
Mas ts Y a r d s

Length D iam. Length D iam.
F t . I n . I n . F t . I n . I n .

46 6Main Mast 

Topmast (the whole length)
H e a d

Gallt. Mast (to the Hounds)
Polehead

1 658 I O

l o f 3 5

6 24

16J 40 5
io| 30 6

4 i 2 4

3 5 I O 2

D o . 94
2 5

9 I

Fore Mast 53 4 I O

Top mast (the whole length)
H e a d

3 4 73
D o . 4 o

Gallt. Mast (to the Hounds) 17 3 5
Polehead 8 7

M i z e n M a s t . . . 48 2 1 1 ; 2 1 2

Topmast (the whole length) 3 ^ 6^2 4 24 o 5
H e a dD o . 3

Bowsprit i 8 i 30 635 4
Housing I O 2

Jib Boom 8 f2 7 I

Cross Jack Yard 30 6 6 4

D E U T S C H E W E R F T
W E R K Z E I T U N G 2 / 1 9 6 6

T



Das Bau-Programm der DW
In der Ausrüs tung l iegen:

S. 781 TT „Darina" (Shell) ..
S. 812 MS „Tugeialand" (Globus) . . . A b l i e f e r u n g
S . 8 11 T T „ D i a l a " ( S h e l l )

. . Ablieferung 2 6 . 5 . 1 9 6 6

1 . 6 . 1 9 6 6

7 . 9 . 1 9 6 6A b l i e f e r u n g

Auf den He lgen l iegen:

I I I S . 8 1 3 M S ( L a e i s z )
V S . 8 1 6 M S ( R u s s ) .

Stapel lauf :
Stapel lauf :

10. 6. 1966

2 3 . 8 . 1 9 6 6

M i t Werks ta t t a rbe i t en begonnen :

S. 818 MS (Laeisz)
S. 814 MS (Afrika Linien) . . .

. . K i e l l e g u n g :

. . K i e l l e g u n g :

1 . 6 . 1 9 6 6

13. 6. 1966

Unser Reparaturbetr ieb läuft auf Hochtouren.
Im März wurden 78, im Apr i l 73 Schi ffe instandgesetzt . Die Arbei ten
re ichen vom Überholen e ines gesunkenen Schleppers ( „Fai rp lay 11")
b is zur Neu ins ta l la t ion von Masch inen au f Sch i f fen mi t Exp los ions¬
und Brandschäden („Slesvig", „Stamos"). über weitere bemerkenswerte
Reparaturaufträge siehe im Inneren des Heftes.

Titelbild: H.M.S. „Bounty". Siehe Captain Bligh —Mensch und Seemann, von W. Claviez, S. 17ff.



DEUTSCHE
WERFT

HAMBURG
W E R K Z E I T U N G

2 3 . J A H R G A N G

NR.2 -18 .MAI1966

Dr. VoUz führt Bürgermeister
P r o f . D r . W e i c h i n a n n d u r c h d e n B e t r i e b .

Den Händedruck für d ie Be legschaf t
nimmt Günther Sommerfeld entgegen.

Aus dem
Werftgeschehen
Der Besuch des Ersten Bürgermeisters der
Freien und Hansestadt Hamburg, Prof. Dr.
H e r b e r t We i c h m a n n , i n B e g l e i t u n g d e s
Staatsrates Prof. Dr. Deneffe, am 11. März
a u f d e r D e u t s c h e n W e r f t w a r e i n s c h ö n e r

B e w e i s f ü r d a s a k t i v e I n t e r e s s e , d a s m a n
a n h ö c h s t e r S t e l l e d e r S c h i f f b a u i n d u s t r i e

in Hamburg entgegenbr ingt , ln einer ein-
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gehenden Besichtigung des Betriebes Fin¬
kenwerde r übe rzeug ten s i ch d i e He r ren
von dem technischen Stand, der Leistungs¬
fähigkei t und den Sorgen der Deutschen
Wer f t , d ie ja d ie Sorgen des deu tschen
S c h i f f b a u s s c h l e c h t h i n s i n d . N a c h d e r
Werftbesicht igung wurden den hohen Gä¬
s t e n d i e l e i t e n d e n H e r r e n u n s e r e s U n t e r ¬

nehmens vorgesLellt, und danach fand ein
wi r tschaf tspo l i t i scher Gedankenaustausch
im kleinsten Kreise statt. Der Bürgermei¬
ster bedankte sich für den Empfang in dem
n e b e n s t e h e n d e n B r i e f , d e r d e u t l i c h e r a l s
v i e l e W o r t e s e i n e V e r b u n d e n h e i t m i t d e n

S t ä t t e n z u m A u s d r u c k b r i n g t , o h n e d i e
Hamburg das „Tor zur Wel t " n icht wäre.

I/0 E17.NCZ.ios6
H e r r n
D r . P a u l V 0 1 t z

V o r s i t z e r d e s V o r s t ä n d e »
d e r D e u t s c h e n W e r f t A G

2 H a m b u r g 1

I

P o s t f a c h 8 8 9

S e h r g e e h r t e r H e r r V o l t z !

D e r B e s u c h e i n e s g r o ß e n W e r f t u n t e r n e h m e n s k a m
m i r g e r a d e i n d i e s e n T a g e n s e h r g e l e g e n . A u c h
w e n n s i c h H a m b u r g s e i t l a n g e m i n d u s t r i e l l n a c h
a l l e n R i c h t u n g e n h i n e n t f a l t e t , b l e i b t d o c h d i e
W e r f t i n d u . s t r i e i n e i n e m W e l t h a f e n e i n w i c h t i g e s
K e r n s t ü c k d e s I n d u s t r i e l l e n S e k t o r s , d e m m i t
R e c h t d i e b e s o n d e r e A u f m e r k s a m k e i t a u c h d e r a m t ¬

l i c h e n S t e l l e n g i l t .

I c h h a b e m i c h i n d e n G e s p r ä c h e n m i t I h n e n u n d d e n
a n d e r e n l e i t e n d e n H e r r e n I h r e s U n t e r n e h m e n s d a v o n

ü b e r z e u g e n k ö n n e n , d a ß f ü r d a s W e r k d i e Z u k u n f t ¬
s i c h e r u n g b e r e i t s b e g o n n e n h a t u n d d i e P l a n u n g e n
f ü r e i n e k o n t i n u i e r l i c h e A n p a s s u n g a n i n t e r n a t i o ¬
n a l e M a ß s t ä b e w e i t f o r t g e s c h r i t t e n s i n d . E s s c h e i n t
m i r r i c h t i g , w e n n h i e r I n i t i a t i v e n g e z e i g t w e r d e n ,
d i e - u n a b h ä n g i g v o n g r o ß e n u n d k l e i n e n L ö s u n g e n -
d e r Z u k u n f t a l l e T ü r e n ö f f n e n .

Ihre Werkszeitschri f t habe ich j i i i ' mit Vergnügen
d u r o h g e s e h e n . I c h fi n d e s i e a u ß e r o r d e n t l i c h a n ¬
s p r e c h e n d a u f g e m a c h t u n d i n i h r e r M i s c h u n g v o n b e ¬
l e h r e n d e m u n d u n t e r h a l t e n d e m S t o f f , v o n b e t r i e b ¬
l i c h e n P r o b l e m e n u n d a l l g e m e i n e r e n D a r s t e l l u n g e n ,
e i n s c h ö n e s B e i s p i e l f ü r e i n e g u t g e l u n g e n e W e r k ¬
z e i t u n g .

I h n e n , H e r r n D r . S c h o l z , d e n H e r r e n I h r e s B e t r i e b s ¬
r a t e s u n d a l l e n a n d e r e n , d i e m i c h s o f r e u n d l i c h
ü b e r a l l e s u n t e r r i c h t e t h a b e n , m e i n e n a u f r i c h t i g e n
D a n k u n d d i e b e s t e n W ü n s c h e f ü r d i e Z u k u n f t d e s
U n t e r n e h m e n s .

♦ ♦ ♦

]3as wichtigste innerbetriebliche Ereignis
der letzten Wochen war der Stapellauf des
d r i t t e n S h e l l - Ta n k e r s . W ä h r e n d d i e b e i d e n
ersten Schi ffe, d ie „Drupa" und die „Da-
r ina" , der She l l Tankers (U. K . ) L im i ted
gehören, is t das dr i t te für d ie Deutsche
S h e l l A G b e s t i m m t . D i e K o n s t r u k t i o n d e s
S c h i f f e s w e i c h t v o n i h r e n b e i d e n ä l t e r e n
Schwes te rn e twas ab . Man ha t wen ige r
und dafür größere Ladetanks vorgesehen,
n ä m l i c h n u r f ü n f M i t t e l - u n d z w e i m a l
s e c h s S e i t e n t a n k s . A u c h d a s B r ü c k e n h a u s
i s t e t w a s a n d e r s ; i m ü b r i g e n s i n d d i e
Schiffe im wesentlichen gleicher Bauart.

Der She l l -Trad i t i on fo lgend , a l l e Sch i f f e
n a c h M u s c h e l a r t e n z u b e n e n n e n , h e i ß t
a u c h d i e s e r T a n k e r w i e d e r n a c h e i n e r

apa r ten k le inen Musche l . Man kann s ie
a m S t r a n d e S ü d a u s t r a l i e n s fi n d e n ; s i e
he ißt „D ia la" . Auf d iesen wohlk l ingenden
Namen tau f te F rau Kä the Dah lg rün , d ie
G a t t i n d e s B u n d e s fi n a n z m i n i s t e r s , u n s e r
jüngstes Schiff.

Dr. Voltz begrüßte die Gäste und gab sei¬
n e r F r e u d e d a r ü b e r A u s d r u c k , d a ß d e r
ITerr Bundesminister, doch gewiß einer der
meistbeschäftigten und mit größter Ver¬
antwortung beladenen Männer Deutsch¬
lands, es sich nicht hat nehmen lassen,
seine Gattin zu begleiten und den Stapel¬
lauf mitzuerleben. Die Probleme des Schiff¬
baus und der Schi ffahrt harr ten dr ingend
einer Lösung, und deshalb seien wir be¬
sonders dankbar, daß der verantwort l iche
Ve r w a l t e r d e r B u n d e s fi n a n z e n d i e G e ¬
legenheit wahrnähme, sich unsere Arbeit
w i e d e r e i n m a l a u s d e r N ä h e a n z u s e h e n .
Doch möge er darüber hinaus als unser
Gast mit ungehinderter Freude und An¬
tei lnahme d ieses fest l iche Ere ignis er le¬
ben, in dem se ine Gat t in im Mi t te lpunkt
s t e h e u n d w o r a n t e i l z u n e h m e n i h m s e i n e
umfangreichen Pflichten gewiß nicht allzu¬
oft ermöglichen dürften.

Für die Shell sprach der Managing Direc-
to r D r. G . A . Wagner, e ine r de r s ieben
H e r r e n d e s o b e r s t e n D i r e k t o r i u m s d e r

Royal Dutch/Shell-Gruppe. Er erläuterte
d ie Bedeu tung , d ie e ine le i s tungs fäh ige
F l o t t e f ü r e i n U n t e r n e h m e n h a b e n m u ß ,
das mehr als irgendein anderes ein inter¬
nationales sei. Er sagte u. a.:

M i t d i e s e m N e u b a u w e i d e n w i r u n s e r

we l twe i t es Sch i f f sp rog ramm n i ch t been -

y i : f . “
- 1

. t.l.-
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den, denn als Bindeglied zwischen den
F u n d s t ä t t e n d e s Ö l s u n d d e n V e r b r a u c h s ¬
zentren der Fertigprodukte brauchen wir
mehr und mehr Schiffe. Das Ol ist nun¬
mehr zur wichtigsten Energiequelle West¬
europas geworden, In den letzten zehn
J a h r e n i s t d e r V e r b r a u c h a u f d a s D r e i e i n ¬

halbfache gestiegen. Die Royal Dutch/
Shell-Gruppe ist wesentlich an der Ver¬
sorgung Westeuropas mit Energie betei¬
ligt. So haben wir große Mittel aufgewen¬
det, um in der ganzen Welt Rohöl zu su¬
chen und zu fördern. Wir sind seit Jahr¬
zehnten auf diesem Gebiet erfolgreich ge¬
wesen, so daß heute unsere Rohstoffquel¬
len über die ganze Welt verteilt sind und
wir damit ein Höchstmaß an Versorgungs¬
sicherheit bieten können. Gleichzeit ig ha¬
ben wir in den europäischen Verkaufszen¬
tren ein dichtes Netz von Raffinerien und
Verteilungsanlagen aufgebaut. Zwischen
diesen be iden Po len, näml ich den Roh¬
stoffquellen und den Verarbeitungs- bzw.
Verteilungsstätten, bildet unsere Flotte —
die größte Tankerflotte der Welt —das
notwendige Bindegl ied . . .
W i r t r i e b e n d e n A u s b a u u n s e r e r F l o t t e
m i t a l l e n M i t t e l n v o r a n . W i r h a b e n z u r
Zeit ein sehr großes Tankerbauprogramm
in Angriff genommen. 31 Schiffe mit zu¬
sammen über 3Mio. tdw. s ind in Auf t rag
gegeben. In Deutschland hat die welt¬
weite Shell-Gruppe seit Kriegsende 1,45
Mio, tdw. Schiffsraum für die eigene Flotte
oder für Charter in Auftrag gegeben. Last
not least bauen wir unser Raffinerie- und
Versorgungsnetz in Europa aus. Aus die¬
sem integrierten Programm ersehen Sie,
d a ß w i r v o n d e r Q u e l l e b i s z u m ^ E n d v e r ¬
braucher alles tun, um die Kette zu schlie¬
ß e n u n d d a m i t e i n e k o n s t a n t e u n d s i c h e r e

Versorgung der Wirtschaft Europas mit
d e r s o n o t w e n d i g g e b r a u c h t e n E n e r g i e
s i c h e r z u s t e l l e n .

Es ist aber nicht nur unsere Aufgabe, seit
v ie len Jahrzehnten dafür zu sorgen, daß
Europa sicher und konstant mit immer
steigenden Mengen von öl beliefert wird,
sondern im Interesse einer gesunden Wirt¬
schaft muß es auch unsere Aufgabe sein,
d iese Energ ie so p re i swer t w ie mög l i ch
zur Verfügung zu stellen. Es ist nur zu
natür l ich, daß die Erdöl fördernden Län¬
der darauf drängen, für ihre Bodenschätze
— n ä m l i c h d a s R o h ö l — s t e i g e n d e E i n ¬
k ü n f t e z u e r z i e l e n . D e r W u n s c h d e r E n e r ¬

gie verbrauchenden Länder zielt im Ge¬
gensatz dazu auf eine möglichst billige
Versorgung. In diesem Widerspruch der
Interessen müssen wir ausgleichend wir¬
ken, und der Weg dazu besteht unter an¬
derem in einer immer größeren Rationali¬
s ierung unseres gesamten Unternehmens
mit dem Erfolg, daß die Kosten für Förde¬
rung , Transpo r t , Ve ra rbe i t ung und Ve r¬
t e i l u n g g e s e n k t w e r d e n k o n n t e n . A l s
Folge d ieser Bemühungen sanken in den
letzten s ieben Jahren die Mineralö lpreise
in den westeuropäischen Ländern ständig.
A l le rd ings gab und g ib t es Länder —ich
d r ü c k e m i c h d a e t w a s u n v e r b i n d l i c h a u s — ,

in denen d ie Reg ie rungen insbesondere
b e i K r a f t s t o f f e n u n d H e i z ö l m i t n e u e n o d e r

erhöhten Steuern gewissermaßen für einen
Ausgle ich d ieser Entwick lung sorgten, so

Das Auikeilen geschieht heule mit Hüte von Preülufthämmern. Hier sieht man Oswald Thomas,
P a u l B l a e s e r , B e r n h a r d L u t h e r u n d H e r b e r t W l i d e i s e n b e i d e r A r b e i t .
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f e s t e M ä n n e r , w i e z . B . A l f r e d F a h s , E m i l B u r g -
s t a l l e r , P e t e r B r o n i s z , A c h m e d K a n d e m i r , A d o l f

M ä h l m a n n , E m i l M a u r e r , F r i t z S c h o l z u n d O l a f P l e t .

s e n D a n k m ö c h t e i c h a u c h m e i n e F r e u d e ü b e r d i e u n s

gewährte Gastfreundschaft einschließen.
daß der Verbraucher nicht immer den Erfolg dieser Be¬
mühungen spürte.

A ls in te rna t iona les , in tegr ie r tes Unternehmen haben w i r
al le Anstrengungen unternommen, um zu dieser s icheren
und mark tgerech ten Energ ieversorgung be izu t ragen. Wi r
haben zugleich Verständnis dafür, daß nicht nur Deutsch¬
land, sondern auch andere europäische Länder Anstren¬
gungen unternehmen, zusätz l iche Energ ieque l len zu er¬
schließen, um den Grad der Sicherheit möglichst noch wei¬
t e r z u e r h ö h e n . A u c h w i r h a b e n i n D e u t s c h l a n d u n d a n d e ¬

ren europäischen Ländern einen großen Antei l an dieser
A r b e i t ü b e r n o m m e n . S e l b s t v e r s t ä n d l i c h h a b e n w i r d a b e i

den Wunsch, gegenüber anderen deutschen Unternehmen
eine gleiche Behandlung zu erfahren. Ich denke hier be¬
sonders an die Finanzbeihilfe des Bundes zur Erschließung
neuer Ölquel len.

Erlauben Sie mir bitte, daß ich an den Begriff „internatio¬
nale Gesellschaft" eine Bemerkung knüpfe. Es gibt sicher¬
l i ch ke in Un te rnehmen , be i dem d iese In te rna t i ona l i t ä t
stärker ausgeprägt ist als bei der Royal Dutch/Shell-
Gruppe. Wir sind gegenwärtig in mehr als hundert Län¬
dern tätig und glauben, damit ein anschauliches Beispiel
zu l ie fe rn , w ie pr iva tes Unternehmer tum er fo lg re ich und
nutzbr ingend das recht kompl iz ie r te log is t ische Prob lem
e iner umfassenden Ö lversorgung bewä l t igen kann . Ge¬
kennzeichnet wird dieses Problem durch eine gegenseitige
A b h ä n g i g k e i t v o n M e n s c h e n u n d K a p i t a l i n n e r h a l b d e r
W e l t w i r t s c h a f t . . .

Anschl ießend sprach der Bundesfinanzminister nach einer
sp r i t z i gen E in le i t ung über ak tue l l e F ragen de r F inanz¬
p o l i t i k ;

W i r h a b e n h e u t e e i n n e u e s s t o l z e s S c h i f f d e r S h e l l - Ta n ¬
k e r fl o t t e a u f d e n s c h ö n e n N a m e n „ D i a l a “ g e t a u f t . A l s
Finanzminister dachte ich, als die tradit ionelle Sektflasche
vorhin am Bug des Schiffes zersplitterte, auch an die be¬
dräng ten Bundesfinanzen , wenn auch nu r i n Höhe von
1,50 DM Sekts teuer. Der Min is te r f reu t s ich auch über
d i e s e n k l e i n e n O b o l u s a n d i e B u n d e s k a s s e . . .

Ihre Ausführungen, Herr Wagner, zeigen, welch großer
Vo r t e i l e s i s t , w e n n e i n U n t e r n e h m e n ü b e r d i e g a n z e
Wel t verzweig t i s t , we lch s ichere Bas is dar in l ieg t und
welche Chancen der Rationalisierung und einer fortschrei¬
t e n d e n t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g d a m i t w a h r g e n o m m e n
werden können und wieviel le ichter es damit fäl l t , Kapi¬
tal in ausreichendem Umfang dorthin zu bringen, wo In¬
vest i t ionen den größten Er fo lg versprechen. Diese wi r t¬
s c h a f t l i c h e K r a f t w i r d s e l b s t v e r s t ä n d l i c h v o n e i n e r B u n ¬
d e s r e g i e r u n g i n b e s o n d e r e r We i s e r e s p e k t i e r t , d i e d i e
Marktwi r tschaf t auf ihre Fahne geschr ieben hat , der e in
l i be ra l e r we l twe i t e r Hande l am He rzen l i eg t , d i e e i ne r
z u n e h m e n d e n i n t e r n a t i o n a l e n Ve r fl e c h t u n g g e g e n ü b e r
a u f g e s c h l o s s e n i s t u n d d i e i n e i n e r b l ü h e n d e n W e l t w i r t ¬
s c h a f t u n d e i n e m w a c h s e n d e n A u ß e n h a n d e l d i e b e s t e
S i c h e r h e i t f ü r s t a b i l e w i r t s c h a f t l i c h e V e r h ä l t n i s s e u n d
w a c h s e n d e n W o h l s t a n d f ü r a l l e s i e h t .

Ich kann hier auf die drängenden Probleme der Energie-
politik nicht eingehen. Sie kennen das Ergebnis der Bera-

D i e D e u t s c h e W e r f t h a t w i e d e r e i n m a l e i n e e r s t k l a s s i g e
Arbeit für uns geleistet, und ich möchte Ihnen, Herr Dr.
Vo 11 z , u n d a l l e n I h r e n I n g e n i e u r e n , Te c h n i k e r n u n d
A r b e i t e r n , d i e a m B a u d i e s e s S c h i f f e s m i t a r b e i t e n , s c h o n
jetzt den Dank unserer Gesel lschaft aussprechen. In die-
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D i e Ta u f p a t i n d e r „ D i a l a " w a r d i e G a t t i n d e s
B u n d e s fi n a n z m i n i s t e r s D a h i g r i i n . D i e B i l d e r

z e i g e n u n s e r e n Vo r s t a n d m i t d e r Ta u f p a t i n u n d
m i t d e m M i n i s t e r .

langen der Regierung und die Debatte im Bundestag. Ein
Gese t zen lwu r i zu r Ve r l änge rung de r He i zö l s t eue r l i eg t
vor. A l les was vom Standpunkt der Bundesreg ierung zu
diesem Thema zu sagen ist, hat mein Kollege Schmucker
v o r I h n e n e r s t v o r w e n i g e n M o n a t e n a u s g e b r e i t e t ’ )
a l s d a s S c h w e s t e r s c h i l l d e r „ D I A L A " , d e r T a n k e r „ D A ¬
RIN A", aus der Taule gehoben wurde. Er hat dabei m. E.
b e m e r k e n s w e r t e A u s l ü h r u n g e n z u m T h e m a „ We r l t i n d u -
strie" gemacht, die ich nur unterstreichen kann. Ich kenne
d i e K r i t i k , d i e h i n u n d w i e d e r a m V e r h a l t e n d e r B u n d e s ¬
regierung gegenüber den Wünschen der Reedereien und
Wer l ten geüb t w i rd , s ie tue n ich t genug . Me in Ko l lege
S c h m ü c k e r h a t k l a r g e m a c h t , w i e v i e l t a t s ä c h l i c h g e t a n
w o r d e n i s t , z . B . g e r a d e a u c h l ü r d i e Ta n k s c h i l l a h r t .
Scha le , d ie Rohö l in d ie Bundesrepub l ik t ranspor t ie ren,
sind z. B. von der Entr ichtung des Einiuhrzol les beirei t .
D i e s e R e g e l u n g i s t h e u t e e t w a s S e l b s t v e r s t ä n d l i c h e s .
Man muß aber wissen, daß dieser Vereinbarung intensive
Verhand lungen zw ischen de r Bundes reg ie rung und den
EWG-Par tnern zugrunde l iegen und daß es gar n ich t so
einlach war, zu dieser Lösung zu kommen. Beiördert ein
Schi l l Heizöl und Treibstol le, dann sehen die Zol lbest im¬
m u n g e n n u r n i e d r i g e Z o l l s ä t z e , i n b e s t i m m t e n F ä l l e n ,
z. B. der Verarbeitung, sogar Zollbeireiungen vor. Ich
erwähne auch diese Regelung nur, um daran zu erinnern,
daß die Bundesregierung seinerzeit große Anstrengungen
machen mußte, um ihren Standpunkt z. T. gegen den er¬
heblichen Widerstand einiger Partner durchzusetzen.
Sie werden Iragen, ob ich ähnlich Erireul iches auch zum
Thema „Besteuerung des Kral tstol ls" zu sagen habe, ein
Thema, das Sie, Herr Wagner, vorhin mit ausgezeichneter
v o r n e h m e r Z u r ü c k h a l t u n g n u r a n g e d e u t e t h a t t e n . S i e
kennen die Wünsche und Notwendigkeiten des Straßen¬
b a u e s u n d d e r G e m e i n d e n a u l v e r k e h r s w i r t s c h a l t l i c h e m

Gebiet, Sie kennen die verkehrspol i t ischen Probleme, die
mit der schlechten Finanzlage der Bundesbahn Zusammen¬
hängen, Sie kennen aber auch die viellältigen linanziellen
Anlorderungen an den Staat. Al les muß man in Betracht
ziehen, wenn die Frage „Erhöhung der Mineralöisteuer
oder n ich t? " angeschn i t ten w i rd . Aus der S ich t me ines
Ressor ts b in ich au l das lebhai tes te daran in teress ier t ,
daß unsere Tankerllotte soviel Rohöl wie möglich impor¬
t ie r t , denn e in s te igender M inera lö lbedar l bedeu te t
gleich höhere Steuereingänge.
Andererse i ts lühr t der s türmische Vormarsch des Mine¬
ralöls nicht nur im Verhältnis der anderen Energieträger
gegenüber der Kohle zu strukturellen Problemen, er wirkt
auch aul die Verkehrspolitik ein, wenn ich an das Verhält¬
n i s S c h i e n e — S t r a ß e d e n k e . Vo r a l l e m a b e r w i r d d e r
Zuwachs an Mineralölverbrauch nicht zuletzt dadurch ge¬
bremst, daß der Straßenverkehr an seiner eigenen Zu¬
nahme erstickt, weil Straßen einlach nicht so schnell ge¬
baut werden können wie Automobi le . Unter d iesem Ge¬
s i c h t s p u n k t h a t a u c h d i e M i n e r a l ö l w i r t s c h a l t e i n v o r ¬
dringl iches Interesse daran, daß schnel l etwas Entschei¬
dendes zur Lockerung der Verkehrsengpässe in den
Bal lungszentren geschieht, denn die Verhäl tn isse werden
von Tag zu Tag spürbar unerträglicher ...

z u -

*

Der Minister betonte dann, es müsse alles versucht wer¬
den, um eine Anhebung der Mineralölsteuer zu vermei¬
den. Keinesfalls käme eine Erhöhung der Mineralölsteuer

Deckung allgemeiner Haushaltsaufgaben in Frage.
Die Bundesrepublik könne sich eine Steigerung der
Steuerbelastung nicht le is ten, wenn s ie im internat iona¬
len Wettbewerb konkurrenzfähig bleiben will.

1 ) S i e h e H e f t 5 / 6 5 .
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Reparaturen

Sonderfabrikate

"W êniger aufsehenerregend als Ministerbesuche
und vom Stapel laufende Giganten bei sommerlichem
G a l a w e t t e r , f ü r u n s e r e w i r t s c h a f t l i c h e E x i s t e n z

aber von nicht geringerer Bedeutung sind jene Ar¬
b e i t e n , v o n d e n e n d i e Ö f f e n t l i c h k e i t k e i n e N o t i z z u

nehmen pflegt : d ie Umbau- und Ins tandsetzungs¬
arbe i ten unseres Repara turbet r iebes. E in heraus¬
gegr i f fenes Beisp ie l aus der jüngsten Zei t is t der
norwegische Motor tanker „Kaupanger" . Das Schi f f ,
das sei t 1960 Grude Oi l lud, so l l je tz t zur e inen
Häl f te ö l , zur anderen Chemikal ien t ransport ieren.
A l le Rohr le i tungen und Armaturen von Tank 1—4
m u ß t e n h e r a u s u n d e r n e u e r t w e r d e n , d i e d e r h i n t e ¬

ren Tanks werden gereinigt , sandgestrahl t und mit
S c h u t z a n s t r i c h e n v e r s e h e n . A u ß e r d e m w e r d e n d i e
M a s c h i n e n ü b e r h o l t u n d n e u k l a s s i fi z i e r t . E i n u m ¬

fangreiches Arbeitsprogramm, das viel Mühe macht
und große Sorg fa l t e r fo rder t ; doch was ins Auge
springt, ist ledigl ich ein respektabler Schrotthaufen.
(Bilder oben.)

*

Die letzte Meldung, d ie uns vor Redakt ionsschluß
erreichte, ist die Ertei lung des Auftrages, bei dem
1 9 5 9 i n R o t t e r d a m g e b a u t e n 3 1 8 0 1 t d w - Ta n k e r
„Chelwood Beacon" den gesamten Schiffsboden mit
s ä m t l i c h e n V e r b ä n d e n z u e r n e u e r n . 2 0 0 0 1 S t a h l

müssen ausgewechse l t werden ! Daß man fü r d ie
Aus führung d ieser Arbe i t das Sch i f f von Amer ika
zu uns nach Hamburg schleppt, das spricht für die
D e u t s c h e W e r f t .

Unter den zahlreichen Sondererzeugnissen der DW nehmen die
S imp lex-S tevenrohrabd ich tungen e ine besondere S te l lung e in .
Mehr als 5000 wurden bisher auf Schi ffen al ler Art e ingebaut.
Die größten haben einen Durchmesser von einem Meter. Unter
den Schiffen, die mit Simplex-Stevenrohrabdichtungen ausgerü¬
stet s ind, befinden s ich auch d ie i ta l ien ischen Fahrgastsch i f fe
„Michelangelo" und „Raffael lo". Ferner der z. Z. größte Tanker
d e r W e l t , d i e 1 5 0 0 0 0 t g r o ß e „ To k y o M a r u " u n d d e r n e u e
schwedische 114 000 tSupertanker „Sea Spirit".
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n d e n H e f t e n d e s l e t z t e n J a h r e s h a b e n w i r d i e v e r ¬
s c h i e d e n s t e n S c h i f f s a r t e n b e h a n d e l t . G r o ß t a n k e r u n d R e t ¬

tungsfahrzeuge, Lotsenboote und Forschungsschiffe, Renn-
yachten und Ölbohrinseln —falls man diese ebenfalls dazu
r e c h n e n w i l l . A u c h ü b e r K ü h l s c h i f f e u n d B u l k - C a r r i c r

haben wir schon ber ichtet . Der heut ige Beitrag beschäf¬
t igt sich mit einer Schiffsgattung, die weniger durch ihre
Bauart , a ls durch ihren Verwendungszweck gekennzeich¬
net ist. Dabei erhebt sich die Frage: Sind Tramper noch
Tramper?

D u r c h s c h n i t t s ¬

größe
( tdw)

D u r c h s c h n i t t s ¬

geschw ind igke i t
(Knoten)

J a h r

1 9 5 9 1 0 2 4 3

1 0 4 9 4

1 0 7 2 2

1 0 8 7 0

1 1 8 6 0

1 2 4 2 2

11 , 9
1 9 6 0 12,1
1 9 6 1 12 ,0
1 9 6 2 12 ,5
1 9 6 3 12 ,6
1 9 6 4 12 ,9

Das geradezu sprunghaf te Wachstum der Trampflot te in
der Welt und die gewaltige Steigerung der Schiffsgrößen
sind das hervorragende Kennzeichen der Trampschiffs- über die mit Abstand größte Trampschiffsflotte verfügten
flotte. Die Trampschiffahrt, eigentlich die ursprüngliche Ende März 1964 die Reeder Gr iechenlands, deren Tonnage
Form der Seeschiffahrt, war noch bis vor rund 100 Jahren 1 0 , 8 2 4 M i o . t d w . u m f a ß t e . D a n a c h f o l g t e n d i e T r a m p fl o t t e n
vorherrschend. Erst in den 70er Jahren des vorigen Jahr- v o n G r o ß b r i t a n n i e n , N o r w e g e n u n d d e n U S A . I n d i e s e r
hunderts setzte der starke Aufschwung des Linienver- A u f s t e l l u n g s t e h t d i e Tr a m p fl o t t e d e r B u n d e s r e p u b l i k a n
kehrs ein. Ist es jedoch noch die Trampfahrt im ursprüng- siebter Stelle mit 2,009 Mio. tdw., wie aus der folgenden
liehen Sinn, die heute auf den Weltmeeren auftritt? Sind Ü b e r s i c h t e r k e n n b a r w i r d :
es noch die Trampfahrer, die „ in wi lder Fahrt wie Land¬
s t r e i c h e r " i h r G l ü c k b a l d h i e r , b a l d d o r t s u c h e n u n d

dem jewe i l s güns t igs ten Frach tangebot nachgehen? Vor
dem ers ten Wel tkr ieg vers tand man unter Trampschi f fen
n o c h s o l c h e S c h i f f e . K a n n m a n d a z u a b e r n o c h d i e m o d e r ¬

nen Erz-Carr ier rechnen, d ie unter zehn jähr iger Char ter
zwischen wenigen Häfen regelmäßig verkehren? Die vie¬
l e n D e u t u n g s v e r s u c h e d e s s e n , w a s m a n u n t e r Tr a m p ¬
s c h i f f a h r t z u v e r s t e h e n h a t , l a s s e n , w i e i n d e r L i t e r a t u r

zu t re f fend fes tges te l l t , vo r a l lem zwe i D inge e rkennen:
E inmal i s t fü r d ie Tramp Sch i f fahr t e ine besondere Ar t
des Sch i f fes typ isch und zum anderen wi rd d iese Form
der Seesch i f fahr t durch ih re Ar t der Beschäf t igung ge¬
k e n n z e i c h n e t .

W i r w o l l e n u n t e r Tr a m p s c h i f f e n s o l c h e v e r s t e h e n , d i e
über 4000 tons Tragfähigkeit besitzen und für den Trans¬
p o r t w e n i g e r G ü t e r e i n g e s e t z t s i n d . D i e n a c h s t e h e n d e
Übers icht ze ig t das Wachstum der Wel t t rampsch i f fsflot te
i n d e n l e t z t e n J a h r e n :

Größte Trampflotte in griechischen Händen

Nat iona l i tä t der E igentümer M i o . t d w .

G r i e c h e n l a n d
G r o ß b r i t a n n i e n

N o r w e g e n
U S A
I t a l i e n

J a p a n
D e u t s c h l a n d
S c h w e d e n

N i e d e r l a n d e

Jugos law ien

10,824
5 , 0 6 5
4 , 9 1 5
3 , 1 5 8
3 ,101
2 , 0 6 7
2 , 0 0 9
0 , 8 0 3
0 , 7 2 0
0 , 4 6 9

Für die zukünftige Entwicklung ist die Neubautätigkeit
entscheidend. Es konnte für die deutsche Trampschiff¬
fahrt eine vergleichsweise durchschnit t l iche Neubauaktivi¬
tät festgestellt werden. Am 1. April 1964 betrug der Bau¬
b e s t a n d 1 3 E i n h e i t e n m i t 3 9 0 0 0 0 t d w . F ü h r e n d i m B a u

von Trampsch i f fen s ind d ie Reedere ien Norwegens , d ie
zum gleichen Zeitpunkt 1,6 Mio. tdw. in Auftrag und Bau
hatten. Kurz darauf folgt die Trampschiffahrt Großbri¬
tanniens mit 1,4 Mio. tdw. Auch die billigen Flaggen spie¬
len in diesem Zusammenhang eine erhebliche Rolle. Für
panamesische und l iberianische Flagge befanden sich zu-
sammengenommen rund 700 000 tdw. in Bau oder Auftrag,
nahezu das Doppelte der deutschen Neubauten.

jähr l i ches
W a c h s t u m

To n n a g e
(Mio. tdw)J a h r 3 c h i f f s z a h l

1 9 5 9 2 4 2 1 24 ,8
1,2 o/o
4,4 o/o
9,2 o/o

13,6 o/o
5,8 o/o

1 9 6 0 2 3 9 1 25,1
1 9 6 1 2 4 4 7 26 ,2

2 6 3 41962 28,6
1 9 6 3 3 0 2 7 35 ,9 M e h r D i e s e l m o t o r e n

In der Mehrzahl der Trampflot ten werden zum überwie¬
genden Te i l Motoren fü r den Ant r ieb verwendet . In der
Welttramp flotte betrug der Anteil der Motorschiffe im
Jahre 1964 schon 50,1 o/o. Bei einzelnen Ländern war der
A n t e i l d e r M o t o r s c h i f f e w e s e n t l i c h h ö h e r . D i e s k a n d i n a ¬

v i schen Trampsch i f f e w u rden be i sp i e l sw e i se f as t aus¬
schließlich von Motoren angetrieben. Auch in der japa¬
nischen und f ranzös ischen Trampsch i f fahr t her rsch t der
M o t o r e n a n t r i e b d e u t l i c h v o r . D e r M o t o r e n a n t r i e b s e t z t

sich heute auch bei den größeren Einheiten durch, da es
mehr und mehr gelingt, auch für große Einheiten Diesel-

1 9 6 4 3 0 5 3 38 ,0

In 6Jahren Leistungsfähigkei t verdoppel t

D ie Trampsch i f fsflot te is t a lso se i t dem Jahre 1959 um
rund 53 Vo erweitert worden. Die Tragfähigkeit der
Trampsch i f f e ha t s i ch i nne rha lb von 6Jah ren mehr a l s
ve rdoppe l t .
Nicht nur der Gesamtumfang der Welttrampschiffsflotte,
s o n d e r n a u c h d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e G r ö ß e d e r e i n z e l n e n

Einheiten ist erheblich vergrößert worden. Hinzu tr i t t eine
Steigerung der Geschwindigkei ten:

1 0



Die Durdisdinittsgröße der in Fahrt
b e fi n d l i c h e n B u l k C a r r i e r l i e g t z . Z .
bei 23 600 tdw. Die 1965 abgeliefer¬
t e n s i n d d u r d i s c h n i t t l i d i 3 2 0 0 0 t d w,

d i e i n A u f t r a g b e fi n d l i d i e n B u l k
Carrier im Mittel 40 000 tdw groß.
In England soll jetzt ein Erzfrach¬
t e r m i t e i n e r T r a g f ä h i g k e i t v o n
120 000 tgebaut werden.

I
\

■

por twege der Rohs to f fe , d ie in Trampsch i f fen be fö rder t
wurden, ver lagert . Die größeren Massengutfrachter haben
z u n e h m e n d n e u e R e l a t i o n e n z w i s c h e n K o n s u m - u n d P r o ¬
d u k t i o n s o r t e n e r ö f f n e t . E r z n a h m v o n d e n G ü t e r n , d i e
in der Massengutfahrt verschifft worden sind, den bedeu¬
tendsten Umfang an.

motoren mit dem nötigen Leistungsvermögen zu konstru¬
i e r e n .

Tramper der Zukunf t : Bulk-Carr ier

Innerha lb der Trampsch i f f sflo t te haben d ie Sch i f fe über
10 000 t dw. zunehmend an Bedeu tung gewonnen . D ie
Tragfähigkeit der größeren Einheiten erreichte Mitte 1963
in der Wel t e ine Höhe von rund* 17 ,1 tdw. Gegenüber
d e m J a h r e 1 9 6 0 w u r d e d i e F l o t t e d e r B u l k - C a r r i e r d e s h i e r

bezeichneten Typs um rund 120 ®/o vergrößert. Hier zeigt
s ich der enorme Aufschwung d ieser besonderen Ar t von
Trampschi ffen. Die Bulk-Carr ier g le ichen in mannigfacher
We ise den M ine ra lö l t anke rn , so daß man E r fah rungen ,
d ie im Be t r i eb m i t M ine ra lö l t anke rn gewonnen wurden ,
auf d ie Bulk-Carr ier über t ragen konnte. Die Bulk-Carr ier
h a b e n n o c h n i c h t d i e G r ö ß e d e r T a n k e r e r r e i c h t , h e u t e
s i n d s c h o n B u l k - C a r r i e r m i t m e h r a l s 8 0 0 0 0 t d w . i m B a u .

Diese gewalt ige Leistungsteigerung ist der Ausdruck da¬
für, daß s ich Produkt ions- und Nachf ragest ruktur in der
We l t a l l m ä h l i c h v e r ä n d e r t h a b e n . Vo r d e r E n t w i c k l u n g
d e r g r ö ß e r e n E i n h e i t e n w u r d e n p r a k t i s c h a l l e B u l k -
Ladungen , w ie E isenerz , Koh le , Ge t re ide , Zucker, Ho lz
und Düngemittel auf dem offenen Trampmarkt angeboten.

„ H a n d y - s i z e "

Jedoch var i ier t d ie Verwendung von Spezialerzschi ffen je
nach dem Fahrtgebiet. In den Fahrtgebieten Kanada, Ve¬
nezuela, Chi le und Peru wurde beispielsweise die Beför¬
derung der Erze fast vollständig von Erzschiffen übernom¬
men. Für d ie übr igen Bulk-Ladungen, wie Kohle, Bauxi t ,
Zucker, Zement usw. wird der Transport nach wie vor in
n i c h t - s p e z i a l i s i e r t e n B u l k - C a r r i e m d u r c h g e f ü h r t . D i e s e
Massengüter werden auch in Zukunft zu einem best imm¬
t e n A n t e i l d e n S c h i f f e n m i t b i s h e r b e k a n n t e r G r ö ß e z u ¬

fa l len . A l le in d ie ger ingen Fahrwasser t ie fen in manchen
Ge b i e te n b e sch rä n ke n b e re i t s d e n E i n sa t z d e r g ro ße n
B u l k - C a r r i e r . D a ß G r e n z e n f ü r d i e Ve r g r ö ß e r u n g d e r
Schiffseinheiten in den Hafentiefen liegen, ist zum Beispiel
daran erkennbar, daß im Augenblick nur sechs Häfen auf
der Erde für Schiffe von 45 000 tdw. für den Erztransport
geeignet sind. Eine weitere Begrenzung der Schiffsgrößen
ist durch die Handelsmengen (lots) gegeben. Es wird bei¬
spielsweise angenomm.en, daß die Ladungsmengen nicht
in ausreichendem Maße wachsen werden, um noch grö¬
ßere Einhei ten in der Trampschi ffahrt zu begünst igen. In
m a n c h e n F ä l l e n e r f o r d e r t e s d i e N a t u r b e s t i m m t e r G ü t e r ¬

arten, daß diese nur in begrenztem Umfange transportiert
werden. Den kleineren Trampschiffen werden auch in Zu¬
kunf t d ie Zucker t ranspor te , Ho lz t ranspor te und ähn l iche
Güterbewegungen zufal len. Ein nicht zu unterschätzender
Hemmungsfaktor l iegt wohl auch in der Zunahme des Ri¬
sikos für größere Einheiten, die sich aus dem Zeitverlust
e r g e b e n . S o l l t e n b e i s p i e l s w e i s e g r ö ß e r e S c h i f f e d u r c h
Streiks oder Hafenüberfüllungen aufgehalten werden, so
verursacht der Ze i tver lus t g rößere Kosten a ls be i k le i¬
n e r e n S c h i f f e n . A u s d i e s e n G r ü n d e n w i r d m a n m i t e i n e m
F o r t b e s t a n d d e r k l e i n e r e n E i n h e i t e n i m W e l t s e e v e r k e h r
z u r e c h n e n h a b e n . Z u d e m w e r d e n v o n d e n L i n i e n r e e d e ¬

reien bei Auslastung der Linienschiffe solche Trampschiffe
am Markt nachgefragt, die in etwa der Größe der Linien¬
schiffe entsprechen. Im Linienverkehr erreichen die Güter¬
mengen nicht die Ausmaße, um größere Massengutfrachter
e i n s e t z e n z u k ö n n e n .

Da im Weltseeverkehr die Liberty-Sdiiffe infolge Über¬
alterung allmählich aus der Fahrt genommen und ersetzt

G r o ß u n t e r n e h m e n u n d M a m m u t f r a c h t e r

Nicht nur aufgrund des Größenwachstums der e inze lnen
Schiffe, sondern auch wegen der Entstehung größerer
U n t e r n e h m e n i n d e r v e r l a d e n d e n W i r t s c h a f t i s t e i n e L e i ¬

stungssteigerung in dem genannten Ausmaß mögl ich ge¬
wesen. Der E insa tz g rößerer Bu lk -Car r ie r se tz t vo raus ,
daß die Ladungsmengen den für den rentablen Einsatz
der Schiffe erforderlichen Umfang haben. Je größer die
Unternehmen der verladenden Wirtschaft sind, um so eher
i s t auch dami t zu rechnen , daß d ie zu ve rsch i f f enden
Mengen größer werden. So erhöhte sich beispielsweise
die optimale Betriebsgröße der Massenstahlwerke nur in
Westeuropa in den letzten Jahren von 1—2 Mil l . Tonnen
R o h s t a h l a u f 3 — 5 M i l l . To n n e n R o h s t a h l . D e r E r z b e d a r f

für solche Produktionskapazitäten ist ungleich höher, als
derjenige, der vorher zur Beschäftigung der Trampschiffe
beitrug. So hat der Bau eines 83 OOO-tdw.-Schiffes durch
eine französische Reedereigruppe nur deshalb einen wirt¬
schaftlichen Sinn, weil die Beschäftigung dieses Schiffes
durch den hohen Bedarf der nordfranzösischen stahl- und
eisenverarbeitenden Industr ie an Erzen, die aus Übersee
kommen, gesichert ist.
Wie hier in dem französischen Beispiel angedeutet wor¬
den ist, so haben sich in vielen Teilen der Welt die Trans-
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werden müssen, ist es durchaus mögl ich, daß der Markt
fü r den Trampverkehr a l lmäh l i ch ge te i l t w i rd . Dabe i i s t
es denkbar, daß Teilmärkte für die verschiedenen Schiffs¬
größen entstehen. Insbesondere ist es möglich, daß je ein
Tei lmarkt für den Massengutverkehr in Bulk-Carr iern ent¬
steht und ein Markt für vornehmlich „handy-sized" Schiffe
gebildet wird. Der Prozeß dieser Teilmarktentwicklung
scheint langfristiger Natur zu sein, doch wird sie mit
einiger Sicherheit erwartet werden können, denn schon
heute werden in der Tankfahrt Prämien für die sogenann¬
ten „handy-sized“ Schiffe verlangt. Mithin würden also
zwei Märkte bestehen, die je für bestimmte Schiffsgrößen¬
k l a s s e n e r r i c h t e t w e r d e n .

Da die Bulk-Carr ier und größeren sonst igen Trampschiffe
für ihren Bau und für den Betrieb einen hohen Kapitalein¬
satz erfordern, werden sich in diesem Beschäft igungsbe¬
re i ch i n zunehmendem Maße d i e g röße ren Reede re i en
durchsetzen. Daraus folgt , daß Massengutfrachter in den
meisten Fäl len nur dann gebaut werden, wenn ein lang¬
fristiger Kontrakt für den Einsatz vorliegt. Wie in der
Tankschiffahrt, sind schon heute die Massengutfrachter vor¬
nehmlich für nur wenige Befrachter tätig und verkehren
daher auch auf nahezu gleichbleibenden Routen. Es sind
Verträge über 20 Jahre bekannt geworden, die den Ein¬
s a t z v o n B u l k - C a r r i e r n n u r z w i s c h e n z w e i H ä f e n v o r ¬

sehen. Für d ie gesamte Entwick lung der Trampschi ffahr t
ist daher bemerkenswert, daß diese sich mehr und mehr
dem Linienverkehr, mindestens was die Beschäft igungsart
anbelangt, angleicht. Es wird daher auch von „Pendelver¬
kehr" gesprochen. Es scheint , daß mindestens für e inen
Tei l der Trampschi f fsflot te in der Wel t , und h ier für d ie
größeren Einheiten, die „wilde Fahrt" damit ein Ende
gefunden hat.

Deutsche Tramper wachsen mit

Die a l lgemeinen Entwick lungsl in ien der Wel t t rampschi ffs¬
flotte spiegeln sich auch in der deutschen Trampschiffs¬
flo t t e w ide r. D ie Haup ten tw idk lungs l i n i en f ü r d i e deu t¬
sche Trampschiffsflotte gehen, wie auch für die gesamte
Handelsflot te, vom westeuropäischen seewärt igen Außen¬
handel aus. So haben sich die Exporte von Fert igwaren
und d i e Impo r te von Rohs to f f en , w ie E rzen , Ge t re i de ,
Mineralöl usw. erhöht. Der Anstieg der import ierten Roh¬
stoffmengen führte zu einem starken Anwachsen der deut¬
schen Trampschiffsflotte. Am 1. September 1939 betrug der
Antei l der gesamten Trampschiffe an der deutschen See¬
schiffahrt noch 24,5 »/o (977 477 BRT). Dieser Anteil beträgt
heute 35,5 ®/o, was einem Tonnagenumfang von 1,754 Mio.
BRT entspricht. Bemerkenswert ist in diesem Zusammen¬
hang, daß insbesondere d ie große und mi t t le re Tramp¬
f a h r t e i n e w e s e n t l i c h e Z u n a h m e e r f u h r . H a t t e n i m J a h r e

1939 die Nord-Ostsee-Trampschiffe noch einen Antei l von
10,1 ®/o, so belief sich ihr Anteil am 1. Januar 1964 nur auf
3,3 o/o. Das Anwachsen der großen und mittleren Tramp¬
fahrt ist vornehmlich darauf zurückzuführen, daß die Ge¬
treideimporte sowie der Bedarf an Erzen, die hauptsächlich
in der Trampfahr t gefahren wurden, in Westeuropa we¬
sentlich erhöht worden sind. Hinzu kommt, daß besonders
in der großen und mi t t le ren Trampfahr t d ie Werksch i f f¬
fahr tsflot ten von Indust r ieunternehmen s ich durchgesetz t
haben. Vor allen in diesen Bereichen zeigt sich die Ent¬
wicklung zu immer größeren Einhei ten. Gegenwärt ig wird
be isp ie lswe ise der Erzbedar f vornehml ich aus übersee¬
ischen Gebieten gedeckt. Das hat dazu geführt, daß größere
Einhei ten e ingesetzt werden, d ie auch in der deutschen
Handelsflot te d ie Le is tungen im Wel tseeverkehr bestän¬
dig steigern.

Text mit freundlicher Genehmigung der Zeitschrif t „Kehrwieder". Die Risse zeigen die auf
der Deutschen Werft gebauten Schiffe „Adolf Leonhardt" (13 130 tdw, 1951), „Bardu" (16 436 tdw,
1962), „Sighansa" (69 250 tdw, 1965).

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 t . . .

der hatte ein Recht zu irgendwelchen Maßnahmen, weil
das Schiff nicht in irgendeines Landes Hoheitsbereich, son¬
dern im freien Meer lag. Ohne Kontrakt mit dem Eigen¬
tümer wäre es indessen für kein Bergungsunternehmen
sinnvoll gewesen, sich an die äußerst schwierige, gefähr¬
liche und verantworfungsvolle Aufgabe zu machen, weil
das Schiff dem Eigentümer gehört, solange dieser es nicht
ausdrücklich aufgibt. Und das wird er nicht tun, wenn das
Schiff außerhalb der Dreimeilenzone liegt und er von
niemandem zur Verantwortung gezogen werden kann. Bis
jedoch ein Bergungsvertrag zustande kommt, vergeht eben
Z e i t . . .

Das zweite Hindernis ist die Unschlüssigkeit hinsichtlich der
anzuwendenden Methode. Läßt s ich winterkal tes ö l aus¬
pumpen? Soll man das öl verbrennen? So wird hin und
her gerätselt, bis in der Öffentlichkeit das jäh aufge¬
schreckte Interesse allmählich wieder versandet, obwohl
die Gefahr um keinen Deut kleiner geworden ist.
Und schließlich zeigt ein kleiner Frühlingssturm, wie unge¬
wiß auch heute noch der Ausgang beim Kampf Technik
contra Naturgewalten ist.
So vergeht kostbare Zeit, bevor der erste Schritt getan
wird und allzulange bleibt es dem Zufall überlassen, wel¬
ches Ausmaß die Katastrophe annimmt. Verfolgen wir den
Hergang noch einmal anhand einiger herausgegriffener
Pressemeldungen, die zudem den unangenehmen Eindruck
hinterlassen, daß aus Ehrgeiz, um jeden Preis etwas als
erster gesagt zu haben, die Zuverlässigkeit des Mitgeteil¬
ten erheblich in Frage gestellt wird.

Zehn Wochen lang hielt ein Seenotfall die ganze Küste
in Atem: die Kollision des norwegischen Tankers „Anne
Mildred Brövig" (25 454 BRT, 40 915 tdw, erbaut 1962 auf
der öresundvarvet A/B Landskrona) mit dem kleinen bri¬
tischen Frachter „Pentland" (876 BRT, Currie Line Ltd., er¬
baut 1958 bei Kremer, Elmshorn). Am Sonntag, dem 20. Fe¬
bruar, rammte das kleine Schiff den vollbeladenen Tanker
frühmorgens im dichten Nebel. Das Hinterschiff brannte
aus und lief voll. Der Tanker sackte achtern ab und legte
sich mit dem Heck auf Grund, während das Vorschiff bis
zur Brücke aus dem Wasser ragte.
In dieser Lage -halb schwimmend, halb auf Grund -hielt
sich die „Anne Mildred Brövig" wie gesagt zehn Wochen
lang. Im Spiegel der Pressemeldungen dieser Zeit zeigte
sich, mit welcher Hilflosigkeit, Verwirrung und Ohnmacht
wir heute einem Unfall gegenüberstehen, der ohne Vor¬
gang ist: einmalig das langandauernde Stadium eines
Halbwracks -außerhalb der Dreimeilenzone irgend eines
Staates -und einmalig die möglichen Auswirkungen, die
ein Nichtbergenkönnen der Ladung zur Folge haben
müßte. Fast 40 000 Tonnen öll Gewiß war die spontane
Reaktion nach dem Unglück wohl bei allen, es dürfe kei¬
nen Moment mit dem Beginn von Bergungsmaßnahmen
gezögert werden. Doch zwei Monate lang geschah gar
n i c h t s . W a r u m ?

Die Angst vor rechtlichen Verwicklungen ist das Hemmnis
Nummer eins, das heute einer Soforthilfe im Wege steht.
Das ist bei Unfällen auf der Straße ja kaum anders. In der
Tat lag die Sache bei dem Tanker sehr dumm; denn kei¬
nes der möglicherweise am schlimmsten betroffenen Län-
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2 0 . I I .

Wa s s e r s t e h t a u s g e l a u ¬
f e n e s ö l i n F l a m m e n .

„ A n n e M i l d r e d B r ö v l g "
g i l t a l s v e r l o r e n . . . A n
d e r K ü s t e b e f ü r c h t e t m a n

e i n e Ö l p e s t . . .

A u c h a u f d e m

*

22. II. -Eine „Ölpest", wie
e s s i e n a c h A n s i c h t v o n
F a c h l e u t e n i n d i e s e m A u s ¬

maß noch nicht gegeben
hot, bedroht die Nordsee¬
küste zwischen Sylt und
B o r k u m . B e s o n d e r s b e ¬

droht ist die Insel Helgo¬
l a n d . . .

. . .die Bugsier-Reederei
Hamburg hat inzwischen
mit der norwegischen Ree¬
d e r e i , z u d e r d a s Ta n k -
Motorschiff gehört, einen
Bergungsvertrag geschlos¬
sen, aber vorher müssen
n o c h b u n d e s r e c h t l i c h e F r a ¬

gen geklärt werden. Wenn
d a s W r a c k n i c h t r e c h t z e i ¬

tig geborgen werden kann,
ist es nach Meinung der Fachleute nur eine Frage der Zeit,
wann die Tanks durchrosten oder durch Sandschliff undicht
werden. Trotz oft erprobter chemikalischer Olbekämpfungs-
methoden dürfte es ausgeschlossen sein, eine solche
gewaltige Menge Rohöl zu „vernichten", ehe sie an die
Küsten getrieben wird ...

, I I
« ●

Tanker soll in iwei Teile gesprengt werden
2 5 . I I . — D a s Wr a c k d e s n o r w e g i s c h e n Ta n k e r s „ A n n e
Mildred Brövig" (25 454 BRT), das seit sechs Tagen west¬
l i c h v o n H e l g o l a n d i n d e r N o r d s e e m i t d e m H e c k a u f
Grund l iegt, sol l gesprengt werden. Die Bergungsexperten
h o f f e n , d a ß d a n a c h d a s V o r s c h i f f d e s T a n k e r s a u f ¬
schw immt . Der h in te re Sch i f f s te i l w i rd a l l e rd ings vö l l i g
a u f G r u n d s a c k e n .

. . . I n z w i s c h e n s i n d d i e E x p e r t e n d e r A n s i c h t , d a ß d i e
35 000 Tonnen öl, die noch in den Tanks des Norwegers
sind, pumpfähig gemacht werden können. Bisher g laubte
man, das Ol sei durch die Wassertemperatur so zähflüssig
geworden, daß man es nicht pumpen könne ...

D i e K u r d i r e k t i o n d e r S e e b ä d e r u n d m i t i h n e n T a u s e n d e

von Hotel iers und Pensionswirten registr ieren mit Nervo¬
si tät jede neue Meldung von der „Anne Mi ldred Brövig" .

*

23. II. —Das ganze Schiff, das zu zwei Drittel unter Wasser
liegt, arbeitet heftig. Es besteht die Gefahr des Auseinan¬
d e r b r e c h e n s .

I n z w i s c h e n w i r d d a s R o h ö l

sind noch in den Tanks —immer zähflüssiger. Ohne Vor¬
wärmung kann man es nicht abpumpen. Das Risiko, daß in
den nächs ten Stunden oder aber während der Bergung
unvorhergesehene Zwischenfä l le e ine ka tas t ropha le Ö l¬
pest zur Fo lge haben, wächst a lso s tändig . Wer kommt
dafür auf? Eine dr ingend nöt ige jur is t ische Entscheidung
zwischen den Versicherungen und den übrigen Betei l igten
s t e h t n o c h a u s .

Natür l i ch w i l l auch d ie Bergungsfirma, d ie Bugs ie r, das
Ris iko n icht übernehmen. Die Mögl ichkei ten der Wasser-
und Sch i f f ah r t sd i r ek t i on Hambu rg , i n i r gende ine r Fo rm
einzugrei fen, s ind erschöpft . Im übr igen l iegt der Tanker
auch außerhalb der Dreimeilenzone, al lerdings im Haupt¬
schi f fahr tsweg . . .

♦
m i n d e s t e n s 3 5 0 0 0 T o n n e n

Tanker erhielt Schlagseite und sackte vier Meter ab
Schlechtes Wetter erschwert Bergung -Öl läuft aus
... Dadurch, daß man in Hamburg nach einem Veranfwort-
lichen für die mögliche DTverschmutzung sucht und die
Berger einen Tag versäumten, ist die Gefahr erst richtig
h e r a u f b e s c h w o r e n w o r d e n .

♦

Ein Vertreter der Osloer Rechtsanwaltsfirma Wikborg und
Rein, die für den Eigner die Verhandlungen um die „Anne
Mildred Brövig" führt, deutete in Oslo die Möglichkeit an,
man könne mit der Bergung des Tankers bis zum ruhigen
S o m m e r w e t t e r w a r t e n .

*
♦

27. II. -Keine Aussichten mehr für eine Bergung.

Angst vor 'Ölpest stoppt Bergung ♦

B e h ö r d e n s u c h e n V e r a n t w o r t l i c h e n

Erstaunlich aber wahr: Die Angst vor einer möglichen Öl¬
verschmutzung an der deutschen Nordseeküste beschwört
die Gefahr herauf, daß diese Ölpest wirklich eintritt.
Gestern wollten die Berger, unter ihnen der Schlepper
„Atlas", der in Bremerhaven Nachschub holte, mit ihrer
Aktion zur Rettung des Schiffes beginnen, aber es kam
nicht dazu, weil das Bundesverkehrsministerium jemanden
sucht, der die Verantwortung für die mögliche Ölver¬
schmutzung trägt.

Bonn: Der Eigentümer des Tankers
haftet bei einer 'Ölpest

28. I I . —Die Gefahr einer Ölpest, die durch den gesun¬
kenen norwegischen Tanker „Anne Mi ldred Brövig" droht ,
hat n icht nur zu umfangre ichen Bergungsvorbere i tungen,
s o n d e r n a u c h z u e i n e r R e i h e i n t e r n a t i o n a l e r u n d i n n e r ¬

deutscher Konferenzen geführt. Es geht um die Kosten ...
. . . Die Reederei hat den Eigentumsanspruch bisher nicht

aufgegeben; den deutschen Behörden sind daher bei dem
außerha lb der Hohe i tsgewässer der Bundesrepub l ik l ie¬
genden Wrack noch die Hände gebunden. Eine Sprengung
kommt zum Beispiel deshalb nicht in Betracht...

*

H e b e n u n m ö g l i c h
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29. III. —Die Lage des norwegischen Tankers „Anne
Mi ldred Bröv ig" , der se i t über fünf Wochen west l id i von
He lgo land nu r nod i m i t dem Vorsd i i f f aus de r Nordsee
ragt, hat sidi in den vergangenen Tagen erheblidi ver-
s d i l e d i t e r t . S e d i s M e t e r h o h e B r e d i e r h a b e n d i e A u f b a u t e n

weitgehend zersdüagen. Es dringen wieder erhebliche öl¬
mengen in d ie See . Mar ine -F lugzeuge kon t ro l l i e ren d ie
Ölpest , d ie mi t dem Wind zur Ze i t auf d ie E lbmündung
z u t r e i b t .

Nach Ans id i t von Fach leu ten i n Hamburg sche inen d ie
Tage des 25 454 BRT großen Wracks bald gezählt zu sein.
Man erwartet in Kürze das völ l ige Untergehen des Nor¬
w e g e r s .

. . . Das Wrack bekommt zunehmend Schlagseite; das Vor-
sdhiff sinkt jeden Tag etwa einen halben Meter tiefer. Da
öl den gesamten Bereick um das Schiff versdimutzt hat, ist
e s n o c k f r a g l i c k , o b Ta u c k e r ü b e r h a u p t a n d i e „ A n n e
Mi ldred Bröv ig“ herankommen können.
. . . D e r ü b e r r a s c k e n d s t a r k e A u s t r i t t d e s R o h ö l s a u s d e m

Tankerwrack, das sich mit dem Heck in 60 Meter Wasser¬
t i e f e i n z w i s c h e n i m m e r w e i t e r i n d e n M e e r e s b o d e n e i n ¬

gräbt —nur noch der Bug ragt aus dem Wasser —, beweist
den Fachleuten, daß sich das Schiff in seinen Verbänden
b e r e i t s g e l ö s t h a t . E s k a n n s i c h n u r n o c h u m k u r z e
Zeit handeln, bis das Schiff völlig auseinanderbricht.

Nach genau einer Woche -so lange liegt das Wrack schon
32 Meilen westlich von Helgoland-stehen zwei Dinge fest:
Die „Anne Mildred Brövig" ist nicht mehr zu retten.
Für die Bekämpfung der nun unweigerlich folgenden Öl¬
pest müssen Millionenbeträge ausgegeben werden. Weit
mehr Geld, als die 40 000 Tonnen Rohöl des Tankers mit
einem Wert von 35 Millionen Mark darstellen I
Ernsthafte Bergungsversuche sind niemals gemacht wor¬
den. Sicherlich hätte man schon vor einer Woche manches
tun können . . .
... Die Fachleute sind sich darüber einig, daß es unter
diesen Umständen vermutlich nur noch eine Frage von
Stunden ist, bis das Vorschiff völlig auf Grund sinkt.

5 . I V. — N a c h ü b e r s e c h s W o c h e n

D a s Ta n k e r - W r a c k s o l l
nun geleichtert werden

Heute Bergungsflotte an der Unglücksstel le bei Helgoland

Der Tanker erweis t s ich —al len Vorhersagen der Fach¬
l e u t e z u m T r o t z — a l s a u ß e r o r d e n t l i c h r o b u s t . D a s s e i t

Wochen erwartete völ l ige Kentern oder Durchbrechen is t
bisher ausgeblieben. Praktisch hat sich die Schräglage des
über 200 Meter langen Schiffes kaum verändert.

l . I I I . —Der Ö laus t r i t t ha t nachge lassen und i s t außer¬
ordent l i ch ger ing . 6 . I V. - D i e e r s t e n 7 0 0 t R o h ö l a u s d e m Ta n k e r w r a c k

geleichtert. . .
♦

Ölpest hat Fand erreicht
2. III. -Norwegische Reederei soll Tanker endlich aufgeben. T r o t z d i c h t e n N e b e l s m i t S i c h t w e i t e u m 1 5 0 M e t e r a n d e r

Wracks te l le wurde am Donners tagnackmi t tag be i ruh iger
S e e d i e L e i c k t e r u n g d e s Ta n k e r w r a c k s „ A n n e M i l d r e d
Brövig" (25 454 BRT) fortgesetzt...

1 0 . I I I . — . . . s o l l t e m a n u m d a s h a v a r i e r t e S c h i f f e i n e n

Sckutzwal l legen. Dies könnte mi t e inem schwimmenden
D a m m , b e s t e h e n d a u s w a s s e r b e s c k w e r t e n L u f t s c k l ä u c k e n
geschehen , d i e an Or t und S te l l e au fgeb lasen we rden
müssen. Im Inneren eines solchen Kreises wäre es leicht,
das ausgelaufene öl zu vernichten.. .

4c
3 . V .

P r e ß l u f t u n d D y r i a m i t
r e t t e n N o r d :

A u f f g e p u m p t e p Ö l p e s t - Ta n k e r
a u f d e m W e g n a c h H e l g o l i

4c

15. III. -... Für die Seebäderinseln vor der nordfriesischen
Küste besteht jetzt ebenfalls die Gefahr einer Ölpest...

Die Schiffahrt ist in den letzten Wochen von zahlreichen
schweren Unfällen betroffen worden. Allein am 8. April
wurden vier gemeldet, die sich innerhalb von vierund¬
zwanzig Stunden ereignet hatten. Ein Brand vernichtete
das norwegische Luxusschiff „Viking Princess" in derselben
Gegend, in der vor fünf Monaten die „Yarmouth Castle"
aufgebrannt war. Die 12 812 BRT große „Viking Princess"
der Reederei Berge Sigval Bergesen, Oslo, befand sich
auf einer Kreuzfahrt in der Karibischen See, als im Maschi¬
nenraum Feuer ausbrach. Das Hamburg-Süd-Schiff „Cap
Norte" war als erster Helfer zur Stelle und nahm 367 Pas¬
sagiere an Bord. Weitere Schiffbrüchige wurden von dem
Tanker „Navigator" und dem Frachter „Chunking Vic-
tory" gerettet. 5Menschen kamen ums Leben.
Fast gleichzeitig brach ein Brand auf dem Hamburger
Fruchtschiff „Asseburg" aus. Drei Tage brannte das Schiff
-dann schleppte der Hochseeschlepper „Seefalke" es nach
La Coruna, immer noch brennend.
Bei der Kollision des Motorschiffes „Birkenfels" mit der
„Marie Luise Bolten" sank die „Birkenfels" innerhalb
zehn Minuten.
Zwei weitere Zusammenstöße ereigneten sich am selben
Tage nordöstlich der niederländischen Insel Ameland und
im Hafen von Barcelona. Drei der vier beteiligten Schiffe
sanken.

Am 25. April überrannte der schwedische Tanker „Tome"
(27 500tdw.) den deutschen Küstenfrachter „Heinz Bernd".
Niemand wurde gerettet, -trotz der fieberhaft eingelei¬
teten Rettungsaktion, die aufgrund wahrgenommener
Klopfzeichen aus dem Wrack zunächst Aussicht auf Erfolg
versprach.

Es ist bewunderungswürdig, welchen Gewalten Schiffe in
Orkanen standhalten. Die Beanspruchungen sind dabei
um so größer, je stabiler die Schiffe sind, -und je
schneller.
Wie viele kleine und schwache Segelschiffe haben nicht
früher Orkanen getrotzt! Sie drehten bei und wichen so
den härtesten Schlägen aus. Heute entschließt man sich nur
schwer, mit der Fahrt auch nur um einige Knoten her¬
unterzugehen; und mit einer Kursänderung den Fahrplan
durcheinanderzubringen -nur im äußersten Notfall! Auf
der „Michelangelo"*) jedenfalls tat man es zu spät, erst
nachdem zwei Passagiere erster Klasse und ein Besat¬
zungsangehöriger -nicht etwa an Deck, sondern in ihren
Kabinen -mit Schädelbrüchen und inneren Verletzungen
tot liegenblieben. Vier Passagiere und sieben von der
Crew wurden verletzt.

*) siehe Heft 4/65
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Eine Bemerkung zu den in den Zeitungen erfundenen
Wel lenhöhen is t vonnöten. Zuerst waren es m i n d e s t e n s

10 m" (Welt V. 14. 4.), dann waren es 15 m(Welt v. 18. 4.).
Schließlich meldet die Nordseezeitung am 18.4. . e i n e

über dreißig Meter hohe Welle", und die Boulevard-
Presse machte vierzig Meter daraus. Das ist natürlich
dummes Zeug.
N o r m a l e S t u r m w e l l e n a u f o f f e n e m O z e a n e r r e i c h e n e i n e

Wellenhöhe von 5bis 7mbei 70 bis 140 mWellenlänge.
(Die Höhe vom Wellenkamm bis zum Wellental gemes¬
sen). Auf hohen südlichen Breiten, im Gebiet der stetigen
Westwinde, sind schon Wellen bis zu 12 mHöhe gemes¬
sen worden, und wenn man vermuten darf, daß die aller¬
höchsten Wellen vielleicht gerade nicht beobachtet wor¬
den sind -15 mdürften sie selbst dort und bei tagelangem
Orkan aus stets gleicher Richtung kaum überschreiten. Im
Nordatlantik und bei wechselnden Windrichtungen sind
sie ausgeschlossen.
D o c h e i n e e t w a z e h n M e t e r h o h e W e l l e r e i c h t v o l l k o m ¬

men, um eine geradezu verheerende Wirkung auszuüben.
Wie eine derartige Welle das Schiff trifft, hängt u. a. von
dessen Stampf- und Rollbewegungen ab. Taucht etwa
beim Stampfen das Vorschiff bis zum Oberdeck ein und
s c h i e ß t d i e n ä c h s t e S e e h e r a n b e v o r d a s S c h i f f d i e N a s e

wieder hochkriegt, dann sind Folgen, wie sie sich am
Brückenfrontschott der Michelangelo ablesen lassen.
durchaus verständlich. Die Wirkung ist vor allem eine
Funktion der auftretenden Geschwindigkeiten! Die Fort¬
pflanzungsgeschwindigkeit einer schweren See im Orkan
k a n n e t w a 2 4 m / s e c e r r e i c h e n . S e l b s t w e n n e i n S c h i f f w i e

die Michelangelo mit nur halber Fahrt gegen solche See
anliefe, hätte die Welle gegenüber dem Schiff ausge¬
wachsene D-Zuggeschwindigkeit! Tanzt ein kleines Schiff
über solche Seen leicht hinweg, braucht gar nichts zu
passieren. Aber wehe, wenn sie sich mit voller Wucht über
Deck und Aufbauten ergießen!

dpa
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t J Die vorn an Deck liegende

h a r m l o s e w e i ß e R ö h r e i s t

der gefährlichste Gegen¬
stand, der je der Öffent¬
lichkeit vorgefUhrt wurde:
D i e v e r l o r e n e u n d w i e d e r ¬

gefundene amerikanische
W a s s e r s t o f f b o m b e . N e b e n

der Bombe Generalmajor
D e l m a r W i l s o n u n d A d m i r a l

William S. Guest, der die
S u c h a k t i o n l e i t e t e .

UPI

Sä /
4

Seeteufel Filax, wie wir ihn
k a n n t e n u n d l i e b t e n .

●V-

Die Wel tsch i f fahr t , deren Chron ik wi r in unserer WZ in
herausgegriffenen Miniaturen wiederzugeben versuchen,
ist an dem gefahrvollen Rande, auch Aktionen des See¬
krieges wieder mit einzuschließen. Heraufbeschworen
wird diese Gefahr durch die Lage in Rhodesien. Eine
Blockade, auch eines zentralafrikanischen Staates, läßt
sich nicht durchführen, wenn nicht auch die indirekten See¬
wege zu diesem Staat gesperrt werden; und ein solcher ist
die Pipeline zum Hafen eines Nachbarlandes. Der erste
„Blockadebrecher" war der griechische Tanker „Joanna V".
Er lief den Hafen von Beira in Mozambique an unter dem
Vorwand, dort Wasser zu übernehmen. Gespannt ver¬
folgte alle Welt, ob er seine Olladung in die Pipeline nach
Rhodesien pumpen würde oder nicht.
Dann nahm der griechische Tanker „Manuela" Kurs auf
Beira, wurde aber von der britischen Fregatte „Berwick"
gestoppt. Daraufhin lief der Tanker den südafrikanischen
Hafen Durban an, von wo aus man einen Überlandtrans¬
port der Ölladung nach Rhodesien argwöhnte. Obwohl
der Sicherheitsrat der UNO mit 10:0 Stimmen (bei 5Ent¬
haltungen) britische Gewaltmaßnahmen gegen Verletzun¬
gen des Ölembargos gutpeheißen hat, ermutigt die Hal¬
tung einiger Länder, wie Südafrika und Portugal, anschei¬
nend doch unternehmungslustige Reeder, die Sache zu
riskieren, denn die Gewinne sollen nicht unerheblich sein.
Jedenfalls wurden kurz darauf bereits zwei weitere Tanker
mit Kurs Beira gemeldet. Es scheint indessen, daß Wilson
sein Ziel nicht erreichen wird, selbst wenn sich die Blok-
kade des Seeweges strikt durchführen ließe.

*

Eine seemännisch-technische Leistung von sehr ungewöhn¬
lichem —hoffentlich einmaligem -Anlaß soll nicht uner¬
wähnt bleiben: die Bergung der langgesuchten Atom¬
bombe aus einigen hundert Metern Tiefe. Was für ein
Glück, daß man so ein Ding heute verlieren kann, ohne
daß es einem von sich aus anzeigt, wo es —gelegen hat!

V , .

■■(f t .
*

Zuletzt sei noch des „Seeteufels" gedacht, der am 14. April
i m A l t e r v o n 8 4 J a h r e n s t a r b . G r a f F e l i x v o n L u c k n e r w a r

vielleicht der populärste deutsche Seemann. Wir wollen
uns ein andermal mit seinem Leben befassen, denn heute
w o l l e n w i r d a s L e b e n s b i l d e i n e s a n d e r e n b e r ü h m t e n S e e ¬

mannes nachzeichnen; Das Lebensbild des Bounty-Kapi¬
täns William Bligh. c l .



Captain ddtighG

M E N S C H U N D S E E M A N N

v o n W o l f r a m C l a v i e z

ke r nebs t e i nem Geh i l f en wa r f ü r den na tu rkund l i chen
Teil des Unternehmens zuständig. Der junge Kommandant
der „Bounty" 2) -damals Leutnant der britischen Marine -
hatte eine seemännische Ausbildung hinter sich, wie sie
damals viele der Besten der britischen Flotte genossen
haben. Er ging mit sieben Jahren zur See. Es war damals
üblich, daß auf den Kriegsschiffen Kinder mitgenommen
wurden, die als Burschen der Offiziere, oder auch ohne
spezielle Verwendung, an Seeluft und geteerte Tampen
gewöhnt wurden. Sie erhielten in den Batteriedecks einen
vielleicht etwas einseitigen, aber gewiß gründlichen und
strengen Unterricht. Aus einer solchen Kinderschar rekru¬
tierten sich dann die Midshipmen (Kadetten), die späteren
O f fi z i e r e d e r F l o t t e .

Die wohl wichtigste Episode in Blighs Leben vor der Über¬
nahme des Kommandos der „Bounty" war seine Teilnahme
an James Cook's dritter und letzter Weltreise von 1776-1780
als Master (nautischer Schiffsführer). Daß William Bligh
sich auf dieser Reise außerordentlich bewährt haben muß,
geht aus Cooks kurzen und sachlichen Aufzeichnungen ein¬
wandfrei hervor. Bligh war schon in jungen Jahren ein her¬
vorragender Navigator und trug nicht wenig dazu bei, das
damals spärliche Seekartenmaterial von fernen Meeren zu
korrigieren und zu erweitern. Die Zeit zwischen dieser Rei¬
se mit Cook und der „Bounty"-Expedition stand dann z. T.
i m S c h a t t e n d e r R e d u k t i o n d e r b r i t i s c h e n S e e s t r e i t k r ä f t e

nach der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staa¬
ten von Amerika; doch fand Bligh Verwendung in der Han¬
d e l s s c h i f f a h r t d u r c h e i n fl u ß r e i c h e F r e u n d e u n d V e r w a n d t e

seiner Frau, die er 1781 heiratete.
Wir müssen diese Zeit leider überspringen, weil man wenig
darüber weiß. Dabei wären Einzelheiten gerade aus dieser
Periode für das Verständnis der Persönlichkeit Bligh’s von
außerordentlichem Wert. Wenden wir uns also der Bounty-
Reise zu, der ersten großen selbständigen Aufgabe des
jungen Kommandanten.
Bligh-zeigte große Umsicht in allen seemännischen Dingen
schon vor der Ausreise der „Bounty". Er ordnete Änderun¬
gen in der Takelung an und bat sich das Recht aus, nöti¬
genfalls nach eigenem Ermessen entgegen dem Befehl der
Admiralität nicht den Weg um Kap Horn, sondern um
Afrika und Australien zu nehmen. Der westliche Weg ist
zwar kürzer, aber von der Jahreszeit abhängig. Bligh sah
voraus, daß er mit den südlichen Winterstürmen, mit
denen ab März-April zu rechnen ist, Schwierigkeiten haben
könnte, und das trat dann ja auch ein. Er hatte schon auf
der Ausre ise durch schweres Wet ter und e inen dadurch
notwendig gewordenen Aufenthalt in Teneriffa Zeit ver¬
loren. Er kam Ende März an der Südspitze Südamerikas an
und versuchte die westliche Umfahrt noch zu erzwingen -
gab aber nach vier Wochen vergeblicher Bemühungen den
Kampf auf und lief vor dem Wind nach Osten ab. Sicher
hätten Schiff und Besatzung eine kurze Ruhepause an
einem Hafenplatz der Falklandinseln gutgetan; doch die
Zeit drängt, und so segelte die „Bounty" in einem Zuge
durch bis zum Kap der Guten Hoffnung. Dort blieb man
38 Tage zur Übernahme neuen Proviants und Ausbesserung
des Schiffes.
Es besteht kein Zweifel darüber, daß schon dieser Teil der
Reise von der gesamten Mannschaft viel verlangte. Der
Kampf am Kap, verdorbene Lebensmittel, ständiges Pum¬
pen -, doch hatten das auch schon andere Schiffe vor der

*) „Bethia", von Wellbank, Sharp and Brown für 1950 £. Der Umbau
e r h e b l i c h t e u r e r .

2) „Bounty" heißt auf Deutsch Wohltat.

Die Ereignisse, die sich im Jahre 1789 an Bord Seiner
Majestät Schiff „Bounty" in der Südsee abspielten, haben
eine legendäre Berühmtheit erlangt. William Bligh, der
Führer jenes Schiffes, ist jedem Jungen so bekannt wie
etwa Robinson Crusoe oder Störtebeker. Doch anders als
bei diesen beiden ist es in der „Bounty"-Affäre nicht so sehr
die Person William Bligh, die unsere Aufmerksamkeit fes¬
selt, als vielmehr das dramatische Geschehen der Meute¬
rei und der Aussetzung inmitten der unendlichen Weite des
Großen Ozeans. -Bligh’s Namen kennen wir eigentlich
nur im Zusammenhang mit der „Bounty"; sonst wissen wir
hier wenig von ihm. Die Neuherausgabe des Logbuches
der „Bounty" in Georg Försters Übersetzung von 1793 (1964
im Brigantine Verlag, Hamburg) ist verdienstvoll, schließt
aber diese Lücke leider nicht. Der unlängst gezeigte „teuer¬
ste Film der Welt" ist bedauerlicherweise nicht diskutabel.
Er zeigt deutlich, wie bei der Ausschlachtung eines wirk¬
lichen Geschehens zu einer effektvollen Gruselstory die
Ereignisse durchaus nicht im positiven Sinne überhöht wer¬
den, sondern daß im Gegenteil vieles zerstört wird, was
die unverfälschten Tatsachen an Großartigem enthalten.
Dafür werden peinliche Rührseligkeiten in eine unerträg¬
liche Breite gezogen.
Man ist sich darüber einig, daß Captain Bligh’s seemän¬
nische Qualitäten über jeden Zweifel erhaben waren. Doch
wie er als Mensch war, ob er den Aufruhr in seinem Schiff
selbst heraufbeschworen hatte, ob er zu streng oder ob die
Mannschaft nur durch das paradiesische Leben auf Tahiti
verdorben war, das ist eine Frage, die immer von neuem
gestellt wird, obwohl die englische Literatur über dieses
Thema inzwischen einen Umfang angenommen hat, dem
die historische Bedeutung der Sache kaum entspricht. Aber
das Leben schrieb hier eine Geschichte, die in ihrer Viel¬
schichtigkeit von einer unerhörten Anziehungskraft ist und
die, wenn man alle menschlichen Probleme unter die Lupe
nimmt, nahezu unerschöpflich ist.
N u n s i n d s c h o n d i e a m t l i c h e n B e r i c h t e n i c h t i m m e r e i n ¬

deutig in ihrer Aussage; da ist es verständlich, daß Filme
und Romane, deren Sache historische Treue dem Wesen
nach nicht sind, den wahren Sachverhalt mehr oder weni¬
ger verfälschen. Um so mehr möchten wir gern wissen, wie
es wirklich war, und so fragen wir heute: Wer war William
Bligh, -ein See-Held, ein Scheusal, oder einfach ein
Mensch mit großem Können und mit Schwächen, den das
Schicksal dazu ausersehen hatte, in eine Affäre verwickelt
zu werden, die ihn unsterblich machte?
Der Ablauf der Handlung darf fast als bekannt voraus¬
gesetzt werden. Kurz zusammengefaßt hatte sich folgendes
zuge t ragen :
Auf das Gesuch westindischer Pflanzer und Kaufleute hin,
die auf den Inseln des Südmeeres wachsenden Brotfrucht¬
bäume auch in Mittelamerika als zusätzliche Nahrungs¬
quelle für die Sklaven der Plantagen anzupflanzen, hatte
die britische Regierung ein Schiff gekauft^) und ausrüsten
lassen, das eigens der Verschiffung junger Brotfruchtpflan¬
zen von Tahiti nach Westindien dienen sollte. Dieses ziem¬
lich kleine Schiff konnte etwa 220tons laden, war etwa
27,60 mlang und 7,30 mbreit. Die Raumhöhe bis zu den
Decksbalken betrug etwa 3,10 m. Wie der Plan zeigt, war
der schönste, der einzige luftige und lichte Raum des
Schiffes als Pflanzengarten eingerichtet; die 46köpfige
Crew wird nicht übermäßig komfortabel gehaust haben.
Der damals 33 Jahre alte Wil l iam Bligh wurde mit
der Durchführung dieser Aufgabe beauftragt; ein Botani-

w a r
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„Bounty" durchgemacht und unzählige nach ihrd) -Einen
Disziplinarfall meldetBligh in seinem Logbuch: Auf Klagen
des Obersteuermannes hin l ieß er den Matrosen Matthew
Quintal züchtigen. Daß es gerade dieser war, scheint nicht
gegen den Kapitän zu sprechen. Doch davon später.
Von Südafrika segelte die „Bounty" südlich Australien bis
zur Insel Tasmanien, dem letzten Aufenthalt vor dem Ziel.
Nicht unerwähnt soll bleiben, daß dieser Aufenthalt nicht
nur zur Auffrischung der Vorräte und zu Arbeiten am Schiff
benutzt wurde, sondern daß eine kleine Pflanzung an¬
gelegt wurde, von der man selbst oder auch irgendein
anderes Schiff später einmal profitieren könnte, wenn die
Eingeborenen etwas davon übrig lassen würden. -Die
Re ise von Tasman ien nach Tah i t i dauer te noch e inma l
52 Tage, das galt als
g a n z s c h ö n s c h n e l l .
(Cook brauchte 1773
v o n N e u s e e l a n d a u s

68 Tage.)
Der Aufenthalt auf Ta¬
hit i sol l te fünf Monate
d a u e r n . D a m i t h a t t e
man nicht gerechnet;
aber es ließ sich nicht
umgehen, weil man ein
bestimmtes Stadium im
Wa c h s t u m d e r P fl a n ¬
zen abwarten mußte.
Nach den v ie len Mo¬
naten e ines ha r ten See¬
m a n n s d a s e i n s a u f d e m
engen Schiff, mit der
kargen Verpflegung,
Kälte und Sturm, muß¬
t e n s i c h d i e s e L e u t e
w ie im Parad ies Vor¬
kommen, um so mehr,
a l s d a s s c h ö n e G e ¬
schlecht der friedlichen
I n v a s i o n
britischer Seeleute kei¬
nerlei Widerstand ent¬
gegensetzte. Unter sol¬
chen Voraussetzungen
die Manneszucht au f¬
rechtzuerhalten, war für
den Kapitän sicher noch
schwerer als auf hoher
See. Verstöße gegen
die Diszipl in kamen
verschiedentl ich
und Bligh ahndete sie
mit einer Strenge, die
vielleicht in einem nicht
l e i c h t e i n z u s e h e n d e n
Kontrast zu dem fried¬
vollen Leben und Treiben auf dieser Insel des Glückes stand.
Eines Tages wurde zum Beispiel von Eingeborenen der
Ruderbolzen des Bootes gestohlen. Bligh war gerade in
solchen Dingen von einer außerordentlichen Empfindlich¬
keit, und er bestrafte den nachlässigen Wachhabenden,
John Adams, mit 12 Peitschenhieben. Eine harte Strafe für
den, der nicht der Dieb war; doch schien es dem Kapitän
wohl nötig, angesichts wiederholter Nachlässigkeiten im
Dienst, die schon verschiedene Diebstähle zur Folge hatten,
ein Exempel zu statuieren. Die Bestrafung erfolgte nicht
nur vor versammelter Mannschaft, sondern vor den Augen
der Eingeborenen. Ein anderer Fall uns äußerst hart er¬
scheinender Bestrafung war die Auspeitschung des Matro¬
s e n I s a a c M a r t i n , u n d z w a r d a f ü r, d a ß e r e i n e n E i n ¬
geborenen geschlagen hatte. Dazu muß man sagen, daß
Bligh die strengsten Instruktionen betreffs eines friedferti¬
gen Verhaltens gegen die Bevölkerung ausgegeben hatte,
weil er sich völlig klar darüber war, daß der Erfolg der

ganzen Reise von dem guten Einvernehmen mit den Ein¬
geborenen abhing. Blighs Instruktionen verraten überhaupt
einen bemerkenswerten diplomatischen Weitblick; nicht
jeder Seemann hätte so klar wie er überschaut, welche
Folgen es möglicherweise hätte haben können, wenn die
Insulaner von Kapitän Cooks Tod erfahren hätten. Er ver¬
bot daher seinen Leuten auf das strengste, darüber zu
sprechen. Noch ein Vorkommnis sei erwähnt, das Bligh
ebenfalls auf unbarmherzige Weise ahndete. Das war der
Desertionsversuch von Churchill, Muspratt und Millward.
Auch hierzu ein erklärendes Wort. Daß Mitglieder der
Schiffsbesatzungen -nach den Entbehrungen einer Lang¬
reise in ein elysisches Gefilde versetzt -der Verlockung
nachgaben, der Härte ihres Alltages zu entfliehen, ist ver¬

s t ä n d l i c h u n d k a m o f t
v o r . A u c h b e i C o o k s
A u f e n t h a l t i n d e r S ü d ¬

see lagen solche Ver¬
s u c h e i n d e r L u f t u n d
w u r d e n n u r d u r c h

größte Wachsamkeit
v e r h i n d e r t . D i e S e h n ¬
s u c h t n a c h F r e i h e i t u n d

Ungebundenheit wäre
menschlich gesehen
selbst dann begreif¬
lich, wenn der Kapitän
der verträglichste Mann
d e r W e l t g e w e s e n
w ä r e . D o c h m i t d e n

Augen der Schiffsfüh¬
rung gesehen war De¬
sertieren das größte
Verbrechen, denn es
konnte den Ausgang
der ganzen Reise in
Frage stellen.-) Noch
mancher andere Zw i¬
s c h e n f a l l k ö n n t e A n ¬
laß zu kr i t i schen Be¬
trachtungen geben, ob
Blighs Verhalten im¬
mer gerechtfertigt war;
fest s teht , daß es im
höchsten Maße bemer¬
kenswer t war, w ie es
ihm gelang, in einer
langen Zeit sonnigen,
f a u l e n D a s e i n s i n m i t ¬
t e n e i n e r i m m e r h i n u n ¬
b e r e c h e n b a r e n , t e m ¬
peramentvollen, fremd¬
ar t i gen Menschen¬
menge die Ordnung
a u f r e c h t z u e r h a l t e n . -

Am 4. April 1789 segelte die „Bounty" endlich mit ihrer
Ladung von über 700 Blumentöpfen mit jungen Brotfrucht¬
pflanzen wieder ab. Der ganze Boden des Pflanzengartens
war mit Blei ausgeschlagen, um möglichst keinen Verlust
an Süßwasser beim Begießen zu haben. Zwölf Tage segelte
die „Bounty" westwärts, als abermals ein Disziplinar¬
vergehen vorkam. Der Kapitän notierte in seinem Logbuch:
„|no Summer mit 12 Peitschenhieben bestraft wegen Pflicht¬
vergessenheit." Mehr sagte er leider nicht; aber was Bligh
eine Pflichtvergessenheit nannte und wie sehr er darüber
außer sich geraten konnte, wenn seine Leute die Dinge der

handfester

v o r .

William Bligh nach der Bounty-Reise. Gemälde von J. Russell R, A.

■) Vgl. Heft 1/64
2) Nicht immer konnte man es verhindern. Ein drastisches Beispiel aus der

Handelsschiffahrt im Jahre 1853: «... nach Entdeckung der Goldfelder
Australiens nahmen die Desertionen einen derartigen Umfang an, daß
mehr als 100 englische Segelschiffe in den Häfen von Port Philipp und
Sydney zur Untätigkeit verurteilt lagen, da ihre gesamten Besatzungen
d e s e r t i e r t w a r e n u n d s i e k e i n e / M a n n s c h a f t e n z u r R ü c k r e i s e b e k o m m e n

z u r W e l t ¬konnten." (William Scholz: Die Stellung der Segelschiffahrt
Wirtschaft und Technik", Jena 1910, S. 216).
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So sah das Boof aus, in dem die achtzehn Mann 3600 sm über den Großen Ozean segelten.

ihn an Deck. Keinesfalls war die Meuterei einstimmig, aber
zu einem Kampf kam es nicht, weil die Meuterer sich in
den Besitz der Waffen gebracht hatten. Sie machten
kurzen Prozeß. Sie ließen den Kutter zu Wasser und woll¬
ten den Kapitän, die zu ihm haltenden Leute und diejeni¬
gen, die sie los sein wollten, zwingen, einzusteigen. Da
die Meuterer um den Zustand d ieses e lenden von Wür¬
mern zerfressenen Fahrzeugs wußten, besteht kein Zweifel
darüber, daß Absicht und Handlung dieser Leute gleich¬
bedeutend mit Mord war. Mord, den sie nicht selbst aus¬
zuführen brauchten.
Einer von Blighs imponierendsten Wesenszügen ist viel¬
leicht der, daß es niemals eine noch so ausweglos er¬
scheinende Situation gab, in der er aufgegeben hätte. Er
beschwor die Meuterer, von ihrem Tun abzulassen; doch
nachdem er einsehen mußte, daß er die „Bounty" verloren
hatte, wandte er sein ganzes Denken und Handeln der neuen
Aufgabe zu; ohne die „Bounty" England zu erreichen.
Nicht den Kutter, die Barkasse forderte er -für 19 Mann
ein winziges Boot, aber ein gutes, und widerwillig gab man
es ihm. Und nun begann eine Fahrt, die in der Geschichte
der Seefahrt ohne Beispiel ist. Zunächst das Boot. Es war
7mlang, 2,05 mbreit und hatte bei 0,84 mSeitenhöhe in
dem überladenen Zustand einen Freibord von knapp 20
Z e n t i m e t e r n ! D a n n d i e P o s i t i o n : I n m i t t e n d e s G r o ß e n
Ozeans, 3600 Seemeilen von dem nächsten Land entfernt,
auf dem er Hilfe erwarten durfte! Das war die Insel Timor
(Niederländisch-Indien) -sie galt es zu finden ohne jeg¬
liche Seekarte, ohne Chronometer und Tafeln, mit Hilfe
derer er eine Längenrechnung hätte machen können.
Lediglich einen Kompaß und einen Quadranten gab man
ihm mit. Die Logbücher rettete sein getreuer Schreiber
Samuel. Alle navigatorischen Anhaltspunkte, die er hatte,
waren unbestimmte Erinnerungen an die Reise mit Cook
und das, was sich ihm beim täglichen Studium seines unvoll¬
kommenen Kartenmaterials visuell ins Gedächtnis einge¬
graben hatte. Den Proviant hätten 19 ausgehungerte Männer
in wenigen Tagen vertilgen können, er bestand aus 150
Pfund Hartbrot, 28 Gallonen Wasser, etwas Rum und Wein.
Mit den vier „Hirschfängern", die man ihnen wie zum Hohn
noch hinterherwarf, hätte man sich nicht eines einzigen
bogenschießenden Menschenfressers erwehren können.

Seemannschaft weniger ernst nahmen als er selber, das
haben wir bereits gesehen. Es war übrigens der siebente
Mann, der bestraft wurde. Bligh notierte diesen Fall nur in
seinem handgeschriebenen Logbuch; in dem veröffentlich¬
ten Bericht wurde er nicht erwähnt, dieser Fall und mancher
andere. Dies muß gesagt werden, um einer allzu ober¬
flächlichen Rechtfertigung Bligh’s entgegenzutreten.
Wenn man t ro tzdem in v ie len recht bedenkl ichen Fäl len
auf Bligh’s Seite steht, so muß das aus einer gründlicheren
Kenntnis heraus geschehen.
Im übrigen hat Bligh in seinem gedruckten Bericht durch¬
aus nicht nur solche Fälle ausgelassen, die ihm in der
Öffentlichkeit zum Schaden gereichen konnten, sondern
auch solche, deren ganzer zusammenhängender Sach¬
verhalt seinen Unmut und sein Verhalten nur zu verständ¬
lich machen konnte. So z. B. die kurze Episode auf der
Insel Annamooka. Wir wollen nicht unterlassen, sie kurz zu
s c h i l d e r n :

Die „Bounty" ankerte vor der Insel Annamooka und Bligh
sandte zwei Kommandos an Land, um die Holz- und
Wasservorräte zu ergänzen. Eine der Gruppen stand unter
dem Befeh l des Steuermannes und d ienst tuenden Leut¬
nants Fletcher Christian, dem Bligh einschärfte, gut auf¬
zupassen und jeden Kontakt mit den Inselbewohnern zu
vermeiden. Nichtsdestoweniger gelang es den letzteren, in
kürzester Zeit eine Axt und ein Beil zu stehlen. Kurz dar¬
auf hatten die Unachtsamkeit des Steuermanns sowie des
Gärtners den Verlust eines Bootsankers und eines Spatens
zur Folge. Wieder war Bligh an seiner empfindlichsten
Stelle getroffen. Er schimpfte Christian „einen feigen
Schuft, der nicht mit einer Handvoll nackter Wilder fertig
werden würde" . Zu ähn l i ch l i ebevo l l en An reden l i eß e r
sich noch mehrmals hinreißen im Zusammenhang mit tat¬
säch l ichen oder vermein t l i chen Prov iantd iebstäh len. Das
veröffentlichte Logbuch enthält keine Hinweise auf diese
Zwischenfälle, doch sind sie eindeutig bezeugt. Sie sind
deshalb wichtig, weil sie den Ereignissen des 28. April
unmittelbar vorausgingen. An diesem Tag, kurz vor
Sonnenaufgang, ergriffen Fletcher Christian und einige
andere Bewaffnete den Kapitän, fesselten ihn und zerrten
1) Wie z. B. in dem Vorwort des im Brigantine-Verlag erschienenen Bu¬

ches, das sich lediglich auf die eine, 1792 veröffentlichte Quelle stützt.
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andere folgten. Auch Bligh selbst hätte das höllische Klima
kurze Zeit darauf in Batavia fast das Leben gekostet.
Die Aufnahme der Leute von der „Bounty" auf Timor war
freundlich, der Aufenthalt dort und die Überfahrt nach
Batavia in einem kleinen Schoner nicht ohne Komplika¬
tionen, die abermals bewiesen, daß sich in Blighs Boot
durchaus nicht die Elite der Mannschaft befunden hatte.
Von Batavia schließlich segelten die Männer, in kleine
Gruppen aufgeteilt, auf verschiedenen Schiffen nach Eng¬
l a n d .

Schon in Niederländisch-Indien (Coupang, Sourabaya,
Batavia) hatte Bligh über sein Geschick mehrfach Meldung
erstattet, Listen der Meuterer abgegeben und Briefe an die
Kommandanten verschiedener Plätze geschrieben, wo die
Meuterer eventuell aufkreuzen konnten. Erst recht hatte er
sich nach seiner Rückkehr in England vor der Admiralität
zu verantworten. Nun war Meuterei ein Vergehen, auf dem
in der britischen Flotte -und sicher nicht nur dort -
bedingungslos die Todesstrafe stand. Damit, daß man der
Leute nicht habhaft war, gab man sich nicht zufrieden.
Unverzüglich wurde ein Schiff ausgerüstet (die Fregatte
„Pandora") und in die Südsee beordert, um die Meuterer
wieder einzusammeln. Dieser Befehl, ein einzelnes Segel¬
schiff auszuschicken, um in der unermeßlichen Weite der
ozeanischen Inselwelt eine Handvoll Matrosen zu suchen,
hat etwas von jener grandiosen Unbeirrtheit, mit der eine
Flotte befehligt wurde, mit der man ein Weltreich auf¬
b a u e n k o n n t e .

Daß es in der Tat nicht ratsam war, während der langen
bevorstehenden Reise auf verlockend aussehenden Inseln
Station zu machen, um Proviant aufzufrischen und sich die
Beine zu vertreten, sollten die Insassen des kleinen, über¬
ladenen Gefährts bald zu spüren bekommen.
Der Versuch, auf der Insel Tafoa zu landen, um weitere
Nahrungsmittel zu suchen, schien zunächst ganz erfolgreich
auszugehen, doch endete er mit einer Katastrophe. Die
Wilden wurden sich ihrer überlegenen Stärke bewußt und
rüsteten sich ohne sichtbaren Anlaß zum Angriff. Mit einer
großartigen Kaltblütigkeit hielt Bligh den Häuptling der
Wilden an seiner Seite, bis die Leute im Boot waren -,
fast hätte alles geklappt; doch bei dem Versuch, den
Anker zu bergen, wurde der Matrose Norton von den Kan¬
nibalen totgeschlagen. Und nicht nur das. -
Bei dem nun folgenden Race auf Leben und Tod erwiesen
sich die Insulaner als erheblich schneller und treffsicherer.
Es ist ein Wunder, daß Bligh’s Kutter nicht versenkt wurde
und daß nicht noch andere dem Steinhagel erlagen. Die
Dämmerung und ein paar geistesgegenwärtig über Bord
geworfene Kleidungsstücke, über die die Wilden sich her¬
machten, brachten schließlich die Rettung.
Nach dieser abscheulichen Erfahrung wußten die Männer,
daß sie, bis sie ihr Ziel erreicht haben würden, mit keiner
Hilfe und Unterbrechung mehr rechnen konnten.
Auf dieser abenteuerlichen Bootfahrt bewies der junge
Kapitän nicht nur seemännisches Können von höchstem
Rang, sondern er zeigte sich auch als ein überlegener
Menschenführer. Es besteht nicht der geringste Zweifel dar¬
über, daß gerade die Eigenschaften, die vielleicht am
meisten dazu beigetragen haben, die ganze Kalamität
heraufzubeschwören, wie Bligh’s geradezu pedantische
Genauigkeit in Dingen der Pflichtauffassung, ihm und
seiner ausgestoßenen Crew jetzt das Leben retteten. Mit
einer über eines normalen Menschen gehenden Kraft der
Selbstbeherrschung teilte er Tag um Tag die errechnete
Ration in achtzehn Teile -, einen seewasserdurchweichten
und wiedergetrockneten, abscheulich schmeckenden Bissen
Brot, einen halben Becher Wasser und nach überstandenen
Stürmen einen Teelöffel Rum. Buchstäblich mit dem letzten
Bissen Brot erreichten die 18 Männer die Insel Timor, am
Ende ihrer Kräfte. Es war eine Bewährungsprobe, bei der
alle seemännischen Qualitäten verlangt wurden und wo
das Fehlen nur einer einzigen den sicheren Tod bedeutet
hätte. Bligh fand über 3600 sm so gut wie unbekannten
Meeres auf dem kürzesten Wege das Ziel, das er sich
gesteckt hatte. Er hatte die Zeit überschaut, die er vermut¬
lich brauchen würde und lieferte mit der Rationalisierung
seiner miserablen Vorräte ein einmaliges Beispiel von
Selbstzucht. Von der rein „handwerklichen" Beherrschung
der praktischen Seemannschaft, das überladene Boot in
schweren Stürmen zu handhaben, brauchen wir kaum zu
reden. Aber hervorgehoben zu werden verdient der per¬
sönliche Mut, mit dem Bligh mehrfach Situationen mei¬
sterte, wo es auf des Messers Schneide stand, ob man mit
dem Leben davonkam. Das Verhalten auf der Insel Tafoa
war ein solches Beispiel, das Entgegentreten dem rebel¬
lischen Purcell ein anderes. Wie jede Notsituation von
neuem lehrt, ist es eine romantische Wunschvorstellung,
daß in schwersten Zeiten die Menschen besonders gut
Zusammenhalten. Leider ist das unwahr. Unverhül l ter tr i t t
das wahre Wesen der Menschen zutage. Das mußte auch
Bligh in seiner Nußschale mit jenen Menschen erfahren,
die ihm schon auf der Bounty das Leben schwer gemacht
hatten. Dazu gehörten der schlappschwänzige Master
Fryer und der aufsässige Zimmermann Purcell. Letzterer
trieb es soweit, daß Bligh ihn einmal kurzentschlossen auf
einer menschenleeren Insel zum Zweikampf herausforderte,
worauf der Miesmacher dann klein beigegeben hatte.
Mit allen siebzehn Insassen des Bootes, mit denen Bligh
von Tafoa entkommen war, erreichte er den Hafen
Coupang auf Timor. Doch die Anstrengungen waren zu
groß gewesen. Der Botaniker Nelson starb, und zwei

Wenngleich diese Studie der Person des Kapitäns Bligh
gewidmet ist, möchten wir nicht versäumen, auch das
Schicksal der „Bounty" und der Meuterer kurz mitzuteilen.
Wirft doch das Verhalten der Männer ohne ihren Kapitän
ein ebenso deutliches Licht auf die Vorgänge, wie die
Beziehung von Kapitän und Mannschaft zueinander vorher.
Sosehr auch anzunehmen war, daß die überladene Nuß¬
schale mit den 19 Männern an Bord im nächsten Sturm
absaufen oder die Männer auf irgendeiner unwirtlichen
Insel den Kannibalen oder dem Hungertode preisgegeben
sein würden, war man doch keineswegs sicher, daß dem so
sei. War Captain William Bligh bis dahin vielleicht ein
unbeliebter und gefürchteter Mann, wurde er in dem Mo¬
ment, da man sich von ihm befreit hatte, zu einer
unberechenbaren Größe. Das Gefühl der Befreiung war
ein kurzer Rausch -und nicht einmal für alle; denn von den

Bord der „Bounty" Gebliebenen waren durchaus nicht
alle aktive Meuterer. Es gab sowohl unentschlossene Mit¬
läufer als auch gegen ihren Willen Zurückgehaltene. Man
darf nicht einmal annehmen, daß die „Aktiven" unterein¬
ander völlig eins waren. Zu verschieden waren sie in Tem¬
perament und Gesinnung. Solange das Boot und die
Bounty in Sichtweite voneinander waren, steuerte die letz¬
tere einen nordwestlichen Kurs. Wir dürfen indessen Blighs
Logbucheintragung Glauben schenken, daß er das aus¬
gelassene Gejohle „Huzza for Otaheitü!" gehört hat, und
daß er nicht daran zweifelte, daß Christian den nordwest¬
lichen Kurs nur zum Schein noch eine Weile beibehielt. Als
das Boot außer Sicht war, änderte die Bounty tatsächlich
ihren Kurs; aber nicht nach Tahiti, sondern nach der etwa
400 sm südwestlich davon gelegenen Insel Toobouai.
Dort Fuß zu fassen, scheiterte an der Feindseligkeit
der Bewohner, und man kehrte doch nach Tahiti zurück.
Unter dem Vorwand, von Bligh, der sich mit Kapitän Cook
getroffen haben sollte, zurückgeschickt worden zu sein, um
neue Vorräte zu holen, und mit anderen Lügengeschichten
überredete man die Insulaner, so daß man die „Bounty"
bereitwillig belud; man nahm einige Eingeborene an Bord
und segelte wieder los.
Christian versuchte es noch einmal auf Toobouai, weil er
sich sagte, daß solch ein unfreundlicher Platz mit schlech¬
ten Landemöglichkeiten wesentlich sicherer sei als die
bekannte und bel iebte Insel Tahi t i . Doch obwohl es an¬
fangs den Anschein hatte, als würden sie sich durchsetzen,
scheiterten die Leute von der „Bounty" auch dieses Mal -,

a n
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nicht zuletzt an Zwistigkeiten untereinander. Abermals
kehrte die „Bounty" nach Tahiti zurück. Hier teilte sich die
Mannschaft. Eine Gruppe von 16 Mann blieb auf Tahiti
und sah ihrem Schicksal entgegen, die andere fand keine
Ruhe mehr auf diesem paradiesischen, aber in der Reich¬
weite des Armes des Gesetzes liegenden Eiland und segelte
unter Christians Führung mit der „Bounty" nach Osten.
Wenden wir uns zunächst den auf Tahit i Gebliebenen zu.
Es ist von größtem Interesse, ein vollständiges Bild der ver¬
schiedenen Einzelschicksale zu haben, weil man sonst zu
keiner gerechten Beurteilung William Bligh’s kommen kann.
Auffällig war, daß in keiner einzigen Gruppe der aufge¬
splitterten „Bounty"-Crew eine Einheit in bezug auf Denk¬
weise oder Charakter anzutreffen ist. Jede Gruppe für
sich war heterogen und bewies, daß von einer syste¬
matischen Scheidung der Geister keine Rede sein konnte.
Alles war mehr oder minder dem Zufall unterworfen, wie
letzten Endes schon das Gelingen der Meuterei an sich.
Hätten die Offiziere mehr Courage gehabt, oder hätten
die beiden Wachhabenden nicht geschlafen, alles hätte
anders verlaufen können. Auch die Auswahl der neunzehn
Mann, die mit Bligh fuhren, bedeutete keine eindeutige
Trennung der Parteien. Das tragische Scheitern aller ande¬
ren, derer, die bei der Meuterei die Oberhand gewonnen
hatten und die Bligh als die fähigsten Leute (the most able
men) seiner Mannschaft bezeichnete, beweist die Hilflosig¬
keit eines zusammengewürfelten Haufens ohne innere und
äußere Führung, herausgelöst aus dem Gerüst einer fest
gefügten Lebensordnung.
Ein Beispiel mag für viele andere sprechen. Der Matrose
Thompson verführte ein junges Mädchen, worauf deren
Bruder ihn zusammenschlug. Thompson rächte sich mit
einer sinnlosen Schießerei, welcher ganz Unbeteiligte zum
Opfer fielen. Mit seinem Freunde Churchill setzte er sich ab
nach der Insel Tyarrabboo. Dort gewann Churchill die
Freundschaft eines Häuptlings und nach dessen Tod wurde
er sein Nachfolger. Doch erfreute er sich dieser Würde nur
kurze Zeit; Thompson erschoß seinen Kumpanen aus Neid
und wurde dann selbst von Eingeborenen umgebracht. -
Von den sechzehn auf Tahiti gebliebenen Männern erkann¬
ten einige die Hoffnungslosigkeit der selbstgeschaffenen
Isolation und sie ergaben sich in ihr Schicksal, das heißt,
sie warteten auf das nächste brit ische Schiff. Das waren
diejenigen, deren Gewissen sie von einer aktiven Beteili¬
gung an dem Aufruhr auf der „Bounty" freisprach. Etwa
zehn der Männer beschlossen, ein Boot zu bauen und damit
nach Batavia zu segeln. Dieses Vorhaben verdient Bewun¬
derung. In sieben Monaten bauten die Männer mit ge¬
wiß n icht den wi rksamsten Hi l fsmi t te ln e in e twa 9mlan¬
ges, höchst bemerkenswertes Schiff. Man taufte es „Reso¬
lution". Alles gelang vortrefflich, mit Ausnahme der
Matten-Segel, die dem Vorhaben nicht gewachsen waren.
Aber es wäre ohnehin zu spät gewesen, denn wenige Tage
später traf die „Pandora" ein und es gab kein Entrinnen
mehr. Einzelheiten der Festnahmen, die ohne Widerstand
erfolgten, wollen wir uns schenken. Es muß jedoch auf die
Reise der „Pandora" eingegangen werden, da das Ver¬
halten ihres Kapitäns Edwards sehr nachdenklich stimmt
und uns manche Frage zu beantworten hilft, die wir bezüg¬
lich des Verhaltens von Kapitän Bligh gegen seine Besat¬
zung stellen.
Edwards war ein 48jähriger Mann mit See- und Meuter¬
erfahrung, bewährt in Seeschlachten und bekannt für seine
Dienstauffassung. Solche Voraussetzungen machten ihn für
die Erledigung einer derart igen Aufgabe besonders
geeignet. Dieser Edwards zeigte sich von einer erbar¬
mungslosen Härte. Die Art seines Vorgehens mußte
sicher nicht al lein seiner persönlichen Veranlagung
zugeschrieben werden, sondern zeigt, aus welchem Holz
wohl so mancher Schiffsführer der britischen Navy
geschnitzt war. Gute Ansätze zeigten ja auch die mit Bligh
nach England zurückgekehrten Seekadetten Hayward und
Hallet, die jetzt auf der „Pandora" als 4. und S.Leutnant

Dienst taten und ihre früheren Kameraden sehr unfreund¬
lich behandelten. Sie hatten keinen Grund dazu; denn
gerade sie waren es, die auf ihrer Wache geschlafen und
damit zum Gelingen der Meuterei beigetragen hatten. Man
ist sich darüber einig, daß Edwards Brutalität gegen die
Gefangenen nicht zu rechtfertigen war; denn es war nicht
seine Aufgabe, zu richten, sondern sie lebend nach Eng¬
land zu bringen. Die„Bounty"-Männerwurden ohne Unter¬
schied in Eisen gelegt und in einen Käfig gesperrt, dessen
nähere Beschreibung wir uns schenken wollen. „Pandora's
Box" bleibt ein Schandfleck auf Edwards Namen, solange
es Seeamtsakten gibt.^)
Kapitän Edwards hatte natürlich den Ehrgeiz, seinen Auf¬
trag vollständig auszuführen, und darum suchte er noch
drei bis vier Monate weiter nach der „Bounty". Aber ohne
Erfolg.
Als ob sich noch nicht genug ereignet hätte, wurde nun
auch die Reise der „Pandora" zu einer wahren Odyssee.
Man hatte den kleinen Schoner „Resolution" teils in
Schlepp, teils selbständig mit einer kleinen Besatzung für
Erkundungs- und Lotsenfahrten eingesetzt. In einem Sturm
wurden die Schiffe getrennt und alles Suchen blieb vergeb¬
lich. Nach Tagen des Wartens hatte man das kleine Fahr¬
zeug aufgegeben, und die „Pandora" nahm ihren West¬
kurs wieder auf.

Auf der Heimreise, in der Endeavour-Straße im Norden
„Neuhollands" (Australiens), lief dann die „Pandora", ob¬
gleich durch mehrfache Gefahrenmomente gewarnt, auf
ein Ri f f . S ie sank nach Stunden e ines fieberhaf ten und
planlosen Durcheinanders, währenddessen die Gefangenen
nicht nur nicht von ihren Fesseln befreit, sondern einige,
die sie zerbrochen hatten, von neuem in Eisen gelegt
wurden. Daß von den Gefangenen nur vier ertranken, ist
ein wahres Wunder und vor al lem einem Bootsmann der
„Pandora" zu verdanken. Von der ISOköpfigen Besatzung
ertranken 31 Mann. Man rettete sich in den Booten mit so¬
viel Proviant und Ausrüstungsgegenständen wie möglich
auf eine kleine, 3sm entfernt liegende Insel. Dort rüstete
man sich für die Fahrt nach Niederländisch-Indien.

Eine zeitgenössische Kritik an dem Verhalten Edwards sagt,
er sei ein noch größeres Rauhbein als Bligh gewesen und
besser geeignet für die Aufsicht der schwarzen Hölle von
Calcutta als britische Seeleute zu kommandieren oder eng¬
lische Gefangene zu bewachen. An der Richtigkeit dieser
Beurteilung besteht kein Zweifel. Was die Gefangenen in
den Monaten auf der „Pandora", während des Schiffs¬
bruches und erst recht jetzt noch in den Booten durch¬
gemacht haben, ist ein trauriges Kapitel; aber es gehört
nicht in unsere Geschichte.

Man erreichte Coupang ohne Verluste; zum zweitenmal
landeten dort innerhalb kurzer Zeit Schiffbrüchige, die mit
der „Bounty" zu tun hatten. Doch damit nicht genug.
Edwards und seine Leute werden nicht schlecht gestaunt
haben. In Batavia die kleine „Resolution" wiederzufinden.
Sie war dem Sturm entkommen, traf später ein holländi¬
sches Schiff, das sie versorgte, lief einen holländischen
Stützpunkt an und —dann verhaftete man die Leute, well
man sie für Meuterer der „Bounty" hielt.
Bevor wir nun den überlebenden Gefangenen in England
wiederbegegnen, wollen wir sehen, was aus der „Bounty"
w u r d e .

4c

Fletcher Christian hatte vorausgeahnt, was auf ihn und
seine Genossen zukommen würde, und er war gewillt,
dem zu entgehen, sich abzusetzen und ein neues Leben zu
beginnen. Mit 8Seeleuten, 6Männern von Tahiti und Too-

0»Die Büchse der Pandora", ein Begriff aus der griechischenPandora war das erste Weib; geschaffen, um die bis dahin glücklichen
Menschen für den Feuerraub des Prometheus zu strafen. Die Götter
s t a t t e t e n s i e m i t a l l e n R e i z e n a u s u n d s c h i c k t e n s i e z u r E r d e . S i e
brachte ein Gefäß mit, in das alle Leiden der Welt eingesperrt waren.
In weiblicher Neugier öffnete sie das Gefäß und Unglück und Plagen
verbreiteten sich über die ganze Erde. Nur die Hoffnung blieb zurück.

l e .
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B O U N T Y B A Y P t T C A I R N I S L A N D

Nach Captain F. W. Beechey's "A Voyage to the Pacific"

bouai, 12 eingeborenen Frauen und einem Säugling stach
die „Bounty" in See. Sie segelten lange und mit wachsen¬
dem Mißbehagen. Sie suchten eine Insel, die nach dem,
der sie auf der Reise der „Swallow" unter Kapitän Cateret
1766-1769 zuerst gesichtet hatte, Pitcairn-Insel hieß.
Ein gedruckter Bericht von jener Reise war an Bord der
„Bounty" -aber die in diesem Bericht eingetragene Posi¬
tion 20° 2'S -133° 21'W war falsch; die Insel liegt auf
25° 4' S-130° 8' W. Nach langem Umherkreuzen fand
sie. Einige Spuren insulanischer Einwohner zeugten davon,
d a ß s i e f r ü h e r e i n m a l

land gelangten. Wegen des beschränkten Platzes auf den
Schiffen jener Zeit wurden sie nur einzeln oder in kleinen
Gruppen abtransportiert. Einige, die die unglaublichsten
Anstrengungen und Gefahren durchgemacht hatten, über¬
lebten die letzte Etappe der Reise nicht mehr. Das gehört
nicht mehr zu unserem eigentlichen Thema; wohl aber das,
was in England geschah.
William Bligh und die überlebenden seiner kleinen Boots¬
mannschaft kamen im Laufe des Jahres 1790 in England
an. Am 22. Oktober fand in Spithead eine erste Kriegs¬
gerichtsverhandlung statt, in welcher folgender Spruch
gefällt wurde:

„.. .Das besagte bewaffnete Schiff „Bounty" wurde
mit Gewalt von dem besagten Leutnant William Bligh
genommen durch den besagten Fletcher Christian und
einige andere Meuterer und es wird vorgeschlagen,
den besagten Leutnant Bligh und die mit ihm nach
England zurückgekehrten Offiziere und Mannschaften
ehrenvoll freizusprechen."

Blighs legale Position war nicht länger in Frage gestellt
und er wurde zum Kapitän befördert. Wenn es je eines
Vertrauensbeweises der Admiralität gegen Bligh bedürfte,
dann gäbe es wohl keinen besseren als den, daß man ihn
Anfang August 1791 mit genau dem gleichen Auftrag aber¬
mals nach Tahiti schickte. Das Schiff hieß „Resource", ein
zweites Schiff „Assistant" begleitete es.
Bligh befand sich abermals in der Südsee, als die von
Kapitän Edwards aufgegriffenen Reste seiner aufrühreri¬
schen Mannschaft in England eintrafen. Der Prozeß der
Meuterer fand also in Blighs Abwesenheit statt. Das war
nicht angenehm für ihn, zumal die Angeklagten einen bril¬
lanten Verteidiger hatten, und zwar in Edward Christian,
d e m B r u d e r d e s R ä d e l s f ü h r e r s . E r w a r P r o f e s s o r d e r

Jurisprudenz in Cambridge. Der Gerichtshof fällte seinen
Spruch nach dem derzeit gültigen Gesetz. Vier der ins¬
gesamt zehn nach England gebrachten Meuterer wurden
zum Tode verurteilt^), drei wurden als wider ihren Willen
auf der „Bounty" Festgehaltene freigesprochen und drei
wurden begnadigt. Wir wollen anhand einer vollständigen
M a n n s c h a f t s l i s t e n o c h e i n m a l d i e E i n z e l s c h i c k s a l e i n d i e s e r

unseligen Verstrickung zusammenfassen. Es mag darüber
h inaus uns nachdenk l i ch s t immen , wenn w i r uns k la r¬
machen, daß mehr Leute an Bord der „Bounty" waren als
h e u t e a u f e i n e m S c h i f f d e r h u n d e r t t a u s e n d f a c h e n T o n ¬

n a g e .

m a n

vielleicht von wenigen dorthin
Verschlagenen -bewohnt gewesen war. Eher angekommen,
beschloß man zu bleiben, ein neues Leben zu beginnen -
und brach alle Brücken hinter sich ab. Die „Bounty" wurde,
um keine verräterische Spur zu hinterlassen, vernichtet.
Es hätte wohl eines sehr charakterfesten und strengen
Mannes bedurft, der fähig gewesen wäre, diesen Zwerg¬
staat zu regieren, der mit mehreren Handicaps ins Leben
trat: Drei Frauen zu wenig, ohne eine für alle Beteiligten
gleichermaßen verbindliche Rechtsauffassung und mit dem
Bewußtsein, jegliche Brücken abgerissen zu haben -das
galt ja für die Eingeborenen wie für die Europäer. Es bleibt
dahingestellt, ob William Bligh eine solche Aufgabe
bewältigt hätte —Eletcher Christian war ihr nicht gewach¬
sen, und für eine Demokratie (en miniature) war diese
Gesellschaft nicht reif. Unter diesen Voraussetzungen war
das Schicksal des kleinen, zusammengewürfelten Volkes
vorgezeichnet. Nur zwei der fünfzehn Männer starben eines
natürlichen Todes, Young und Adams. Elf waren vor Ablauf
von drei Jahren ermordet, Mc Coy beging Selbstmord und
Matthew Quintal, der wildeste und unbezähmbarste der
„Bounty"-Crew -jener, der als erster auf der Reise von
Kapitän Bligh gezüchtigt worden war, ist von Young und
Adams in einem Akt der Selbstverteidigung erschlagen
worden. Young starb an Asthma, dann gab es nur noch
e i n e n m ä n n l i c h e n ü b e r l e b e n d e n a u f d e r I n s e l .

D o c h i n z w i s c h e n w u c h s e i n e n e u e G e n e r a t i o n h e r a n u n d

wie nach heftigem Sturm das schönste Wetter eintreten
kann, erblühte nach den unseligen ersten Jahren ein fried¬
liches Idyll auf dieser verlassenen Insel. Adams war nun
patriarchalischer Herrscher und Lehrer und er nahm seine
Sache e rns t . A l s nach v ie len Jah ren du rch an lau fende
Schiffe der Kontakt mit der Welt wieder hergestellt
wurde,') galt für den letzten überlebenden Meuterer von
der „Bounty" das Vorgefallene als verjährt und man
respektierte sein segensreiches Wirken.

*

Doch zu rück zum Jah r 1791 .

Wir müssen es uns versagen, die Wege zu verfolgen, auf
denen alle an der „Bounty"-Affäre Beteiligten nach Eng-

‘) Zuerst durch das amerikanische Segelschiff „Topaz", Kapitän Folger,
1 8 0 8 .

-) Einer erlangte Aufschub und wurde später begnadigt.
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Dienststellung S c h i c k s a lN a m e

K o m m a n d a n t
M a s t e r
B o o t s m a n n
K a n o n i e r
Z i m m e r m a n n
W u n d a r z t
A r z t - G e h i l f e

William Bligh (33)
John Fryer
Wi l l i am Co le
Wi l l iam Peckover
Wi l l iam Purcel l
Thomas Huggan
Thomas Denman Ledward

In Bligh’s Boot.
In Bligh’s Boot.
In Bligh’s Boot.
In Bligh’s Boot.
S t a r b a u f Ta h i t i .

In Bligh’s Boot. Ertrank bei Schiffbruch auf der Heim¬
reise nach England.
P i t c a i r n . E r m o r d e t .Fletcher Christian (21)

William Elphinston (36)
John Hallet (15)
Thomas Hayward (20)
Peter Heywood (15)
Edward Young (21)
George Stewart (21)
Peter Linkletter (30)
John Norton (34)
George Simpson (27)
James Morrison (27)
John Mills (39)
Char les Norman
Thomas Mc'lntosh (25)
Lawrence Liboque (40)
Joseph Coleman (36)
Charles Churchill (28)
Henry Hillbrant (24)
William Musprat (27)
John Samuel (26)
Thomas Hall (38)
John Smith (36)
Robert Lamb (21)
Robert Tinkler (17)
Matthew Thompson (37)
John Sumner (22)
Richard Skinner (22)
Thomas Burkitt (25)
JohnMillward (21)
Thomas Ellison (19)
Michael Byrne
Mat thew Qu in ta l
Alexander Smith (20)
(alias John Adams)
John Williams (26)
Isaac Martin (30)
William Mc’Koy
James Valentine (28)
David Nelson
William Brown (23)

S t e u e r m a n n

(diensttuender Leutnant)
Steuermanns Maat
K a d e t t
K a d e t t
K a d e t t
K a d e t t
K a d e t t

Quar te rmas te r
Quar te rmas te r
Quar termasters Maat
B o o t s m a n n s M a a t
K a n o n i e r s M a a t
Z immermanns Maat
Z i m m e r m a n n s M a a t

Segelmacher
W a f f e n m e i s t e r

Corporal
K ü f e r

Stew. d. Kommand. (Schneider)
Clerk und Steward
Schiffskoch
Koch d. Kommandanten
S c h l a c h t e r

Schiffsjunge
M a t r o s e
M a t r o s e

Matrose (Barbier)
M a t r o s e
M a t r o s e
M a t r o s e

Matrose (Spielmann)
M a t r o s e
M a t r o s e

In Bligh's Boot. Starb in Batavia.
In Bligh's Boot. Später 5. Ltn. auf „Pandora"
In Bligh's Boot. Später 4. Ltn. auf „Pandora"
Als Gefangener auf „Pandora". Begnadigt.
Pi tcairn. Vor letzter über lebender.
Ertrank bei Schiffbruch der „Pandora".
In Bligh’s Boot. Starb in Batavia.
In Bligh’s Boot. Von Wilden ermordet auf Tofoa.
In Bligh’s Boot.
Als Gefangenerauf „Pandora". Begnadigt.
Pitcairn. Ermordet.
„Pandora". Freigesprochen.
„Pandora". Freigesprochen.
In Bligh’s Boot.
„Pandora". Freigesprochen.
Ermordet auf Tyarrabboo.
Ertrank bei Schiffbruch der „Pandora".
„Pandora". Zum Tode verurteilt, später begnadigt.
In Bligh’s Boot.
In Bligh’s Boot. Starb in Batavia.
In Bligh’s Boot.
In Bligh’s Boot. Starb auf Reise nach England.
In Bligh’s Boot.
Ermordet auf Tyarrabboo.
Ertrank bei Schiffbruch der „Pandora".
Ertrank bei Schiffbruch der „Pandora".
„Pandora". Zum Tode verurteilt und hingerichteL
„Pandora". Zum Tode verurteilt und hingerichtet.
„Pandora". Zum Tode verurteilt und hingerichtet.
„Pandora". Begnadigt.
Pitcairn. In Notwehr erschlagen.
Pitcairn. Letzter überlebender.

Pitcairn. Ermordet.
P i t c a i r n . E r m o r d e t .
P i t c a i r n . E r m o r d e t .

Starb auf der „Bounty".
In Bligh’s Boot. Starb auf Timor.
P i t c a i r n . E r m o r d e t .

M a t r o s e
M a t r o s e
M a t r o s e
M a t r o s e
Botan iker
B o t a n i k e r G e h i l f e

Die Ziffern hinter den Namen geben —soweit bekannt —das Alter beim Eintritt an. (Spätsommer 1787)
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In gewissem Maße treffen alle diese Punkte zu, wofür es
zahlreiche Beweise gibt. Wir wissen, daß von einer organi¬
sierten Verschwörung keine Rede sein konnte, sondern daß
Fletcher Christian aufgrund persönlicher Gekränktheit
spontan die Initiative ergriff und daß er zwar überraschte,
aber willige Helfer fand. Das waren zum Teil bereits diszi¬
plinarisch Bestrafte; doch wodurch der Boden am besten
bereitet war für offenen Ausbruch der Unzufriedenheit, das
waren offenbar Mißstände, die die Verpflegung betrafen,
und dafür konnte man kaum Kapitän Bligh verantwortlich
machen. Kein Wunder, wenn zorniger Streit entstand, sich
erbitterte Vorwürfe gegen die Schiffsführung erhoben und
diese umgekehrt die Mannschaft des Diebstahls bezichtigte.

Die Vorgänge und die darauf folgende Rechtsprechung
sind eine abgeschlossene, der Geschichte angehörende
Sache. Aber immer wieder lebendig bleibt die Frage: Was
waren die eigentlichen Hintergründe, wie kam es zum
Ausbruch der Meuterei? War sie eine persönlich gegen
Bligh gezielte Auflehnung oder lagen die Gründe in
reformbedürftigen Zuständen in der britischen Flotte all¬
gemein? Umgekehrt muß man fragen, worin Blighs frag¬
lose Härte begründet lag. War er ein unverträglicher
Mensch? Glaubte er an bedingungslose Disziplin als All¬
heilmittel aufgrund von Tradition und eigener Erziehung,
oder war seine Crew auf gut deutsch ein Sauhaufen, die er
nicht anders als mit rigoroser Strenge im Zaum halten zu
können glaubte?

2 4



w e n n m a n b e r e i t s b e i d e r P r o v i a n t ü b e r n a h m e

betrogen worden ist!
Außerdem führte es stets zum Mißtrauen, wenn
der Kapitän zugleich Zahlmeister war, und
das war bei Schiffen von der Größenordnung ■
der „Bounty" allgemein üblich. Da tauchten
häßliche Probleme auf, die mit der Besoldung |
des Kapitäns zusammenhingen. i ’
Bligh sah den Grund zur Meuterei in der Sehn- ;
sucht seiner Leute, nach dem allzulange ge- \
nossenen Schlaraffenlandleben auf Tahiti zu- ■.
rückzukehren, und sicher war dies, wenn auch
nicht der akute Anlaß, so doch der ausschlag- |
gebende Punkt für das Mitmachen bei etlichen,
die sich der Tragweite ihrer Handlungsweise |
im Moment gar nicht bewußt waren. Es wurde |
bereits darauf hingewiesen, daß es neben |
den Aktiven auch Mitläufer gab, solche, die es
einfach sicherer fanden, an Bord zu bleiben.
Interessant ist ein Brief des Kadetten Heywood
an Dr. Scott vom 20.9.1792, in dem er schreibt:
„Ich bin nicht der geringsten aktiven Teilnah- '
me an der abscheulichen Meuterei für schuldig
befunden worden; aber zum Tode verurteilt
dafür, daß ich nicht alles getan habe, sie zu
unterdrücken*)". Nach Blighs Darstellung traf
ihn der Aufruhr plötzlich und völlig unerwar¬
tet, er hätte nicht den geringsten Verdacht
gehabt und nichts zu seiner eigenen Sicherung
getan. Dem widerspricht zwar die in dem ver¬
öffentlichten Logbuch ausgelassene Stelle, wo
Bligh von dem Befehl spricht, daß der wach¬
habende Offizier vom 4. Januar an sich mit
geladenen Pistolen zu versehen habe; doch
war das ja noch in Tahiti, und wir dürfen an¬
nehmen, daß er, wenngleich heftig und auf¬
brausend und seine Offiziere „elende Schufte"
schimpfend -im Grund ohne Arg und Miß¬
trauen war, sei es, daß er seine Autorität und
Unantastbarkeit überschätzte, oder sei es, daß ‘
er sich doch für ebenso geschätzt wie gefürch¬
tet hielt. Fest steht, daß er einen Angriff am
wenigsten von der Seite erwartete, von der
er losbrach, von Fletcher Christian, der schon
vor der „Bounty"-Reise mit Bligh zusammen auf der „Bri-
tannia" zur See fuhr und sich des Wohlwollens des Kapi¬
täns in höherem Maße erfreute als irgendein anderer. Bligh
h a t t e i h n e r s t a u f d i e s e r R e i s e z u m d i e n s t t u e n d e n L e u t n a n t

gemacht und ihm damit den Vorzug vor dem Master ge¬
geben. Christian erfreute sich mancher Gunst, die er für
sein Recht zu halten schien. Bligh hatte größte Hoffnun¬
gen auf ihn gesetzt.
Zu Blighs persönlichem Verhalten ist, soweit wir es über¬
blicken können, folgendes zu sagen: Es trifft zu, daß in
dem veröffentlichten Logbuch nicht alles enthalten ist, was
in seinen eigenhändigen Aufzeichnungen steht. Die meisten
Disziplinarvergehen, bei denen er Prügelstrafen verhängte,
sind weggelassen. Daraus könnte man natürlich folgern,
daß er die möglichen Angriffspunkte gegen ihn aus dem
B e r i c h t e l i m i n i e r e n w o l l t e . D o c h d a n n i s t u m s o u n v e r s t ä n d ¬

licher, daß er auch solche Stellen ausgelassen hat, die sein
Vorgehen rechtfertigen und verständlich machen würden.
Dazu gehört vor allem das ständige Versagen seiner Offi¬
ziere, das sich am beschämendsten darin manifestierte, daß
sie nicht den geringsten Versuch unternommen hatten, das
S c h i f f z u r ü c k z u e r o b e r n . B e i d e r I n d i f f e r e n z d e r K r ä f t e w ä r e

es wahrscheinlich gelungen. Bligh war ein überaus tüchtiger
Seemann. Diese Tüchtigkeit war nicht nur mit einem auf
langer Erfahrung gegründeten Können zu erklären, son¬
dern beruhte vor allem auf einer unglaublich hohen see¬
männischen Pflichtauffassung. Vielleicht überschritt sie zu¬
wei len d ie Grenze zur Pedanter ie ; doch dar in muß man
auch eine Stärke erblicken. Ein Schiff war damals völlig
auf sich selbst gestellt. Es durfte nirgendwo fremde Hilfe

' T
- > .■ ( ' !.<--●

Es gibf viele Bilder von William Bligh. Nur bei dreien ist die Authentitöt unbestritten.
Diese Zeichnung von Georg Dance entstand nach der zweiten, geglückten Brotfrucht¬
expedition auf der „Resource" im Jahre 1794.

3 f

erwarten. Und weil Bligh wußte, was auf dem Spiel stand,
wenn die Wache beim Loten Nachlässigkeit zeigte, weil er
wußte, daß verdorbene oder durch Diebstahl abhanden
gekommene Waffen und Werkzeuge ihr Schicksal besiegeln
konnten, deshalb verlangte er die peinlichste Sorgfalt und
konnte sich halb totärgern, wenn er immer wieder auf
Leichtfertigkeit stieß. Bei allen Bestrafungen war Pflicht¬
vergessenheit in seemännischen Dingen der Anlaß. Von
sinnlosen Schikanen, wie sie einem der zweite Bounty-
Film plausibel machen will, berichtet keine der authen¬
tischen Quellen. Doch „Befreiung von der Tyrannei" ist ein
al lzu bel iebtes Thema, a ls daß d ie Meutere i n icht auch
nach dieser Richtung hin auszuschlachten wäre.
Zur Mannschaft ist zu sagen, daß es schlechtere gab. Ent¬
gegen verbreiteten Vermutungen muß betont werden, daß
kein einziger von der berüchtigten „Press Gang" kassier¬
ter Mann an Bord der „Bounty" war. Zwei Mann waren von
einem anderen Schiff abkommandiert (von der „Triumph"),
aber da sie wieder auskniffen, segelte die „Bounty"
schließlich mit Freiwilligen.
Von Bligh’s Strenge haben wir genug gesprochen; nicht
genug gewürdigt haben wir bisher seine Verdienste um die
Gesundheit seiner Mannschaft. Er setzte Maßnahmen, die
er zum Wohle seiner Männer für nützlich hielt, durch, auch
wenn diese sie für unbequem und überflüssig hielten. Aber
der Erfolg war, daß bei ihm an Bord kaum jemand krank

a u s -

‘) Pefer Heywood wurde vom König begnadigt und brachte später eine
e h r e n v o l l e L a u f b a h n i n d e r b r i t i s c h e n M a r i n e h i n t e r s i c h . E r w a r z . Z .
d e r M e u t e r e i e r s t s i e b z e h n J a h r e a l t .
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war und sich bei niemandem Anzeichen von Skorbut be¬
m e r k b a r m a c h t e n .

Um seinen Leuten auf den fauleren Turns in tropischen Ge¬
wässern die nötige Bewegung zu verschaffen, ließ er sie
allabendlich die Hornpipe tanzen, wozu er ja eigens den
fast blinden „Fiddler" Byrnes mitgenommen hatte. Als
einer der Seeleute eines Abends wegen Rheumatismus nicht
mitmachen wollte, strich der Käpt’n ihm den Grog. Er war
sich bewußt, daß eine straffe Ordnung nicht unwesentlich
zum Wohle einer Schar von Menschen beitrug, die lange
Zeit auf einem engen Raum Zusammenleben muß. Daß er
seine Leute jeden Sonntag gut angezogen zum Gottesdienst
antreten ließ, war gewiß nicht als Ausdruck übertriebener
Frömmigkeit zu werten. -
A u c h i m o f f e n e n B o o t t a t e r a l l e s i n s e i n e n K r ä f t e n l i e ¬

gende, um der Lethargie vorzubeugen. Kalter Regen war
das Unangenehmste. Er ermunterte seine Leidensgenossen,
ihre Sachen auszuziehen, in Seewasser zu spülen und aus¬
zuwringen -soviel Überwindung sie das auch kostete. Das
half wieder ein Stückchen weiter. Wer mit Bligh zur See
fuhr, konnte sehr viel von ihm lernen —wenn er dazu bereit
w a r . -

Ich glaube, ich habe die Aufgabe unterschätzt, in nur einem
Aufsatz ein umfassendes Lebensbild William Bligh's zu
zeichnen; denn es widerstrebt mir, nach der eingehenden
Schilderung der „Bounty"-Affäre die zweite Hälfte seines
Lebens mit ein paar Worten abzutun. Wirklich bildete die
„Bounty"-Reise genau die Mitte seines Lebens. Bligh wurde
64 Jahre alt. Die zweite Hälfte war aber keineswegs weni¬
ger ereignisreich. Da war die geglückte zweite Brotfrucht¬
expedition, dann die Nore-Meuterei, die zu unterdrücken
Bligh von der Admiralität ausgesandt wurde, da war dann
die Seeschlacht vor Kopenhagen und Blighs Auszeichnung
durch Lord Nelson, und schließlich die Zeit als Gouverneur
in Neu-Süd-Wales, wo Bligh noch einmal eine Rebellion
gegen sein Kommando erleben mußte. William Bligh war
zu der Zeit Vice-Admiral. über all diese Ereignisse läßt
sich abermals ein spannender Bericht schreiben, und das
w e r d e n w i r n a c h h o l e n .

Für heute nur abschließend ein paar Bemerkungen zu den
Bildnissen. Bligh’s Züge verraten eigentlich alles andere als
schroffe Härte. Sie sind viel eher weich. Man möchte daraus
auf ein empfindsames Gemüt schließen, und das ist in
der Tat auch ein -meistens totgeschwiegener -, sehr
wesentlicher Zug des Menschen William Bligh. Gewiß kann
man aus dem äußeren Erscheinungsbild nicht alles ablesen,
was in einem Menschen steckt (wer wallte etwa aus dem
Bildnis Robespierres auf dessen Tun und Handeln Schlüsse
ziehen!). Bligh's menschliche Seite kommt am schönsten in
den zahlreichen Briefen zum Ausdruck, die er im Laufe
seines Lebens an seine Erau Elizabeth geschrieben hat, von
denen einer auszugsweise in wörtlicher Übersetzung diese
Studie beschließen soll. Den Brief schrieb Bligh am 2. Ok¬
tober 1792, als er abermals in Coupang auf Timor war,
diesmal mit seiner Brotfruchtladung:

«

Charles Laughton in der Rolle Bligh's im ersten Bounty-Fllm. Glänzende Ver¬
körperung eines immerhin möglichen Typs.

Q u e l l e n :

William Bligh's Reise in das Südmeer (Übersetzung von Bligh's „Narra¬
tive", durch Georg Förster). Berlin 1793.

Murray, Pitcairn: The Island, the People, and the Pastor. London 1860.

G. Mackaness, The Life of Vice-Admiral William Bligh. (Sidney. London
1931/1951).

G. Callender, O. Rutter, C. Knight, D. B. Smith. Verschiedene Aufsätze
in The Mariner’s Mirror, Vol. XXII Nr. 2, 1936.

Wertvo l le Hinweise verdanke ich dem Manuscr ip t Depar tment des
National Maritime Museum, Greenwich.

Bligh wie er bestimmt nicht war. Trevor Howard in dem neuen bunten Monster¬
film aus Hollywood.
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Das dritte authentische Bildnis ist diese Zeichnung von Henry Aston Barker aus dem Jahre 1805,
kurz nachdem William Bligh zum Gouverneur von Neu-Süd-Wales ernannt worden war.

„...Ich verließ Otaheite am 19. Juli mit 2634 Pflanzen
Bord und kam durch die Endeavour Streights, umgehen von
Riffen, Gefahren und heimtückischen Bewohnern, mit nur
einem Mann Verlust, der durch einen Pfeilschuß getötet worden
war. —Ich werde Briefe an Dich abschicken, wenn ich in See
gehe, und ich hoffe, meine liebste Betsy, eine Woche wird das
äußerste sein, daß ich mich hier aufhalte um Wasser und
Feuerung aufzufüllen. —Portlock war mir sehr zu Diensten
und bewährte sich sehr gut, wirklich, alle haben meine Erwar¬
tungen erfüllt. Dies soll die letzte Reise sein, die ich mache,
wenn es Gott gefällt, mich Dir heil wiederzugeben. Ich hoffe,
daß ich es erleben werde Dich wiederzusehen, und meine lieben
kleinen Mädchen. Erfolg, so hoffe ich, wird meine Mühen
k r ö n e n . . .

...Ich habe an Sir Jos. Banks (und die Admiralität) geschrie¬
ben und ihm Dich und die kleinen Mädchen empfohlen. Ich

hoff e, er hat Dir einige Freundlichkeiten erwiesen seit ich Dich
verließ.

Nächsten Juni, meine allerliebste Betsy, wirst Du mich
hoffentlich wiederhaben, daß ich Dich selbst beschützen kann.
Ich liebe Dich mehr, als je eine Frau geliebt wurde —weder
bist Du, noch warst Du je einen Augenblick aus meinem Sinn,
jede Freude und Segen begleite Dich, mein Leben, und segne
meine liebe Harriet, meine liebe Mary, meine liebe Betsy, meine
liebe Fanny, meine liebe Jenny und meine liebe kleine Ann.
Ich sende Euch allen viele Küsse auf diesem Blatt Papier und
bete immer zu Gott Euch zu segnen. Ich will Dir jetzt nicht
Lebewohl sagen, meine liebste Betsy, weil ich auf dem Heim¬
weg bin. Ich will keine 2eit verlieren. Alles Glück begleite Dich,
mein liebstes Leben, tmd immer gedenke meiner.

De in bes te r F reund und l i ebvo l l s te r Mann

a n
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Moskau-Expreß, 13. September 1963
Montagmorgenmnsik plätschert aus dem Lautsprecher —Kühe
bleiben auf den Weiden stehen, die Sonne blinken zwischen
Birken und Herbstwolken. Brest liegt fünf Minuten Bahnfahrt
hinter uns, vor mir steht ein großes Glas Tschai. Um den Fuß
der Tischlampe windet sich das gleiche Jugendstilmusterchen,
wie es am Aschenbecher in dunklem Messing glänzt. Eine Rus¬
sin studiert den Fahrplan. 10.29 Uhr Warschau.

große, ockerbraune Vorhang, in dem das Zeichen CCCP mit
Schleifen umschlungen und Sternen eingeweht ist. Und ins
H a l b d u n k e l s c h a u t k u r z u n t e r d e m a n s e t z e n d e n G e w ö l b e d e r

große Lenin aus einem Notenblatt heraus, gekreuzte Flöten
und Geigen unterstützen das bärtig-wohlwollende Gesicht.
Kraftvolle Russen und zierliche Mädchen tanzen ein phantasti¬
sches Ballett. Das Bühnenbild entspricht durchaus dem Her¬
kömmlichen —die Kostüme, grün und graziös, sind nichts
außergewöhnliches. Aber der Tanz!
ln der Pause streichle ich über die roten Samttapeten in den
Gängen —weißer Stuck strahlt von der Decke und Teppiche
dämpfen die Schritte. Nach drei Stunden bemühen sich Russen,
Franzosen, Amerikaner, Schweizer und Deutsche um Taxen —
ich nehme das Volkstaxi, die Metro
federn jedes Geldstück in ein Fünfkopekenstück —man zahlt
in einen Schlitz, passiert einen Lichtstrahl und wird mit vielen
Menschen unter die Erde gerollt. Die Bahnhöfe mit protzigem
Marmor stehen an Großzügigkeit und Sauberkeit hoch über de¬
nen von Paris —der russische Pfeil schnellt heran —einsteigen
—Umsehen —aussteigen. Balalaikaklänge ziehen mich an, und
ein Aufseher mit einer randlosen Brille führt mich zu dem
einzig freien Platz in dem Lokal. Während ich auf kaukasischen
Schaschlik —duftende Fladen Weißbrot und ein Glas Cham¬
pagner warte, betrachte ich die Russen um mich herum. Wie
bei uns —sie stopfen Hühnerkeulen in ihre Münder, Gemüse,
Käse, Würste; trinken Wein, Bier, Champagner und Limonade
dazu —eine dunkle Stimme singt zu den Zupfinstrumenten
und ein Geiger streicht Schwermut in den Raum. Einem Rus¬

s e n z u c k t e s i n d e n B e i n e n u n d e r t a n z t

allein auf dem Parkett —selig sich dre¬
hend, auf und nieder hockend —lachend
klebt er einem Musiker eine Rubelnote
an d ie schweißnasse St i rn und Musik
hüpft aus den Saiten und der Russe tanzt.
Bald steht man dichtgedrängt um die
Tanzfläche und klatscht Beifall. Eine hal¬
be Stunde vor Mitternacht heißt es —
„Time gentlemen please“ und ich gehe
noch einmal die Gorkistraße hinunter bis
zum Roten Platz. Das große Warenhaus
„Gum“ steht verschlafen in verschnörkel¬
t e r P r a c h t — S o l d a t e n h a l t e n E h r e n -

B a r a n o w i t s c h

E s i s t 8 U h r a b e n d s — i n z w i s c h e n h a b e i c h d i e U h r z w e i

Stunden vorgestellt —es wird langsam dunkel. Der russische
Nachthimmel fließt über die Birkenwälder, manchmal stehen
Bauern am Feldrand und wi r sausen vorbe i . D ie ers te russ ische
N a c h t b r i c h t a n

und wieder drehen sich die Räder —rennen durch Rußland.
N a c h M o s k a u .

l O O O m a l u n d w i e d e r l O O O m a l u n d w i e d e r zehn Kassen wechse ln

Moskau, 16. September
Um ‘1-27 Uhr beginnt die Vorstellung im Bolschoi-Theater: „Die
Steinblume“ von Prokofieff. Alles drängt sich vor den weißen
Säulen des Theaters. Ich erstehe ein Programm und schiebe
mich mit den Russen über die Fliesen des Foyers. Ein Mann
reißt die Eintrittskarte ungültig und das Suchen des Platzes
ist meine Sache. Eine Dame schickt mich treppauf —eine an¬
dere treppab —schließlich beim letzten Klingeln habe ich die
erste Reihe des Amphitheaters gewonnen und saß auf irgend¬
einem freien Platz. Langsam erlöschen die Kronleuchter, —
die Pracht der fünf Reihen vergoldeter Baikone dunkelt ins
Schwarz. Der Dirigent hebt an, noch hängt unbeweglich der
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B U C H F A H R K A R T E S e r i e

K y n O H H A f I K H U H I K A C e p n n
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Vom Bahnhof 

OT CTaHUMM -p, -,/
nach Bahnhof L.k..y‘
A O C Ta H A H H
D i e B n c h f a h r k a r t e i a t

d e r E i s e n b a h n e n
H i e n e a H M x A o p o r

d e r E i s e n b a h n e n
m e n e s H b i x A o p o r

einschiießlich
B K n i O M H T e n b K o

gültig vom
KynoHHaa KHHWKa AoficTBHTenbHa c
Mit der Bnchfahrkarte wurden, anßer dem Streckenfahrsc^ein, ausgegeben;
BKynoHHyfo KHHmKy npH BWAana KpoMe CMneTa-KynoKa BKnioHeHbi:
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ivache an Lenins Mausoleum. Neben Lenin schläft die reizende
Basiliuskathedrale ihren Dornröschenschlaf —von dem Turm
über dem Kremleingang schlägt um Mitternacht ein kleines
Glockenspiel —ein neuer Tag —und weiter fließt die Moskwa.

Moskau, 17. September
Lenin schläft seinen ewigen Schlaf im Mausoleum vor der
Kremlmauer. Wachen marschieren jeden Tag Schlag 11.00 Uhr
im S techsch r i t t übe r den Ro ten P la t z ■— lösen ab und danach

bewegt sich jeden Tag eine lange Schlange von Männern,
Frauen, Soldaten, Ausländern, Jungen, Alten und Krüppeln
gemessen über den Roten Platz zum Mausoleum, um Lenin zu
betrachten. Stunden vorher riegelt die Moskauer Polizei den
Platz ab und die Schlange der Wartenden scheint endlos. Blu ¬
men und Kränze werden am Eingang zu dem kleinen Mar¬
morpalast niedergelegt. Leise klappern die Absätze der Aus¬
länder, die Schritte tönen vorsichtig in dem erhabenen Schlaf¬
zimmer des großen Lenin. —Die polierten Marmorwände lie¬
gen im Halbdunkel, im erleuchteten Glassarg ruht Lenin —das
Gesicht ruhig und gelöst, die rechte Hand ist zu einer Faust
gelegt, die Linke ruht ausgestreckt, der Spitzbart ragt vom
Kinn. Millionen Augen wunderten schon um diesen Glassarg,
Millionen ließen die Kupfertüren wieder hinter sich und
schauten auf die Kremlmauer, roter Backstein und Tinnen ...
Im Kreml steht neben Regierungsgebäuden, Kirchen, der
größten Glocke der Welt, der Schatzkammer, diesem goldenen
Zwiebelmärchen, die Krönungskapelle der Zaren. In den klei¬
nen Kirchlein hängen Ikonen, die von goldenen Lampen ange¬
leuchtet werden. Decken und Wände sind reich verziert mit
Gemälden, Schnitzereien und Goldbelag —ein himmlisches
Schmuckkästchen —unbenutzt, zweckfern aber wundervoll.

fahren wir durch eine phantastische hügelige Herbstlandschaft,
Birken, golden leuchtend säumen die Geleise. Sibirien kann
bezaubernd aussehen, stundenlang sitze ich am Fenster und
schaue hinaus —kleine Dörfer holzgedeckt —Hochhäuser —
Bauern roden Kartoffelfelder —große Flüsse —Flöße —
Ziegen fressen Sibirien ab. Wir befinden uns auf dem. Weg
n a c h I r k u t s k .

U l a n B a t o r

Rauhreif liegt auf dem Bahnhofsgebäude von Ulan Bator, der
Hauptstadt der Mongolei. Die Sonne ist gerade auf gegangen.
Viele Leute steigen hier aus: Lehrer, Ingenieure, Architekten,
die dort im Auftrag ihres Landes arbeiten. Neben Nomaden¬
zelten schießen Hochhäuser in den hellen Himmel, Lastwagen
und Pferde ziehen auf der Straße ihre Lasten. Es gibt nur
Hammelfleisch, Kartoffeln und Kohl zur Ernährung der Mon¬
golen —so hängt man unserem Expreß erst gar nicht einen
Speisewagen an. Der russische Speisewagen mit geräuchertem
Stör, Bortscht und Kaviar rollt schon wieder gen Moskau.

Wüste Gobi, 21. September
E i n M a n n m i t e i n e m w a t t i e r t e n M a n t e l — u m d e n L e i b e i n e

lila Binde —hält eine ausgerollte gelbe Fahne hoch —das
Zeichen zur Vorbeifahrt —neben ihm ein Pferd —Bahnhof
mit Mindestaufwand? Es ist Nachmittag, endlos rostbraun ver¬
k a r s t e t z i e h t s i c h d i e E r d e a n d e n H o r i z o n t — e i n s t r a h l e n d ¬

blauer wolkenloser Himmel spannt sich über uns.
Gegen Abend sind wieder ein paar Hügel in die Szenerie ge¬
r ü c k t die Erde ist rot —Felsen ragen heraus. Manchmal

Moskau —Ulan Bator —Peking-Expreß
lI.SI Uhr jeden Donnerstag fährt ein großer Zug mit etwa
zehn Wagen von Moskau nach Peking. Auf dem Bahnsteig
küßt man sich, umarmt sich herzlich. Russen, Schweden, Jugo-
slaven, Bulgaren werden sehr korrekt von schmalen, ernsten
Zugschaffnern in ihre Abteile befördert. Pünktlich pfeift die
Lok und ein zackiger Marsch klingt aus den Lautsprechern,
man rollt ab —ab nach Sibirien —ganz freiwillig und mit
„doswidania Moskau“ im Hirn!
Nach dem Verstauen von Koffern und Taschen bringt der
Schaffner vom Dienst schon Tee. Zwei Chinesen wischen ab¬
wechselnd Staub, saugen die Teppiche, richten die Betten zur
Nacht, bringen Tee, fragen nach Wünschen, holen Kohle auf
den Bahnsteigen und waschen einmal täglich den Wagen von
außen ab.

Sibirien, 19. September
Gestern abend, der sibirische Himmel hatte schon die Vor¬
hänge zugezogen und alle Lichter ausgeschaltet, hielten wir in
Nowosibirsk. Ein riesig angelegter Bahnhof —klassizistischer
Stil —falls überhaupt —die Luft war angenehm —m.cn er¬
ging sich eine halbe Stunde und dann husch in die Koje. Kra-
snoyarsk haben wir heute morgen angelaufen —es war bereits
hell —die Uhren wunderten drei Stunden gen Osten. Jetzt
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sieht man ein paar Häuser entlang der Bahnlinie, ein Kamel,
Schafe, Nomadenzelte. Die mongolische Sonne ist farbenpräch¬
tig untergegangen und nahm mit sich das feine große Tarta-
r e n b l a u
Grenze Ch inas .

erntereif und ich durfte einen Halm mitnehmen, Bohnen wuch¬
sen, Paprika, süße Kartoffeln und Sojabohnen waren bereits
geerntet. Die Weizensaat lag in Vorbereitung und lange Rei¬
hen Schulkinder arbeiteten im Feldeinsatz. Durch ein Bambus¬
tor trat ich in einen kleinen Hof —eine zahnlose Alte mit
Lilienfüßen saß auf dem Lehmboden und schotete Bohnen aus.
Die einfache Bauernwohnung, selbst gebaut, besteht aus zwei
Zimmern und dem Eingang, der als Küche und Aufenthalt ge¬
braucht wird. Acht Personen wohnen unter dem großprangen¬
den Bild Mao Tse-tungs. Keine Wasserleitung aber Strom, —
ein Lotosblatt dient als Lampenschirm. Stolz führte man mir
die Kinder vor, vier schliefen in einem Bett. Die Sonne sank
über die reifenden Trauben großer Rebenfelder, als wir wieder
nach Peking zurückfuhren, ln langen Reihen marschierten Ar¬
beiter und Kinder am Straßenrand.

es wi rd wieder dunke l . E ine Stunde noch b is an d ie

Peking, 22. September
A m To r d e s H i m m l i s c h e n F r i e d e n s s t e h t d a s Z e i c h e n d e r

Würde —der Löwe. Vor ihm breitet sich ein riesiger Platz,
auf dem am Nationalfeiertag 700 000 Menschen stehen kön-

in der Mitte des Platzes ragt aus weißem Stein ein
Monument, Sturm und Drangzeit, Unterdrückung, Revolution,
Endsieg, —und die persönliche Handschrift Maos zeigt in
den wolkenlosen Septemberhimmel, Riesengebäude umrahmen
diese 40 Hektar, enorm breite Straßen ...Das Dolmetscherchen
hat Zahlen und Nullen im Kopf und sagt so tolle Dinge wie:
V o l k s h e l d e n s i n d u n s t e r b l i c h ! — — — B u d d h a l ä c h e l t m i t

seinem Bronzeblick über Pekingstadt, wie die Chinesen ihre
Stadt nennen, —unergründlich lächelnd blickt er auf den höch¬
sten Punkt Pekings, den Kohlenhügel, über die unendlich vielett
Dächer im Kaiserpalast unter ihm, über Fabriken, Universitä¬
ten, chinesische Gebäude —Dächer, Dächer bis an den Hori¬
zont, der im Dunst zerfließt.
Natürlich ist die Landwirtschaft mit die Grundlage der Volks¬
ernährung. Wir fuhren hinaus in die Umgebung von Peking.
Pferdewagen mit China-Chou und Lotoswurzeln kamen uns
entgegen, ein Bild für die Götter. Nach vielen sandigen Pfa¬
den an Rizinus- und Bananensträuchern vorbei, gelangten wir
z u m V i z e v o r s i t z e n d e n d e r Vo l k s k a m m e r. D a s ü b l i c h e Z e r e m o ¬

niell mit Einführung in die Zahlen vor und nach der Revolu¬
tion und die Übererfüllung des Plans lief wie am Schnürchen.
Derweil seine rostig-rauchige Stimme Laute in den Raum sang
und der Dolmetscher übersetzte, schaute ich mir den Endfünf¬
ziger mit seinen blauen Schlitzäuglein an. Seine Rede floß,
während seine Knie nervös hin und her schlenkerten, und
sein Blick stur geradeaus gerichtet war. Wieviele Krankenhäu¬
ser, Schulen, Wasserleitungen, Strom, Quadratmeter Land zum
Eigenbebau die Chinesen so glücklich und so stolz macht ...
Jasmintce wurde nachgeschenkt und bald starteten wir zur
Rundfahrt —Kühe, Ochsen, Pferde, Schweine, Gänse wurden
wegen der Übererfüllung des Plans gelobt —ach nein, die
Chinesen, die die Tragezeit der Kälber um etliches herunter¬
gesetzt hatten, rein theoretisch. Jedenfalls waren 70 ”/o aller
Kühe schwanger. Brüllend, schnaufend, staubaufwirbelnd
stampften riesige Bullen die chinesische Erde. Der Reis war

n e n

Peking, 26. September 1961
Aus chinesischen Hummer, etwas Wintermelonensalat, Huhn in
Lotoskernsuppe und Reis bestand das Frühstück. Eineinhalb
Stunden, etwa 70 Kilometer westwärts, fuhren wir zur großen
Mauer. Sonntags ist ganz Peking auf den Rädern, man radelt
ins Grüne, an Lotosteiche, in Kiefernwälder. Busse, Taxen,
Last- und Diplomatenwagen fahren zur Großen Mauer. An
jeder Kreuzung regelt ein Polizist den Verkehr. Die Mauer
schlängelt sich über die Westberge, zum Teil sehr verfallen,
frischer Wind weht und wolkenloses Blau bespannt den
Himmel. Sie ist 2500 Jahre alt, lächelt der Dolmetscher, sagt
aber nichts über die Menschenopfer, die sie verschlang. Nach
einem zweistündigen Aufstieg gegen Mittag erreichten wir die
Turmhöhe und genossen die Aussicht ins Reich der Mitte und
ins Barbarenland. Man pilgert hinauf, lächelt, knipst, bekun¬
det die Brüderlichkeit aller Kommunistengenossen und steigt
die oft sehr steilen Treppen oder Schrägen wieder hinab. Durch
die Zinnen brüte ich im Sommerblau, —so ohne Dolmetscher
würde ich gerne öfter auf der Großen Mauer sitzen und in die
Westberge schauen. Aber das Programm schreibt Sojabohnen-
nudel-gurken-salat mit Schweinefleisch und Chinakohl in
einem Pavillon vor. ln einem Liegestuhl auf die Große Mauer
schauend genieße ich den Jasminblütentee.
Wir fahren zu den dreizehn Ming-Gräbern —müssen das ein¬
mal Prachtgebäude gewesen sein! Durch etliche Tore führt der
W'cg zu einem großen Tempel, die Straße wird von über¬
lebensgroßen Steinsoldaten, -ministem und -tieren bewacht.
Neben dem Tempel rechts und links liegen vier Konkubinen-
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gemacher, heute Ausstellungsgebäude für Grabbeigaben der
Kaiser: Bestechende Dinge, wie eine Krone aus leuchtend-azur¬
blauen Phönixfedern, besetzt mit schimmernden Perlen und
s t r a h l e n d e n E d e l s t e i n e n i n a l l e n F a r b e n . E i n h e r r l i c h e r A n ¬

blick sind auch die Goldmünzen, ÖOO Jahre alt, die alle das
Zeichen des großen Glücks tragen. Ein Haarschmuck der Kai¬
serin, —kunstvolle Handarbeit aus feinstem Golddrahtge¬
webe, ist ebenfalls reich verziert mit Edelsteinen. Das Leichen¬
gewand aus reiner Seide schimmert hinter Glasscheiben mit
vielen gestickten Zeichen des langen Lehens und großen Glücks.
Das Grabgebäude, ein Palast aus weißem Marmor, trägt den
Namen des Kaisers. In Bronzezapfen drehen sich die zentner-
schweren Marmortüren zum Saal, in dem die Särge seit langem
zu Staub zerfallen sind. Ein Ölbehälter mit 300 Jahre altem
Sesamöl ist noch zu bewundern. Um die Grahmäler stehen
Kiefern, Zypressen und Eichen. Heute pflanzt man „Schöne
Mädchenblume“ und Obstbäume an. Ich sitze auf einem Stein,
die Luft steht fast still, ich hör ein Insekt in der Sommerglut,
sehe die Tempel, den Räucherpavillon, die Tore, die farbigen
Glasurziegel, die bemalten Hölzer unter dem Dach. Die zwölf
anderen Kaiser ruhen noch unausgegraben in ihren zerfalle¬
nen Särgen, ihr Staub ist chinesische Erde. Dazwischen liegen
die ewigen Schlafmützen aus Goldgewebe,
rinnen und Konkubinen im Tal der Ming-Gräber. Kiefern ste¬
hen knorrig und alt in der sinkenden Sonne.

●4 '

d a n e b e n K a i s e -

instrumente, chinesische Geigen, Klarinetten, Flöten und
Trompeten, —tolle Akrobatik, Mimik, Kraft, die seltsamsten
Piepstöne, Schminke, farbenprächtige Gewänder, —trippelnde
Schritte, Tanz, rollende Augen, —Zittern, Springen und dazu
erscheinen Schriftzeichen zum Mitlesen
sam für meine Ohren, aber ich blieb, bis Publikum und Schau¬
spieler klatschten und alles auf die Straße drängte —das
Dolmetscherchen war verschwunden. Von meinem Seitensprung
in kleinere Straßen kehrte ich bald zurück, da ein staunender
Schwarm von großen Kindern mich verfolgte ,
Melonen, Zigaretten und Jasmintee werden gereicht, irgend¬
w o z w i s c h e n d e m c h i n e s i s c h e n H i m m e l u n d d e r G e l b e n E r d e .

28. September: Im Flugzeug,
unter uns Chinaland mit dem Gelben Fluß

Fast war es zuviel gestern: Sommerpalast —Buddhatempel —
Pagodentempel —Opera —Einpacken —fliegen .
Wir fuhren hinaus aus Peking und standen vor einem großen
Tor —der Eingang zum Sommerpalast —hohe Wächter mit
rollenden Augen —gefährlichem Blick und Schwert wachen
noch immer in den Torbögen —durch unzählige kleine Höfe
und Wandelgänge führt der Weg zum Ruheraum des verbli¬
chenen Kaisers (der heute noch lebt und in einem Museum
für Geschichte arbeitet). Ein großer breiter Stuhl mit Marmor¬
einlage an der Rückenlehne steht da —ein großer Schreibtisch
aus duftendem Sandelholz davor, —)e wärmer die Luft, desto
feiner duftet es. An den Wänden hängen Bilder und Schrift¬
bänder des Kaisers, feinste Jadeschnitzereien stehen in den
filigranartigen Holzwänden, in großen schönen Porzellanvasen
blühen keine Blumen mehr, von der Decke blickt ein furcht¬
erregender goldener Drache. Auf seidenen Vorhängen spielt
die Sonne, —große Zeichen, wie kühler Frieden oder duf¬
tende Einsamkeit leuchten über den Eingängen.

Man kann hinaus gehen in die Sonne, sich in den Schatten eines
Pavillons am Lotosteich flüchten und wie alle Jahrhunderte
davor in die kleinen Wasserkreise schauen, die ein Goldfisch
s t u p s t .

Im Tempel der 300 Buddhastatuen ist merkwürdig halbdunkles
Licht —eine Buddhakaserne —so verschiedene Typen —
mongolischer, indischer, japanischer, chinesischer Abstammung
—lächeln, grimmig, gütig schauend. Mit geschlossenen Lippen,
mit Zahnlücken, mit Riesenohrlappen und ihren fernen Augen
—mit faltenreichen Gewändern, langen schmalen Händen und
dolchartigen Fingernägeln —und eine Kugel, manchmal auch
nur eine großweite Geste in der Hand. Alle sitzen im Tempel,
protzen mit ihren vergoldeten Holzbäuchen, dicht an dicht in
grinsender Reihe. Ob sie in der Geisterstunde lebendig werden?
Lange hatte mir mein Dolmetscher von modernen Opern vor¬
geschwärmt —Revolution —Einheit —Sieg —Sieg. Ich
wollte aber nur eine klassische chinesische Oper sehen. So kam
e r s i c h r ä c h e n d m i t d e n K a r t e n e r s t a m l e t z t e n A b e n d a n .

Nicht weit von unserem Hotel liegt das Opernhaus —ich
machte mich schön. Kurz nach 19.00 Uhr gings los. Bald saß
ich zwischen Arbeitern, wieviel tausend weiß ich nicht —blaue
Kittel —Unterhemden ■— auf gekrempelte Hosenbeine —rülp¬
s e n d u n d z a h n s t o c h e r n d w a r t e t e n s i e n e b e n m i r . To u r i s t e n

waren auch da. Mein Dolmetscher sagte immerzu, daß wir
nach der Pause gehen sollten —ich blieb. Trommeln, Zupf-

klang höchst seite s

Canton (12 Gäste)

Sehr bleich entstieg ich dem kleinen chinesischen Flugzeug —
der Flug über den Perlfluß hatte mein Gleichgewicht stark
erschüttert. —In Canton goß es in Strömen, obwohl große
schwarze Schirme aufgespannt wurden, durchnäßte mich der
Thyphoan, wie man in Canton sagt, gänzlich. Der Dolmetscher
fragte gar nicht erst lange nach Wünschen, sondern ordnete
einfach die Oper chinais „The East is Red“ für den Abend an.
3000 Zuschauer, dumpfe Hitze, keine Klimaanlage, draußen
dröhnender Regen, auf der Bühne 1300 Künstler
Gewehre —und a l le kna l len . M i r re ich te es .

1 3 0 0



Leicht zu erklären ist dieses Beispiel:
1 X 1

1 1 X 1 1
1 1 1 X 1 1 1

1 1 1 1 X 1 1 1 1
1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Für die meisten Überraschungen sorgt die Zahl 9. Hier
einige Beispiele, was man durdi Rechenoperationen in
Verbindung mit dem Faktor 9erreichen kann.

1 X 9 + 2 = 1 1
1 2 X 9 + 3 = 1 1 1

1 2 3 X 9 + 4 = 1 1 1 1
1 2 3 4 X 9 + 5 = 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 X 9 + 6 = 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 X 9 + 7 = 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 X 9 + 8 = 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 X 9 + 9 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 9 + 1 0 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 X 9 + 7 = 8 8
9 8 X 9 + 6 = 8 8 8

9 8 7 X 9 + 5 = 8 8 8 8
9 8 7 6 X 9 + 4 = 8 8 8 8 8

9 8 7 6 5 X 9 + 3 = 8 8 8 8 8 8
9 8 7 6 5 4 X 9 + 2 = 8 8 8 8 8 8 8

9 8 7 6 5 4 3 X 9 + 1 = 8 8 8 8 8 8 8 8
9 8 7 6 5 4 3 2 X 9 + 0 = 8 8 8 8 8 8 8 8 8

987654321X 9= 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 X 1 8 = 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
9 8 7 6 5 4 3 2 1 X 2 7 = 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
9 8 7 6 5 4 3 2 1 X 3 6 = 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
9 8 7 6 5 4 3 2 1 X 4 5 = 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
9 8 7 6 5 4 3 2 1 X 5 4 = 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
9 8 7 6 5 4 3 2 1 X 6 3 = 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
9 8 7 6 5 4 3 2 1 X 7 2 = 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
9 8 7 6 5 4 3 2 1 X 8 1 = 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

12345679X 9 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 9 X 1 8 = 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 3 4 5 6 7 9 X 2 7 = 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 2 3 4 5 6 7 9 X 3 6 = 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 2 3 4 5 6 7 9 X 4 5 = 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 2 3 4 5 6 7 9 X 5 4 = 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 2 3 4 5 6 7 9 X 6 3 = 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1 2 3 4 5 6 7 9 X 7 2 = 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1 2 3 4 5 6 7 9 X 8 1 = 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Bei dem letzten Beispiel ist es keineswegs ein Druckfeh¬
ler, daß auf der linken Seite alle Achten fehlen!

Im folgenden liefert der Faktor 8hübsche Ergebnisse,
n a c h d e m m a n d i e Z a h l e n 1 b i s 9 a d d i e r t h a t :

1 X 8 + 1 = 9
1 2 X 8 + 2 = 9 8

1 2 3 X 8 + 3 = 9 8 7
1 2 3 4 X 8 + 4 = 9 8 7 6

1 2 3 4 5 X 8 + 5 = 9 8 7 6 5
1 2 3 4 5 6 X 8 + 6 = 9 8 7 6 5 4

1 2 3 4 5 6 7 X 8 + 7 = 9 8 7 6 5 4 3
1 2 3 4 5 6 7 8 X 8 + 8 = 9 8 7 6 5 4 3 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 8 + 9 = 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Bei komplizierteren Operationen werden die Ergebnisse
u m s o e r s t a u n l i c h e r :

Eine halbe Stunde Denksport 1

1 2 1
Hier die Auflösungen der Aufgaben aus dem letzten Heft:
Die vier Gewichte müssen 1, 3, 9und 27 kg schwer sein.
Das ergibt sidi aus einfachen Überlegungen von Additions¬
und D i f fe renzkomb ina t ionen . Habe id i 1kg und 3kg zu r
Verfügung, kann idi sowohl 2wie 4kg abwiegen. Das
nächs t höhere Gewich t da r f n i ch t g rößer a l s 9kg se in ,
weil ich sonst 5kg nicht abwiegen kann usw.:

m i t 1 u n d 3 k a n n i c h 3 — 1 = 2 u n d 3 + 1 = 4
abwiegen ,

m i t 4 u n d 9 k a n n i c h 9 — 4 = 5 u n d 9 - h 4 = 1 3
abwiegen .

mit 13 und 27 kann ich 27—13 =14 und 27 +13 =40
abwiegen.

Die Gewichte sind die Dreierpotenzen 3°, 3\ 3^ 3^
Wenn ndie Anzahl der Gewichte ist, ist die größte damit ab-

311 “i 3 4 — \
wiegbare Menge =—-—kg. In unserem Falle—-—
bei zehn Gewichten wäre sie 29 525 kg.

1 2 3 2 1
1 2 3 4 3 2 1

1 2 3 4 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1

= 4 0 ,

Aufgabe 2

r

I

I
I 3

o >3I

3

± .

! 6

Aufgabe 3

Der Fehler liegt in der unerlaubten Vernachlässigung der
k l e i n e n G l i e d e r b e i u n e n d l i c h e n A u s d r ü c k e n .

A sneue Aufgabe möge man mit zwei Schnitten die ge¬
zeigte Figur in drei Stücke zerlegen, die, anders anein¬
andergelegt, ein Quadrat von 9cm Seitenlänge ergeben.
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W u n d e r d e r Z a h l e n

Im Reiche der Mathematik gibt es eine Fülle von Merk¬
würdigkeiten, an denen man seinen Spaß hat. Viele
k u r i o s e S a c h e n s i n d n u r f ü r d e n v e r s t ä n d l i c h u n d r e i z v o l l ,

der „vom Fach" ist; doch ebensoviele sind für jeden be¬
greiflich, der einmal rechnen gelernt hat —oder auch un¬
begreiflich, wie man will. Wir wollen heute ein paar Zah¬
lenbeispiele bringen, die geradezu verblüffend sind. Wem
es Spaß macht, der kann versuchen, die jeweils zugrunde
liegende Gesetzmäßigkeit herauszufinden.

1
=0 ,0123456791 X 8 1

1
=0,0011223344556677891 1 X 8 1

1
=0,0001112223334445556667778891 1 1 X 8 1

Damit soll es für heute genug sein. F a r u k I b r a h i m
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Wilhelm Weingart
8 0 J a h r e

U n s e r f r ü h e r e r S c h i f f b a u d i r e k t o r , D r .
I ng . e . h . W i l he lm We inga r t , beg ing
am 23. April in Stille und Zurückgezo¬
genhei t in Braunlage se inen 80. Ge¬
burtstag. Die al te Garde der DW, die
mi t Herrn Weingar t jahre lang zusam¬
m e n g e a r b e i t e t h a t , m ö c h t e i h m a u f
d iesem Wege die herz l ichsten Glück¬
w ü n s c h e ü b e r m i t t e l n .

Wi lhe lm Weingar t leb t in den Reihen
d e r S c h i f f b a u e r f o r t a l s d e r b e s t e B o ß ,
d e n m a n s i c h n u r w ü n s c h e n k o n n t e .
S e i n e A u t o r i t ä t i n a l l e n s a c h l i c h e n F r a ¬

gen stand niemals in Frage. Zu seinem
außerordentlichen Erfahrungsschatz ge¬
s e l l t e s i c h e i n w a c h e s I n t e r e s s e f ü r a l l e

Probleme der Gegenwart, was dazu
führte, daß Weingart auch im Ruhe¬
s t a n d w e i t e r a u f d e m G e b i e t d e r
Schiffbautechnik tät ig bl ieb.
N e b e n d i e a u f d e m F a c h l i c h e n b a s i e ¬

rende Wertschätzung, die Herr Wein¬
gart bis heute allgemein genießt, tre¬
t e n s e i n e B e s c h e i d e n h e i t u n d s e i n e
a u f r e c h t e A r t , s e i n H u m o r u n d s e i n
echtes persönliches Interesse für jeden
s e i n e r M i t a r b e i t e r . V i e l l e i c h t s i n d

diese Eigenschaften der Schlüssel da¬
f ü r , d a ß d a s B a n d z w i s c h e n i h m u n d
d e n e n , d i e m i t i h m z u t u n h a t t e n , t r o t z
Z e i t u n d R a u m n i c h t l o s e r w i r d . c l . D r . W e i n g a r t i m G e s p r ä c h m i t s e i n e m N a c h f o l g e r , d e m 1 9 6 5 v e r s t o r b e n e n O b e r i n g e n i e u r H a n s D o h i m a n r

Facharbei terprüfung
Frühjahr 1966

Auch in diesem Frühjahr haben unsere
L e h r l i n g e i h r e F a c h a r b e i t e r p r ü f u n g
wieder mit gutem Erfolg bestanden.

18 Lehrlinge lernten aus.
I m G e s a m t d u r c h s c h n i t t e r r e i c h t e n s i e
d i e N o t e n ;

praktisch 2,3
t h e o r e t i s c h 3 , 1

E s l e r n t e n a u s :

3 D r e h e r

2 S c h i f f b a u e r

3 B l e c h s c h l o s s e r

7 M ö b e l t i s c h l e r

3 t e c h n i s c h e Z e i c h n e r i n n e n

Der Tischler-Lehr l ing Det lev Schneider
w u r d e v o n d e r H a n d e l s k a m m e r f ü r

seh r gu te Le i s tungen ausgeze ichne t .

Für F le iß und gu te Führung während
der Lehrze i t e rh ie l ten e ine Buchprä¬
mie folgende Lehr l inge:

d i e t e c h n . Z e i c h n e r i n K a r l a W i n k l e r

d e r M ö b e l t i s c h l e r D e t l e v S c h n e i d e r

der Möbelt ischler Heino SpodeOberingenieur Oeverdieck überreicht Karla Winkler eine Prämie
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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

J o h a n n e s M o r i t z , L b c h w e i l i e rH e i n r i c h H e c h t , Vo r a r b e i t e r ( 4 0 ) K u r t B i e n e c k , Vo r a r b e i t e r ( 4 0 )A d o l f T i e d e m a n n , Vo r a r b e i t e r ( 4 0 1

H e i n z P e n n e r s , t e c h n . Z e i c h n e rF r a n z D a n n h o f f . K r a n f ü h r e r ( 2 5 )

G e r h a r d K r ü g e r , S d i l o s s e r ( 2H e i n r i c h K o c h , S c h i f f b a u e r ( 2 5 )

Gus tav Schanz , ange l . Sch losse r ( 25 ) W e r n e r R u s s b ü l d t , B l e c h s c h l o s s eH a r a l d T h i e t k e , M a s c h i n e n b a u e r ( 2 5 )Kar l Recht . Docker (25)



Ehesdiließungen
Angl. Schiffbauer Helmut Ehret mit Frau Marianne Beug am 31. 1. 1966
E'Schweißer Kurt Sorgenfrey mit Frau Anneliese Rulfs am 25. 3. 1966
E’Schweißer Rudi Torner mit Frl. Christel Larssen am 25. 3. 1966
Angl, Rohrschlosser Heinz Schnäkel mit Frl. Magdalena Scheller

a m 7 . 4 . 1 9 6 6

Dreher Peter Burmeister mit Frl. Inga Lange am 15. 4. 1966

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

Für die herzliche Anteilnahme sowie Kranz- und Geldspenden
zu dem plötzl ichen und schweren Verlust meines gel iebten,
unvergeßlichen Mannes, Fritz Holländer, sage ich allen Kol¬
legen, Betr iebsrat und Direkt ion meinen herzl ichsten Dank.

Maria Holländer, geb. Klemz, und Kinder

G e b u r t e n

S o h n

Sch losser Lo thar Ne i tze l am 23. 1 . 1966
Rohrschlosser Jürgen Krause am 15. 2. 1966
Vo r a r b e i t e r P e t e r We i s e a m 2 5 . 2 . 1 9 6 6
Ingenieur Klaus Franz am 4. 3. 1966
Vo r a r b e i t e r E w a l d B o l d t a m 6 . 3 . 1 9 6 6
Drehe r Ha r tmann Schu lme i ss am 8 . 3 . 1966
Kalkulator Klaus Möglich am 10. 3. 1966
Anstreicher Herbert Bürger am 13. 3. 1966
Sch losser Bernd Andersen am 25 . 3 . 1966
E ' S c h w e i ß e r M a n f r e d H a m a n n a m 11 . 4 . 1 9 6 6
Ingenieur Günter Lüders am 12. 4. 1966

H e r z l i c h e n D a n k f ü r d i e e r w i e s e n e T e i l n a h m e u n d K r a n z ¬

spende beim Heimgang meines lieben Mannes, Walter Schere,
der Betriebsleitung, dem Betriebsrat sowie den Kollegen.

F r a u K a r l a S c h e r e

H e r z l i c h e n D a n k f ü r d i e e r w i e s e n e T e i l n a h m e u n d K r a n z ¬
spende beim Heimgang meines lieben Mannes, Paul Gatzwiller.

E m m a G a t z w i l l e r

Für d ie erw iesene herz l iche Ante i lnahme be im Heimgange
unseres lieben Vaters, Heinrich Eyelmann, sagen wir unseren
h e r z l i c h s t e n D a n k .

T o c h t e r
Sch losse r Werne r Mah r am 28 . 2 . 1966
E l e k t r i k e r G ü n t e r B l i n k m a n n a m 1 . 3 . 1 9 6 6
Techn. Angestellter Erich Wessel am 3. 3. 1966
Sch losser Franz Mül le r am 22. 3 . 1966
He l fe r Hors t Sahm am 7 . 4 . 1966
Hauer Erich Meybohm am 7. 4. 1966

Erwin Engel und Frau, Dietrich Butenop und Frau

Für die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme beim Heim¬
gange meines l ieben Mannes, Ot to Ze l lmer, sage ich der
Betr iebslei tung, dem Betr iebsrat , der Belegschaft und al len

A n n a Z e l l m e rK 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 e r z l i c h e n D a n k f ü r d i e e r w i e s e n e A n t e i l n a h m e u n d d i e
K r a n z s p e n d e b e i m H e i m g a n g m e i n e s l i e b e n M a n n e s , d e r
Betriebsleitung, dem Betriebsrat und den Kollegen.

F r a u G . B e h m u n d K i n d e rFü r d ie m i r an läß l i ch me ines 25 jäh r igen Arbe i t s jub i l äums
erwiesenen Aufmerksamkeiten und Glückwünsche sage ich der
Betriebsleitung und allen Kollegen meinen herzlichsten Dank.

H a n s F a h j e
F ü r d i e m i r e r w i e s e n e n A u f m e r k s a m k e i t e n u n d G l ü c k w ü n s c h e
anläßlich meines 25jährigen Jubiläums sage ich hiermit der
Betr iebslei tung, dem Betr iebsrat und al len Kol legen meinen
herzlichen Dank. W e r n e r R u ß b ü l d t

Herzlichen Dank für die Beweise l iebevoller und aufrichtiger
A n t e i l n a h m e b e i m
D e u t s c h m a n n .

H e i m g a n g m e i n e s V a t e r s , J u l i u s
F a m i l i e L o r e n z e n , H a u s c h i l d t

Für die aufrichtige und herzl iche Anteilnahme sowie für die
Kranz- und Blumenspenden, die mir beim Heimgange meines
l i e b e n M a n n e s , H a n s S c h m i d t , e r w i e s e n w u r d e n , s a g e i c h
allen meinen herzlichsten Dank. F r a u S o fi e S c h m i d tH e r z l i c h e n D a n k f ü r d i e m i r z u m e i n e m J u b i l ä u m e r w i e s e n e

A u f m e r k s a m k e i t . H a r a l d T h i e t k e

Für die liebevollen Beweise aufrichtiger Anteilnahme, die uns
beim Heimgange meines Mannes und unseres Vaters, Gustav
Mislisch, auf seinem letzten Wege durch Wort, Schrift, Kranz-
u n d B l u m e n s p e n d e n e r w i e s e n w u r d e n , s p r e c h e n w i r h i e r m i t
u n s e r e n h e r z l i c h e n D a n k a u s .

Fü r d ie m i r an läß l i ch me ines 40 jäh r igen Arbe i t s jub i l äums
erwiesenen Glückwünsche und Aufmerksamkeiten sage ich der
Betriebsleitung sowie allen Kollegen meinen herzlichen Dank.

A d o l f T i e d e m a n n

D i e E h r u n g 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 J u b i l ä u m s , d i e
e r w i e s e n e n A u f m e r k s a m k e i t e n u n d d i e ü b e r r e i c h e n G e s c h e n k e
h a b e n m i r s e h r v i e l F r e u d e b e r e i t e t . I c h m ö c h t e h i e r m i t d e r
Be t r i ebs le i t ung und a l l en Be te i l i g ten me inen he rz l i chs ten
Dank aussprechen. H e i n r i c h H e c h t

A n n i - G r e t e M i s l i s c h , W i l l i u n d I l s e

Für d ie An te i l nahme be im He imgang me ines Mannes und
u n s e r e s Va t e r s , s a g e i c h m e i n e n h e r z l i c h e n D a n k .

F r a u G ä c k i u n d K i n d 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
40jährigen Arbeitsjubiläums möchte ich hiermit der Direktion,
Betr iebslei tung, dem Betr iebsrat und al len Kol legen meinen
herzlichen Dank aussprechen.  K u r t B i e n e c k
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
25jährigen Jubiläum spreche ich der Betriebsleitung aus.

R e i n h o l d S ü s s
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 Dienstjubi läums sage ich der Betr iebsleitung und
allen Kollegen meinen herzlichen Dank.

Für die meinem lieben Mann, unserem guten Vater auf seinem
letzten Wege gegebenen Beweise des ehrenden Gedenkens
u n d f ü r d i e u n s e r w i e s e n e A n t e i l n a h m e d a n k e n w i r h e r z l i c h .

Helga Schmidt, geb. Wolf, Eila Schmidt, Carola Schmidt

Die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme, die zahlreichen
Blumenspenden haben uns tief bewegt, und wir danken herz¬
l i c h d a f ü r . A l l e n , d i e d e m l i e b e n V e r s t o r b e n e n d i e l e t z t e E h r e
e r w i e s e n h a b e n , b e s o n d e r e n D a n k .

Gertrud Mühlnickel, Jörgen Bertelsen und FrauH e i n r i c h K o c h

Für die mir erwiesenen Aufmerksamkeiten und guten Wünsche
f ü r d i e Z u k u n f t 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
Diensten der DW, sage ich allen Beteil igten meinen aufrich-

W a l t e r B r o c k e r u n d F r a u

Fü r d ie An te i l nahme be im He imgang me ines Mannes und
u n s e r e s Va t e r s , s a g e i c h m e i n e n h e r z l i d i e n D a n k .

Hertha Pflughaupt und Kindert i g e n D a n k .

Für die mir aus Anlaß meines 90. Geburtstages durch Fräulein
Rademacher überbrachten Glückwünsche, für das Geldgeschenk
und für den Blumengruß sage ich Ihnen hiermit meinen herz¬
l i c h s t e n D a n k .

H e r z l i c h e n D a n k f ü r d i e e r w i e s e n e A n t e i l n a h m e a n l ä ß l i c h d e s

Heimganges meines lieben Lebensgefährten, Friedrich Facklam.
M i n n a B o t tClaus von Kroge

M e i s t e r
O t t o Z e l l m e r
a m 3 0 . 9 . 1 9 6 5

R e n t n e r
( f r ü h e r H e i z e r )

P a u l G a t z w i l l e r
a m 3 0 . 3 . 1 9 6 6

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

J u l i u s D e u t s c h m a n n
a m 1 4 . 2 . 1 9 6 6

K r a n f ü h r e r
F r i t z H o l l ä n d e r

a m 1 . 4 . 1 9 6 6

W i r g e d e n k e n u n s e r e r T o t e n Rentner (früher
F e u e r w e h r m a n n )
Georg Hausmann

a m 5 . 4 . 1 9 6 6

R e n t n e r ( f r ü h e r
T i s c h l e r m e i s t e r )
G u s t a v M i s l i s c h

a m 2 1 . 2 . 1 9 6 6

B ü r o h e l f e r
A d o l f Z s i f k o v i c s

a m 8 . 4 . 1 9 6 6
R e n t n e r

( f r ü h e r M a t r o s e )
H e i n r i c h E y e l m a n n

a m 2 . 3 . 1 9 6 6

O b e r - F e u e r w e h r m a n n
F r a n z G a c k i
a m 7 . 2 . 1 9 6 6

R o h r s c h l o s s e r
H a n s S c h m i d t
a m 1 1 . 3 . 1 9 6 6

S c h l o s s e r
K u r t - E r w i n B r a c h m a n n

a m 2 2 . 3 . 1 9 6 6 R e n t n e r ( f r ü h e r
k f m . A n g e s t e l l t e r )
R i c h a r d T i e m a n n

a m 1 2 . 4 . 1 9 6 6
W e r k s t a t t s c h r e i b e r

W a l t e r S c h e v e
a m 2 6 . 2 . 1 9 6 6

K u p f e r s c h m i e d h e l f e r
W i l l i W e i c k e r t
a m 2 0 . 3 . 1 9 6 6

S c h i f f b a u h e l f e r
H e i n r i c h K r e t h e

a m 2 6 . 3 . 1 9 6 6

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

H e i n r i c h H a r d e r
a m 1 5 . 3 . 1 9 6 6

P r o b i e r e r

W a l t e r Ta p p e n d o r f
a m 1 2 . 4 . 1 9 6 6

K f m . A n g e s t e l l t e r
K a r l S c h m i d t
a m 3 . 3 . 1 9 6 6

S c h l o s s e r

W i l l y P a w l o w s k i
a m 2 2 . 3 . 1 9 6 6

R e n t n e r

( f r ü h e r S c h w e i ß e r )
H e i n r i c h M ü h l n i c k e l

a m 2 6 . 3 . 1 9 6 6
R e n t n e r

( f r ü h e r M a l e r )
W i l h e l m B e h m
a m 1 0 . 3 . 1 9 6 6

D r e h e r
W i l h e l m Z o r n i e d e n

a m 1 9 . 4 . 1 9 6 6
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D i e 1 . B a d m i n t o n - M a n n s c h a f t u n s e r e r B S G . V. r . : S t e i n b r e n n e r ,

Andresen, Wegner, Möller, Münzel, Frau Wegner, Frl. Stieger.

S P O R T

Für die Sparte Badminton unserer Betriebssportgemein¬
schaft war das erste Quartal 1966 recht erfolgreich.

Die 1. Mannschaft spielte sich in der Pokalrunde 1965/66
bis ins Semifinale, unterlag dann aber der BSG Howaldt
und hatte somit den 4. Platz von 18 teilnehmenden Mann¬
s c h a f t e n e r r e i c h t .

Beim DW-Mixedpokal-Turnier 1966 gab es nach sehr
spannenden Kämpfen folgende Plazierungen:

1. (Pokalgew.) =BSG AEG (Hammerich/Meier)
=BSG Rapid (Gottschalch/Nierdernhöfer)
=BSG DW (Stieger/Münzel)

Die Hamburger Mannschaftsmeisterschaft läuft im Augen¬
blick auf vollen Touren, am 10.5. ist „Halbzeit". Unsere
1. Mannschaft spielt nach Erringung der B-Klassen-Mei-
sterschaft 1965 jetzt in der A-Klasse.

Die 2. Mannschaft, im vergangenen Jahr nur knapp an der
Meisterschaft vorbei auf Platz 2, spielt in der C2-Klasse.
Beide Mannschaften liegen ungeschlagen in Führung! Er¬
staunlich das Abschneiden unserer 1. Mannschaft als
A-K lassen-Neu l ing .

Hervorzuheben wäre noch der überaus herzliche und ka¬
meradschaftliche Ton in unseren beiden Teams, durch den
die guten Leistungen der letzten Zeit nur möglich waren.

2 .

3 .

*

Am 26. Februar hatte unsere Betriebssportgemeinschaft
ihrem traditionellen Kappenfest in die Elbschloßbraue¬
eingeladen. Alle Räume waren festlich dekoriert. Die

Kapelle „The Tonacs", Bundessieger im Kapellenwett¬
streit 1964, sorgte für beste musikalische Unterhaltung,
wobei dann auch recht fröhlich das Tanzbein geschwungen

wurde. Die Verpflichtung der beiden Künstler Lani Giro
und Signore Dakini, bekannt vom Rundfunk und vom
Fernsehen , wa r e in Gr i f f i n den G lücks top f . Es wurde
herzlich gelacht und reichlich Beifall für die hervorragen¬
den Darbietungen gespendet. Höhepunkt war wieder ein¬
mal d ie R iesentombola , d ie d iesmal besonders wer tvo l l
ausgestattet war. ln zehn Minuten waren die Lose aus¬
verkauf t und manch g lück l i chen Gewinner sah man mi t
Kachelt isch, Stehlampe oder Elektrokocher freudig in den
H ä n d e n d u r c h d e n S a a l e i l e n . S o v e r l i e f d e r A b e n d i n

prächtiger Stimmung und als um 3.00 Uhr der letzte 'Wal¬
zer erklang, standen Autobus und Fähre bereit, die Fest¬
teilnehmer sicher nach Hause zu bringen.

z u

r e i


