f

Für die Treue und Verehrung, die unserem lieben Entschlafenen
a u f s e i n e m l e t z t e n W e g e e r w i e s e n w u r d e n , u n d f ü r d i e u n s
b e z e u g t e A n t e i l n a h m e s a g e n w i r h e r z l i c h e n D a n k .

A n n a O r t h u n d F a m i l i e
l i e b s t e n D a n k .

M i t d a n k b a r e m H e r z e n b i n i c h a l l e n v e r b u n d e n , d i e m i r i h r e
A n t e i l n a h m e b e i m H e i m g a n g e m e i n e s l i e b e n M a n n e s e r w i e s e n .

F e r n a n d e K a e h l e r

J o n n i E h l e r s

Für die erwiesenen Aufmerksamkeiten anläßlich meines 25jäh-
r i g e n A r b e i t s j u b i l ä u m s s a g e n w i r a u f d i e s e m W e g e d e r B e -
triei)sleitung und allen meinen lieben Kollegen unseren herz¬
l i c h s t e n D a n k . O t t o Q u a n d t u n d F r a u

D e r B e t r i e b s l e i t u n g u n d m e i n e n K o l l e g e n d a n k e i c h h e r z l i c h f ü r
d i e E h r u n g , d i e G e s c h e n k e u n d d i e v i e l e n G l ü c k w ü n s c h e z u
m e i n e m 2 5 j ä h r i g e n J u b i l ä u m .

F ü r d i e m i r z u m e i n e m 2 5 j ä h r i g e n A r b e i t s j u b i l ä u m e r w i e s e n e n
Glückwünsche und Aufmerksamkeiten sage ich der Direktion,
d e r B e t r i e b s l e i t u n g s o w i e a l l e n A r b e i t s k o l l e g e n m e i n e n h e r z ¬
l i c h s t e n D a n k .

F ü r d i e m i r e r w i e s e n e n A u f m e r k s a m k e i t e n a n l ä ß l i c h m e i n e s
25jährigen Jubiläums sage ich der Betriebsleitung, Feuerwehr
u n d a l l e n K o l l e g e n m e i n e n h e r z l i c h s t e n D a n k .

Herr Hinrich Stamer, am 4. Januar 1964 80 Jahre alt geworden,
b e d a n k t s i c h f ü r d i e A u f m e r k s a m k e i t e n , d i e i h m v o n d e r W e r f t
z u s e i n e m 8 0 j ä h r i g e n G e b u r t s t a g z u t e i l w u r d e n .

Alfred Hasenjäger f
E m i l C a s t o r f f

F ü r u n s a l l e u n e r w a r t e t , v e r ¬
s ta rb am 19 . 1 . 1964 im 64 . Le¬

b e n s j a h r

Vorarbei ter und Lehrl ingsaus¬
bilder Alfred Hasenjäger. Nach
einem arbeitsreichen und pflicht¬
b e w u ß t e n L e b e n v e r l i e r e n w i r

i n i h m e i n e n g u t e n M i t a r b e i t e r

und stets beliebten Lehrl ings¬
a u s b i l d e r .

W i r w e r d e n i h m e i n e h r e n d e s
A n d e n k e n b e w a h r e n .

W i l l i M e y e r langjähr igeru n s e r

P a u l W i l k e n s

U n s e r e h e m a l i g e r V o r a r b e i t e r W i l h e l m D ö r g e l o h v o l l e n d e t e a m
9 . 2 . 1 9 6 4 d a s 8 0 . L e b e n s j a h r . E r d a n k t f ü r d i e A u f m e r k s a m ¬
k e i t e n , d i e i h m d i e D e u t s c h e W e r f t z u t e i l w e r d e n l i e ß .

P r e ß l u f t h e l f e r

G e o r g S i e v e r s
a m 1 8 . I I . 1 9 6 3

R e n t n e r
f r ü h e r M a s d i i n o n b a u o r

H a n s O r t h
a m 1 7 . 1 . 1 9 6 4W i r g e d e n k e n u n s e r e r T o t e nR e n t n e r

f r ü h e r S d r i f f b a u m e i s t c r
J o h n D e d m a n n
a m 3 0 . I I . 1 9 6 3

V o r a r b e i t e r
A l f r e d H a s e n j ä g e r

a m 1 9 . 1 . 1 9 6 4
B o t e

A u g u s t H e n g s t
a m 1 5 . 1 2 . 1 9 6 3

R e n t n e r
f r ü h e r M e i s t e r

J o n n y P e t e r s
a m 1 7 . 1 2 . 1 9 6 3

K a l k u l a t o r
B e r n h a r d M e i e r
a m 2 7 . 1 2 . 1 9 6 3

R e n t n e r
f r ü h e r E ' S c h w e i ß e r

E r i c h S c h ä n k e
a m 2 . 1 2 . 1 9 6 3

R e n t n e r
f r ü h e r N i e t e r

F r i e d r i c h H o l d o r f
a m 3 0 . 1 . 1 9 6 4

R e n t n e r
f r ü h e r S c h i f f b a u - I n g .

P a u l K a e h l e r
a m 8 . 1 . 1 9 6 4

R e n t n e r
f r ü h e r R a u m w ä r t e r

P a u l P r o t h m a n n
a m 9 . I . 1 9 6 4

E ' S c h w e i ß e r
W a l d e m a r M ü l l e r

a m 1 5 . I . 1 9 6 4
M a s c h i n e n b a u e r
M a x S c h n e i d e r
a m 1 1 . 1 2 . 1 9 6 3

K r a n f a h r e r
B r u n o J a h n
a m 2 . 2 . 1 9 6 4
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m e i s t e r D r . E u w e . N i c h t z u l e t z t a u s d i e s e m G r u n d e h a t s i c h

d ie M i tg l i ederzah l w ieder au f e twa 20 e rhöh t und man
hofft, im Jahre 1964 an die Erfolge der letzten Jahre an¬
knüpfen zu können, in denen unsere Schachsp ie le r zur
Spitzenklasse im Betriebssportverband zählten.
Leichtathlet ik (G. Mamero)
Die Sparte Leichtathlet ik wurde 1963 neu organisiert und
gefestigt, so daß aus der Zahl der Aktiven zu jedem Sport¬
fest eine große Anzahl von Wettkämpfern zur Verfügung
standen. Die Sparte nahm teil an 12 Sportfesten (davon
2Waldläufe). Insgesamt wurden 50 Siegerurkunden errun¬
gen und zwar:

18 1. Plätze

Fußball (W. Woelk)
Durch den Abgang etwa einer kompletten Fußballmann¬
schaft wurde die Spielstärke der Sparte empfindlich ge¬
s c h w ä c h t . A u s d i e s e m G r u n d e w i r d d i e 1 . M a n n s c h a f t i n

der Sommerrunde 1964 von der Sonderklasse freiwillig in
die B-Klasse zurückgenommen.
Sehr schöne Erfolge hatte unsere Jugendmannschaft zu
verzeichnen. Sie erreichte das Endspiel in der Hamburger
Meisterschaft des Betriebssports. Es gelang zwar kein Sieg,
aber der 2. Platz ist eine sehr gute Leistung. Als Betreuer
stehen unseren Jungen Herr Pump und Herr Kasper zur
S e i t e .

S P O R T
Am 4. Februar fanden sich in der Angestelltenkantine die
S p o r t l e r u n s e r e r B e t r i e b s s p o r t g e m e i n s c h a f t z u i h r e r
o r d e n t l i c h e n J a h r e s h a u p t v e r s a m m l u n g z u s a m m e n . D e r
1. Vors i tzende Kar l Lenz eröffnete d ie Versammlung mi t
einem umfassenden Bericht über die Lage und Entwicklung
u n s e r e r B S G i m J a h r e 1 9 6 3 .

Nachdem im Jahre 1962 e ine le icht rück läufige Tendenz
der M i tg l i ede rzah l f es t zus te l l en war, bed ing t du rch d ie
Ver r ingerung der Gesamtbe legscha f tss tä rke der DW, i s t
im Jah re 1963 e ine e r f reu l i che Au fwär t sen tw ick lung zu
verzeichnen gewesen. Zum Auf takt der Spor tsa ison fand
am 23. Februar 1963 das schon traditionelle Kappenfest in
der Elbschloßbrauerei statt, wie immer ein Ereignis für die
Sport ler fami l ie der DW.
Das Verbandssport fest in Glückstadt am 8. Juni war ein
weiterer Höhepunkt des Jahres 1963, nicht zuletzt wegen
e in iger sehr schöner Er fo lge , d ie unsere BSG er r ingen
konnte. Fast 70 Aktive nahmen an diesem Wettkampf teil.
Der 1. Vorsitzende sprach am Schluß seines Berichts allen
Vorstandsmi tg l iedern und Spar ten le i tern se inen Dank für
d ie von ihnen gele is tete ehrenamt l iche Arbei t aus, ohne
die ein Sportbetrieb nun einmal nicht durchgeführt werden
k a n n .

2 2 2 . P l ä t z e 1 0 3 . P l ä t z e

Federball (H. Wegner)
D a s w a c k e r e H ä u f c h e n d e r F e d e r b a l l e r h a t s i c h 1 9 6 3 u m

50®/o vermehrt (von 12 auf 18 aktive Spieler). Welche
Sparte kann einen solchen Zulauf verzeichnen? Der Spiel¬
betrieb verlief im vergangenen Jahr ruhig und reibungs¬
l o s . D i e P o k a l r u n d e 1 9 6 3 / 6 4 d e s V e r b a n d e s l ä u f t i m M o ¬
m e n t n o c h . D e r 6 . P l a t z v o n 1 2 Ve r e i n e n i s t i m m e r h i n s c h o n
e r r e i c h t .

N a c h d i e s e m B e r i c h t ü b e r n a h m d e r W a h l v o r s t a n d O t t o

Rieckhoff die Leitung der Versammlung und führte die Ent¬
lastung des Vorstandes sowie die Neuwahlen durch. Die
Entlastung wurde von der Versammlung einstimmig er¬
teilt und die Neuwahl brachte keine Veränderung des Vor¬
standes. Es wurden, mit einer Stimmenenthaltung, wieder¬
g e w ä h l t : 1 . Vo r s i t z e n d e r : K . L e n z

Wie man sieht, sind 1963 keine herausragenden Erfolge
errungen worden, doch d ie überaus gute und von a l len
Gegnern bewunderte Harmonie innerhalb der Sparte ent¬
schädigt dafür immer wieder.
Die Versammlung bestätigte dann einstimmig folgende
Spartenleiter für das Jahr 1964:

K e g e l n :
H a n d b a l l :

F a u s t b a l l :

S c h a c h :

L e i c h t a t h l e t i k :

F u ß b a l l :

F e d e r b a l l :

2 . V o r s i t z e n d e r :

3 . V o r s i t z e n d e r :

S c h r i f t f ü h r e r :

Spor twar t :
J u g e n d w a r t :

O . K e r s t e n
D . S i c k

H. Wegner
H . T h o m a s

H . S a s s

Anschließend gaben die einzelnen Spartenleiter der Ver¬
s a m m l u n g i h r e n J a h r e s b e r i c h t . H i e r n u r i n K ü r z e e i n
Ext rak t der Ausführungen:

Kegeln (O. Kersten)
Die stärkste Sparte unserer BSG konnte beim Verbands¬
sportfest in Glückstadt, wo 20 Kegelmannsdiaften um den
Pokal kämpften, diese Trophäe zum zweiten Male ge¬
winnen. Der Pokal des Betr iebssportverbandes, der schon
z w e i m a l g e w o n n e n w e r d e n k o n n t e , g i n g m i t n u r z w e i
H o l z v e r l o r e n .

E in in terner Pokal innerhalb der Spar te wurde im Som¬
mer ausgetragen. Dieses Turnier sol l in Zukunf t a l l jähr¬
l i c h w i e d e r h o l t w e r d e n .

Handbal l (P. Weise)
D i e H a l l e n h a n d b a l l s a i s o n 1 9 6 2 / 6 3 b r a c h t e d e r 1 . u n d
2. Mannschaft je einen 2. Platz in ihrer Klasse.
Beim Feldhandball konnte, durch Abgang einiger Spieler
bedingt, nur für Kleinfeld gemeldet werden. Immerhin
w u r d e d e r 3 . P l a t z i n d e r S t a f f e l e r r e i c h t .

Beim Turnier in Glückstadt wurde der 2. Platz erkämpft.
Für die Spielzeit 1963/64 konnten wieder zwei Feldmann¬
schaften gemeldet werden. Sie spielen in der 1. und 3. Di¬
v i s i o n .

W . S c h u l t z

P . W e i s e

H . F ö r s t e r

K . - H . M ü l l e r

W . S u d m a n n

G . L ü c k e r t

H. Wegner
N a c h e i n e r a b s c h l i e ß e n d e n D i s k u s s i o n ü b e r v e r s c h i e d e n e

Probleme des Spielbetriebes schloß der 1. Vorsitzende die
Jahreshauptversammlung mit einem Dank an alle aktiven
Mitglieder unserer Betriebssportgemeinschaft. H. Wegner
H a n d b a l l :

Nachdem unserer 1. Mannschaft in der vorjährigen Hallen¬
saison der Aufstieg in die 1. Division gelungen war, freu¬
ten wir uns alle sehr. Endlich war das Ziel, 1. Division, er¬
reicht. Doch seitdem haben mehrere Spieler, gerade dieser
Mannschaft, die Werft verlassen. Bundeswehr usw. So ent¬
stand eine Lücke, die sich trotz Neuanmeldungen leider
n o c h n i c h t w i e d e r s c h l i e ß e n l i e ß . S o i s t e s n i c h t v e r w u n ¬

derlich, daß wir in dieser Serie noch durch Verletzungen
und Krankheiten besonders gehandicapt sind, zumal in
dieser Klasse ein ziemlich rauher Wind weht. Bis jetzt ist
das Minuskonto jedenfalls größer als das Pluskonto.
Unsere augenblickliche Spielstärke reicht für diese Klasse
n i c h t a u s .

In unserer 2. Mannschaft will es, nach anfänglich recht
guten Erfolgen, auch gar nicht so recht laufen, aber ein
Mittelplatz in der Staffel ist immer noch sicher.
Im November trugen wir ein Spiel gegen die Bundeswehr
in Fischbek aus, welches 14:12 gewonnen werden konnte.
Dagegen wurde ein Freundschaftsspiel gegen Philips, es
g ing über e ine Ze i t von 2X25 Minu ten , 13 :18 ver lo ren .
Z u m J a h r e s e n d e h a t t e n w i r u n s i n F i n k e n w e r d e r z u e i n e r

kleinen Weihnachtsfeier zusammengefunden und ein paar
gemütl iche Stunden miteinander verbracht.

Faustball (H. Förster)
Als jüngstes Mitgl ied unserer BSG ist im Jahre 1963 die
Sparte Faustball gegründet worden. Nach kurzer Zeit des
Trainings und Aufbaues nehmen unsere Faustballer schon
a n d e r W i n t e r r u n d e 1 9 6 3 / 6 4 d e s Ve r b a n d e s t e i l .

Schach (K. H. Krumfuss)
Die Sparte Schach konnte 1963, durch den Verlust einiger
s e h r g u t e r S p i e l e r s o w i e d u r c h s t a r k e b e r u fl i c h e I n ¬
anspruchnahme e in iger Mi tg l ieder, ih re Punktkämpfe nur
s e h r s c h w e r d u r c h s t e h e n . E i n e g u t e We r b u n g f ü r d a s
Schachspiel war das Simultanturnier gegen den Welt-


