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Das Arbeitsprogramm der DW

In der Ausrüs tung l i egen :

S. 805 „Linde“ (von der Lippe) . . . P r o b e f a h r t 2 9 . 3 . 1 9 6 5
S . 8 0 7 „ S i g h a n s a " ( B e r g e s e n ) . . . . P r o b e f a h r t 2 0 . 5 . 1 9 6 5

Auf den He lgen l i egen :

Helgen III S. 809 (Dt. Afrika Linien)
H e l g e n V S . 7 8 0 ( S h e l l ) . . . .

.S tape l lau f 25 . 3 . 1965

.S tape l lau f 15 . 7 . 1965

M i t We r k s t a t t a r b e i t e n b e g o n n e n :

S. 810 (Dt. Afrika Linien) . . . . Kiellegung 29.3 1965

Letzter Termin für Lehrstellen 1965

Für fo lgende Berufe s ind noch e in ige Lehrste l len f re i :

S c h i f f b a u e r

D r e h e r

We r k z e u g m a c h e r
K e s s e l - u n d B e h ä l t e r b a u e r

Kup fe rschm ied

Bewerber bitte bei Herrn Betriebs-Ingenieur Sass (App. 353) oder
in der Lehrwerkstatt bei Meister Althoff (App. 244) melden.
Auswärtige Bewerber können sidi über die Telefon-Nr. 84 61 41
(App. 244) melden.

Titelbild: Alte Lotsenzeichen aus Ovelgönne und Helgoland. Diese Zeichen dienten den
zugelassenen Lotsen als Ausweis für eine rechtmäßige Ausübung ihres Berufes; denn
wurde früher zuweilen arger Mißbrauch getrieben auf diesem Gebiet. Das Helgoländer
Lotsenzeichen (von 1840) zeigt auf einer Seite die Buchstaben VR (Victoria Regina) und
eine Krone, was darauf hindeutet, daß Helgoland damals noch zu England gehörte.

e s

( Z u m A r t i k e l „ L o t s e n " . R e p r o d u k t i o n d e r P l a k e t t e n m i t f r e u n d ¬

licher Genehmigung des Museums für Hamburgisdie Geschichte.)
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1 S I G H A N S A
Der größte Kohlentransporter

der Welt lief vom Stapel

D e n G a s t e n a u s d e m N o r d e r

z u l i e b e g a b e s w ä h r e n d

der Taufreden ein heftiges

S c h n e e g e s t ö b e r .

Den ganzen Tag vorher

u n d g l e i c h w i e d e r d a n a c h

w a r s t r a h l e n d e s W e l l e r .
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Am Montag, dem 15. Februar 1965, lief der Motor-Massen¬
gutfrachter Bau-Nr. 807 vom Stapel. Das Schiff ist bestimmt
für A/S Sigbulk (Berge Sigval Bergesen, Oslo).
Das Sch i f f w i rd zum Koh len t ranspor t fü r d ie Nordwes t -
deutschen Kraftwerke gebaut. Für diesen Transport von
Flampton Roads, USA, nach Emden und Lübeck-Siems hat
die Reederei einen Neunjahresvertrag mit der Firma
Krupp Brennstoffhandel GmbH als Importeure abge¬
s c h l o s s e n .

F rau Lo t te Ke l t sch , d ie Ga t t i n des Vors tandsmi tg l i edes
der Nordwestdeu tschen Kra f twerke AG, Hamburg , Her rn
Dipl.-Ing. Erhard Keltsch, taufte den Neubau auf den Na¬
men „Sighansa", zu Ehren der Hansestädte und der Be¬
deutung, die diese immer für den Welthandel gehabt
h a b e n .

Das 68 000 tgroße Schiff ist der bisher größte Großraum-
Massengutfrachter der Welt. Ein Schwesterschiff „Sigtina"
wird für denselben Reeder z. Z. in Japan gebaut.

Der Rumpf wird durch Querschotte in elf Laderäume ge¬
t e i l t . R a u m 4 u n d 8 d i e n e n a u c h a l s B a l l a s t w a s s e r t a n k s .

Je v ier Wingtanks Steuerbord und Backbord d ienen zur
Au fnahme von Ba l l as twasse r bzw. Tre ibö l . Im Doppe l¬
boden kommt ein neu entwickeltes Ballastsystem zur An¬
wendung. Die Hauptballastleitung wird durch einen Bal¬
l a s t t u n n e l e r s e t z t . D i e G e s a m t b a l l a s t k a p a z i t ä t b e t r ä g t
etwa 60 Vo der Tragfähigkeit des Schiffes.
Durch besondere Konst ruk t ion und Arbe i tsausführung in
Boden und Deck ist es möglich, die sonst üblichen Material¬
s t ä r k e n i n d i e s e n B e r e i c h e n z u r e d u z i e r e n . D u r c h n e u ¬

artige, hochwertige Rostschutzanstriche kann ferner der
behördlich vorgeschriebene Rostzuschlag für die gesamte
Außenhaut reduziert werden, so daß eine nicht unerheb¬
liche Einsparung an Stahlgewicht zu verzeichnen ist.
Der Antrieb erfolgt durch einen Krupp-Burmeister &Wain-
Dieselmotor 884 VT 2BF mit einer Leistung von 16 800 PSe
bei 110 Umdrehungen pro Minute. Geschwindigkeit hier¬
b e i : 1 5 , 5 k n .

0 ^ ’ .

Kommandobrücke und sämt l iche Wohnräume l iegen ach¬
tern. Dadurch gewinnt das Schiff das für diesen Typ ganz
besonders wichtige freie Deck, das schnelles Laden und
Löschen ermöglicht. Das Schiff wird mit einem Greifer¬
bordkran der norwegischen Firma Munck International,
Bergen, ausgerüstet. Dieser Kran ist auf dem Hauptdeck
verfahrbar und erfaßt den gesamten Laderaumbereich.
Die Spannweite des Krans beträgt 23 m, die Ausladung

Mitte Rad 10,65 m(bis 6,0 maußenbords). Der Kranv o n

kann über e in Förderband e twa 900 tKoh le p ro S tunde
entladen. Die Hakenlast beträgt 20 t.
In den Löschhäfen Emden und Lübeck-Siems ist es mög¬
lich, das Schiff zugleich mit stationären Löscheinrichtun-
g e n

laden und dadurch d ie Hafenl iegezei t zu verkürzen.

Wegen der Tiefgangsbeschränkungen in Emden und Lü¬
b e c k w i r d d a s S c h i f f z u e r s t R o t t e r d a m a n l a u f e n , u m d o r t

e inen Tei l der Ladung für Anker Kolen Mi j . , Rot terdam,
z u l ö s c h e n . M i t d i e s e r F i r m a h a t d e r R e e d e r f ü r s e i n e B u l k

Carr ier „Sighansa" und „Sigt ina“ große Befrachtungskon¬
trakte abgeschlossen.

Das Schiff wird unter dem Kommando von Kapitän Alfred
Selvag stehen; die Besatzung besteht aus 37 Mann. Das
Schiff wird Mit te Mai abgel iefert werden.

u n d ü b e r d e n B o r d k r a n m i t t e l s F ö r d e r b a n d z u e n t -

2 5 0 , 0 0 m

2 4 2 , 7 5 m

3 2 , 2 0 m

1 9 , 3 0 m

1 2 , 8 0 m
6 9 1 0 0 t

1 5 , 5 k n

L . ü . A .

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

Brei te auf Spanten
S e i t e n h ö h e

Tie fgang auf Sommerf re ibord
Tr a g f ä h i g k e i t
G e s c h w i n d i g k e i t

Foto: Hamburger Aero Lloyd
Freigabe: L.A. Hamburg 227 474



n z w i s c h e n w ä c h s t d e r N e u b a u S . 8 0 9 , e i n 1 3 5 0 0 - t d w - M o -

torsch i f f fü r Essberger —Deutsche Af r ika L in ien, heran.
Der Stapellauf soll am 25. März sein. Das obige Bild zeigt
d e n S t a n d d e r A r b e i t e n M i t t e F e b r u a r .

benden Gattung, die mit der guten alten Dreifach-Expan¬
sionsmaschine angetrieben werden. Die Kurbelwelle mußte
ausgebaut und übergedreht, die Grundlager ausgegossen
und ausgebohrt werden. Außer der kompletten Erneue¬
rung des Kühlraumes war dann noch eine Reparatur er¬
forderlich, mit der bis zum Eintreffen des Schiffes in Ham¬
burg keiner gerechnet hatte: an tropische Temperaturen
gewöhnt, in südlichen Meeren zu Hause, hatte die Besat¬
zung p rompt a l l e Decks le i tungen e in f r i e ren lassen . E in
großer Teil mußte erneuert werden.
D e r i n d e r „ k l e i n e n C h r o n i k “ b e s c h r i e b e n e F a l l d e s B r e m e r

Schiffes „Seetramper" ist im Grunde gar nicht so außer¬
gewöhnlich. In manchen Häfen l iegen die Schiffe so un¬
ruhig, daß es stark auf die Außenhaut geht. Bei der „Rey -
k ja foss“ z . B . mußten wi r an Backbord und Steuerbord
zahlreiche Platten auswechseln, die durch das ständige

Scheuern am Liegeplatz erheb¬
l i c h r e d u z i e r t w a r e n . A n d e r e

Schiffe lagen bei uns mit Propel¬
ler- und Ruderschäden, gewöhn¬
lichen Reisereparaturen und der¬
gle ichen. Wir wol len es jedoch
für heute mit diesen herausge¬
gr i ffenen Beispielen genug sein
l a s s e n .

Einen schönen Erfolg konnte un¬
s e r e „ P o l a r s t e T n “ a u f i h r e r e r ¬
s t e n R e i s e i n C h a r t e r d e r S t a n ¬

d a r d F r u i t a n d S t e a m s h i p C o .
z w i s c h e n E k u a d o r u n d L o n g
B e a c h e r z i e l e n . M i t 5 Ta g e n
23 Stunden —das entspricht ei¬
n e r M a r s c h f a h r t v o n 2 2 K n o t e n —

s t e l l t e s i e e i n e n n e u e n R e k o r d

auf. Den bisherigen Rekord von
7Tagen und 4Stunden h ie l t e in
j a p a n i s c h e s S c h i f f d e r N Y K -
L i n i e .

*

Genug zu tun gab es wie immer auf dem Reparatursektor.
Der Turbinentanker „Havkong" des norwegischen Reeders
P. Meyer (41 750 tdw, 1959 in Schweden gebaut) hat te
Grundberührung im Kanal . Auf 25 mLänge war der Bo¬
den im Bereich von Tank 1—3 eingedrückt. 14 Platten muß¬
ten ausgewechse l t werden, und natür l i ch He izsch langen
usw. in den vorderen Tanks. Unabhängig davon war eine
Masch inenüberho lung notwend ig .
Zu einer Maschinenreparatur kam das pakistanische Schiff
„A l Husa in i " (10 270 tdw) . D ieser Dampfer —1943 ge¬
bau t —is t noch e in Ve r t re te r j ene r a l lmäh l i ch auss te r -

B o d e n s c h a d e n d e r „ H a v k o n g "

(Siehe auch S. 14.15)i



k l e i n e c h r o n i k d e r w e l l s c h i f f a h r l ● ● ●

sechs 140 000-t-Tanker ausschreiben. Dafür soll die japa¬
nische Hitachi-Werft in einer vorzeitigen Submissions¬
offerte den Preis bereits mit 80 $pro Tonne beziffert ha¬
ben, während holländische Werften an 88 $, deutsche an
90 Iund englische an mehr als 95 Sdenken.

Mit 9,72 Millionen BRT Schiffsraum liegt die letztjährige
Gesamtbauleistung aller Nationen über der von 1958
(9,06 Mill. BRT). Mit diesen Zahlen, die die Zeitungen kürz¬
lich gegenüberstellten, kann man eigentlich nicht viel an¬
fangen. Interessant wäre einmal zu erfahren, wie sich die
Gewinne in d iesen be iden Jahren zue inander verha l ten!
Im übrigen hat die sprunghafte Zunahme der Tanker¬
abmessungen alle Vergleichsmaßstäbe gesprengt. Man ist
heute bei 160 000 Tonnern angelangt (Japan). 145 000-Ton¬
ner werden auch bei uns in Europa schon diskutiert (Udde-
valla-Werft, Schweden).

Nachdenklich stimmt einen die heutige Reihenfolge der
Schiffbauländer nach ihren letztjährigen Bauleistungen.
England, das einst mehr als doppelt so viele Schiffe baute
als alle übrigen Länder der Welt zusammen, liegt auf dem
vierten Platz. Japan führt mit erschreckendem Abstand.
Ihm folgen Schweden und die Bundesrepublik Deutschland.
Hier ein paar Zahlen:

Der Bestand der deutschen Handelsflotte hat sich im letz¬
ten Jahr nicht sehr verändert. Die Tendenz der letzten
Jahre -Verringerung der Schiffszahl bei gleichzeitiger Zu¬
nahme der Tonnage -hat sich langsam fortgesetzt. Bei
4,98 Mill. BRT ist die Anzahl der deutschen Seeschiffe um
17 zurückgegangen, die Gesamttonnage um 55 000 BRT ge¬
stiegen. Das ist die zweitniedrigste Zuwachsrate seit 1950.
Einen immer größeren prozentualen Anteil machen die
Tanker aus. Um 29 Trockenfrachter hat sich die deutsche
Handelsflotte im letzten Jahr reduziert, während 3Kühl¬
schiffe und 9Tanker hinzugekommen sind. Der Tanker-
Tonnageanteil der für deutsche Reeder vergebenen Auf¬
träge beträgt 50 %.

P r o z e n t
d e s W e l t s c h i f f b a u sM i l l , B R T

38,73,761. Japan
2 . S c h w e d e n

3. Deutschland (West)
4 . Großbr i tann ien

10,11,03 Ein neuer Schiffstyp, der nach dem Känguruh-System arbei¬
ten soll, wird in Amerika nach einer bereits 1963 in Japan
veröffentlichten Idee ausgearbeitet. Wie einzelne Groß¬
behälter stehen 24 Seeleichter in Reih und Glied verpackt
an Bord, in zwei Lagen übereinander, die je 30 mlang sind
und je 520-7501 Ladung aufnehmen können. Zur Aufnahme
und Abgabe der kastenförmigen Leichter wird das Trä¬
gerschiff wie ein Schwimmdock geflutet. Die Leichter wer¬
den im Bestimmungshafen ausgedockt und sofort per
Schlepper auf Binnenwasserstraßen weiterbefördert. Die
Hafenliegegebühren, die von den Reedern als kaum noch
tragbar bezeichnet werden und teilweise schon über 50%
der Seefrachtraten betragen, würden damit erheblich ver¬
ringert werden können. Es kommt nur darauf an, daß sich
jederzeit eine auf diese Art gut verteilbare Ladung finden
läßt! Und in wie ungünstigem Verhältnis das Gesamtver¬
packungsgewicht zur Nutzladung steht, darüber ist noch
n i c h t s b e k a n n t .

8,50,83
8,30,81

Daß im Schiffbau auch für das kommende Jahr genug
Arbeit vorhanden ist, beweisen die Zahlen der Auftrags¬
bestände. Rund 10,5 Mill. BRT Schiffsraum wurde 1964 auf
Stapel gelegt. Wie sich die Aufträge auf die verschiedenen
Länder verteilen, zeigt die folgende Übersicht. Stichtag ist
der Jahreswechsel:

We l t - Ve rände rung
a n t e i l
i n %

Insgesamt
S c h i f f e

B R T g e g e n
30. 9. 1964

— 2 5 5 6 0 0

— 3 7 5 7 1

— 1 0 2 3 1 0
— 1 2 0 5 0 8

— 9 1 3 3 9

Japan
G r o ß b r i t a n n i e n
S c h w e d e n

Bundesrepublik
F r a n k r e i c h

I ta l ien
Norwegen
Spanien
U S A
P o l e n

N i e d e r l a n d e

Jugoslawien
D ä n e m a r k

K a n a d a

F i n n l a n d

Belgien
B r a s i l i e n

184 2 338 975 22,90
191 1 729 770 16,93

60 905 076 8 , 8 6
122 794 221 7 , 7 7
107 568133 5 , 5 6

61 567 679 5 , 5 6
85 475 543 4 , 6 6

184 457 569 4 , 4 8
58 363 506 3 , 5 6
57 319 667 3 , 1 3

106 303 833 2 , 9 7
43 289 406 2 , 8 3
36 270 721 2 , 6 5
27 153 569

41 151 261 1 , 4 8
11 146 650 1 , 4 4
22 133 080 1 , 3 0

9 1 7 8 Mit einer Eisenladung an Bord sank im Skagerrak bei rau¬
hem Wetter der kleine polnische „Nysa" mit 18 Seeleuten.
Man vermutet, daß die Eisenladung ein Leck in die Außen¬
haut geschlagen hat. Niemand wurde gerettet. -Vor Le
H a v r e k o l l i d i e r t e d e r a m e r i k a n i s c h e F r a c h t e r L u c i l e B l o o m -

field mit dem kleinen französischen Benzintanker „Port
Manech", auf dem sofort mehrere Explosionen ausbrachen.
Fünf Besatzungsmitglieder kamen ums Leben, zweiund¬
zwanzig wurden verletzt.

+ 7 5 2 8 5
+ 1 2 5 3 0 6

—107 701

— 2 4 0 7 6
+ 7 5 1 7

+ 6 1 3 1 6
1 0 4 7

+ 3 0 8 0 9

+ 2 3 7 3 3
+ 2 0 4 1 5

+ 1 9 1 0 0 Nicht nur auf hoher See ist ein Schiff auch heute noch ge¬
fährdet; auch im sicheren Hafen kann ein Sturm ihm zum
Verhängnis werden. Das erfuhr kürzlich der deutsche
Frachter „Seetramper" aus Bremen ausgerechnet im son¬
nigen Italien. Er wurde in Neapel mit solcher Gewalt ge¬
gen die Kaimauer gedrückt, daß er leck sprang und sank.

Danach müßte England wieder aufholen, Japans Führungs¬
abstand geringer werden und Deutschland noch weiter ab-
fallen mit seinem Gesamtanteil, während etliche kleinere
Länder an Boden gewinnen. Doch da hier nur Auftrags¬
bestände angegeben sind und keine Bauzeiten, können
wir wohl auch im nächsten Jahr wieder Überraschungen
erleben. Der Grund für die zunehmende Vergabe auch
europäischer Aufträge an japanische Werften sind be¬
kanntlich die Preise, für die nach Pressemeldungen etwa
folgende Relationen bestehen: Die Esso wird demnächst

E i n e n n e u e n R e k o r d s t e l l t e n d i e d e u t s c h e n K ü m o s a u f . S i e

beförderten im letzten Jahr 15 Millionen Tonnen Ladung.
Für 670 dieser Schiffe mit insgesamt 286 500 tdw ist der
Heimathafen Hamburg oder ein Hafen der Unterelbe,

7
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ein harter und verantwortungsvoller Dienst

D i e „ K u l m e r l a n d “ i s t a u f d e r H e i m r e i s e v o m G o l f v o n
Mexiko nach Hamburg. Die nachtdunkle Kommandobrücke
des Hapag-Motorschiffes ist besetzt mit dem Kapitän, dem
wachhabenden Dr i t ten Offizier, e inem in Ausbi ldung ste¬
henden Seekadet ten (Offiz ie ranwär te r ) und dem Ruder¬
gänger.
Vor einiger Zeit wurde das Feuer von „Elbe 1" gesichtet.
Es herrscht nur mäßige Sicht. Der „Drit te" steht am Ra¬
dargerät .
„Haben Sie den Lotsendampfer schon ausgemacht?“ ■—
„Ich sehe mehrere Echos auf dem Bildschirm, zwei davon
bewegen sich nicht oder nur ger ing. Das dürf ten Feuer¬
schiff und Lotsendampfer sein!"
Ein prüfender Blick des Kapitäns auf den Schirm, ein kur¬
zes Nicken. „Ja, lassen Sie die Lotsentreppe an Backbord
ausbr ingen!" Der „Dr i t te" hebt d ie Hand und zeigt „ver¬
standen". Mit der Tr i l lerpfei fe hol t er den Matrosen vom
„ F l ö t e n t ö r n " h e r b e i , d e n L ä u f e r d e r D e c k s w a c h e . U n d d e r
Kapitän schiebt inzwischen den Hebel des Maschinentele¬
grafen auf „Halbe Fahrt".
Jetzt sieht es der Dritte auch deutlich mit bloßem Auge:
das eine der beiden georteten Fahrzeuge führt unverkenn¬
bar die weiß-roten Laternen im Topp: das Lotsenschiff. Es
n immt Fahr t au f und hä l t au f d ie „Ku lmer land" zu , d ie
mit langsamen Schraubenumdrehungen noch ein Manöver

fährt und dann beidreht. In Lee des Hapag-Frachters stoppt
der Lo tsendampfer. Wen ig später dümpel t das Verse tz¬
boot durch die Dünung.
D e r L o t s e m u ß d i e h a u s h o h e B o r d w a n d d e s 11 2 8 2 To n n e n

t ragenden Sch i f f es e rk l immen . Das Au fen te rn übe r d ie
Lo t sen t reppe , d i e sogenann te Jacobs le i t e r, i s t w i r k l i ch
e i n K l e t t e r k u n s t s t ü c k ; d e n n d e r L o t s e h a t a u c h n o c h s e i n e
schwarze Ledertasche bei sich. Das „Walki-Talki", ein trag¬
bares Sprechfunkgerät , wi rd an e iner Wurfleine an Bord
g e n o m m e n .

Der Dritte Offizier steht zum Empfang bereit. Gleich nach
dem Händedruck wendet sich der Lotse —er trägt einen
d u n k l e n L o d e n m a n t e l u n d e i n e b l a u e S c h i r m m ü t z e — o h n e

Umschweife dem Niedergang zur Kommandobrücke zu.
Dort oben Handschlag mit dem Kapi tän, kurzes Murmeln
d e s N a m e n s , d a n n e i n B l i c k a u f d i e n a u t i s c h e n I n s t r u ¬

mente: Kompaß, Ruderlage- und Umdrehungsanzeiger so¬
wie auf den Radarschirm' . „Kapi tän —was läuf t er? Und
was hat e r fü r Tie fgang?" ■— „Achtzehne inha lb Knoten
.Höchst', Tiefgang 28 Fuß!"

Das alles hat nur Sekunden gedauert. Und danach ist der
L o t s e a u f d e r „ K u l m e r l a n d " z u H a u s e . M i t S e l b s t v e r ¬
s t ä n d l i c h k e i t w e i ß e r d e n E l f t a u s e n d t o n n e r z u h a n d h a b e n ,
obwohl doch jedes Schiff andere Steuer- und Manövrier¬
eigenschaften hat. ..

8



Schon Anno 1656 hatte die Pilotage-Verordnung derHam-
burg ischen Admira l i tä t das Lotsenwesen fes t o rgan is ie r t
und s tänd ig zwe i Lo t s -Ga l l i o ten au f See beo rde r t . S ie
kreuzten anfangs süd l ich Helgo land. Später s tanden s ie
be i der Roten Tonne au f und ab , s ie lag nörd l i ch vom
S c h a r h ö r n - R i f f ,

D iese Segler wurden von verwegenen „Capi fa ins" gefah¬
ren. Man hat te ihnen wohlweis l ich das Recht ver l iehen,
zur Un i form go ldene Epaule t ten und den s i lbernen Ma¬
r ineoffiz iersdegen mi t Por tepee zu t ragen. Das war da¬
m a l s e i n e b e d e u t e n d e A u s z e i c h n u n g , m i t d e r m a n d i e
große naut ische Le is tung öffent l ich herausste l len wol l te ,
d ie solchen Lotsschi ffern abver langt werden mußte. Tat¬
s ä c h l i c h i s t i n d e n 2 2 0 J a h r e n i h r e s D i e n s t e s n u r e i n e i n ¬

z ige r von den he rvo r ragend gebau ten Lo tsschonern im
Sturm gescheitert. Ein anderer Schoner sank nach Kollision
m i t e i n e m z u l o t s e n d e n S c h i f f . E r s t 1 9 2 6 / 2 7 w u r d e n d i e

letzten Lotsenschoner der Elbe durch Lotsendampfer er¬
s e t z t .

Man darf getrost sagen, daß von 1656 bis zum heutigen
Tage die Seeschiffahrtsstraße nach Hamburg keine Stunde
lang ohne Lotsendienst und damit ohne Fürsorge für an-
konimende und ausgehende Schiffe gewesen ist. Auch zu¬
vor hatte es längst „Piloten" oder „Lodsleute" in der Elb¬
mündung wie auf dem Strom gegeben. Aber das waren in
d e n b e i d e n e r s t e n J a h r h u n d e r t e n d e r H a n s e z e i t K ü s t e n ¬

fischer gewesen, die als ortskundig galten.
B e i z u n e h m e n d e m S c h i f f s v e r k e h r w u r d e d i e s e s „ w i l d e
Lotsen" durch ungeprüfte Fischer, die überdies ihr Lots¬
geld frei aushandelten, bedenkl ich. Als 1655 kurz nach¬
einander vier Schiffe mit wertvoller Ladung durch Schuld
und Leichtsinn eines Ritzebütteier Piloten verunglückten,
drängte Hamburgs Kaufmannschaft aut Bestrafung des
Übeltäters und auf Verbesserung des Lotsenwesens in der
Elbmündung. So kam es zu der besagten Pilotageverord-
nung von 1656 und zu den draußen kreuzenden Galioten
und Schonern. Sie hatten alle ein „E" im Segel, das Kenn¬
z e i c h e n f ü r d i e E l b e .

Im Jahre 1770 hatte die Hamburgische Admiralität den
Lotsinspektor zum „Commandeur" ernannt und eine kleine
Galiot armieren lassen. Sie lag als ständiges Quarantäne-
Wachtschiff im Stromi und sollte notfalls mit Waffengewalt
den Verkehr zwischen Sch i f f und Land unterb inden. Ob
sie wirklich jemals widerborstige Aufkommer bombar¬
d i e r t e , i s t n i c h t ü b e r l i e f e r t .

In der Kirche zu St. Margarethen, unweit Brunsbüttelkoog,
pflegte der Pastor sonntags zu beten: „Gott schütze un¬
sere Dämme und Deiche, Sch leusen und Wet tern , auch
alle Reisenden zu Lande und zu Wasser, in Besonderheit
die hier auf der Bösch stationierten Lotsen." Diese spe¬
zielle Lotsenfürbitte soll übrigens zweimal im Frühjahr
mit einer Stiege lebender Schollen aus Mitteln der Lotsen¬
k a s s e h o n o r i e r t w o r d e n s e i n !

Die Seelotsen brachten f rüher ihre Schi ffe a l lenfa l ls b is
Freiburg oder gar Glückstadt. Im Wirtshaus auf der Bösch
bei St . Margarethen hat ten d ie Lotsenbrüder von Ovel¬
gönne und Neumühlen ih r Wach- und Bere i tschaf tshaus
errichtet. Sie lotsten stromaufwärts nach Hamburg weiter.
Aber es gab freilich Konkurrenz, mit der das Einverneh¬
men n ich t a l l zu ros ig gewesen is t . Immerh in bestanden
auch die Brüderschaften der Hannöverschen, der Glück¬
städter, der Blankeneser und der Hamburger Elblotsen I
1910 gründeten die fünf damals noch vorhandenen Brüder¬
schaften den Allgemeinen Elblotsenverein. 1943 fusionier¬
ten sie zur „Lotsenbrüderschaft Hamburg
derum 1956 mit den Cuxhavener Seelotsen zur heutigen
„Lotsenbrüderschaft Elbe" vereinigte. Ihre Mitglieder nen¬
nen sich nunmehr allesamt „Seelotsen". Ihr Lotsring I
reicht von Finkenwerder bis Brunsbüttelkoog, der Lotsen¬
ring II von Brunsbüttelkoog bis zum: Feuerschiff „Elbe 1".
Die Lotsenzentrale befindet sich in dem Lotsenhaus neben
der Alten Schleuse von Brunsbüttelkoog. Draußen auf der
Reede erfolgt grundsätzlich Lotsenwechsel für alle vorbei¬
fahrenden Schiffe. Diese Rede liegt fast genau in der
Mitte der Revierfahrt „von See auf Hamburg".
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laternen. Der Seelotse aber kennt sich aus. Er weiß „auch
im Schlaf" ganz genau, welche Feuer jeweils zusammen¬
gehören und überall dort, wo der Flußlauf es gestattet,
eine neue Riditfeuerlinie ergeben. Kämen wir etwa einem
Ufer oder einer Sandbank gefährlich nähe, so würde das
untere der beiden Leuchtfeuer seine „Kennung" verändern
u n d w a r n e n d b l i t z e n .

Auch bei Tage steuern die Lotsen weitgehend nach den
b e i d e n ü b e r e i n a n d e r s t e h e n d e n L a n d m a r k e n d e r R i c h t ¬
feuerlinien. Tiefgehende Seeschiffe können sich nicht ein¬
fach an den Tonnenstrich, an die Fahrwasserkante, halten;
sie müssen der tiefsten Rinne des Fahrwassers folgen.

An einigen Stellen der Unterelbe sind anstelle von
Richtfeuern „Leitfeuer" installiert. Die Leuchtfeuer Schee¬
l e n k u h l e n u n d H o l l e r w e t t e r n f ü h r e n z u m B e i s p i e l d e n
Lotsen durch einen besonders gekennzeichneten Leitsek¬
tor heran; beiderseits davon sind Warnsektoren eingebaut,,
die rot, grün oder in bestimmter Blitzzahl auf leuchten.
Die „Quermarkenfeuer" zeigen schließlich den Übergang
von einer Richt feuer l in ie in d ie nächste oder von einem
Lei tsektor in den anderen an. Befinden s ie s ich querab,
dann wird es Zei t , den Kurswechsel vorzunehmen.
Unser Bordradar kreist unentwegt. Es ortet die Fahr¬
wassertonnen, die Uferlinien —bei Niedrigwasser auch
die Strombauwerke —und die anderen Schiffe. Bei Nebel¬
fahrt würde es allein allerdings nicht ausreichen; dann
müßte die moderne Sicherungsradarkette einspringen,
von der noch die Rede sein wird.
Die technische Vollkommenheit der Elb-Seezeichen ist be¬
wundernswert. 56 Haupt-Leuchtfeuer und 141 große Fahr¬
wassertonnen weisen einen sicheren Weg von der Nord¬
see zum 75 Seemeilen entfernten Hamburger Hafen. Hin¬

kommen d ie s ieben S ta t i onen de r Radarke t te . Auch
der Ausbau der Unterelbe selbst hat immer weitere Fort¬
schritte gemacht. 1924—1934 hatte man das Fahrwasser
am Osteriff erweitert und ausgebaut. Damit verschwand
das le tz te s tö rende Nade löhr. B is 1961 wurde das ge¬
samte Fahrwasser durchgehend auf elf Meter unter Nied¬
rigwasser vertieft. Der ausgebaggerte Sand wurde zwi¬
schen Altenwerder und Finkenwerder aufgespült, damit
neue Industrieanlagen darauf entstehen können. Die
Ausbaggerung der Elbe auf 12 Meter ist jetzt im Gange.
S i e w i r d 6 0 — 8 0 M i l l i o n e n M a r k k o s t e n . A u ß e r d e m
wächst der neue Le i tdamm be i Cuxhaven immer we i ter,
d e r d i e F a h r r i n n e z u d e n F e u e r s c h i f f e n v o r Ve r s a n ¬
dungen aus dem Wattenmeer schützt.
Aber d ie Größe der Sch i f fe wächs t immer we i te r. Tro tz
Ausbau der Seeschiffahrtsstraße gewinnt damit die Tide,
gewinnen Wasserstand und Windstau wieder an Be¬
deutung. Voll abgeladene 36 000-Tonner können heute
s c h o n m i t H i l f e d e r F l u t w e l l e n a c h H a m b u r g d u r c h ¬
l a u f e n .

J e t z t s t o p p t u n s e r F r a c h t e r v o r d e r S c h l e u s e n e i n f a h r t
von Brunsbüttelkoog. Das Lotsenversetzboot kommt
langseits. Unser Lotse verabschiedet s ich und macht die
Kommandobrücke seinem Kol legen f re i , der d ie „Kulmer-
land" nun b is nach Hamburg-Finkenwerder br ingen wi rd.
D o r t k o m m t d e r H a f e n l o t s e a n B o r d .

W ä h r e n d w i r n a c h d e m L o t s e n w e c h s e l w i e d e r F a h r t a u f ¬
nehmen, zunächst mit Kurs Scheelenkuhlen, herrscht in der
Lotsenstat ion Brunsbüt te lkoog der übl iche Hochbetr ieb.
Te le fone k l inge ln , der Fernschre iber ra t te r t und g ib t an
d ie nächs ten Lo tsens ta t i onen Abgangs - und Pos i t i ons¬
m e l d u n g e n v o n S c h i f f e n d u r c h , d i e e n t w e d e r v o n d e r
H a f e n l o t s e n s t a t i o n F i n k e n w e r d e r a u s g e h e n d o d e r v o n
Feuerschiff „Elbe 1" einkommend gemeldet werden. Die
S c h i f f s n a m e n w e r d e n s a m t i h r e n P a s s i e r - Z e i t e n m i t

Kreide auf großen Wandtafeln notiert. An zwei Schreib¬
t i s c h e n s i t z e n d i e W a c h l e i t e r v o m L o t s b e z i r k I u n d v o m
L o t s b e z i r k I I . Z a h l r e i c h e S e e l o t s e n s t e h e n a u f A b r u f b e ¬
r e i t . I m m e r w i e d e r w i r f t m a l e i n e r v o n i h n e n d u r c h e i n s

der beiden Ferngläser, die auf Stativen an der Fenster¬
front aufgebaut sind, einen Blick auf die Reede.

Auf der Brücke der „Kulmerland" zeigt der Maschinentele¬
graf wieder „Volle Fahrt voraus".
„Ruder Steuerbord zwanzig!" befiehlt der Lotse.
„Steuerbord zwanzig!" echot es von hinten. Der Ruder¬
gänger hat, wie zur Vermeidung von Mißverständnissen
üblich, die Order des Mannes im Lodenmantel laut wie¬
d e r h o l t .

Der Dritte ist ins Kartenhaus gegangen. Er beendet gerade
seine Notizen in der Logbuch-Kladde: „23.22 Uhr Ende der
Seereise. Maschine stop zur Lotsenübernahme. —23.26
Uhr Lotse an Bord. Beginn der Revierfahrt."
Auf der ausliegenden Seekarte „Deutsche Bucht
mündung" markiert ein Bleistiftkreuz die Position der Lot¬
senübernahme. Der Offizieranwärter hat dieses Kreuz ge¬
zeichnet. Er „koppelt" auf dieser Wache die Kurse, damit
e r es l e rn t .

„Auf 93 Grad gehen!" sagt jetzt der Seelotse. Und wieder
echot der Rudergänger: „Auf 93 Grad gehen." Das ist jetzt
der rechtweisende Kurs auf Feuerschiff „Elbe 2".
Es i s t auflau fendes Wasser. Der F lu ts t rom sch ieb t das
Schiff zusätzl ich mit etwa zweieinhalb Meilen pro Stunde.
Vor und h in te r ih r s ind d ie L ich te r zah l re icher anderer
Schiffe sichtbar, fast alle sind „Mitläufer". Bei dieser Tide
kommen nur wenige ausgehende Schiffe entgegen.
Der Kapitän hat eine Kiste mit guten mexikanischen „Pu-
ros" holen lassen: eine Zigarre für den Lotsen. Bald wird
auch ein Mittelwächter-Kaffee gebraut. Während der
Zweite Offizier sich als neuer Wachhabender dem Kapitän
und dem Lotsen hinzugesellt, ist Zeit für einen kleinen
Klöhnschnack. . . wie es denn so war auf der Reise, und
was es Neues gibt zu Hause, an der heimatlichen Elbe.
Doch so lässig die Unterhaltung geführt wird —die Atmo¬
sphäre gespannter Wachsamkeit bleibt bestehen. Der
Lotse hat seine Augen überall.
Hinter Feuerschiff „Elbe 3", bei Tonne 10, wartet der See¬
lotse den „unterbrochenen" weißen Sektor des Leucht¬
feuers Neuwerk ab, um dann in die erste Richt feuer l in ie
einzusteuern, die er etwas südlich offenhält. Ausfahrende
Schiffe müssen diese Richtfeuerl in ie, die aus dem Ober¬
feuer Osterende-Groden und dem Unterfeuer Neufeld ge¬
b i lde t w i rd , e twas nörd l i ch o f fenha l ten . Nur Sch i f fe m i t
großem Tiefgang, sogenannte Wegerechtschiffe, die je¬
wei ls d ie t ie fs te Fahrwasserr inne beanspruchen müssen,
nehmen die Feuer „in Linie", das heißt. Ober- und Unter¬
feuer stehen in „Deckpeilung" übereinander.
Zum Greifen nahe glitzern jetzt an Steuerbordseite die
Lichter von Cuxhaven auf. Hier ist die Elbmündung zwar
noch volle 15 Kilometer breit, aber sie besteht hauptsäch¬
lich aus Watten. Das eigentliche Fahrwasser ist wesentlich
s c h m a l e r .

Der Zweite geht mal wieder ins Kartenhaus und trägt in
die Logbuch-Kladde ein: „01.17 Uhr Alte Liebe Cuxhaven
pass ier t . "
Die Elbe ist belebter geworden. Hin und wieder werden
A u s w e i c h m a n ö v e r e r f o r d e r l i c h . M a n m e r k t e s : b e i C u x ¬
h a v e n i s t d i e E l b e e i n e d e r v e r k e h r s r e i c h s t e n W a s s e r ¬

straßen der Welt. Fast 80 000 Schiffe werden pro Jahr hier
gezähl t !
Dann geht die Reise weiter, hinein in den strömungsrei¬
chen Schlauch der Strombiegung bei Groden, die mit einer
(jetzt nicht sichtbaren) großen, markanten Bake bezeichnet
i s t . Be i Nach t e rmög l i chen a l le in d ie fa rb igen Sek to ren
der Leuch t feuer Neu fe ld , A l tenbruch und Ot te rndor f m i t
den s ich überschneidenden Begrenzungsl in ien ihrer Sek¬
t o r e n e i n e m e t e r g e n a u e P o s i t i o n s k o n t r o l l e . B a l d s i n d
O s t e r e n d e - G r o d e n u n d A l t e n b r u c h a c h t e r a u s „ i n L i n i e " ,
und zwar in rechtweisender Pei lung 263 Grad. Für e ine
Richtfeuerlinie in Vorausrichtung ist in dieser Gegend nir¬
gendwo Platz.
Dem Fahrgast erscheint die Unterelbe nachts als verwir¬
rendes D iadem von b l i nkenden , b l i t zenden , f unke lnden
und farbigen Feuern, Lichtem und wandernden Positions-
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In kurzen Abständen melden sich die Lotsen beim Wachleiter, greifen nach ihrer schwarzen
Tasche und schnappen s ich das „Walk i -Talk i " . D i rekt vor der Haustür der Lotsenzentra le l ie¬
gen moderne, seetücht ige Lotsenversetzhoote, d ie zwischen den Schi ffen und der Stat ion hin-
und herpendeln. Auch hier ist der Lotsenwechsel nicht immer einfach. Bei Weststürmen steht eine
gehörige See auf der Reede.

Aber die Lotsen haben Seebeine. Sie besitzen allesamt das Kapitänspatent auf Großer Fahrt,
das Patent A6. Jeder von ihnen war nach Erwerb dieses Befähigungszeugnisses noch minde¬
stens sechs Jahre a ls Kapi tän oder Wachoffiz ier auf Überseeschi ffen im Dienst , bevor er d ie
halb jähr ige Spezia lausbi ldung a ls Lotsenanwär ter durch l ie f .

Die Erfahrungen in der Handhabung großer Seeschiffe sind unumgängliche Voraussetzungen
für die Übernahme der großen Verantwortung eines Seelotsen. Jede Untiefe, die Strömungsver¬
hältnisse, die Ankermöglichkeiten und jede Peilung seines Reviers muß er kennen. Nur Kapitäne
auf Großer Fahrt br ingen soviel Fachkenntnis und Praxis mit, daß sie fremde Schiffe über die
b e l e b t e U n t e r e l b e l a v i e r e n k ö n n e n .

D a s A u s s e t z e n d e s

L o t s e n v e r s e t z b o o l e s

i s t z u w e i l e n e i n e

f e u c h t e A n g e l e g e n h e i t .



ihr Teleport-Sprechfunkgerät mit —oder sie nehmen das
Bordgerät des betreffenden Schiffes, um sich in den Ver¬
kehr mit der nächstgelegenen Radarzentrale einzuschal¬
t e n . D e r B e r e i c h d e r S t a t i o n C u x h a v e n b e g i n n t b e i
Tonne E. Sie liegt in der Nachbarschaft von Feuerschiff
„ E l b e 2 " .

Nehmen wir an, der Seelotse geht bei Nebel mit seinem
Teleport-Gerät vom Typ Orion auf die Ukw-Frequenz.
E r z i e h t d i e S t a b a n t e n n e h e r a u s u n d r u f t : „ H a l l o , R a d a r ¬

s t a t i o n C u x h a v e n , R a d a r s t a t i o n C u x h a v e n . . . E i n u n d ¬
zwanzig, zweiundzwanzig, dre iundzwanzig . . .Frage
Verständigung? Bitte melden für Orion elf!"
J a , h i e r S t a t i o n C u x h a v e n f ü r O r i o n e l f . . . f ü r O r i o n
elf ...Die Verständigung ist gut. Bitte geben Sie uns
jetzt den Schiffsnamen und ihre Posit ion!

„Rada r Cuxhaven von Or i on e l f : H ie r sp r i ch t See lo t se
Keller auf dem Fruchtschiff ,Pentelikon'. Größe 4700 brutto.

W i r s t e h e n e i n e h a l b e M e i l e s ü d o s t w ä r t s To n n e E m i l u n d

n e h m e n K u r s a u f , E l b e 3 ' . W i r b i t t e n u m R a d a r b e o b ¬
achtung! "

„Verstanden, Orion elf , verstanden. Wir haben euch jetzt
d e u t l i c h i m B i l d ! "

Die elektromagnetischen Wellen der längsten und modern¬
s t e n R a d a r k e t t e d e r W e l t h a b e n d a s M o t o r s c h i f f „ P e n t e -

likon" aufgefaßt. Sie werden es bei diesem Blinde-Kuh-
Spie l s icher nach Hamburg le i ten. Die Sicherungsradar¬
anlagen ermöglichen es, den Weg des Schiffes lückenlos
zu verfolgen. Als Radarbeobachter an Land fungieren
alterfahrene A6-Kapitäne. Sogar die Richtfeuerlinien kön¬
nen von ihnen ins Bi ld geschal te t werden, so daß jede

Als Lotsenanwärter waren sie noch einmal zu Lehrl ingen
geworden. Mit allen Einzelheiten des Reviers mußten sie
vertraut gemacht werden: Sie lernten den Betrieb auf
Baggern, Spülern, Leuchttürmen, Land-Radarstationen,
Lotsenschi ffen und Lotsenstat ionen kennen. Achtz ig Rei¬
s e n m u ß t e n s i e a l s „ z w e i t e r M a n n " m i t e i n e m ä l t e r e n
Lotsen machen, bevor sie endl ich das Lotsenexamen ab-
legen durften. Und als sie es bestanden hatten, durften
s i e z u n ä c h s t a u c h n u r a u f k l e i n e r e n S c h i f f e n D i e n s t t u n ,

bis man ihnen —mit der Zahl ihrer Lotsenjahre ●— immer
größere Fahrzeuge anver t rau te .

In genau festgelegter Reihenfolge bekommen sie von
ihrem Wachleiter ein Schiff zugewiesen. Das Lotsengeld
und die Lotsengebühr werden von der Wasser- und Schiff¬
fahrtsdirektion Hamburg, der Aufsichtsbehörde für das
Lotswesen auf der Untere lbe, e ingezogen und nach Ab¬
zug eines Staatsanteiles an die Kasse der Lotsenbrüder¬
s c h a f t E l b e ü b e r w i e s e n . I n d i e R e i n - E i n n a h m e n t e i l e n

sich gleichmäßig alle 250 Seelotsen der Brüderschaft, denn
die „Piloten" auf dem großen internationalen Dampfer¬
treck nach Hamburg sind Angehörige eines freien Be¬
r u f e s !

♦

Jedes Jahr, besonders zur Winterzeit, wird es an vielen
Tagen pottendick. Früher mußte bei Nebel jeder Schiffs¬
verkehr auf der Unterelbe eingestel l t werden. Die Lotsen
brachten ihr Schiff zum nächstbesten Ankerplatz, um dort
Sichtbesserung abzuwarten. Heute wird weitergefahren.
Die bei „Elbel" an Bord steigenden Lotsen haben ja
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Abwe ichung vom r i ch t igen E in - oder Aus lau fku rs so fo r t
i n d e r Z e n t r a l e b e m e r k t w i r d .

„Orion elf, Orion elf, Orion elf: Sie stehen jetzt genau
in Fahrwassermitte zwischen Tonne Mund Tonne 12, Ach¬
tung, bei Tonne 14 und 15 je ein Entgegenkommer!"

„Cuxhaven von Or ion e l f : danke jawohl , d ie Echos s ind
gut zu erkennen. Wir fallen etwas nach Steuerbord ab und
gehen einstweilen auf Kurs 165 Grad!"

Noch befindet s ich das Schi ff gerade eben im Ortungs¬
b e r e i c h d e r S t a t i o n N e u w e r k . S i e i s t e b e n s o u n b e m a n n t

wie die Stationen Belum, Steindeich und Hetlinger Schan¬

ze. Die starr gerichteten Leit- und kreiselnden Kontrollan-
t e n n e n d i e s e r a u t o m a t i s c h e n S t a t i o n e n m e l d e n i h r e W a h r ¬

nehmungen über e ine Gigaher tz -R ich t funks t recke drah t¬
l o s z u d e n b e m a n n t e n Z e n t r a l s t a t i o n e n C u x h a v e n , B r u n s ¬

b ü t t e l k o o g u n d H a m b u r g . F ü r d i e e i n z e l n e n O r t u n g s ¬
b e r e i c h e s i n d b e s t i m m t e U k w - K a n ä l e v e r e i n b a r t , s o d a ß

ke ine gegense i t ige Störung der Frequenzen auf t r i t t . D ie
Stat ion Steindeich bei Bielenberg wird im Sommer dieses
Jahres als letzte fertig, so daß dann endgültig die Kette
geschlossen is t . Hamburg b le ib t dann auch be i d ickster
W a s c h k ü c h e n o c h i m m e r d a s o f t z i t i e r t e To r z u r W e l t .

Hans Georg Prager

F o t o s :

Kar l Bi t ter l ing

/E l b e l

i
^̂sbüttefkoog D i e R a d a r k e t t e w i r d

i n d i e s e m S o m m e riN e u w e r k

m i t d e r F e r t i g s t e l l u n g

d e r S t a t i o n S t e i n d e i c hC u x h a v e n

g e s c h l o s s e n .
T

S S t e i n d e i c h

Hetlinger
S c h a n z e

1 Z u m u m s e i t i g e n B i l d :

B o d e n s c h a d e n d e r „ H a v k o n g " .

D i e b e s c h ä d i g t e n P l a t t e n

w e r d e n h e r a u s g e b r a n n t .

(Foto: Bartels)

N e f

1 3



i

z

rA * . - ‘ . . '
( x

-■ ■
● i .-

✓ *

m -' V .
r ^ - i i 5

- fl

2 m i t .■ f V '

— .■ : - .■f.. ,>._- ,̂ : '.JH..V,

' ^ Z

- . Ä



● f '* ●●Jä



■ * ,

- 1

I S j m * i ' ■

"i‘j

T R I T O N
Vor fün f Jahren umrundete USS „Tr i ton” zum ers tenmal d ie Wel t un te r Wasser

D i e „ T r i t o n " l i e f a m 1 9 . 8 . 1 9 5 8 i m S o u t h Y a r d d e r b e ¬

r ü h m t e n E l e c t r i c - B o a t - D i v i s i o n d e r G e n e r a l D y n a m i c s
Corporation in Groton im amerikanischen Staate Connec¬
t i cu t von S tape l . D ie E lec t r i c -Boat -Bauwer f t bes i t z t d ie
g röß ten Er fahrungen im Bau von a tomar ange t r iebenen
S c h i f f e n ; u . a . e n t s t a n d e n d i e e r s t e n A t o m s c h i f f e d e r
We l t , d i e „ N a u t i l u s " , „ S e a w o l f " u n d „ S k a t e " , a u f i h r e n
He i l i gen .
Die „Tr i ton" is t mi t zwei Druckwasserreaktoren ausgerü¬
s t e t . D e r S t a p e l l a u f d e r „ T r i t o n " = S S - R N - 5 8 6 ( R a d a r
picket submar ine, nuclear powered) fand in Anwesenhei t
v o n 3 4 0 0 0 Z u s c h a u e r n s t a t t . D e r K i e l d i e s e s 5 9 0 0 t / 7 7 5 0 t

122,5 m, Breite: 11,9 m, Tiefgang: 7,01/9,14 m) und konn¬
ten neben e ine r s ta rken Ar t i l l e r i e - und To rpedobewaf f¬
nung zusätzl ich noch drei Torpedobomber aufnehmen.
Die mit sechs Torpedorohren (vier Bug- und zwei Heck¬
rohre) ausgerüstete „Triton" erreicht eine Geschwindigkeit
v o n 3 0 k n ü b e r W a s s e r , 3 5 k n u n t e r W a s s e r . S i e w u r d e
am 10. 11. 1959 unter Captain Edward Latimer Beach für
die 10. U-Flottille in Dienst gestellt. Captain Edward Beach

großen Unterseeschiffes (Länge: 136,24 m, Breite: 11,3 m,
Tiefgang: 7,6 m) wurde am 29. 5. 1958 neben den beiden
A t o m - U - B o o t e n

M a n n s c h a f t s - R ä u m e

S k a t e " u n d „ S k i p j a c k " g e s t r e c k t . M i t
den „Po lar is " -Unterwassersch i f fen der „La fayet te" -K lasse
( G r ö ß e : 7 0 0 0 t / 8 1 0 0 t ) b e s i t z e n d i e U S A d i e g r ö ß t e n
U - B o o t e d e r W e l t .

M a s c h i n e n r a u m N r . 2
Hinterer Torpedoraum

Der se inerzei t größte f ranzösische U-Kreuzer „Sourcouf"
(1929—1942) mit e iner Größe von 2800 t /43001 (Länge:
HO m, Breite: 9m, Tiefgang: 7,2 m) wurde durch die bei¬
den japanischen Riesen-U-Kreuzer I—400 und I—401 bei
deren Indienststel lung im Jahre 1945 erhebl ich übertrof¬
fen . D iese E inhe i t en ve rd räng ten 52231 /65601 (Länge :

1 6



Fahrt heruntergegangen werden. Fünf Tage nach d iesem
Zwischenfa l l e r re ich te d ie „Tr i ton" d ie Oster - Inse ln . Am
19. 3. 1960 konnte ein weiterer unterseeischer Gebirgsgip-
fel geortet werden; die größte Annäherung an Hawaii
wurde am 20. 3. 1960 mit einem Bordfest gebührend ge¬
feiert. Sieben Tage später erfolgte eine kurze besinnliche
Instruktion an die Besatzung: Die „Triton" hatte am 27. 3.
1960 die größte Annäherung zum Untergangsort der ersten
„Triton" (SS-201), die am 15.3.1943 unter Führung von
Lt .Cmdr. MacKenz ie durch japan ische Zers törer be i Ra-
baul vernichtet wurde, erreicht. Am 28. 3. 1960 stand die
„Triton" vor Guam. Durch die Surigao-Straße, die Minda¬
n a o - S e e u n d d i e B o h o l - S t r a ß e e r r e i c h t d i e „ T r i t o n " a m

1.4. 1960 Mactan, wo Magellan am 27.4. 1521 erschlagen
wurde. In der Nähe des großen Magellan-Denkmals wurde
ein Eingeborenen-Kanu gesichtet. Einer der Filipinos
winkte dem plötzlich vor ihm auftauchenden Sehrohr zu.
Vier Tage später s teuer t d ie „Tr i ton" durch d ie Lombok-
S t r a ß e i n d e n I n d i s c h e n O z e a n e i n . A b 1 0 . 4 . 1 9 6 0 d u r c h ¬

querte das U-Schiff ohne Berührung der Wasseroberfläche
den Indischen Ozean. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde das
S c h i f f s i n n e r e d e r „ Tr i t o n " v o n Z e i t z u Z e i t d u r c h d e n
Schnorchel gelüftet. Am 20. 4. 1960 rundete die „Triton"
das Kap der Guten Hoffnung. Fünf Tage später passierte
s ie zum v ier ten Male den Äquator, g le ichze i t ig kam d ie
Insel St . Paul Rock, Zie l und Ausgangspunkt der Reise,
erneut in Sicht , über Tener i ffa gelangte die „Tr i ton", am
3 0 . 4 . 1 9 6 0 d i e K a n a r i s c h e n I n s e l n h i n t e r s i c h l a s s e n d , a m

2. 5. 1960 zum Ausgangspunkt der Fahrt Magellans, nadi
Cad iz . H ie r en tbo t d ie „Tr i t on " , m i t i h rem Turmober te i l
aus dem Wasser auf tauchend, dem ers ten Wel tumsegler
einen kurzen Gruß. Fregattenkapitän d. R. J. R. Roberts,
der als „Badegast" und im Aufträge der National Geogra¬
phie Society die „Triton"-Expedition gefilmt hatte, stieg
mit seinen wissenschaftlichen Unterlagen und dem Log¬
buch an Bord e ines amer ikanischen Zerstörers über, um
das gesamte Material auf dem schnellsten Wege nach
Washington zu bringen. Mit zeitweiliger Höchstgeschwin¬
digkeit überquerte nunmehr die „Triton" den Atlantik und
e r r e i c h t e b e i R e h o b o t h d i e a m e r i k a n i s c h e O s t k ü s t e v o n
Delaware. Zwei Tage später machte die „Triton" am State-
P i e r i n N e w L o n d o n f e s t .

Ste l lver t retend für d ie gesamte Besatzung zeichnete der
a m e r i k a n i s c h e P r ä s i d e n t E i s e n h o w e r d e n m i t e i n e m H u b ¬

sch rauber nach Wash ing ton geflogenen Kommandan ten ,
Capt. Edward Latimer Beach, USN, mit dem hohen Orden
„Legion of Merit" aus. In der Verleihungsurkunde heißt es
u. a.; „Capt. Beach hat seine Mannschaft mit Mut, Umsicht
und Entschlossenhei t in e inem bisher e inmal igen Unter¬
nehmen mit dem größten U-Boot der Welt um den Erdball
geführt..." Gleichzeitig darf die „Triton" die Flagge „Pre-
s i d e n t i a l U n i t C i t e a t i o n " f ü h r e n . I n s e i n e m V o r w o r t z u m

Fahrtbericht weist Captain Beach darauf hin, daß ein Un¬
t e r s e e b o o t v o n d e r G r ö ß e n o r d n u n g d e r „ T r i t o n " a l s
„Schi f f " und n icht mehr a ls „Boot" zu k lass ifiz ieren se i .
Derartige lange Expeditionen könnten in Zukunft, um den
Ausführungen von Capt. Beach zu folgen, bei einer wirk¬
l i c h l e i s t u n g s f ä h i g e n A n l a g e z u r S a u e r s t o f f e r z e u g u n g ,

war zuvo r l ang jäh r ige r Mar inead ju tan t P räs iden t E isen -
howers . Während des zwei ten Wel tk r ieges fuhr er ze i t¬
weilig auf den U-Booten „Trigger", „Tirante" und „Piper"
(spä te r „Amber jack" und „Tr igger 11" ) und wurde u . a .
mit dem „Navy Cross" und den „Silver Stars" ausgezeich¬
net; nach dem Kriege erschienen von ihm die Bücher „Sub¬
marine" und „Run Silent, Run Deep".
Wenige Tage vor Beginn der durch den U-2-Zwischenfal l
gep la tz ten Par iser Gipfe lkonferenz beendete d ie „Tr i ton"
i h r e s e n s a t i o n e l l e E r d u m r u n d u n g . D a s R i e s e n - U - S c h i f f
ver l ieß am 16.2.1960 um 14.16 Uhr mit einer Besatzung
von 176 Mann und 7„Badegäs ten" (Wissenschaf t le r und
Techniker) an Bord die amerikanische Atlantik-U-Bootbasis
New London und g ing noch am g le i chen Tage au f de r
Höhe von Montauk Point auf Long Is land vor New York
auf Tauchstat ion. Zur Versorgung hat te d ie „Tr i ton" ins¬
gesamt 77 613 Pfund Proviant an Bord, u. a. 16 487 Pfund
Gefrierfleisch, 6631 Pfund Dosenfleisch, 12 130 Pfund Ge¬
müsekonserven, 1300 Pfund Kaffee und 1285 Pfund Kar¬
t o f f e l n .

Erst 24 Stunden nach dem Auslaufen informierte Captain
Beach d ie Besa tzung de r „Tr i t on " über das e igen t l i che
Opera t ionsz ie l : Durch füh rung e ine r E rdumrundung un te r
Wasser, bei deren Verlauf ungefähr die Route des großen
Seefahrers Magel lan e ingehal ten werden sol l te , der s ich
1519 als erster aufmachte, die Erde zu umrunden.

Am 19. 2. 1960 setzte die „Triton" die erste Flaschenpost,
m i t e i nem bed ruck ten Fo rmb la t t des Hyd rog raph i schen
Instituts der amerikanischen Marine, das in acht Sprachen
den Finder bat , Ort und Zei t des Fundes zu vermerken
u n d d a s F o r m u l a r b e i d e m n ä c h s t e n a m e r i k a n i s c h e n K o n ¬
s u l a t o d e r e i n e r a n d e r e n a m e r i k a n i s c h e n B e h ö r d e z u ü b e r ¬

geben, aus. Zweimal täglich wurden nunmehr diese leuch¬
tend orangefarbenen Flaschen zur Erforschung der Meeres¬
strömungen über Bord geworfen. Darüber h inaus wurden
zahlreiche hydrographische Beobachtungen, Wasserproben
sowie Schwerkraft- und magnetische Erprobungen in Ver¬
bindung mi t Tiefenmessungen vorgenommen. Hieraus er¬
gaben sich u. a. neuartige Erkenntnisse über die Beschaf¬
f e n h e i t d e s M e e r e s b o d e n s . A m 2 3 . 2 . 1 9 6 0 e n t d e c k t e d i e

„ Tr i t o n " h i e r b e i u n e r w a r t e t e i n U n t e r w a s s e r g e b i r g e i m
Atlantik mit Erhebungen bis zu 2700 müber dem Meeres¬
b o d e n . A m 2 4 . 2 . 1 9 6 0 e r r e i c h t e d i e „ T r i t o n " S t . P a u l R o c k ,
den eigentlichen Ausgangspunkt der Unternehmung. Am
5. 3. 1960 mußte dieses Vorhaben unterbrochen werden, da
ein Besatzungsmitglied lebensgefährlich erkrankte und
sofortige Hilfe benötigte. Der aus Montevideo ausgelau¬
fene amerikanische Kreuzer „Macon" t raf d ie „Tr i ton" am
5. 3. 1960. Zunächst stiegen der kranke Mann mit dem Sa¬
ni tä tspersonal in den obers ten Stock des Turmes. Dann
tauchte die „Triton" mit Brücke und Turm aus dem Was¬
ser zur Abgabe des Kranken in ein Boot aus, um anschlie¬
ß e n d — o h n e d e n V e r s c h l u ß z u s t a n d a u f z u h e b e n — s o f o r t
wieder unter Wasser abzulaufen. Am 7. 3. 1960 wurde Kap
Horn erreicht; Captain Beach gab jedem Besatzungsmit¬
glied die Möglichkeit, das Kap durch das Sehrohr zu be¬
trachten. 24 Stunden später mußte wegen einer Störung
an e ine r Druckwasser -Reak to rs ta t ion ku rz f r i s t i g m i t de r

B r ü c K e
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C a p t a i n L . B e a c h , K o m m a n d a n t

d e s U S S „ Tr i t o n " , a u f d e r B r ü c k e —

u n m i t t e l b a r n a c h d e m d e r T u r m

d e r „ T r i t o n " n a c h d e r l ä n g s t e n

U n t e r w a s s e r f a h r t d e r G e s c h i c h t e

w i e d e r a u f t a u c h t e .

R e c h t e S e i t e o b e n :

S t . P e t e r u n d P a u l - R o c k s i n m i t t e n

d e s O z e a n s z w i s c h e n S ü d a m e r i k a

u n d A f r i k a a m 2 4 . 2 . 1 9 6 0 d u r c h

d a s S e h r o h r p h o t o g r a p h i e r t .

D i e s e r P u n k t w u r d e n a c h d e r

Erdumrundung am 25. April
w i e d e r e r r e i c h t .

U n t e n :

D i e C r e w v e r f o l g t d e n W e g
a u f d e r K a r t e .

über die bislang kein U-Boot verfügt, unbegrenzt ausge¬
d e h n t w e r d e n . D a r ü b e r h i n a u s m ü s s e n S t a n d o r t b e s t i m ¬

mungen ohne Zuhilfenahme der Sterne durch weitere Ver¬
besserungen vereinfacht werden. Im März 1958 gaben die
Amerikaner erste Einzelheiten eines von der Firma Sperry
Gyroscope Company für d ie Lenkwaffen-U-Boote entwik-
kelten Gerätes bekannt. Das sogenannte „Shipboard Iner-
t ia l Nav igat ion System", kurz SINS genannt , gewähr le i¬
stet unter allen Bedingungen eine außerordentl ich genaue
Navigat ion. D ieses Gerät wurde zunächst auf dem Ver¬
suchsschiff „Compas Island" erprobt, kam jedoch bald auf
d e n A t o m - U - B o o t e n „ N a u t i l u s " u n d „ S k a t e " s o w i e e i n e m
k o n v e n t i o n e l l e n U - B o o t e b e n f a l l s z u m E i n b a u . F ü r d i e

e rs ten Po lun te rquerungen war e in ve rbesser tes Sys tem
der bereits bei der Lenkung von interkontinentalen Raum¬
geschossen verwendeten Steuerung erfolgreich im Einsatz.
Zur Vermeidung von Irr tümern mußte das SINS zunächst
durch von außen kommende „F ix ierungen" s tündl ich neu
eingeste l l t werden. Bei der Steuerung des SINS handel t
es s ich um ein System von Kreiseln, d ie die Fortbewe¬
gungsgeschwindigkeit des U-Bootes in bezug auf zwei zu
Beginn der Fahrt fixierte Richtungen messen. Die auf diese
We i s e e r z i e l t e n E r g e b n i s s e — d a s S I N S m i ß t d i e E r d ¬
r o t a t i o n u n d a n d e r e n i c h t n a c h w e i s b a r e K r ä f t e — w e r d e n

e lek t r i sch au fgespe icher t und können zu jeder Ze i t d ie
Posit ion des U-Bootes nach Länge und Breite sowie hin¬
sicht l ich Entfernung und Pei lung vom Ausgangspunkt an¬
geben . D ie „Tr i ton" füh r te e rs tma l ig e in in Zusammen¬
a r b e i t z w i s c h e n d e n b e i d e n F i r m e n M a s s a c h u s e t t s I n s t i ¬

tute of Technology und Sperry Gyroscope Company ent¬
w i c k e l t e s v e r b e s s e r t e s G e r ä t a n B o r d . W ä h r e n d d e r 8 3 ^ 2 -

täg igen Fahr t ha t te d ie „Tr i ton" —sie wurde weder von
einem Schiff, noch von einem Flugzeug gesichtet
re iche w ich t ige Aufgaben zu e r fü l len . Vor a l len D ingen

sollten die Grenzen der Einsatzfähigkeit —Schiff und Be¬
satzung unterlagen härtesten Anforderungen —festgestellt
und nötigenfalls die negativen Auswirkungen sowie ihre
F a k t o r e n u n t e r s u c h t w e r d e n . Vo m M e d i z i n i s d i e n F o r ¬
schungslaboratorium der Marine nahm Dr. Benjamin Wey-
brew als Psychologe an dieser Fahrt teil. Für Beobachtun¬
gen stellten sich von Beginn der Fahrt an einige Besat¬
zungsmitglieder, die über ihre „Lage" (allgemeine Stim¬
mung, Schlaf- und Eßgewohnheiten, Bedürfnis zu rauchen,
Kaffee zu trinken, sich gehen zu lassen usw.) ständig Buch
führten, zur Verfügung. Die Konzentration von Kohlen¬
monoxyd und ö ldunst sowie der Lu f td ruck und ähn l iche
Einflüsse werden in zahlreichen wissenschaft l ichen Unter¬
suchungen bereits bei der deutschen U-Boot-Waffe über¬
prüft. Es sei in diesem Zusammenhang an die Forschungs¬
arbeit Dr. Cauers, eine Kapazität für diemisdie Klima¬
tologie, erinnert. Da nicht alle Auswirkungen bei der phy¬
sikalischen Umwelt eines U-Bootes psychologischer Natur
sein können —die geistige Reaktion auf diese Dinge ist
bekannt, indessen die Ursachen nicht —wurden genaue
Untersuchungen durchgeführt. Als besonders schwierig
wurde das a l l geme ine Rauchve rbo t vom 11 .—18 .4 .1960
empfunden. H ie rbe i waren e rhöh te Nervos i tä t , Gere iz t¬
h e i t , f o r c i e r t e F r ö h l i c h k e i t b e i v i e l e n s t a r k e n R a u c h e r n

die auffälligsten Reaktionen. Im übrigen war die Haltung
der Besatzung, die unter fast ähnlichen Bedingungen wie
Astronauten leben mußten, vorbildlich. Sie gab sich mit
Erfolg Mühe, das Gefühl des Ausgeschlossenseins von der
Welt zu überwinden. Zwingend hierfür war ein genau ein¬
zuhaltender Dienstplan. Spiele, Kinovorführungen, musi¬
kal ische Darbietungen, Vorträge und die tägl ich erschei¬
nende, mit Sehrohrbi ldern i l lustr ier te Bordzei tung „Tr i ton-
Eagle". Captain Beach, der an den persönl ichen Freuden
und Sorgen jedes einzelnen Besatzungsmitgliedes während

z a h l -
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U-Schi ffen der „George Washington"- , „Ethan Al len"- und
„Lafayet te" -K lasse gewähr le is te t w i rd , so wol len wi r uns
doch vergegenwärtigen, daß diese Reise der „Triton" eine
friedliche Expedition für Wissenschaft und Fortschritt war.
Bisher gibt es atomar angetriebene Unterwasserschiffe

der Exped i t ion s te ts te i lnahm, ha t m i t der über legenen
Führung des Unterseeschiffes eine große Tat vollbracht.
Denken wir einen Augenblick darüber nach, daß die Frei¬
h e i t d e s W e s t e n s i n h o h e m M a ß e a u c h v o n d e n a u f i h r e n

Stationen liegenden großen amerikanischen P o l a r i s " -



In der Magellan Bay

(Philippinen) sahen sich durch

das Sehrohr ins Auge:

Captain Beach, Kommandant

d e s m o d e r n s t e n S c h i f f e s

der Welt, und ein eingeborener

Fischer in einem Auslegerboot,
w i e s i e s e i t J a h r t a u s e n d e n

auf jenen Meeren zu Hause sind.

nu r fü r m i l i t ä r i sche Au fgabenbere i che ; doch nachz w a r

z a h l r e i c h e n Ve r ö f f e n t l i c h u n g e n z u u r t e i l e n , d ü r f t e d e r
A t o m a n t r i e b i n a b s e h b a r e r Z u k u n f t a u d i f ü r z i v i l e T r a n s ¬

portaufgaben der Handelsschi ffahr t an Bedeutung gewin¬
nen. Es sei hier abschließend nur an das britische Projekt
eines 50 OOO-t-Erz-öl-U-Frachtschiffes „Moby Dick" er in¬
n e r t . D e r a r t i g e P r o j e k t e d ü r f t e n — n a c h Ü b e r w i n d u n g
n o c h v o r h a n d e n e r t e c h n i s c h e r u n d w i r t s c h a f t l i c h e r S c h w i e ¬

r igke i ten —doch e ines Tages rea l i s ie rba r se in . Denken
wir auch an die schon am 8. 11. 1915 in das Handelsregister
zu Bremen e inget ragene, unter A l f red Lohmann gegrün¬
d e t e D e u t s c h e O z e a n - R e e d e r e i G m b H , d i e s e i n e r z e i t d i e
e rs ten F rach t -Un te rseeboo te de r We l t (U „Deu tsch land
und U„Bremen") baute .
Es ist durchaus möglich, daß schon in absehbarer Zukunft
a t o m a r a n g e t r i e b e n e U n t e r w a s s e r - H a n d e l s s c h i f f e
d i e W e l t m e e r e b e f a h r e n w e r d e n .

Bodo Herzog

Fotos: „Official US Navy Photograph'

Z e i t t a f e l

Unterwasser-Erdumrundung der „Triton*

1 6 . 2 . 1 9 6 0 „Triton“ (SS RN 586) verläßt um 14.16 Uhr (USA-Ostzeit)
d i e - U - B o o t - B a s i s N e w L o n d o n m i t O r d e r , n i c h t v o r M a i
aufzutauchen. Vor Long Island um 17.37 Uhr auf Tauch¬
s t a t i o n .

1 7 . 2 . 1 9 6 0 Der Kommandant, Captain Beadi, USN, madit gegen 16.00
Uhr die Besatzung mit der Operationsaufgabe bekannt.

1 9 . 2 . 1 9 6 0 Erste Flaschenpost zur Ozean-Strömungsprüfung über Bord
g e g e b e n .

2 3 . 2 . I 9 6 0 U n t e r w a s s e r g e b i r g e i m A t l a n t i k m i t E r h e b u n g e n b i s
2 7 0 0 m e n t d e c k t .

2 4 . 2 . 1 9 6 0 Erste Landkennung, St. Peter und Paul-Rodc, der Ausgangs-
p u n k t d e r Ta u c h u m r u n d u n g d e r E r d e , u m 1 2 . 0 6 U h r e r ¬
r e i c h t . K u r s S ü d u m 1 6 . 0 3 U h r z u m Ä q u a t o r , d e r u m
2 0 . 0 4 U h r m i t d e n ü b l i c h e n Z e r e m o n i e n a u f 2 9 ° 3 2 , 8 ' W
u n t e r q u e r t w i r d .

3 . 3 . 1 9 6 0 Chief Petty Officer John Robert Poole, RDCA (SS), USN
( R a d a r m a n n ) , e r l i t t a u f d e r H ö h e d e r F a l k l a n d - I n s e l n d e n
d r i t t e n N i e r e n s t e i n a n f a l l — u m H i l f e g e b e t e n .



i
W a s s e r p r o b e n d e r S i e b e n M e e r e w e r d e n u n t e r s u c h t .

D u r c h d i e L o m b o k - S t r a ß e u m 1 6 . 3 0 U h r i n d e n I n d i s c h e n
Ozean gesteuert . —Posit ion um 10.30 Uhr: 08°20'S —
11 5 ° 4 0 ' O .

Ostersonntag —14.00 Uhr Kap der Guten Hoffnung 348° rw.
i n e t w a I O V 2 s m A b s t a n d i n S i c h t . — 1 7 . 2 1 U h r K u r s a u f
S t . P e t e r u n d P a u l - R o c k g e n o m m e n .

Beendigung des Versdilußzustandes um 04.36 Uhr nach
genau zweimonatiger Fahrt.
Äquator (auf 28°03' W) zum v ier ten Male —um 07.54
Uhr —passier t . Mi t Ansteuerung zur St . Paul- Insel ( in
Sicht um 13.30 Uhr) erste Unterwasser-Erdumrundung um
1 5 . 0 0 U h r b e e n d e t . K u r s a u f Te n e r i f f a s o w i e z u m T r e f f ¬
punkt mit Zerstörer „John W. Weeks" auf der Höhe von
C a d i z .

Kanarische Inseln passiert. —Um 09.33 Uhr von Teneriffa
abgelaufen. —Kurs Cadiz.
Zu Ehren Magellans vor Cadiz mit dem Turm aufgetaucht.
Um 04.30 Uhr aufgetaucht. „Triton" erreicht bei Rehoboth
d i e a m e r i k a n i s c h e O s t k ü s t e v o n D e l a w a r e .

„Triton" legt am State-Piei in New London an.

Um 03.00 Uhr vor Montevideo mit dem Turm aufgetaucht,
u m P o o l e m i t e i n e m „ G o o d l u c k " a n d e n S c h w e r e n K r e u ¬
z e r „ M a c o n " ü b e r z u s e t z e n .

Kap Horn wird zweimal passiert, um jedem Besatzungs-
raitglied die Möglichkeit zu geben, durch das Sehrohr das
Kap zu betrachten.
Zei twei l ig keine Fahrt —Störungen (22.30 Uhr) an der
S t e u e r b o r d - S c h r a u b e n w e l l e .

00.20 Uhr Störungen am Tiefenmesser.
0 5 . 1 2 U h r R a d a r k o n t a k t O s t e r - I n s e l n , d i e s e u m 11 . 1 6 U h r
m i t K u r s a u f G u a m p a s s i e r t .
Größte Annäherung an Hawaii —Bordfest.
0 8 . 3 0 U h r I n t e r n a t i o n a l e D a t u m s g r e n z e v o n W e s t - a u f O s t ¬
länge auf 10°36' Nüberschr i t ten.
Größte Annäherung zum Untergangsort der ersten „Triton"
( S S - 2 0 1 ) , d i e u n t e r F ü h r u n g v o n L t . C d r . M a c K e n z i e a m
1 5 . 3 . 1 9 4 3 b e i R a b a u l v o n d r e i j a p a n i s c h e n Z e r s t ö r e r n
d u r c h W a s s e r b o m b e n v e r n i c h t e t w u r d e . K e i n e Ü b e r l e b e n ¬
d e n . D i e „ T r i t o n " h a t t e s i c h a m 1 1 . 3 . 1 9 4 3 z u m l e t z t e n
Male gemeldet: "Two groups of smokes. 5or more ships
eac3 i , p lus exco r t s . . .Am chas ing . .Un te r den Kom¬
m a n d a n t e n W. A . L e n t , C . C . K i r c k p a t r i c k u n d G . W. M a c ¬
K e n z i e v e r n i c h t e t e d i e „ T r i t o n " e l f S c h i f f e , d a r u n t e r e i n e n
Z e r s t ö r e r u n d e i n U - B o o t , m i t z u s a m m e n 3 1 7 8 8 To n n e n .
Kurzes Gedenken (um 13.45 Uhr) an die erste „Triton".
G u a m u m 0 7 . 2 6 U h r g e s i c h t e t .
Um 07.43 Uhr in die Surigo-Straße eingesteuert.
M a c t o n a u f d e n P h i l i p p i n e n , w o M a g e l l a n i m J a h r e 1 5 2 1
g e t ö t e t w u r d e , p a s s i e r t . — I n d i e M a g e l l a n - B u c h t e i n g e ¬
s t e u e r t . — D e n k m a l u m 1 1 . 2 0 U h r i n S i c h t . 1 3 . 2 0 U h r m i t
S ü d k u r s i n d e n H i l u t a n g a n - K a n a l
1 4 . 3 4 U h r K u r s a u f d i e B o h o l - S t r a ß e . U m 2 0 . 3 5 U h r i n d i e
S u l u - S e e e i n g e l a u f e n .

Pearl-Bank-Leuchtfeuer um 14.17 Uhr 234° zw. gesichtet.
Von 14.36—15.17 Uhr Pearl-Bank-Passage. Kurs auf die
Sibutu-Passage (18.56—20.36 Uhr). —Um 22.00 Uhr in die
Celebus-See eingelaufen.
11.47 Uhr in die Makassar-Straße eingelaufen. —Zum drit¬
ten Maie den Äquator —um 14.22 Uhr auf 119°05,l'O —
p a s s i e r t .
1 7 . 0 0 U h r a u f S e h r o h r t i e f e , u m . a m L e u c h t t u r m a u f d e r
Balalohong-Insel ein Besteck zu .nehmen. —17.49 Uhr
Generalkurs und Fahrt wieder aufgenommen. —Durch¬
l a u f e n d e r F l o r s - S e e .

5 . 4 . 1 9 6 05 . 3 . I 9 6 0

1 7 . 4 . 1 9 6 07 . 3 . 1 9 6 0

2 4 . 4 . 1 9 6 08 . 3 . 1 9 6 0

2 5 . 4 . 1 9 6 01 2 , 3 . 1 9 6 0

1 3 . 3 . 1 9 6 0

2 0 . 3 . 1 9 6 0

2 3 . 3 . 1 9 6 0
3 0 . 4 . 1 9 6 0

2 7 . 3 . 1 9 6 0

2 . 5 . 1 9 6 0

1 0 . 5 . 1 9 6 0

1 2 . 5 . 1 9 6 0

*

USS-„Triton" (SS RN 586) legte zurück:
2 8 . 3 . 1 9 6 0

3 1 . 3 . 1 9 6 0

I . 4 . 1 9 6 0

V o n R i f f z u R i f f :
Statute miles (= engl. Meile 1609,3 m)
Nautical miles {= Seemeile 1852 m)

1 .
3 0 7 5 2
2 6 7 2 3

60 Tage, 21 Std.Z e i t

Electric Boat Pier bis Hubschrauber-Empfang
b e i R e h o b o t h B e a c h :
S t a t u t e m i l e s
N a u t i c a l m i l e s
Z e i t

2 .
n a c h P a s s a g e u m

4 1 5 5 3
3 6 1 0 2

83 Tage, 18 Std., 56 Min.1 . 4 . 1 9 6 0

Tauchstrecke vom 16. 2. 1960 (17.37 Uhr) bis
10. 4. 1960 (04.30 Uhr):
S t a t u t e m i l e s
N a u t i c a l m i l e s

3 .

41 411,9
35 979,1

83 Tage. 9Std., 54 Min.
Electric Boat Pier (16. 2. I960) bis Liegeplatz
S taa tswer f t ( 11 . 5 . 1960 ) :
S t a t u t e m i l e s

3 . 4 . 1 9 6 0
Z e i t

4 .
4 . 4 . 1 9 6 0

41 821,7
36 335,1

84 Tage,19 Std., 8Min.
N a u t i c a l m i l e s
Z e i t
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Der Sicherheitsgurt
mit genügender Sicherheit abfangen zu können, darf sich
das Gurtband nur begrenzt dehnen. Andererseits kann
man auf eine Dehnung nicht völlig verzichten, obwohl
m a n t h e o r e t i s c h a u c h G u r t e o h n e D e h n u n g b e n u t z e n
könnte, wenn sie ganz straff angelegt werden.
N a c h d e m 1 9 5 6 / 5 7 i n S c h w e d e n d i e e r s t e n S i c h e r h e i t s ¬

gurte entwickelt worden waren, suchte man ein Band¬
mate r i a l , das e i ne b l e i bende Ve r l änge rung ga ran t i e ren
konnte. Man probierte es zuerst mit Naturfasern, die aber
wegen ihrer mangelhaften Dehnung ausschieden und kam
dann zu Nylongeweben. Diese waren zwar hochelastisch,
hatten aber infolge dieser Elastizität einen zu großen
R ü c k s c h n e l l e f f e k t .

Man kombinierte daher Nylon mit anderen Materialien
und kam schließlich zu Polyesterfäden, eine englische
Erfindung, die zur Lizenzherstellung an verschiedene
Firmen vergeben wurde und heute unter unterschiedlichen
N a m e n a u f d e m W e l t m a r k t v e r w e n d e t w i r d .

Umi den menschlichen Körper möglichst sanft abzubrem¬
sen, verlangt der Gesetzgeber einen Gurt mit ganz be¬
stimmten Dehnungs- und Festigkeits-Eigenschaften. Ins¬
besondere soll die Dehnung des Gurtbandes zum größten
Teil (zwei Drittel) plastisch, das heißt bleibend, also nicht
umkehrbar, und nur zum kleineren Teil (ein Drittel)
elastisch, das heißt umkehrbar sein.
Im Sinn einer Begriffsklärung sei dazu gesagt, daß Elasti¬
z i tä t d ie Fähigkei t fester Körper is t , e ine durch Einwir¬
kung äuße re r K rä f t e e i nge t r e tene Fo rmände rung rück¬
gängig zu machen und die frühere Gestal t wieder anzu¬
nehmen, sobald d ie äußere Belastung ent fernt wi rd. Ein
t yp i sches Be i sp i e l da fü r i s t das Gummiband , das s i ch
ausdehnen läß t und dann w ieder au f d ie u rsp rüng l i che
Länge zurückschnel l t .
Im i Gegensa tz dazu bedeu te t p las t i sche Dehnung e ine
bleibende Verformung —ohne den Rückschnelleffekt des
Gummibandes . Durch b le ibende Ver fo rmung e ines Kör¬
pers wird mechanische Energie „vernichtet", genauer ge¬
sagt: infolge innerer Reibung, Gefüge- oder Struktur¬
wande l usw. i n Wärme ve rwande l t . B le ibende Dehnung
von Sicherheitsgurten bewirkt daher ein „Aufzehren"
der Bewegungsenergie des vom Gurt abgebremsten
M e n s c h e n .

Eine Feststellung voraus: 100 ®/o Sicherheit auf vier Rä¬
dern gibt es nur bei Geschwindigkeit Null —aber dann
s t e h t d e r Ve r k e h r . Z i e h t m a n d a r a u s d i e n ü c h t e r n e K o n s e ¬

quenz, muß man als motorisierter Verkehrsteilnehmer
das Risiko in Kauf nehmen, irgendwann einmal mit in
e i n e n U n f a l l v e r w i c k e l t z u w e r d e n — u n d z w a r g l e i c h ¬
gültig, ob durch eigene Schuld oder durch Fahrlässigkeit
e i n e s D r i t t e n !

Aufgrund dieses Tatbestandes bemüht sich die Auto¬
mobilindustrie, ihre Fahrzeuge immer sicherer zu machen.
Anfangs begnügte man sich damit, Armaturenbretter
und Sonnenb lenden we ich zu po ls te rn . D inge , d ie zwar
ganz nett aussehen, aber praktisch ohne Bedeutung sind.
Aus umfangreichen, mit großem Kostenaufwand durch¬
geführten Versuchen, bei denen man Fahrzeuge gegen¬
e inander ode r an e ine Wand fah ren l i eß , gewann man
d ie E rkenn tn i s , daß d ie Ans i ch t , d i e ganze Ka rosse r i e
möglichst steif zu halten, falsch ist. Während der Fahr¬
gastraum möglichst widerstandsfähig gestaltet sein muß,
müssen Front - und Heckpar t ien sowei t ver fo rmbar se in ,
daß sie bei einem Aufprall als „energiewandelnde Stoß¬
p u f f e r " w i r k e n .
Der lange und entscheidende Katalog von nötigen Sicher¬
h e i t s m a ß n a h m e n e n t h ä l t u n t e r a n d e r e m e i n e n s t e i f e n

Fahrgastraum, verformbare Bug- und Heckpartien, einen
wirksamen runden Stoßschutz, Sicherheitsschlösser, Sicher¬
heitslenkung, ein verformbares Armaturenbrett, starke,
wirklich schützende Polster usw. Sind diese Dinge erreicht,
dann kann man den Fahrer in seinem vol l ausgeformten
Schalensessel und die Insassen in ihren bequemen Sitzen
durch geeignete Sicherheitsgurte fixieren und dadurch
bei e inem Unfal l am Herumschleudern oder gar Heraus¬
s c h l e u d e r n h i n d e r n .

Dieses Anschnallen, das beim Fliegen selbstverständlich
i s t , bedeu te t f ü r v i e l e Au to fah re r l e i de r e i ne de ra r t i ge
Zumutung, daß sie heute noch —wider besserer Ein¬
sicht —ihre Sicherhei t der Bequeml ichkei t opfern.
Niemand, der ernst genommen werden will, behauptet,
daß ein Sicherheitsgurt einen Unfall verhindern kann.
Aber nach den bisherigen Erfahrungen, die aus den Ana¬
lysen von Verkehrsunfällen gewonnen wurden, weiß man,
daß ein Sicherheitsgurt bei 70®/o aller Unfälle Schäden
an Leib und Leben der Fahrzeuginsassen verhindert oder
zumindest ver r inger t .
So, wie sich keiner einen Unfall aussuchen kann, um bei
e ine r Ko l l i s ion mög l i chs t g l impfl ich davonzukommen, i s t
es daher einfach unreal ist isch, die kleine Quote, wo der
G u r t e i n e s c h ü t z e n d e W i r k u n g e i n m a l n i c h t e n t f a l t e n
kann, so aufzubauschen, als ob er nur in wenigen Fällen
h e l f e n k ö n n t e .

D a b e i e i n e m U n f a l l i n e i n i g e n H u n d e r t s t e l S e k u n d e n
Sd i l agd ruck -K rä f te von mehre ren Tonnen w i r ksam wer¬
den , ha t de r Gu r t , de r d i e Au to i nsassen au f den S i t z
fi x i e r t , B e l a s t u n g e n a u s z u h a l t e n , d i e e i n e m V i e l f a c h e n
d e r E r d b e s c h l e u n i g u n g u n d d a m i t d e s E i g e n g e w i c h t e s
entsprechen. Theoretisch und praktisch ist es so, daß der
Mensch, dem Gesetz der Massenträgheit folgend, sich mit
der Endgeschwindigkeit des Fahrzeuges weiter nach vorn
bewegt , während der Wagen bere i t s au fgepra l l t i s t und
s i c h v e r f o r m t .

U m b e i d e m g e r i n g e n A b s t a n d v o m S i t z z u m A r m a ¬
turenbrett und zur Windschutzscheibe die Wageninsassen

F a z i t : D a ß d e r a u s U n k e n n t n i s o f t v e r l e u m d e t e S i c h e r ¬

h e i t s g u r t m i t h o h e r Wa h r s c h e i n l i c h k e i t n i c h t n u r d a s
Hinausgesch leuder twerden aus dem Auto , sondern auch
die lebensgefähr l ichen Brustkorb- und Schädelver le tzun¬
gen verh inder t , we i l durch Dehnung des Gur tbandes in
dem zur Verfügung stehenden Frontraum eine zusätz¬
liche Bremsstrecke gewonnen wird, die die Verzögerungs¬
kräfte bei einem Aufprall wesentlich reduziert, ist ein
un leugba re r Ta tbes tand .
Wenn man von Prof. Dr. Bauer, dem Direktor der Chirur¬
gischen Universitätsklinik Heidelberg, erfährt, daß 84®/o
a l l e r A u t o f a h r e r, d i e i m S t r a ß e n v e r k e h r e i n e s c h w e r e
S c h ä d e l v e r l e t z u n g e r l i t t e n h a b e n , b l e i b e n d e p h y s i s c h e
Veränderungen zurückbehalten, dann kann es für den ver¬
antwor tungsbewußten Fahrer und Fami l ienva ter nur den
Entsch luß zum schützenden Gur t geben. Legen S ie ihn
aber n ich t nur be i Fern fahr ten , sondern vor a l lem dor t
an, wo die meisten Unfälle passieren —im geschlossenen
Stadtgebie t !

D r . S e i f e r t
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Das Prinzip
des Sicherheitsgurtes

Worum es beim Gurt geht, zei¬
gen die beiden Skizzen recht an¬
schaulich. Legt man ein Ei lose
i n e i n e S c h a c h t e l u n d s c h n e l l t

man diese gegen ein Hindernis, geht es entzwei. Ist das Ei
hingegen gleich den Autoinsassen mit der Schachtel resp.

dem Wagen nahezu fest verbunden, wird es mit dem Kar¬
ton/ dem Auto abgebremst, d. h. verzögert —und bleibt
e r h a l t e n .

3

Z i

Nach dem Weben des Gurtbandes

das aus etwa 350 Längsfäden besteht, wovon wiederum jeder Faden rund 200 Kapillaren
hat, läuft das Gewebe durch einen Wärmeschrank. Der Fachmann sagt dazu, „der Gurt wird
thermofix ier t " . In d iesem Heiß lu f t fe ld knäue ln s ich d ie Molekü le derar t zusammen, daß
der Gurt in seiner Länge bis etwa 22 ®/o schrumpft.
OBild 1zeigt die Kapillaren schematisch nach dem Spinnen in Großaufnahme,
OBild 2veranschaulicht die geschrumpften Moleküle nach der Wärmebehandlung,
OBild 3stellt die gedehnten Kapillaren bei der Belastung des Gurtes nach einer Kollision

d a r . N a c h d e m A b l a u f d e r A r b e i t s a u f n a h m e z i e h t s i c h d a s B a n d w i e d e r e t w a s

zusammen. Entscheidend für die Güte des Gurtes ist seine Rückdehnung, sie darf
sich nur in einer Größenordnung von etwa 20 ®/o bewegen.

Ans dem Alltag des Krankeobesudiers
Seine Aufgabe

Die Tä t igke i t de r K rankenbesucher l ös t un te r den Ver¬
s i che r ten immer w iede r l ebha f te E rö r te rungen aus . D ie
e i n e n s e h e n i n d e m K r a n k e n b e s u c h e r a u s s c h l i e ß l i c h e i n e n

Pol iz is ten, der in ihren häusl ichen Fr ieden eindr ingt , d ie
anderen f reuen s ich über se inen Besuch, wei l e r ihnen
Gelegenhei t g ibt , Wünsche und Fragen vorzubr ingen, d ie
e inem Kranken besonders am Herzen l iegen. Neben der
Überwachungs tä t i gke i t i s t dem Begr i f f de r ech ten Fü r¬
sorge dabei ein weiter Raum gelassen. Wenn man dieses
bedenkt, fäl l t es nicht schwer, die negative Krit ik einzel¬
ner an de r Tä t igke i t de r K rankenbesucher a l s gegeben
h inzunehmen; s ie kommt meis t von so lchen Leuten, be i
d e n e n i h r B e s u c h — l e i d e r — i m w e s e n t l i c h e n e i n e Ü b e r ¬

wachungsaufgabe sein muß. In dem einen oder anderen
Falle mag es Vorkommen, daß das Verhalten eines Kran¬
kenbesuchers nicht so ist, wie es die Versichertengemein¬
schaft von ihm zu fordern berechtigt ist. Man sol l te sich
aber hüten, einzelne Fehler zu veral lgemeinern.

träge und nimmt diejenigen heraus, die bei der heute
vo rgesehenen D iens t fah r t e r l ed ig t we rden so l l en . N i ch t
alle Aufträge werden berücksichtigt. Der Krankenbesucher
k e n n t s e i n e „ K u n d e n " . E r w e i ß , w e n e r „ ü b e r w a c h e n "
muß und wer nach wochenlanger Krankheit geradezu auf
seinen Besuch wartet . Belegschaf tsmi tg l ieder, d ie jahre¬
lang nicht arbeitsunfähig gewesen sind und bei denen be¬
sondere fürsorger ische Aufgaben nicht zu erwarten s ind,
besucht er im allgemeinen nicht.

Die Vormi t tagsbesuche

N a c h 1 0 M i n u t e n F a h r t d u r c h d i e S t a d t h a l t e n w i r v o r
einem Mietshaus in der Vorstadt. Fall Nummer eins. „Hier
ist alles in Ordnung", meint der Krankenbesucher. Wir
läu ten, d ie Ehef rau ö f fne t uns f reund l ich und führ t uns
zu dem an Gr ippe erk rank ten Sch losser B . Der Kranke
liegt im Bett und ist über den Besuch zu früher Morgen¬
stunde e twas ers taun t . „M i t te nächs te r Woche" ho f f t e r
wieder arbeiten zu können, weil es ihm zu Hause zu lang¬
wei l ig i s t . Heute is t Fre i tag . Der Krankenbesucher ver¬
merkt seinen Besuch auf dem Krankengeldschein des Ver¬
sicherten, und wir verabschieden uns.
Kurze Zeit später halten wir vor einem kleinen Häuschen
i n B - D o r f . D e r K r a n k e n b e s u c h e r k e n n t d e n z u b e s u c h e n d e n

S e i n A r b e i t s t a g

Wie sieht nun der Arbeitstag eines Krankenbesuchers
a u s ? — U m d i e s z u e r f a h r e n , h a t d e r Ve r f a s s e r e i n e n
Krankenbesucher gebeten, ihn auf einer Dienstfahrt mitzu¬
n e h m e n . D e r K r a n k e n b e s u c h e r s i c h t e t z u n ä c h s t d i e A u f -

2 3



„Nacäibarsdiaftshilfe“ auf Kosten der Versichertenge-
meinsdiaft geht zu weit. Der Krankenbesudier schreibt
eine Meldung. S. erhält eine Ordnungsstrafe, und ledig¬
lich seine 30jährige Dienstzeit veranlaßt die Firma, ihn
vor arbeitsrechtlichen Folgen zu bewahren.
Anschließend fahren wir nach M. Dort wohnt die Reine¬
machefrau F. Wegen Grippe ist sie bereits drei Wochen
arbeitsunfähig. Sie hat 3kleine Kinder. Trotzdem muß
sie arbeiten, um zu helfen, das neue kleine Häuschen zu
bezahlen. Dem Krankenbesucher sind die Verhältnisse
bekannt. Die Frau ist körperlich überfordert. Die Grippe
ist zwar überwunden; wegen Kreislaufstörungen ist sie
aber immer noch arbeitsunfähig. Die Frau ist froh über den
Besuch und versichert glaubhaft, daß sie gern wieder ar¬
beiten würde, aber z. Z. könne sie noch nicht einmal ihren
Haushalt versehen. Es ist nicht schwer, dies festzustellen.
Der Krankenbesucher not ier t s ich den Fal l und te i l t der
Frau mit, er wolle dem Vertrauensarzt für sie eine Kur
Vorschlägen. Gleichzeitig will er im Benehmen mit der
Bezirksfürsorge für die Unterbringung der Kinder sorgen.
W i r v e r a b s c h i e d e n u n s v o n d e r V e r s i c h e r t e n .

A u c h b e i d e m z e h n t e n u n d e l f t e n B e s u c h t r e f f e n w i r d i e

Kranken zu Hause an. Es gibt weder etwas zu beanstanden
noch in fürsorgerischer Hinsicht etwas zu veranlassen.
Der nächste Besuch gilt dem 52jährigen Mitglied O., das
wegen Herzbeschwerden arbeitsunfähig ist. Der Kranken¬
besucher kennt den Mann noch nicht; er besucht ihn auf
b e s o n d e r e n W u n s c h d e r K r a n k e n k a s s e h i n . E s h a n d e l t

sich um einen im Zuge der Rationalisierungsmaßnahmen
„Umgesetzten". O. ist über den Besuch des Krankenbe¬
suchers verärgert: „Seit über zehn Jahren bin ich nicht
krank gewesen. Nun habe ich mal die Arbeit einstellen
müssen, schon kommt mir am dr i t ten Tag der Kranken¬
besucher auf den Hals!" —Der Mann hatte recht, und die
Anweisung an den Krankenbesucher hätte in diesem
F a l l e b e s s e r u n t e r b l e i b e n s o l l e n . A b e r a u c h d e r K r a n k e n ¬
kasse war kein Vorwurf zu machen, weil sie den erst vor
wenigen Wochen neu Eingestellten noch nicht so gut
kannte. Der Krankenbesucher hat sich erfolgreich bemüht,
O. davon zu überzeugen, daß eine Verkettung unglück¬
l i c h e r U m s t ä n d e d i e s e n B e s u c h v e r a n l a ß t h a b e . O . w a r

denn auch davon überzeugt, daß er nicht zu denen gezählt
w e r d e , d i e „ ü b e r w a c h t " w e r d e n m ü s s e n .

A u f d e r W e i t e r f a h r t w o l l t e n w i r n o c h z w e i K r a n k e b e ¬

suchen. Beiden hatte der Hausarzt Ausgang zugestanden,
so daß wir sie nicht angetroffen haben.

Kranken noch nicht. Er sagt mir lediglich, daß es sich hier
um einen 22jährigen jungen Mann handelt, der erst kurze
Zeit bei der Firma beschäftigt sei. „Bei den Jungen muß
man mehr aufpassen, als bei den Alten." Er spricht aus
seiner Erfahrung. Der Versicherte hat sich die Hand ver¬
letzt. Der Verband ist gestern erneuert worden. Der
Kranke darf ausgehen. Besonderes gibt es hier nicht.
A u c h ü b e r d i e b e i d e n n ä c h s t e n B e s u c h e i s t n i c h t s A u ß e r ¬

gewöhnl iches zu ber ichten.
Beim fünften Besuch —es ist jetzt 10 Uhr vorbei —läuten
wir vergeblich. Niemand öffnet. Die Nachbarin sagt uns,
Herr K. sei zum Arzt gegangen, seine Frau sei berufstätig.
Gerade a ls w i r we i te r fah ren wo l len , kommt der K ranke
vom Arzt. Wir finden alle Angaben der Nachbarin be¬
stätigt. Der Hausarzt hat dem Patienten, der eine Zerrung
des Fußgelenkes hat, weitere Arbeitsunfähigkeit be¬
scheinigt. Der Krankenbesucher lädt Herrn K. zum Ver¬
trauensarzt, weil er —wie er mir nachher sagt —von der
Fuß Verstauchung nichts mehr bemerkt hat. K. ist 20 Jahre
alt, und ich denke hierbei an die Erfahrung des Kranken¬
besuchers mi t jüngeren Vers icher ten.
N a c h w e i t e r e n 1 5 M i n u t e n s i n d w i r i n d e r W o h n s t u b e d e s

59jährigen Kassenmitgl ieds A., der an schwerer Bronchit is
leidet. Hier bedarf es keiner Überwachung, hier hat das
Fürsorger ische den Vorrang. Das weiß der Kranke auch,
denn er begrüßt den Krankenbesucher mi t „Na, daß Sie
endlich mal kommen! Habt Ihr mich denn schon abgeschrie¬
ben?" —Er erzähl t uns von seiner Kur, d ie le ider ke ine
Besserung gebracht habe und mein t dann res ign ie rend:
„Nun we rde i ch woh l nach 45 jäh r i ge r D iens t ze i t e i nen
Rentenant rag s te l len müssen. " Wi r s ind 20 Minuten be i
dem Kranken, un te rha l ten uns mi t ihm über se ine b is¬
her ige Tät igke i t be i der F i rma, d ie nur sehr se l ten von
K r a n k h e i t s z e i t e n u n t e r b r o c h e n w o r d e n i s t . D e r K r a n k e n ¬

b e s u c h e r g i b t i h m H i n w e i s e f ü r d a s R e n t e n v e r f a h r e n .
W i r v e r a b s c h i e d e n u n s . — D e r K r a n k e n b e s u c h e r d e u t e t

mi r sodann an, daß wi r je tz t e inen „a l ten Kunden" be¬
s u c h e n .

Um 11.30 Uhr läu ten w i r an der Wohnung des Po ls te¬
rers S. Er ist wegen Gastritis und wegen Herz- und Kreis¬
l a u f b e s c h w e r d e n a r b e i t s u n f ä h i g . D e r K r a n k e n b e s u c h e r
z ä h l t i h n z u s e i n e n „ a l t e n B e k a n n t e n " . S . i s t n i c h t z u
Hause, obwohl er keinen Ausgang hat. Seine Frau
„ g l a u b t " , i h r M a n n s e i z u m A r z t g e g a n g e n . B e v o r d e r
Krankenbesucher eine Meldung schreibt, wil l er nach dem
Mi t t agessen S . nochma l au f suchen , we i l e r de r Sache
n i c h t t r a u t . W i r v e r a b s c h i e d e n u n s .

Beim Mittagessen um 13 Uhr fragt mich der Kranken¬
besucher, ob ich heute abend mitkommen wolle. Er gehe
zum „Kappenabend" des Feuerwehrvereins in N., um den
an „Lumbago" e r k rank ten Ve rs i che r ten zu übe rwachen .
D i e E h e f r a u d e s s e l b e n h a b e e i n e G a s t w i r t s c h a f t m i t Ta n z ¬

saal, und es werde vermutet, daß er sich aus „Geschäfts¬
g r ü n d e n " j e t z t i n d e r K a r n e v a l s z e i t k r a n k g e m e l d e t
habe . I ch b in ge rn be re i t m i t zukommen. Der K ranken¬
besucher fragt noch telefonisch bei der Krankenkasse an,
ob etwas besonderes vorläge. Dies ist nicht der Fall.

D e r A b e n d

Gegen 17 Uhr haben w i r unsere Besuchsfahr t beendet .
1 4 K r a n k e h a t t e n w i r b e s u c h t . F ü r 2 0 . 3 0 U h r h a b e n w i r

uns sodann erneut verabredet, um den Kappenabend der
Feuerwehr in N. zu besuchen. —Gegen 21 Uhr s ind wir
im überfü l l ten Tanzsaal . Der Krankenbesucher t rägt e ine
d u n k l e B r i l l e . N i e m a n d e r k e n n t i h n . I c h b i n o h n e h i n h i e r

f remd. H in te r der Theke s teh t unser an „Lumbago" e r¬
kranktes Mitglied und schenkt aus schweren Krügen aus.
Gegen 22 Uhr ertönt wieder einmal der Ruf des Karnevals¬
präs identen: „Wol len w i r ihn re in lassen?" Der Kranken¬
b e s u c h e r u n d i c h t r a u e n u n s e r e n A u g e n k a u m . U n s e r
Kranker i s t h in te r de r Theke von se ine r F rau abge lös t
w o r d e n u n d m a r s c h i e r t „ i n d i e B ü t t " . A l s e r s e i n e B ü t t e n ¬
rede geendet hat, erhält er ob seiner eifr igen Förderung
des Karnevalsgedankens und besonders dieses Festes
einen Karnevalsorden („unser lieber Karl"). Sodann ver¬
schwindet Karl. Wir gehen —es ist 22.20 Uhr —an die
Theke und fragen die Frau nach ihrem Mann. „Der sitzt
oben in der Wohnung" , sagt s ie , we i l s ie ann immt , w i r
wären gerade erst erschienen. Als sie sich anschickt,
uns zu ihm zu führen, kommt er gerade zur Tür herein.
Wo er bis jetzt gewesen wäre, fragt der Krankenbesucher.
„Oben in der Wohnung", lautet die Antwort. Er schildert
treuherzig sein Leiden und wie froh er wäre, wieder ar¬
b e i t e n z u k ö n n e n . H i e r u n t e n w ü r d e n a l l e H ä n d e g e -

Die Nachmi t tagsbesudie

Nun führt uns der Weg zu einem Schwerunfal lver letzten,
d e m e i n B e i n a m p u t i e r t w e r d e n m u ß t e . D e r K r a n k e n ¬
besucher soll hier im Auftrag der Personalabteilung ledig¬
lich einige Fragen klären. Dabei erkundigt er sich nach
b e s o n d e r e n W ü n s c h e n d e s V e r l e t z t e n u n d n a c h d e m H e r ¬

gang des Arbeitsunfalles. Mir fällt die Unsicherheit und
d a s m e r k w ü r d i g e ä n g s t l i c h e B e n e h m e n d e s Ve r l e t z t e n
auf. Plötzlich geht die Tür auf und herein kommt der
wegen Gastritis sowie wegen Herz- und Kreislaufbe¬
schwerden arbeitsunfähige S., dessen Frau uns vor einer
S tunde e rzäh l t e , i h r Mann se i zum Arz t gegangen . E r
h a t t e d e n K r a n k e n b e s u c h e r h i e r n i c h t v e r m u t e t . W i r

sehen ihn im Arbe i tsanzug, w ie er dem Unfa l lver le tz ten
Nachbarn die Wohnung tapeziert und anstreicht. Diese
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b r a u c h t u n d e r m ü s s e o b e n a m O f e n s i t z e n . E r r e d e t u n d

redet so lange, b is der Krankenbesucher von ihm einen
A b d r u c k s e i n e r s o e b e n g e h a l t e n e n B ü t t e n r e d e e r b i t t e t
und i hn zu se inem Orden beg lückwünsch t . Unse r M i t¬
gl ied wird b le ich und meint dann: „Da hab ich hal t mal
Pech gehabt." Wie oft mag er kein Pech gehabt haben?

Das Amtsger i ch t Ber l i n -Tie rgar ten ha t e ine Vers icher te ,
d ie während der Arbe i tsunfäh igke i t Ze i tungen ausget ra¬
gen hat te , mi t v ier Wochen Gefängnis best ra f t . Bewäh¬
rung war zugebi l l ig t . E ine Vers icher te , d ie während des
Bezugs von Krankengeld als Servierer in gearbeitet hatte,
e r h i e l t e i n e G e l d s t r a f e v o n 1 0 0 D M . E i n a n d e r e r V e r ¬

s icher te r, der während des Bezugs von Krankenge ld in
einem Restaurant gearbei tet hatte, erhiel t sechs Wochen
Gefängnis .
Das Amtsgericht Soltau hat einen Versicherten, der wäh¬
rend des Bezugs von Krankengeld an dre i Tagen gear¬
beitet hatte, zu drei Wochen Gefängnis ohne Bewährungs¬
f r i s t v e r u r t e i l t .

I n a l l e n F ä l l e n h a b e n d i e V e r u r t e i l t e n d i e K o s t e n d e s

Ver fahrens t ragen und das zu Unrecht bezogene Kran¬
kengeld zurückzahlen müssen.
Als ich mich von dem Krankenbesucher verabschiede, weiß
ich, daß seine Tät igkei t für die Versichertengemeinschaft
no twend ig und nü tz l i ch i s t . D ie E r fah rungen des e inen
Tages haben mich aber auch darüber belehrt, daß man in
m a n c h e n F ä l l e n o h n e K o n t r o l l e n i c h t a u s k o m m e n k a n n .

Schlußbetrachtung

Als wir zurückfahren, erzählt mir der Krankenbesucher,
d a ß s o l c h e o d e r ä h n l i c h e V e r s t ö ß e l e i d e r i m m e r w i e d e r
V o r k o m m e n , E s s i n d z w a r i m V e r h ä l t n i s z u r G e s a m t z a h l
d e r e r k r a n k t e n u n d a u c h z u r G e s a m t z a h l d e r b e s u c h t e n

Kassenmi tg l i eder nu r wen ige Fä l le ; aber man kann s ie
n i c h t ü b e r s e h e n .

D i e Ve r s i c h e r t e n b e d e n k e n b e i i h r e n Ve r s t ö ß e n g e g e n
die Krankenordnung nicht —so fährt der Krankenbesucher
fort —, daß sie sich auch strafrechtl ich schuldig machen,
und zwar dann, wenn sie während der Arbei tsunfähigkei t
b e i e i n e m a n d e r e n A r b e i t g e b e r a r b e i t e n . W e n n g l e i c h
die Krankenkassen nicht in al len Fäl len Strafantrag stel¬
len , so s ind nach den Angaben des K rankenbesuchers
in le tz ter Ze i t fo lgende Fä l le bekanntgeworden:
Das Amtsger i ch t Gü te rs loh ha t e inen Vers i che r ten , de r
w ä h r e n d d e r A r b e i t s u n f ä h i g k e i t a l s H i l f s a r b e i t e r g e a r ¬
be i te t ha t te , wegen Be t ruges zu e inem Monat Gefäng¬
n is m i t Bewährungs f r i s t ve ru r te i l t .

(W.)

(Aus der Ze i tschr i f t „Se lbstverwal tung —Selbst¬
verantwor tung" . Herausgeber Bundesverband der
Betr iebskrankenkassen, Essen.)

L i e b e D W e r !
F ü r d i e A u f m e r k s a m k e i t e n z u m e i n e m A b s c h i e d a m 2 8 . 1 2 ,

vor igen Jahres danke ich v ie lmals . Besonders habe ich
mich über die künstler ischen Geschenke vom Reiherst ieg
gefreut. Wen hätte dieses plattdeutsche Gedicht und die
holzgeschni tz te Madonna wohl n icht gerühr t . Es werden
m i r i m m e r e h r e n w e r t e A n d e n k e n b l e i b e n .

Meine Nachfolgerin, wer sie noch nicht kennt, ist Fräulein
Annegold Rademacher; zum Teil habe ich sie noch im Be¬
t r i e b p e r s ö n l i c h v o r s t e l l e n k ö n n e n . A l l e r d i n g s i s t d a s
n icht vo l ls tänd ig geschehen mangels an Ze i t . Das b i t te
ich zu entschu ld igen. Beruh igend fand ich übr igens d ie
Bemerkung eines Schippers, der mir sagte:
„ G o h n S e m a n n o d e K a n a k e r s u n l o t e n S e s i c k d o r m a n
verlöten. Se wull'n dat jo nich anners."
„Un mit Alice twe könt wi all tofreeden sien.

M i t h e r z l i c h e n G r ü ß e n A l i c e B i n d e r

/ /

a/ /

Mahlzeit" zu mir. Ich sehe weder Tische mit beleg-F r ü h e r w u r d e v o m H a u s h e r r n v o r d e m E s s e n e i n T i s c h ¬

gebet gesprochen und im Anschluß daran wünschte er den
Seinen eine „Gesegnete Mahlzeit".
Eines Tages muß sich unter den Gästen ein Mensch befun¬
den haben, der während des Gebets geschlafen und nur,
a l s e r a u f w a c h t e , n o c h d a s l e t z t e W o r t „ M a h l z e i t " a u f ¬

geschnappt hat.
Wann das passiert ist, weiß ich nicht, aber seit dieser Zeit
muß es diesen unmöglichen Gruß geben.
Es fängt schon am Morgen damit an:
Wenn ich zu spät im Büro erscheine, und seien es auch nur
5 M i n u t e n , b e g r ü ß e n m i c h d i e K o l l e g e n m i t „ M a h l z e i t " .
Dabei komme ich gar nicht zum Essen, sondern zum Arbei¬
ten. Ich hoffe, daß das auch bei anderen „Zu-Spät-Kom-
m e r n " d e r F a l l i s t . A b e r w e r d e n k t s c h o n d a r a n ?

Etwas spä te r t re f fe i ch im Fahrs tuh l jemanden:
zeit!" Seit wann speist man denn im Fahrstuhl?
Auf dem F lur, in der Ha l le und in anderen Büros sagt

m a n

ten Broten noch sonst irgend etwas Eßbares. Sehe ich denn
so verfressen aus, daß man von mir denken kann, ich äße
den ganzen Tag?
U n d d a n n n o c h a u f d e m s t i l l e n Ö r t c h e n ! A u c h h i e r b l e i b t
m a n n i c h t v e r s c h o n t .

Jetzt müßte ich eigentl ich zu dem Zeitpunkt kommen, wo
m a n s i c h m i t s e i n e m Te l l e r i n d e r F l a n d a n d e n T i s c h z u m
E s s e n s e t z t .

Aber was pass ier t , wenn man danach wieder aufs teht?
Man sagt „Mahlzei t " , dabei denkt kein Mensch auch nur
i m e n t f e r n t e s t e n d a r a n , s c h o n w i e d e r z u e s s e n .

Begegnet man sich am späten Nachmittag, sagt man .. . ,
n a . S i e w i s s e n s c h o n !

Hör t s ich denn unser „Guten Morgen" und „Guten Tag"
so schlecht an, daß man dafür l ieber „Mahlzeit" sagt???

U . S .

M a h l -
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W I R B E G L Ü C K W Ü N S C H E N U N S E R E
J U B I L A R E

Ehrung der Jubilare am 29. Januar 1965

4 0 J a h r eH n i n o K a m r a n l

2 5 3 0B r u n o K a m r a d t , M e i s t e r .

Fr iedr ich Gurzan, Tischler 1 2 3 0

2 5 J a h r e

1 2 2 0Harry Johannsen, Brenner

Heinrich Pagoletke, Bohrer

Gerhard Piligramm, Schiffszimmerer . .

Wilhelm Wresz, Zimmerer

1 2 2 0

1 2 4 0

2 2 4 0

F r i e d r i c h G u r z a n



F A M I L I E N N A C H R I C H T E N

E h e s c h l i e ß u n g e n :

M o n o p o l z e i d m e r K l a u s - P e t e r R a m s t h a l e r m i t F r l . M o n i k a W o l d t
a m 1 8 . 1 2 . 1 9 6 4

S c h l o s s e r K a r l - H e i n z B r o d a m i t F r l . M o n i k a H e s s e a m 2 1 . 1 2 . 1 9 6 4

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, dem Betriebs¬
r a t , A b t e i l u n g s l e i t e r , M e i s t e r 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 . H a r r y J o h a n n s e nG e b u r t e n

S o h n

Sch losser Herber t Sch i rmer am 26 . 11 . 19G4
S c h l o s s e r Wa l t e r S t i l k e a m 8 . 1 2 . 1 9 6 4
M ’s c h l o s s e r K l a u s - D i e t e r S c h u m a c h e r a m 1 8 . 1 2 . 1 9 6 4
S c h l o s s e r K a r l - H e i n z E h l b e c k a m 2 2 . 1 2 . 1 9 6 4

E'Sdiweißer-Anlerner Selanu Palabiyikca am 2. 1. 1965
M ' s c h l o s s e r H a n s - W e r n e r Wa g n e r a m 8 . 1 . 1 9 6 5
k f m . A n g e s t e l l t e r Wa l t e r P e i j a n a m 11 . 1 . 1 9 6 5
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 1 2 . 1 . 1 9 6 5

Anbringer Gerhard Peters am 12. 1. 1965
A n s t r e i c h e r G e r h a r d M i c h e l a m 2 0 . 1 . 1 9 6 5

A u s r i d i t e r E k k e h a r d S e h l i n g a m 2 0 . 1 . 1 9 6 5
M a t r o s e O t t o H o r n a m 2 3 . 1 . 1 9 6 5
M a t r o s e E m i l C a r b u h n a m 3 . 2 . 1 9 6 5

F ü r d i e v i e l 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 c h 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 A r b e i t s k a m e r a d e n m e i n e n h e r z l i c h s t e n D a n k .

G e r h a r d P i l i g r a m m

D e r R e n t n e r H e r r B e r n h o l d R ö s e l e r , d a s ä l t e s t e a k t i v e M i t ¬
gl ied des Gesangvereins „Treue", Finkenwerder, möchte der
Deutschen Werft für die zu seinem achtzigjährigen Geburtstag
e r w i e s e n e A u f m e r k s a m k e i t d a n k e n . E r g r ü ß t h i e r m i t a u c h s o ¬
g l e i c h a l l e f r ü h e r e n K o l l e g e n .

H e r z l i c h e n D a n k f ü r e r w i e s e n e A u f m e r k s a m k e i t z u u n s e r e r
Jonny Hebling und Fraug o l d e n e n H o c h z e i t .

T o c h t e r

E ' S c h w e i ß e r R u d i H e l b i n g a m 2 8 . 11 . 1 9 6 4
K e s s e l s c h m i e d K l a u s B e c k a m 3 0 . 1 1 . 1 9 6 4
M ' s c h l o s s e r A l f o n s G i b a u a m 1 0 . 1 2 . 1 9 6 4

H e l f e r B e r t h o l d S t e g m a n n a m 1 4 . 1 2 . 1 9 6 4
M a l e r H a n s - W e r n e r A s s m a n n a m 1 6 . 1 2 . 1 9 6 4

D r e h e r Wo l f g a n g F r o b ö s e a m 2 1 . 1 2 . 1 9 6 4
M a l e r G ü n t e r M i l d o r f a m 2 8 . 1 2 . 1 9 6 4

M ’sch losse r Ge rd Meye r am 18 . 1 . 1965
E ' S d i w e i ß e r H e i n z L e i t z a m 2 9 . 1 . 1 9 6 5

F ü r d i e 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 z u m e i n e m 8 0 . G e -
H a n s V i c kb u r t s t a g d a n k e i c h h e r z l i c h s t .

H e r z l i c h e n D a n k f ü r e r w i e s e n e A u f m e r k s a m k e i t z u m e i n e m
vollendeten 80. Geburtstag, die mir von dei Werft zuteil wur¬
d e n . H . B a r t e l s

Z w i l l i n g e ( T ö c h t e r )
H e l f e r H e r m a n n B a r t e l s a m 3 0 . 1 . 1 9 6 5

F ü r d i e u n s e r w i e s e n e T e i l n a h m e b e i m T o d m e i n e s M a n n e s
W i l l i P e t e r s a g e n w i r u n s e r e n h e r z l i c h e n D a n k .

M a t h i l d e P e t e r u n d S o h n G ü n t h e r

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
Ausscheidens sage ich hiermit allen Kolleginnen und Kollegen
m e i n e n h e r z l i c h e n D a n k .

F ü r d i e w o h l t u e n d e n B e w e i s e h e r z l i c h e r Te i l n a h m e b e i d e m
Heimgange unseres l ieben Entschlafenen sagen wir h iermit

O l g a H e h n e
F a m i l i e K a r l - H e i n z A l b r e c h t

A r t u r V . M a l o t t k i
u n s e r 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 b e i m E i n t r i t t i n d e n R u h e s t a n d ü b e r r e i c h t e n E r ¬
innerungsgaben und guten Wünsche sage ich allen Arbeitskame-

F r a n z S c h u s t e rr a d e n m e i n e n h e r z l i c h e n D a n k . fü r d ie Beweise auf r ich t iger Ante i lnahme be im Heimgange
meines lieben Mannes und Vaters Albert Schaefer sagen wir
der Betriebsleitung, dem Betriebsrat und allen Kollegen un¬
seren herzlichen Dank. F r a u E m m i S c h a e f e r u n d K i n d e r

F ü r d i e m i r a n l ä ß l i c h m e i n 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 e u t s c h e n W e r f t e r w i e s e n e A u f m e r k s a m k e i t s a g e i c h h i e r -

H e l m u t h H e n n i gm i t m e i n e n h e r z l i c h s t e n D a n k .

Für die herzliche Teilnahme und die vielen Blumenspenden beim
H e i m g a n g e u n s e r e s l i e b e n V a t e r s W i l h e l m R i e b e d a n k e n w i r

F a m i l i e E m i l S a ß

S c h ö n e n D a n k f ü r d i e n e t t e n W o r t e v o n H e r r n D r . V o l t z z u

m e i n e m 4 0 j ä h r i g e n J u b i l ä u m s o w i e d e n H e r r e n d e r D i r e k t i o n ,
I n g e n i e u r e n , M e i s t e r n , Vo r a r b e i t e r n , K o l l e g i n n e n u n d K o l l e g e n ,
l n A n e r k e n n u n g

h e r z l i c h s t .

F r i t z G u r z a n

H e r z l i c h e n D a n k f ü r e r w i e s e n e Te i l n a h m e b e i m A b l e b e n u n s e ¬
r e s l i e b e n Va t e r s R u d o l f E h l e r s .

Im Namen aller Angehörigen: Elfriede Gonschier, geb. Ehlers
F ü r d i e m i r a n l ä ß l i c h m e i n e s 4 0 j ä h r i g e n A r b e i t s j u b i l ä u m s
e r w i e s e n e n G l ü c k w ü n s c h e u n d A u f m e r k s a m k e i t e n s a g e i c h d e r
Betriebsleitung sowie allen Kollegen meinen herzlichen Dank.

B r u n o K a m r a d l
Für die herzliche Anteilnahme beim Heimgange meines lieben
Mannes Hermann Bosteimann sage ich der Direktion, dem Be¬
triebsrat und allen Kollegen von Dock und Zimmerei meinen

F r a u M a r t h a B o s t e i m a n n u n d K i n d e r
H e r z l i c h e n D a n k f ü r e r w i e s e n e A u f m e r k s a m k e i t z u m 2 5 j ä h r i g e n
Arbeitsjubiläum sage ich der Betriebsleitung und allen Kollegen.

H e i n r i c h P a g o l e t k e
h e r z l i c h e n D a n k .

F ü r d i e l i e b e v o l l e Te i l n a h m e a n d e m u n s b e t r o f f e n e n s c h w e r e n
V e r l u s t s a g e n w i r h e r z l i c h s t e n D a n k .

F ü r d i e A u f m e r k s a m k e i t e n z u u n s e r e r g o l d e n e n H o c h z e i t s a g e n
V i c t o r D e m s k i u n d F r a uw i r u n s e r e n h e r z l i c h e n D a n k .

Walter Schut und Frau Inge, geb. Gabrysiak

F ü r d i e v i e l e n A u f m e r k s a m k e i t e n , w e l c h e m i r z u m e i n e m E i n ¬
tritt in den Ruhestand erwiesen wurden, sage ich allen Betei-

H u g o V o ß
H e r z l i c h e n D a n k f ü r e r w i e s e n e T e i l n a h m e . Rudol f Teppiigten meinen herzlichen Dank.

R e n t n e r

(früher Schiffbauer)
H a n s L a u

a m 9 . 1 2 . 1 9 6 4

V o r a r b e i t e r
W i l l i P e t e r

a m 2 3 . 1 . 1 9 6 5

R e i n m a c h e f r a u
C l a r a G r a b r y s i a k

a m 2 4 . 1 . 1 9 6 5

R e n t n e r
( f r ü h e r Ta k l e r )
W i l h e l m R i e b e
a m 1 3 . 1 2 . 1 9 6 4

W i r g e d e n k e n u n s e r e r T o t e n
R e n t n e r

( f r ü h e r S c h i f f s z i m m e r e r )
H e r m a n n B o s t e i m a n n

a m 2 4 . 1 . 1 9 6 5

R e n t n e r
(früher Kupferschmied)

P a u l S d i u l z
a m 1 9 . 1 2 . 1 9 6 4

M a s c h i n e n s c h l o s s e r
L e o G a m b e r t
a m 2 . 2 . 1 9 6 5

R e n t n e r
W i l l i H e h n e

a m 2 5 . 1 2 . 1 9 6 4

R e n t n e r
( f r ü h e r K r a n f ü h r e r )

P e t e r K i n d s c h u h
a m 5 . 1 . 1 9 6 5

R e n t n e r

( f r ü h e r Z i m m e r m a n n )
R u d o l f E h l e r s

a m 1 5 . 1 . 1 9 6 5

R e n t n e r

( f r ü h e r K e s s e l s c h m i e d )
J o h a n n e s S ä n g e r

a m 1 9 . 1 . 1 9 6 5
R e n t n e r

( f r ü h e r E l e k t r i k e r )
O t t o G e r d s

a m 4 . 2 . 1 9 6 5

N i e t e r
A l b e r t S c h ä f e r
a m 2 8 . 1 2 . 1 9 6 4
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Faustball (U. Adam)
U n s e r e F a u s t b a l l e r n a h m e n m i t z w e i M a n n s c h a f t e n a n d e r

Win te r - und Sommer runde 1964 i n Gruppe Cund D te i l .
D i e e r s t e M a n n s c h a f t e r r e i c h t e d e n 5 . b z w. 7 . P l a t z u n d d i e
z w e i t e M a n n s c h a f t d e n 2 . b z w. 9 . P l a t z . D a f ü r d e n W i n t e r

1964/65 keine Halle zur Verfügung steht, kann erst ab
1. 4. 1965 auf dem Sportplatz Dockenhuden der regel¬
mäßige Trainings- und Spielbetrieb wieder aufgenommen
w e r d e n .

Am Frei tag, dem 29. 1. , fanden sich in der Kant ine die
Mitgl ieder unserer Betr iebssportgemeinschaft zu ihrer or¬
dent l ichen Jahreshauptversammlung zusammen.
Der 1. Vorsitzende, Karl Lenz, eröffnete die Versammlung
mit einemi Bericht über die Lage und Entwicklung unserer
B S G i m J a h r e 1 9 6 4 . D a s J a h r 1 9 6 4 b r a c h t e f ü r d i e m e i s t e n

Sparten eine Normalisierung, für einige sogar einen Auf¬
schwung im Sportbetrieb.
Lediglich die Sparte Handball hatte durch Abgänge,
Schichtarbei t usw. e in ige Schwier igkei ten. Wie in jedem
Jahr zu Beginn der Sportsaison fand Ende Februar in der
Elbsch loßbrauere i der t rad i t ione l le Spor t lerba l l s ta t t . E in
Abend vo l l e r Hochs t immung fü r d ie Spor t l e r fami l i e und
i h r e G ä s t e .

Am 23. Mai wurde auf der Blau-Weiß-Allianz-Sportanlage
das Sportfest der DW durchgeführt. Alle Sparten beteil ig¬
ten sich mit viel Erfolg an dieser Veranstaltung.
Das Verbandssportfest am 13. Juni in Glückstadt sah 106
akt ive Spor t le r unserer BSG im Wet tkampf . D iese hohe
Te i l n e h m e r z a h l w u r d e v o n k e i n e r a n d e r e n B S G e r r e i c h t .

Der 1. Vorsitzende sprach am Schluß seines Berichtes allen
Verbandsmi tg l iedern und Spar ten le i te rn se inen Dank fü r
die von ihnen geleistete ehrenamtliche Arbeit aus.
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 a l s W a h l v o r s t a n d O t t o

Rieckhoff die Leitung der Versammlung und führte die
Entlastung sowie die Neuwahlen durch.
Da unser langjähriger 2. Vorsitzender, O. Kersten, wegen
Er re i chung de r A l te rsg renze aus den D iens ten de r DW
ausscheidet, mußte es eine ger inge Verschiebung inner¬
halb des Vorstandes geben.
Nach der Entlastung durch die Versammlung wurde fol¬
gender Vorstand gewähl t :
1 . Vo r s i t z e n d e r K . L e n z

2. Vorsi tzender H. Wegner
3 . Vo r s i t z e n d e r D . S i c k

Schach (K. Müller)

D a s W i n t e r - P o k a l - T u r n i e r 1 9 6 4 w u r d e m i t e i n e m 6 . P l a t z

i n G r u p p e 2 ( h ö c h s t e S p i e l k l a s s e ) a b g e s c h l o s s e n . D e n
Höhepunkt für unsere Schachsparte bildete am 10.1. 65 ein
i n t e r n a t i o n a l e s T u r n i e r v o n F ü n f e r - M a n n s c h a f t e n . I n d e r

1. Klasse wurde ein sensationeller 3. Platz erkämpft!

Tischtennis (H. Schulz)

Das jüngste Kind unserer BSG, die Sparte Tischtennis, ist
zwar noch im Aufbau begriffen, es wird aber regelmäßig
tra in ier t , und zwar in der Hal le unserer Federbal ler am
Hohenzo l l e rn r i ng .

Kegeln (W. Schultz)

Unsere Kegler waren im vergangenen Jahr wieder einmal
sehr aktiv und auch erfolgreich. Bei den Einzelmeister¬
s c h a f t e n k o n n t e n m i t 8 Te i l n e h m e r n 6 P l a c i e r u n g e n e r ¬
re ich t werden . D ie Punk tsp ie le wurden von der 1 . und
2 . M a n n s c h a f t i n d e r S o n d e r k l a s s e a b s o l v i e r t . D i e s i s t b e ¬

sonders hervorzuheben, da ke ine we i te re BSG im Ver¬
b a n d z w e i M a n n s c h a f t e n f ü r d i e S o n d e r k l a s s e s t e l l t .

Und hier die weiteren Erfolge:

Abschlußpokal 1963/64= 2. Platz
D W- S p o r t f e s t
S p o r t f e s t G l ü c k s t a d t = 2 . P l a t z

= 3 . P l a t z

= z w e i 1 . P l ä t z e

= v i e r m a l B r o n z e

= e i n m a l G o l d

Für den Städtekampf Ber l in-Hamburg stel l te die DW drei
Kegler. Wie man sieht, eine stolze Bilanz unserer Kegel¬
s p a r t e .

Schriftführer Frl. R. Stieger
S p o r t w a r t H . T h o m a s
Jugendwart H. Sass

Anschl ießend gaben die Spartenleiter ihren Jahresbericht.
Hier einen Extrakt der Ausführungen:

1 . u n d 3 . P l a t z

Eröffnungskegeln
D W - P o k a l

B S A - K e g e l n
(6 Teilnehmer)

Fußball (G. Lückert)
D i e 1 . H e r r e n - M a n n s c h a f t w u r d e 1 9 6 4 M e i s t e r d e r K l a s s e

Bl. Die Jugend errang den 2. Platz in der Meisterschaft
und wurde Pokalsieger 1964 und somit Gewinner des vom
Betriebssportverband gestifteten „Otto-Hummel-Pokals".
Ein sehr schöner Erfolg. Für 1965 konnten wieder vier
Mannschaften gemeldet werden.

Handball (H.-J. Bödeker für P. Weise)
Vom Handball war nicht viel zu berichten. Die Schwierig¬
keiten, sie wurden vom 1. Vorsitzenden bereits aufgezeigt,
h o f f e n d i e H a n d b a l l e r a b e r 1 9 6 5 z u ü b e r w i n d e n .

Federball (H. Wegner)
Zu Beginn des Jahres konnte der von der DW gesti f tete
M ixed -Poka l e r s tma l i g gewonnen we rden . Während de r
Sommermonate gelang es keinem unserer Gegner gegen
uns zu gewinnen, und so dürfen wir in diesem Jahr in der
l e i s t u n g s g e r e c h t e r e n B - K l a s s e s t a r t e n . D i e H a m b u r g e r
Einzelmeisterschaft brachte dagegen sehr schöne Erfolge:
He r rene inze l Jun io ren =Hamburge r Me i s te r
H e r r e n e i n z e l S e n i o r e n = V i c e m e i s t e r

H e r r e n d o p p e l
I n d e r W i n t e r r u n d e 1 9 6 4 / 6 5 w u r d e d e r 5 . P l a t z v o n 1 8 t e i l ¬

nehmenden Mannschaf ten erkämpft . Eine sehr gute Pla¬
cierung, wenn man berücksichtigt, daß das Durchschnitts¬
al ter der fünf te i lnehmenden Herren bei 35 ( ! ) l iegt .

Leichtathletik (G. Marnero f. W. Sudmann)
Die Sparte nahm im Jahre 1964 an elf großen Veranstal¬
tungen mit insgesamt 100 aktiven Sportlern teil. Es konn¬
ten außer 75 S iegerurkunden zwei Meis ter t i te l e r rungen
werden: im Speerwurf und Kugelstoßen.

I m A n s c h l u ß a n d i e s e B e r i c h t e w u r d e n v o n d e r V e r s a m m ¬

lung folgende Spartenleiter bestät igt:
F u ß b a l l
H a n d b a l l
F e d e r b a l l
L e i c h t a t h l e t i k W . S u d m a n n

F a u s t b a l l
S c h a c h
T i s c h t e n n i s H . S c h u l z

K e g e l n

Für zehnjährige Mitgliedschaft bzw. besondere Ver¬
d i e n s t e i n u n s e r e r B S G e r h i e l t e n d a n n a u s d e r H a n d d e s
1 . Vo r s i t z e n d e n d i e s i l b e r n e E h r e n n a d e l :

G . L ü c k e r t
P . W e i s e

U . A d a m
K . M ü l l e r

H. Wegner
W . S c h u l t z

Kege ln
H e r r B r o c k m a n n

Herr Haug
H e r r H a r m s
H e r r H i n r i c h s
H e r r M ö l l e r
H e r r R i e c k h o f f
H e r r W i e c h m a n n

F u ß b a l l

H e r r M e h r k e n s

S c h a c h

H e r r K r u m f u ß
H e r r S i e n k i w i e z

H e r r W a r k e n t h i n= 3 . P l a t z

H a n d b a l l S c h i e d s r i c h t e r

H e r r H ö v e r m a n nH e r r B ö d e k e r

M i t e i n e m b e s o n d e r e n D a n k a n d e n s c h e i d e n d e n 2 . V o r ¬

s i t z e n d e n , O . K e r s t e n , u n d a n a l l e a k t i v e n M i t g l i e d e r
wurde d ie d ies jäh r ige Jah reshaup tve rsammlung unsere r
BSG vom 1. Vorsitzenden, K. Lenz, beendet.

H. Wegner


