


Das Arbeitsprogramm der DW

In der Ausrüstung l iegen:

S. 820 RS „Jade" (BWB) A b l i e f e r u n g
S. 824 MBC „Cementia" (Cement Tankers S.A.) ...Ablieferung
S. 822 MFS „Heilbronn" (Hamburg-Amerika Linie) ..Ablieferung

2 3 . 1 0 . 1 9 6 7

1 5 . 1 1 . 1 9 6 7

1 2 . 1 2 . 1 9 6 7

Auf den Helgen liegen:

I I I . S . 8 2 8 M K S ( S l o m a n ) S tape l lau f :
V. S. 825 TPS „Hamburg" (Deutsche Atlantik Linie) .Stapellauf:

1 0 . 1 1 . 1 9 6 7

2 2 . 2 . 1 9 6 8

Mi t Werks ta t ta rbe i ten begonnen:

S.829 MKS (Sloman)
S. 826 TCS (Overseas Cont. Ltd.) . .

. . Kiellegung:

. . Kiellegung:

1 . 1 2 . 1 9 6 7

2 6 . 2 . 1 9 6 8

Titelbild: Schematische Darstellung der gezeitenerregenden Kräfte. M=Mondkraft, S=Sonnenkraft.
Die Ellipsen zeigen den lunaren, den solaren und den resultierenden Effekt.

(Siehe Artikel über die Gezeiten S. 28 ff.)
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In eigener Sache:

7. Kongreß der europäischen Werkschriftleiter
10.—15. September 1967 in Berlin

der Präsident der Bundesverein igung der Deutschen Ar¬
be i tgeberverbände, s ich ausdrück te? Die Antwor t darauf
mag ein kurzer Bericht über die Berliner Tage geben, die
Heinr ich Albertz, der Regierende Bürgermeister von Ber¬
l i n , e r ö f f n e t e .

Alber tz sagte unter anderem: „Daß Sie Ihren 7. FEIEA-
Kongreß in unserer Stadt veranstalten, trägt mit dazu bei,
die Geographie Berlins als einer Stadt mitten in Deutsch¬
land und mitten in Europa in die pol i t ischen Entwicklun¬
gen de r Gegenwar t und de r Zukun f t e inzub r ingen . W i r
wissen, welche große Bedeutung Ihrer Arbeit auf dem Ge¬
bie t der Indust r iepub l iz is t i k zukommt. D ie Themen Ihrer
Tagung werden in unserer Stadt mit ihrer vielseit igen In¬
d u s t r i e a u f l e b h a f t e s I n t e r e s s e s t o ß e n . . . "

Die Bedeutung, von welcher der Regierende Bürgermeister
hier spricht, wird durch nichts deutlicher gemacht als da¬
durch, daß er selbst den Startschuß gab. Es war ein langer
Weg von den ersten bescheidenen Versuchen mit betriebs¬
i n t e r n e n N a c h r i c h t e n b l ä t t e r n v o n e i n s t b i s z u d e m h e u ¬

t igen internationalen Erfahrungsaustausch. Als erste r ich¬
t ige Werkze i tung in Europa wi rd „De Fabr ieksbode" der
Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek in Delft angesehen.
S i e k a m 1 8 8 2 h e r a u s . M a n w e i ß a b e r v o n v i e l ä l t e r e n A b ¬

s ich ten auf d iesem Gebie t , w ie d ies be isp ie lswe ise der
P lan fü r d ie He rausgabe e ines „ Jou rna l s f ü r Fab r i ka r -

Vor sechs Jahren trafen sich Betriebsjournalisten aus ganz
Europa auf dem „Wiener Kongreß", und noch heute sind
d ie Er innerungen an jene Tage von lebend iger Leucht¬
kra f t . Tage vo l le r Anregungen, in teressanter Begegnun¬
gen, schöner Unternehmungen und lebend iger Ausspra¬
c h e n . I h r c h a r m a n t e s F l u i d u m h a t W i e n n i c h t o h n e G r u n d

zu der Kongreßstadt par excellence werden lassen. Doch in
n icht minder g lück l icher Er innerung leben d ie Tage von
Schewen ingen d re i Jahre zuvor, i n Verb indung mi t de r
Expo 58 in Brüssel, über die wir in Heft 10/58 ausführlich
b e r i c h t e t h a b e n .

D i e s m a l w a r B e r l i n a n d e r R e i h e , d i e B e t r i e b s r e d a k t e u r e

der europäischen Länder zu empfangen, und Berl in stand
als Gastgeberin ihren Vorgängerinnen nicht nach. Daß es
Berl in war und nicht irgend eine andere deutsche Groß¬
s tad t , war e ine t i e fbegründe te Wah l und n ich t nu r de r
schönen Kongreßhalle zuzuschreiben.
Doch worum ging es eigentl ich in Berl in, worum geht es
überhaupt au f d iesen FEIEA' j -Kongressen, d ie a l le d re i
J a h r e s t a t t fi n d e n u n d d i e e s w e r t s i n d , d a ß d i e f ü h r e n d e n

europäischen Industriebetriebe ihre für die Öffentl ichkeits¬
a r b e i t V e r a n t w o r t l i c h e n d o r t h i n e n t s e n d e n ? W o z u s o l c h

ein „kleines europäisches Parlament" wie Professor Balke,

' ) F e d e r a t i o n o f E u r o p e a n I n d u s t r i a l E d i t o r s A s s o c i a t i o n s .
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L i n k s : K o n g r e ß h a l l e .
U n t e n : H a n s a v i e r t e l .

D iese Verschiedenart igkei t hat s ich er f reul icherweise b is
h e u t e e r h a l t e n u n d v e r t i e f t . M a n b r a u c h t e k a u m e i n e n

Kongreß zu veranstalten, wenn über Sinn und Zweck, Er¬
scheinungsweise und Aufwand uniformierte Auffassungen
bestünden. Gerade solche Fragen waren Gegenstand der
lebhaften Diskussionen, die im Verlauf des Kongresses in
verschiedenen Arbei tsgruppen abgehal ten wurden. Dabei
wurde deut l ich, daß es immer wieder ebenso begründet
war seine eigene Auffassung zu vertreten, wie interessant
und anregend, einen anderen Standpunkt kennenzulernen.

Die Summe al ler Auffassungen ergibt das Bild der euro¬
päischen Werkzeitung und ist damit ein Spiegel des heu¬
tigen Betriebes schlechthin. Dies aber ist es, was über die
praktischen Methoden im einzelnen hinaus die ganze
Sache auch für führende Geister der Wirtschaft, der Poli¬
t i k u n d d e s P r e s s e w e s e n s s o i n t e r e s s a n t m a c h t u n d w a s

dieselben durch ihre aktive Mitwirkung bei dem Berliner
Kongreß bekundeten.

Nach der Eröffnung durch den Regierenden Bürgermeister
v o n B e r l i n u n d d e n P r ä s i d e n t e n d e r F E I E A , D r . M a r t i n

Hebe, nahm Prof. Dr. Siegfried Balke Stellung zu einigen
grundsätzl ichen Fragen. Balke führte aus, der Betrieb sei
n i c h t n u r Z w e c k v e r b a n d , s o n d e r n B e h ä l t e r f ü r e i n e F ü l l e

von Beziehungen, sofern er echtes Glied einer freiheit l i¬
chen Ordnung ist. Der Betrieb ist ein Teil des Ganzen, bis
in we lchen h ine in s ich a l le Tendenzen der a l lgemeinen
politischen Ordnung niederschlagen. Balke lobte, daß zwar
v i e l e W e r k z e i t s c h r i f t e n v o r b i l d l i c h e I n f o r m a t i o n s a r b e i t b e i

der Darstel lung wissenschaft l icher, technischer und wir t¬
schaftlicher Entwicklungen leisteten, die oft auch über den
engen Firmenbereich hinausgingen, bemängelte aber, daß
den meisten Firmen der Mut zu wirtschafts- und sozialpo¬
lit ischen Aussagen fehle. Damit sprach er vor al lem jene
a n , d i e d u r c h d i e w i r t s c h a f t l i c h e F l a u t e d e r l e t z t e n Z e i t z u

Kurzarbeit , Ent lassungen oder anderen Rational is ierungs¬
maßnahmen gezwungen waren. Es bestehe ein großer Un¬
terschied zwischen der Verbrei tung von Hiobsbotschaften
und e iner aufk lärenden Ber ichters tat tung, d ie a l len Mi t¬
arbeitern klipp und klar sagt, was los ist. Hier liege eine
wichtige Aufgabe vor uns, sagte der Präsident der Bundes¬
vere in igung der Deutschen Arbei tgeberverbände, d ie mi t
ihm gemeinsam zu lösen er uns alle aufrief.

D e r Vo r s i t z e n d e d e s D e u t s c h e n G e w e r k s c h a f t s b u n d e s , L u d ¬

wig Rosenberg, sagte unter anderem:

„Gerade die Gewerkschaf ten beobachten mit großem fn-
teresse —und wie ich sagen dar f —auch of t genug mi t

'.i

beiter" bezeugt, von dem in einem Brief Friedrich Lists an
C o t t a a u s d e m J a h r e 1 8 3 4 d i e R e d e i s t . M a n k e n n t a u c h

amer ikanische Bemühungen aus jener Zei t . Das is t kein
W u n d e r , d e n n d i e I d e e e i n e r i n n e r b e t r i e b l i c h e n N a c h r i c h ¬

t e n v e r b r e i t u n g w a r k e i n e E r fi n d u n g e i n z e l n e r, s o n d e r n
eine natürl iche Folgeerscheinung des anbrechenden Indu¬
s t r i e z e i t a l t e r s ,

l n D e u t s c h l a n d e r s c h i e n e n k u r z v o r d e r J a h r h u n d e r t w e n d e

die ersten Betriebszeitungen, und dann nahm ihre Zahl in
rascher Folge zu. Welcher Art der Betr ieb war, ist ganz
unerheb l ich . Ob Bergwerk oder Ste ingut fabr ik , ob Ree¬
d e r e i o d e r S t a h l w e r k , B r a u e r e i o d e r E l e k t r o - K o n z e r n ,
übera l l e rkannte man den Wer t so lcher Bet r iebsorgane,
die dennoch gemäß der unterschiedlichen Bedeutung des
Industr iezweigs, des verschiedenen Charakters und ent¬
sprechend der geographischen Lage sich in bezug auf die
Au fgabens te l l ung , N i veau und Au fmachung i n mann ig¬
f a c h e r W e i s e v o n e i n a n d e r u n t e r s c h i e d e n .



Sympathie das Wirken jener Zeitungen und Zeitschri f ten,
die von den Betrieben für ihre Mitarbeiter herausgegeben
werden. Das war nicht immer so und mag auch heute noch
nicht überall so sein. Der Grund dafür mag darin l iegen,
daß in der Vergangenheit diese Zeitschriften sich nicht sel¬
ten als Werbemit te l wir tschaf tspol i t ischer Ideologien be¬
t rach te ten und dam i t unve rme id l i ch i n Konfl i k t ge ra ten
mußten mit jenen Lesern, die andere wirtschaftspoli t ischc
Konzept ionen hat ten.

Dor t aber, wo man den e igent l ichen Sinn so lcher Ze i t¬
s c h r i f t e n r e c h t v e r s t a n d e n h a t , e r f ü l l e n d i e s e W e r k z e i t u n ¬

gen eine bedeutende Aufgabe, die kaum besser durch an¬
dere Ze i tungen er fü l l t werden kann: näml ich , am prak¬
tischen Beispiel des Betriebes und durch den direkten Kon¬
takt mi t der Wirk l ichkei t den engen Zusammenhang und
die echte Arbeitsgemeinschaft aller an dem Betrieb Betei¬
l ig ten aufzuze igen . . . "

Nach den Begrüßungsansprachen begann der Kongreß mit
einem großen Vortrag von Prof. Dr. Wildenmann von der

Vortrag soll hier nicht näher eingegangen werden, da man
ihm durch unvol lkommene Zusammenfassungen nicht ge¬
r e c h t w e r d e n k a n n . D o c h i s t a l s e i n d r u c k s v o l l e s B i l d h a f t e n

geb l ieben , womi t Wi ldenmann se ine Aus füh rungen e in¬
le i te te : mi t jenem kürz l ich in deutschen Zei tungen ver¬
ö f f e n t l i c h t e n B i l d C h r u s c h t s c h o w s , w i e e r , a u f e i n e r
P a r k b a n k s i t z e n d , b e s c h a u l i c h s e i n e n L e b e n s a b e n d v e r ¬

br ingt und wie andere abgelöste Pol i t i ker des Westens,
nach seinem Sturz ungeschoren memoirenhaft über Polit ik
r e s ü m i e r e n k a n n . D i e s s e i a u f d e m H i n t e r g r u n d d e r
Geschichte jenes Landes ein bemerkenswerter Tatbestand,
a u s d e m m a n v i e l l e i c h t s c h l i e ß e n k ö n n t e , d a ß a u c h i n d e r
Sow je tun i on d i e en t sche idende Schwe l l e übe rsch r i t t en
worden sei , h inter der Machtwechsel und das Austragen
soz ia le r Konfl i k te s i ch unb lu t i g vo l l z i ehen . Dem s te l l t e
der Vortragende gegenüber, daß keinesfalls in allen Län¬
dern, die wir gemeinhin zum Westen zählen, der Span¬
nungspegel so niedrig läge, daß sie als sozial und politisch
s t a b i l a n g e s e h e n w e r d e n k ö n n t e n . M a n m ö g e a n d i e
Z u n a h m e d e r G e w a l t s a m k e i t i n d e n U S A d e n k e n s o w i e a n

U M O N w N H E M

U l l i

i i i n i f ■. r

W i r t s c h a f t s h o c h s c h u l e M a n n h e i m ü b e r d a s T h e m a „ W i r t ¬
schaftlicher und sozialer Wandel in Ost und West, ein Ver¬
gle ich" .
D iese auße ro rden t l i ch i n te ressan te Vo r l esung wa r zum
Te i l s o a b s t r a k t , d a ß d e n S i m u l t a n d o l m e t s c h e r i n n e n a l l e r ¬
höchstes Lob gebührt —fal ls sie damit zurechtgekommen
sind. (Al le Vorträge konnte man wahlweise auf deutsch,
eng l isch, f ranzös isch und i ta l ien isch hören. ) Auf d iesen

die periodisch auftretenden, oft heftigen Kämpfe in ande¬
ren Ländern Europas —, von Südamerika ganz zu schwei¬
gen. Man sol le auch in unserer schnel lebigen Zei t n icht
vergessen, daß das gewaltsame Austragen von Konflikten,
j a , e i n a n a r c h i s c h e r T e r r o r , n o c h v o r k u r z e m z u m
Erscheinungsbi ld der sozia len, wir tschaf t l ichen und pol i¬
t ischen Gesch ichte in Deutsch land gehör t haben —und,
man müsse es unweigerlich sagen, leider noch gehören ...
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D i e N e u e P h i l h a r m o n i e .

Intensive Auseinandersetzungen mit ernsten Fragen
w e c h s e l t e n a b m i t P u n k t e n d e s P r o g r a m m s , d i e v o n
größere r i nne re r He i te rke i t ge t ragen waren . M i t ge i s t¬
v o l l e r B e r e d s a m k e i t u n d f e i n e m H u m o r e r ö f f n e t e d e r

Bundespressechef, Staatssekretär v. Hase, die Ausstellung
der europäischen Werkzei tungen in der Kongreßhal le. Er
gratu l ier te der FEIEA zu ihrem zwöl f ten Geburts tag und
sagte mit verschmitztem Lächeln; „Daß die Öffentl ichkeit ,
die das zehnjährige Bestehen der EWG feierte, das zwölf¬
jährige Bestehen der FEIEA dagegen fast überging, ist ein
Unrecht , das nur mi t dem in Europa übl ichen Dezimal¬
s y s t e m e n t s c h u l d i g t w e r d e n k a n n . . . " H e r r v o n H a s e
meinte, auch sonst sei die EWG uns gegenüber im Verzug.
W i r h ä t t e n f ü r u n s e r e n B e r e i c h d a s P r o b l e m v o n v o r n ¬

herein gelöst, indem wir eine europäische Fachvereinigung
g e b i l d e t h ä t t e n . D i e s e r K o n g r e ß u n d d i e A u s s t e l l u n g
zeugten von einer Kooperat ion über die Grenzen hinweg
o h n e V o r b e h a l t e .

Die Ausste l lung g l ieder te s ich in verschiedene Gruppen,
geordnet nach unterschiedlicher Thematik und Gestaltung.
D a r ü b e r h i n a u s h a t t e n v i e l e F i r m e n a u f W u n s c h d e r V e r ¬

ansta l ter je 20 Arbei tsexemplare für d ie Besucher aus¬
gelegt . Ob d ie Exemplare der Deutschen Werf t Ank lang
f a n d e n o d e r n i c h t , w e i ß i c h n i c h t . J e d e n f a l l s d a u e r t e e s
keine drei Minuten, b is a l le DW-Hefte weg waren.
Es gehört weder zur Sache noch ist es sehr fair, über ein
gutes Mittagessen zu berichten. Wenn ich es dennoch tun
möchte, so sind weder Braten noch Wein der Grund, son¬
dern von Hases spritzige Tischrede, die ruhig auf Kosten
des Nacht isches doppel t so lang hät te se in können. Er
s a g t e u n t e r a n d e r e m : „ . . . W ä r e d i e s e r K o n g r e ß e i n e
Z u s a m m e n k u n f t v o n P o l i t i k e r n

Sitzung, Gipfelkonferenz oder was weiß ich —hieße dieses
E s s e n e i n , A r b e i t s e s s e n ' . W i r b r a u c h e n d i e s e U m s c h r e i ¬
bung natür l ich nicht. Beim Trinken, so warnt die Bal lade
von des Ka ise rs Ba r t be i sp ie lha f t , ge ra ten l e i ch t gu te
Freunde um nicht ige Dinge in Strei t . Beim Arbei tsessen,
s o l a u t e t d i e T h e s e d e r P o l i t i k e r, m ü ß t e n g e m e i n s a m
w i c h t i g e P r o b l e m e l e i c h t e r g e l ö s t u n d F r e u n d s c h a f t e n
geschlossen werden . . . " Herr von Hase le i tete dann auf
die besondere Bedeutung Berlins für den Kongreß hin —,
Berl in, das oft ein Brückenkopf genannt, v iel l ieber eine
Brücke zw ischen b is lang ge t renn ten We l ten wäre . Dem
herzlichen Wunsch nach einem weiteren guten Verlauf des
r e i c h h a l t i g e n , w o h l a b g e w o g e n e n P r o g r a m m s f o l g t e d i e
Aufforderung daran zu denken, daß der Mensch im Gegen¬
sa tz zum Compu te r n i ch t a l l e i n m i t „P rog rammen" ab¬
gespeist werden kann, und in diesem Sinne bat er uns,
K ü c h e u n d K e l l e r d e s H a u s e s z u v e r s u c h e n u n d m i t i h m
d a s G l a s z u e r h e b e n . —

Die da ran ansch l i eßende , mehrs tünd ige S tad t rund fah r t ,
der nächste Programmpunkt, war wohl für alle Gäste des
I n - u n d A u s l a n d s w e i t m e h r a l s e i n e g e w ö h n l i c h e
Sightseeing-Tour einer interessanten Stadt. Viele sind seit
dem Kriege zum erstenmal nach Berlin gekommen, andere
waren überhaupt zum erstenmal in dieser Stadt, d ie als
ehemal ige deutsche Hauptstadt heute keine Rol le spie l t ,
für die gesamte freie Welt jedoch eine so schwerwiegende,
neue Bedeutung gewonnen hat.
N u n i s t d e r E h r e n t i t e l e i n e s M e n s c h e n k e i n e l e b e n s f ü l ¬

l ende Beschä f t i gung und ebensowen ig kann Ber l i n von
dem Ruhm leben, Symbol der Freiheit zu sein. Die Stadt
würde aufhören d ieses Symbol zu verkörpern, wenn s ie
aufhörte, eine im höchsten Maße lebendige Stadt zu sein.
Und gerade das ist Berl in in beispielhafter Weise —zum
m i n d e s t e n a u f k u l t u r e l l e m G e b i e t . E s b r a u c h t n i c h t v e r ¬

schwiegen zu werden, daß es Stimmen gibt, die hinsichtlich
d e r w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n Z u k u n f t d e r I n s e l B e r l i n a u f
lange Sicht Bedenken haben. Es wäre traurig, wenn sich
e ine res ign ie rende Ha l tung du rchse tzen würde und de r
Geist der fünfziger Jahre erlahmte. Berlin darf seinen An¬
spruch, d ie zukünf t ige Haupts tadt e ines wiedervere in ten
Deutschlands zu sein, nicht aufgeben und es sol l te kein
Grund sein zur Resignation, selbst wenn dieses Ziel noch

Jahrzehnte auf sich warten ließe. Es gibt geschichtliche An¬
sprüche, die Jahrhunderte währten. So lange die Deutschen
in West und Ost dieselbe Sprache sprechen, ist die Basis
für eine Wiedervereinigung da. Diese Basis ist stärker als
al le zei tbedingten pol i t ischen Konstel lat ionen. Die Stadt¬
rundfahr t am Nachmi t tag des ers ten Kongreßtages ver¬
m i t t e l t e e i n e n E i n d r u c k v o n d e m L e b e n s w i l l e n u n d d e n

Möglichkeiten dieser Stadt, deren Planungen und Baulei¬
stungen von jener pol i t ischen Weitsicht zeugen, die über
die Mauer hinwegreicht. Der Weg führte uns auch an die¬
ser Mauer ent lang, in deren Bereich die Zeit sei t zwei¬
undzwanzig Jahren stehengebl ieben ist . Man sah es den
G e s i c h t e r n d e r G ä s t e a u s d e m I n - u n d A u s l a n d a n , w a s s i e

dachten. Die Schande Europas.
Die Neue Phi lharmonie l iegt in unmit te lbarer Nähe jener
Zementbarriere, die den Geist nicht eingrenzen kann. Die¬
ser kühne Bau, in dem das beste Orchester der Welt zu
Hause ist , d ie Kongreßhal le, in der die freien Menschen
a l l e r N a t i o n e n g e i s t i g e n A u s t a u s c h p fl e g e n , d i e v i e l e n
w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t e , d i e M u s e e n m i t k o s t b a r s t e n
Schätzen abendländischer Kultur, —sie sind der echte Aus¬
druck für das, was stärker ist als Minen und Stacheldraht.

J a n v a n E y c k
M a d o n n a

e i n e M i n i s t e r r a t s -
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T i z i a n !M ä d c h e n b i l d n i s .

Dreihunderttausend neue Wohnungen sind im westlichen
Teil Berlins mit Hilfe der Bundesregierung und den Ga¬
rantien der westlichen Verbündeten gebaut worden. Da¬
von kommt jener Wohnsiedlung besondere Bedeutung zu,
die das „Hansaviertel" genannt wird. Diese Siedlung, die
anläßlich der Internationalen Bauausstellung 1957 ent¬
stand, ist zu einem Stück Baugeschichte geworden. Fünfzig
weltbekannte Architekten haben hier mitgewirkt. Le Cor¬
busier, Niemeyer, Alvar Aalto, sind nur drei herausge¬
gr i f fene Namen, d ie jeder kennt . D ie neue Gedächtn is¬
kirche von Egon Eiermann, al lbekannt und viel diskutiert,
ist am schönsten, wenn das Licht von Innen her durch die
t a u s e n d b l a u e n S c h e i b e n i n s D u n k e l d e r N a c h t h i n a u s ¬

dringt. Die Straßenlaternen, Autoscheinwerfer und Leucht¬
reklamen blenden zwar mehr, aber jenes andere Licht ist
von einer ungleich nachhalt igeren, verinnerl ichten Leucht¬
kraft. Ein schönes Symbol; wenn es nur von allen erkannt
w ü r d e . —

Zu einem unvergeßlichen Eindruck, ja zu einem überra¬
schenden Erlebnis wurde im Laufe der folgenden Tage die
Begegnung mit Kunstschätzen, die man zwar längst kann¬
te, aber nicht hier vermutete. Manch einer wird fragen,
was die Gemälde-Reproduktionen auf diesen Seiten zu su¬
chen hätten; Bilder, die jeder von uns kennt. Absichtlich
seien sie hier wiedergegeben, diese wenigen herausge¬
griffenen Spitzenleistungen menschlicher Gestaltungskraft,
damit sie sich fest einprägen in geistiger Verbindung mit
dem, worüber wir hier berichten, mit ihrem Standort Berlin.

Der vorzüg l ich organ is ier te Kongreß umfaßte e ine Fü l le
von Veranstaltungen, die der Belehrung wie auch der Er¬
bauung dienten. Jeder Tag hatte sein Arbeitspensum und
Stunden, die dem Erlebnis der Stadt Berlin gehörten. Darin
eingeschlossen waren Konzert, Theater, Besichtigungen
und auch ein Empfang in der Villa Borsig, in der heute
die Studiengemeinschalt Deutsche Entwicklungshilfe ar¬
b e i t e t , d e r e n G ä s t e w i r w a r e n u n d d i e u n s E i n b l i c k e i n

ihre mühevolle Arbeit gab.
Die Hauptpunkte der Tagungsprogramme betrafen natür¬
l ich unsere eigene Arbeit , ln verschiedenen Diskussions¬
gruppen wurde F ragen nachgegangen w ie Wi rkung de r
W e r k z e i t s c h r i f t e n ü b e r d e n B e t r i e b h i n a u s i n d i e Ö f f e n t ¬

l ichkeit , Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh¬
mern, Thematik und Erscheinungsweise und vieles andere
m e h r . E s s o l l d a v o n h i e r n i c h t w e i t e r d i e R e d e s e i n , d e n n

das sind größtenteils Fragen, die mehr denjenigen etwas
angehen, der eine Zeitung machen muß als den, der sie
liest. Doch eine Ausnahme sei gestattet. Der Vortrag von
D r . D r . h . c . H a n s O t t o W e s e m a n n , d e m I n t e n d a n t e n d e r

Deutschen Welle, Köln, enthielt so grundsätzliche und all¬
gemein gültige Aussagen über das Wesen einer Werkzeit¬
schrift, daß er interessierten Lesern hier in zusammenge¬
faßter Form mitgeteilt werden soll. C l a v i e z

D i e P o s i t i o n d e r W e r k z e i t s c b r i f t
i m R a h m e n d e r
allgemeinen Publizistik in Europa
Zusammenfassung des Vortrages von Dr. Dr. h. c. Hans
O t t o W e s e m a n n , I n t e n d a n t d e r D e u t s c h e n W e l l e , K ö l n

(Plenarsitzung am 12. September).
Wer sich die grundlegenden Regeln vor Augen hält, nach
denen die allgemeine Publizistik, also vorwiegend Zeitun¬
gen, Ze i t schr i f ten , Magaz ine und derg le ichen , ges ta l te t
w i r d , b e m e r k t s o f o r t , d a ß s i c h d i e W e r k z e i t s c h r i t t i n d i e ¬

sen Rahmen nicht einfügen läßt. Sie dient nicht dem Ge¬
bot der Aktualität, denn sie erscheint in größeren Zeitab¬
ständen und nicht selten unregelmäßig. Sie zielt nicht auf
e in max ima les Leserpub l i kum, sondern beschränk t s i ch
au f e inen durch den Be t r ieb vo rgegebenen Leserk re is .
Während die allgemeine Presse, mit Ausnahme der Fach¬
zeitschriften, in der Information und der allgemeinen Dar¬
bietung des Stoffes universell angelegt ist, ist der Inter¬
essenkreis der Werkzeitschri i t weitgehend durch die Bin¬
dung an einen Betrieb begrenzt. Schließlich hängt die Exi-

R e m b r a n d t ! D e r M a n n m i t d e m G o l d h e l m .



S t e n z e i n e r W e r k z e i t s c h r i f t i m U n t e r s c h i e d z u e i n e m e r ¬

w e r b s w i r t s c h a f t l i c h b e t r i e b e n e n Z e i t u n g s u n t e r n e h m e n
nicht von Rentabilitätserwägungen ab. Und vielleicht ge¬
hört auch zu diesem Bündel der Unterschiedlichkeiten, daß
die Werkzeitschri f t in vielen Fäl len nicht von „Professio¬
nals" der Journal is t ik gemacht wi rd. Das g i l t im beson¬
d e r e n v o n d e n M i t a r b e i t e r n d e r W e r k z e i t s c h r i f t e n .

daß er nicht zum Spielball politischer oder sozialer Experi¬
mentier lust gemacht werden darf. Die Mitarbeiter empfin¬
den ähnl ich; die Beständigkeit der betr iebl ichen Existenz
ist für die meisten von ihnen die Voraussetzung für eine
auf Dauer gedachte Sicherung ihrer persönlichen Lebens¬
v e r h ä l t n i s s e .

Der Betr ieb is t t rotz a l ler Technis ierung ein Bereich der
Kooperat ion. Sicher l ich häl t das Gerüst des technischen
und ökonomischen Zwanges die Belegschaften zusammen:
dennoch aber bleibt er soziologisch gesehen ein Fragment,
wenn nicht neben diesem Zwang die spontanen Antr iebe
mitmenschlichen Verhaltens vorhanden sind und sich ent¬
falten können. Kein Betrieb ist so diszipliniert, als daß er
n icht der persönl ichen Verantwor tung und der kamerad¬
schaf t l ichen Bewährung unter den Mi tarbei tern Gelegen¬
heit zur Entfaltung liefern könnte. Er ist eben aus all die¬
sen Gründen mehr a ls e in ökonomischer Zweckverband;
er i s t e in Raum gemeinschaf t l i chen Hande lns , das den
Menschen n icht nur funkt ione l l , sondern in a l len se inen
Qualitäten in Anspruch nimmt. Er ist überdies eine Schule,
durch die ein großer Teil der jungen Menschen in allen
hochentwickelten Nationen hindurchgeht. Was die jungen
M e n s c h e n h i e r l e r n e n , i s t m e h r a l s n u r d i e Q u a l i fi k a t i o n
fü r bes t immte Ver r i ch tungen inne rha lb e ines Be t r i ebes .
H ie r w i rd i hnen in e inem übers i ch t l i chen B i ld k la r ge¬
macht, daß jeder wirtschaftl iche Organismus einer hierar¬
chischen Struktur bedarf, daß Lehrjahre keine Herrenjahre
sind, daß sich der Rang des einzelnen nach seiner Leistung
bestimmt und daß es Rechte ohne Pflichten nicht gibt. Dies
alles sind Erfahrungen, die sich nicht aus Büchern, son¬
dern nur durch das Leben selbst erlernen lassen, und es
sind Erfahrungen, die für jeden Bürger eines freiheitl ichen
L a n d e s u n e n t b e h r l i c h s i n d .

Der Betrieb kann mehr als jedes Buch dazu beitragen, daß
dem e inze lnen d ie e l emen ta ren Vo rausse tzungen e ine r
f re ihe i t l i chen Wir tschaf tsordnung bewußt werden. In ihm
kommt handgreifl ich vor, was in der abstrakten Darste l¬
lung so schwer vers tänd l ich is t . Unternehmer ische Ent¬
s c h l u ß f r e i h e i t u n d Ve r a n t w o r t u n g , I n v e s t i t i o n e n , M a r k t
u n d We t t b e w e r b , L o h n u n d s o z i a l e L e i s t u n g e n — d i e s
al les kann, wenn der Bet r ieb entsprechende Vorkehrun¬
gen trifft, für jeden Mitarbeiter als Erlebnis erlernbar oder
m i n d e s t e n s e r f a h r b a r w e r d e n .

In diesem großen Bereich liegt der Auftrag einer Werk¬
zeitschrift. Ihr Zweck kann nicht sein, Arbeitsanweisungen
f ü r d i e F a b r i k o d e r d a s B ü r o z u v e r m i t t e l n . S i e h a t e s m i t

dem Menschen zu tun, der über seine Funktion hinaus ein
Glied eines gesellschaftlichen Organismus ist, in den über¬
d ies d ie Fami l ien der M i ta rbe i te r e inbezogen s ind . D ie
Werkzeitschrift findet ihren eigentlichen Auftrag darin,
die innerbetriebliche Integration zu erleichtern und zu för¬
dern. Wer den ganzen Umfang dieses Auftrages erkennt,
wird nicht den Einwand machen, sie sei damit auf einen
al lzu schmalen Kreis von Sachgebieten oder Stoffen be¬
schränkt. Im Gegenteil, noch niemals haben sich auf gleiche
Weise wie heute in einem Betrieb soviele Strömungen ge¬
troffen, die ihren Ursprung zwar außerhalb des Betriebes
haben, aber doch auf das betriebliche Leben einen erheb¬
l i c h e n E i n fl u ß a u s ü b e n .

Wenn eine Werkzeitschrift die Aufgabe der Integrierung
e r f ü l l e n w i l l , s o d a r f s i e n i c h t i h r e n L e s e r n w i e e i n S t ü c k
lehrerhafter Obrigkeit kommen, sondern dann muß sie von
i h n e n a l s e i n P o d i u m d e r D i s k u s s i o n u n d a l s e i n O r t f r e i e r
Meinungsäußerung empfunden werden. Die Gefahr, in der
die Werkzeitschrift schwebt, l iegt einesteils darin, daß sie
i m S t r o m d e r M a n a g e m e n t v o r s t e l l u n g e n s c h w i m m t u n d
insoweit wie ein Sprachrohr wirkt, zum anderen darin, daß
sie sich in die Bezirke einer unverbindlichen Unterhaltung
abdrängen läßt. Sie dient einem Unternehmen um so bes¬
ser, je höher der Grad der ihr gewährten Unabhängigkeit

D e n n o c h l e b t d i e W e r k z e i t s c h r i f t i n e i n e m u n v e r k e n n ¬

baren und bedeutungsvollen Wechselspiel mit der allge¬
m e i n e n P u b l i z i s t i k . D a ß d i e W e r k z e i t s c h r i f t e n i n i h r e r

Aufmachung und journal is t ischen Gesta l tung den Verän¬
derungen folgen, die sich auf dem allgemeinen Markt der
Presseerzeugnisse als geboten oder nützl ich erweisen, ist
n u r e i n s e h r ä u ß e r l i c h e s K r i t e r i u m f ü r d i e W e c h s e l b e z i e ¬

hungen zwischen beiden. Weit wichtiger ist, daß die allge¬
meine Publ iz ist ik den geist igen und moral ischen Rahmen
zieht, innerhalb dessen sich auch die Werkzeitschrift be¬
wegen muß.
Unstreitig hat die allgemeine Publizistik, gleichviel in wel¬
cher Rechtsform sie betrieben wird, eine Reihe von öffent¬
l i c h e n F u n k t i o n e n . S i e l i e f e r t d i e S u m m e d e r I n f o r m a t i o ¬

n e n , a u s d e n e n s i c h d e r e i n z e l n e s e i n B i l d v o m L a u f d e r
Ereignisse zusammenfügt. Wie sie die kulturellen Bewußt¬
s e i n s i n h a l t e d e s e i n z e l n e n b e s t i m m t , s o l i e f e r t s i e i h m
auch die Mögl ichkei ten des Verständnisses für d ie pol i¬
t ische und wir tschaft l iche Ordnung, in der er lebt. Auch
dann, wenn s ie pol i t isch oder dogmat isch gebunden is t ,
trägt sie zum dialektischen Prozeß der Meinungsbildung
b e i .

Zugle ich s te l l t s ie e ines der wicht igs ten Gegengewichte
gegen die Machtbestrebungen der Gruppen und Parteien
im Staate dar. Eine Demokratie ist ohne eine unabhängige,
dem al lgemeinen Wohl verpflichtete Publ iz ist ik nicht vor¬
stellbar, und noch weniger ist es eine Demokratie, die im
unmittelbaren Lebensbereich eines jeden einzelnen spür¬
ba r se i n so l l .

Schließlich hat die allgemeine Publizistik, ob sie das an¬
s t r e b t o d e r n i c h t , e i n e e r z i e h e r i s c h e F u n k t i o n . D e r U m ¬
gang mi t der Sprache, d ie Voraussetzung und Ausdruck
des Denkens ist , ist ihr in hohem Grade anvertraut. Sie
spielt eine bedeutende Rolle bei der Bildung des Ge¬
schmacks. Die Stellung, die die moralischen Werte im Le¬
ben des einzelnen und der Gesel lschaft haben, best immt
sich weitgehend nach der Art und Weise, wie die Presse
mit ihnen verfährt. Sie dient, wenn sie ihre Aufgabe rich¬
tig versteht, der Bildung der Kritikfähigkeit, wodurch sie
zu der Ausbildung eines Staatsbürgers beiträgt, der gegen
Schlagworte und politische Verführungen immun oder we¬
nigstens immunisierbar ist. Und schließlich hängt von ihr
ab, was man den St i l e iner Demokrat ie nennen könnte;
denn neben allen staatsrechtlichen Vorkehrungen lebt die
Demokratie von mancherlei Tugenden, die nur in der all¬
täglichen Übung gebildet und gestärkt werden können.
E i n e ä h n l i c h e B r e i t e d e s W i r k e n s k a n n d i e W e r k z e i t s c h r i f t

n ie erreichen. In der Tiefe der Wirkung jedoch kann sie
i n g l ü c k l i c h e n F ä l l e n d e r a l l g e m e i n e n P u b l i z i s t i k w e i t
überlegen sein. Sie ist auf das Leben eines Betriebes aus¬
gerichtet. In dem Maße, wie sich im Laufe der Entwicklung
die Massengese l lschaf t immer s tärker ausprägt , gewinnt
der Betr ieb eine wachsende Bedeutung als soziales und
gesel lschaf t l iches St rukture lement . Auf der In tegrat ions¬
stufe, wo sich früher die Familie, die Nachbarschaft oder
die dörfliche Gemeinschaft befanden, hat sich nunmehr der
Betrieb angesiedelt. Er ist in zunehmendem Maße der ge¬
se l lschaf t l i che Organ ismus geworden, in dem d ie Men¬
schen Aufgaben und Ansprüche, Halt und Bindung finden.
D e r B e t r i e b , d e r a u f n i c h t s a n d e r s a l s a u f s e i n e r e i n ö k o n o ¬
mische Zweckbestimmung festgelegt ist, würde die Breite
se ines Auf t rages vo l ls tänd ig ver feh len. Das ze ig t schon
ein flüchtiger Bl ick in jede bel iebige Werkzeitschri f t . Hier
wird der Alten gedacht, und hier begegnen die jungen
Leute, die in der Ausbildung sind, einem besonderen In¬
teresse. Darin spiegelt sich die Tatsache, daß ein Betrieb
seinem Wesen nach auf Kontinuität angelegt sein muß und

i s t .

Nur so kann sie auch eine Synthese zwischen ihrem spe¬
z ie l len Auf t rag und jenen Le is tungen zus tande br ingen,
die die al lgemeine Publ iz ist ik der Öffent l ichkeit schuldet.
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Zwei Monate s ind vergangen sei t der fe ier l ichen Kie l le¬
gung des Fahrgastschiffes „Hamburg" und ein neuer Blick
i n d i e W e r k s t a t t s o l l v o n d e n F o r t s c h r i t t e n d e r l e t z t e n

Wochen Kunde geben. Der Schiffskörper wächst, eine Sek¬
t i o n n a c h d e r a n d e r e n w i r d m o n t i e r t . D a s o b e n s t e h e n d e
B i l d l ä ß t b e r e i t s A u s m a ß e u n d i n n e r e S t r u k t u r d e s S c h i f ¬

fes e rkennen . Zugegeben , daß i n d iesem S tad ium das
Wachstum am meis ten ins Auge spr ingt , w ie be i e inem
Haus, solange die Maurer am Werke sind. Wenn erst ein¬
mal das Dach darauf ist, scheint es langsamer zu gehen,
wei l d ie dann fo lgenden Arbe i ten n ich t so o f fen zutage
liegen. Doch jetzt ist es ein Vergnügen, das Werden von
Hamburgs hoffnungsvollstem Schiffsneubau zu beobach¬
ten, und wir wollen es Schritt für Schritt verfolgen. Es ist
eine Wissenschaft für sich, wann was zum Einbau gelangt.
Eine auf das sorgfä l t igste durchdachte Baufo lge-Planung
ist die Voraussetzung für ein zügiges Voranschrei ten der
Arbeit, und mit ihr steht und fällt die Einhaltung der Ter-

a u f d e n e n s i c h b e r e i t s w e i t e r r e i c h e n d e P l ä n e a u f -m m e .

bauen . —Unte r e ine r o rgan ischen Bau fo lge i s t zu ve r¬
s t e h e n , d a ß a l l e S e k t i o n e n , a l l e

Berücks icht igungB a u t e i l e u n t e r

d e r G e s e t z e d e r S c h w e i ß t e c h n i k i n

d e r R e i h e n f o l g e z u s a m m e n g e f ü g t
w e r d e n , d a ß m a n s i c h n i c h t s e l b s t

den Weg verbaut. Diese Gefahr ist
stets gegeben, wenn man es nicht
a b w a r t e n k a n n , s i c h t b a r e F o r t ¬
schritte zu registrieren. Wichtiger
a l s u n g e s t ü m e s Vo r w ä r t s d r ä n g e n
ist, den nicht wiederkehrenden Vor¬
teil der leichten Zugänglichkeit, den
d a s f r ü h e B a u s t a d i u m n o c h b i e t e t .
sowe i t es i rgend geh t zu nu tzen ;
R o h r l e i t u n g e n s i n d s c h o n i n d e n
Doppelbodensekt ionen, d ie Wel len¬
leitung ist, —wenn auch noch nicht

b e r e i t s a nendgü l t i g ge lager t .
O r t u n d S t e l l e , f e u e r s i c h e r e S c h o t t ¬
t ü r e n w e r d e n m o n t i e r t b e v o r d a s

d a r ü b e r l i e g e n d e D e c k d i e R ä u m e
versperrt, in das Hinterschiff ist die
Fr i schwasser -Au fbere i tungsan lage
eingebracht worden, in der Maschi¬
n e n w e r k s t a t t s t e h e n D r e h b a n k u n d

B o h r m a s c h i n e n . D i e s s i n d n u r w e n i ¬

ge herausgegr i f fene Be isp ie le , d ie
in ihrer Verschiedenart igkei t ahnen
l a s s e n , b i s z u w e l c h e m G r a d e d i e
vo rbere i tende P lanung a l l e Ab te i¬
lungen des Schiffbaus, des Maschi¬
nenbaus, der Ausrüstung schon jetzt
i n e i n a n d e r v e r fl i c h t .



d. h. mit dem geringsten Leistungsaufwand erzielt wird?
Das, was dem unbefangenen Seereisenden zumeist ganz
besonders imponiert, nämlich eine meterhohe schäumende
Bugwelle, ist in Wirkl ichkeit höchst unerwünscht. Sie be¬
w e i s t n u r , d a ß e i n b e t r ä c h t l i c h e r A n t e i l d e r V o r t r i e b s ¬

le is tung unnöt igerweise ver lorengeht , indem große Was¬
s e r m e n g e n i n B e w e g u n g g e b r a c h t w e r d e n . D e r g l a t t e
Wasserablauf ist es, der angestrebt wird! Um einen sol¬
chen zu erz ie len, werden durch systemat ische Versuche
neue Formen entwickelt, wie z. B. der Bugwulst, der sich

b e i s c h n e l l e n S c h i f f e n i m ¬

m e r m e h r d u r c h s e t z t .

Durch ihn wi rd e in g la t¬
t e r e r S t r ö m u n g s v e r l a u f
b e w i r k t u n d d e r S c h i f f s w i ¬
d e r s t a n d e r h e b l i c h h e r a b ¬

gese tz t . Das ob ige Fo to
zeigt deutl ich das Ergeb¬
n is . Wer wo l l te g lauben,
d a ß d i e s e A u f n a h m e d e s

gesch lepp ten „Hamburg " -
M o d e l l s i m V e r s u c h s t a n k

das Wellenbild des Origi¬
n a l s c h i f f e s b e i 2 2 K n o t e n

zeigt?! Man darf also auf¬
g r u n d e i n g e h e n d e r w i s ¬
s e n s c h a f t l i c h e r U n t e r s u ¬

chungen je t z t schon sa¬
g e n , d a ß d i e g e f o r d e r t e
D a u e r f a h r t d e r „ H a m ¬

burg", die 23 Knoten be¬
t r a g e n s o l l , b e i e i n e m
verg le ichsweise n iedr igen
Le i s tungsau fwand e rz i e l t
w e r d e n w i r d , w a s n a t ü r ¬
l i c h f ü r e i n e n r a t i o n e l l e n

B e t r i e b d e s S c h i f f e s v o n

g r ö ß t e r B e d e u t u n g i s t .

Das Foto unten zeigt die
W ' u l s t b u g s e k t i o n i n i h ¬
rem gegenwär t igen Bau¬
z u s t a n d i n d e r W e r k s t a t t .

I m Z u g e d i e s e r c h r o n o l o g i s c h e n B a u b e s c h r e i b u n g d e s
n e u e n F a h r g a s t s c h i f f e s „ H a m b u r g " m a g i n d e s s e n d e r
Rückgri ff gestattet sein auf ein Stadium, das schon weit
zurückl iegt , aber so wicht ig is t , daß es nicht unerwähnt
b l e i b e n d a r f . G e m e i n t s i n d d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e n U n t e r ¬

suchungen in der Hamburg ischen Sch i f fbau-Versuchsan¬
stalt. Die Versuche im Schleppkanal haben zum Ziel, die
bei e iner gegebenen Schi ffsgröße günst igste Schi ffs form
z u e r m i t t e l n . W i e m ü s s e n d i e L i n i e n v e r l a u f e n , d a m i t d i e

gewünschte Geschwind igke i t be i ger ingstem Widers tand,

r



S c h i f f b a u e n t w i c k e i t e n F l o s s e n s t a b i l i s a t o r e n . D i e s e S t a ¬

b i l i sa to ren s ind i n de r Lage , d ie Sch l i nge rbewegungen
eines Schiffes bei leichtem bis mäßigem Seegang bis auf
e i n e n u n b e d e u t e n d e n R e s t w i n k e l z u r e d u z i e r e n . B e i s e h r

starkem Seegang lassen sich gewisse Rollbewegungen na¬
t ü r l i c h n i c h t v e r m e i d e n , d o c h b l e i b e n d i e F l o s s e n s t a b i l i s a ¬
t o r e n a u c h d a n n n o c h w i r k s a m . S i e s i n d s o s t a r k , d a ß s i e

auch bei schwerstem Sturm nicht eingeschwenkt zu werden
b r a u c h e n , s o n d e r n i n F u n k t i o n b l e i b e n k ö n n e n . A u f d i e s e

Stabi l isatoren sei h ier deswegen besonders hingewiesen,
wei l auch sie zu den Bauelementen gehören, die bereits
in e inem ganz f rühen Baustad ium mont ie r t werden. D ie
Abbi ldungen zeigen die Stabi l isatoren auf dem Prüfstand
und an Bord eingebaut.

Das E inha l ten e iner garant ie r ten Geschwind igke i t i s t in
unserem Zeitalter mit seinen bis ins einzelne ausgearbei¬
teten Programmen eine uner läßl iche Bedingung. Für den
Fahrgast von nicht geringerer Bedeutung ist darüber hin¬
aus ein gutes Seeverhalten des Schiffes. Leider ist das
W a s s e r n i c h t i m m e r v o n s o v e r f ü h r e r i s c h e m R e i z w i e a u f

sommerl ichen Badefotos von der Riviera, und Fahrgäste,
die eine grobe See für das beglückendste Erlebnis ihrer
Reise halten, sind ja doch in der Minderzahl. So wird seit
vielen Jahren an technischen Einrichtungen gearbeitet, die
d ie Au fgabe haben , d ie Sch l ingerbewegung der Sch i f fe
a u f e i n M i n i m u m z u r e d u z i e r e n .

D i e D e u t s c h e W e r f t b a u t s e i t e t l i c h e n J a h r e n d i e i n G e ¬

meinschaftsarbeit mit den Firmen Denny-Brown und AEG-
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W ä h r e n d d a s S c h i f f a u f d e m H e l g e n w ä c h s t , a r b e f t e n
gleichzeitig alle Werkstätten auf Hochtouren, um ihre Pro¬
dukte am jeweil igen Stichtag zum Einbau klar zu haben.
Ein paar herausgegriffene Beispiele: oben links eine Sack¬

r u t s c h e , o b e n r e c h t s d i e K e s s e l . M i t t e l i n k s K o m m o d e n

für die Fahrgastkammern, Mitte rechts ein kompliziert ge¬
formtes B lech der Außenhaut unter der großen Presse.
Bild unten: So sah das Schiff am 20. September 1967 aus.
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Container aus der Sicht des Verladers
I m v o r l e t z t e n H e i t w u r d e d a s P r o b l e m d e r C o n t a i n e r -
s c h i l t e a u s d e r S i c h t d e r W e r f t e n u n d d e s H a l e n b e t r i e ¬

bes besprochen. Heute so i l e inmal der Ver lader zu
Wort kommen. Die Hamburgische Staatsoper hat sich
a u f i h r e r A m e r i k a - To u r n e e d e r C o n t a i n e r b e d i e n t , u n d
z w a r z u i h r e r g r ö ß t e n Z u i r i e d e n h e i t . W i r d a n k e n
Herrn Direktor Stahn lür den nachfolgenden Ber icht ,
in welchem er uns seine Erfahrungen mitteilt.

Die Hamburgische Staatsoper hat nach der Wiedereröff¬
nung im Jahre 1955 etwa 25 Gastspiele im In- und Ausland
durchgeführt. 75 ”/o dieser Gastspiele sind von mir geplant
und organis ier t worden, wobei d ie Transpor t f rage immer
im Vordergrund stand.
Das größte und schwierigste Problem aller Gastspiele aber
war die diesjährige Tournee nach Kanada und Amerika.
Die Anfänge der Planung lagen in den Monaten November
und Dezember 1965 und die ersten Unterlagen, die schon
r ichtungweisend waren, wurden Anfang 1966 erste l l t . Es
folgte meine erste Reise in die Vereinigten Staaten, um
die Aufführungsüber t ragungen von der Hamburger Bühne
auf die Bühnen in Montreal und New York zu überprüfen.
N a c h B e s t ä t i g u n g m e i n e r E i n d r ü c k e u n d M ö g l i c h k e i t e n
w u r d e d i e A u f f ü h r u n g s f o l g e v o n u n s e r e m I n t e n d a n t e n
Prof. Liebermann disponiert.
Das Festival der Hamburgischen Staatsoper wurde so fest¬
gelegt: Eine Einrichtungszeit vom 1.6. bis 22.6., worauf die
Aufführungszeit vom 23. 6. bis 2. 7. 1967 folgte.
F ü r M o n t r e a l w u r d e e i n e P r o b e n z e i t v o m 6 . 6 . b i s 1 2 . 6 .

und eine Aufführungszeit vom 13. 6. bis 19. 6. 1967 verein¬
bart . Also eine harte Überschneidung zwischen Montreal
u n d N e w Y o r k .

von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr beziehungsweise bis 15.00 Uhr
zur Verfügung stand. Die gesamte übr ige Zei t benöt igte
die Met zur Einrichtung ihrer eigenen Abendvorstellungen.
Es wurde uns die Möglichkeit der Nachtarbeit eingeräumt,
s o d a ß w i r v o n 0 0 . 0 0 U h r b i s 0 7 . 0 0 U h r i n e r s t e r L i n i e u n ¬

s e r e D e k o r a t i o n v o r b a u e n k o n n t e n , d a m i t e i n e l o h n e n d e
Arbeit für den kommenden Vormittag möglich war.
Was nutzte aber die schönste Planung, wenn ich mir selbst
noch nicht über die Transportmöglichkeit klar war. Natür¬
lich hatte ich eine Vorstellung aus früheren Erfahrungen,
aber rund 1200 cbm sperr ige Dekorat ion in Verschlagen
zu ve rpacken , wü rde eno rme Mehrkos ten ve ru rsachen .
A l le in fü r neue Versch lage würden s ich d ie Kos ten au f
etwa DM 32 000,— belaufen, woran immerhin das gesamte
Gastspiel scheitern konnte.
Gespräche und Verhandlungen mit unserer Transportfirma
Julius Rudert gingen hin und her. Nach meiner Rückkehr
aus Amerika aber war ich mir im klaren, daß uns nur Con¬
tainer retten konnten. Tägl ich hatte ich diese „Mammut¬
behälter" als Transportmittel gesehen und ihre Wirtschaft¬
l i c h k e i t b e w u n d e r t . I n A m e r i k a e i n „ a l t e r H u t " , i n H a m ¬

burg zu der Zeit aber noch kaum im Gespräch. Jeden Tag
m ü s s e n u n s e r e D e k o r a t i o n s t e i l e 2 4 k m b e f ö r d e r t w e r d e n .
D i e S t a b i l i t ä t u n d v o r a l l e m d i e d e n ö f f e n t l i c h e n T r a n s ¬

portbedingungen angegl ichenen Abmaße unserer Dekora¬
tionsteile machten die Entscheidung für die Container noch
l e i c h t e r . I n Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e r H A P A G w u r d e n u n ¬

serem Spediteur achtzehn 40 ft-Container zugesagt. Jetzt
konnten wir „Nägel mit Köpfen" machen.
Die Planung wurde nun ganz auf die Container ausgerich¬
tet . Unser gesamtes zu beförderndes Mater ia l wurde mit
dem Gedanken „CONTAINER" überprü f t .
Für die 860 Kostüme mußte eine Aufhängung konstruiert
we rden , d i e im Con ta i ne r angeb rach t abe r p rak t i kabe l
b l i e b .

Für die 68 Beleuchtungsapparate mit al lem Zubehör, wie
12 Ki lometer Kabel nebst einer vol lständigen elektroaku-
stischen Anlage, mußte möglichst eine erschütterungsdäm¬
mende Verpackung gefunden werden. Dieses bewerkstel¬
ligten wir mit Hilfe von Kleinstcontainern, die in der Vor¬
bereitungszeit schon gepackt und später in einen großen
C o n t a i n e r m i t H i l f e e i n e s G a b e l s t a b l e r s v e r l a d e n w u r d e n .

Alle Kleintei le wie: Werkzeuge, Bohrmaschinen, Schweiß¬
geräte, Handkreissägen, Transformatoren für die in Ameri¬
k a ü b l i c h e n 11 0 Vo l t , s o w i e 1 6 0 0 0 m Ta u w e r k , 1 6 0 B l ö c k e ,

e l ek t r i s che B rennsche ren , Büge le i sen , Trockenhauben ,
etwa 2000 Glüh lampen wurden wiederum in K le ins tcon-
t a i n e r v e r p a c k t . I n d e n v e r l a d e n e n K l e i n s t c o n t a i n e r n
k o n n t e s ä m t l i c h e s A u s h a n g s m a t e r i a l , d a s h e i ß t e t w a

Zur Aufführung sol l ten folgende Werke gelangen;

An der Metropolitan Opera in New York:
M a t h i s d e r M a l e r

L u l u

J e n u f a

Jacobowsky und der Oberst

A m W i l f r i e d P e l l e t i e r T h e a t e r i n M o n t r e a l :

J e n u f a

Freischütz (konzertant)

Die Planung der Gesamtorganisation begann und war nach
14tägiger in tensiver Arbei t zumindest in seinem Vorsta¬
dium theoretisch abgeschlossen.
Es zeichnete sich eine große Spanne für die Vorprobenzeit
an der Met ab, was für uns und unser Vorhaben von größ¬
ter Wichtigkeit war, wei l uns die Hauptbühne nur jeweils

T h e V i s i t a t i o n

Rakes Progress
Freischütz (konzertant)

M a t h i s d e r M a l e r
L u l u
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12 000 qm bemalte Stoffe verstaut werden. So konnte auch
die sonst zeitraubende Verladezeit trotz des größten Vo¬
lumens an Dekorationsteilen, die wir je mit auf ein Gast¬
spiel genommen haben, wesentlich verkürzt werden.
Die Beladung der Container erfolgte ab 3. Mai 1967.
Pünkt l ich zur vere inbarten Zei t waren d ie Fahrzeuge an
der Dekorat ionsrampe in der Kl. Theaterstraße. Die Ver¬
ladung erfolgte nachts, um al len erdenkl ichen Hindernis¬
sen aus dem Wege zu gehen. Es verlief alles reibungslos
und schnell, weil Übersicht in den Containern eine ausge¬
zeichnete Beladung zuließen.
18 “ /o der ka lku l ie r ten Übers tunden wurden e ingespar t ,
u n d d a s b e r e i t s b e i d e r e r s t e n V o r a r b e i t !

Die Verschiffung haften wir entsprechend unserer sich in
der Proben- und Aufführungszei t überschneidenden Ter¬
mine vorgenommen.
Die Aufführungen; RAKES PROGRESS, VISITATION und
J A C O B O W S K Y w u r d e n i n n e u n C o n t a i n e r n a u f M / S

„Blumenthal" direkt nach New York verschifft, die übrigen
Conta iner m i t der M/S „Magdeburg" und M/S „Weißen¬
f e l s " n a c h M o n t r e a l .

Pünktlich machten die Schiffe im Hafen fest, pünktlich be¬
gann und endete auch die Entladung der Schiffe.
Jetzt aber folgte Entscheidendes für unser Gastspiel: Selbst
in der ständig vom Verkehr verstopften Riesenstadt New
York kam jeder Container auf die geplante Minute an der
M e t a n .

Die Entladung an den Theatern bewies uns, daß wir mit
den Containern d ie r icht ige Wahl getroffen hat ten, denn
die gesamte Ausstattung, die Dekorationen, Kostüme, auch
unse re empfind l i chen Be leuch tungsappara te ha t ten den
Transport ohne Schaden überstanden. Ich möchte es auch
schon an dieser Stelle sagen, daß sich der Rücktransport
genau im vorgeschriebenen Fahrplan gehalten hat und die
Schiffe ohne Beanstandung irgend eines Schadens am 20.
und 21. 8. 1967 in Hamburg entladen werden konnten.
Das wirk l ich Entscheidende unseres Conta iner-Transpor¬
tes aber war, daß wir bei der äußerst knapp kalkulierten

Zeit von nur 18 Stunden für die Be- und Ent ladung bei
e i n e r E n t f e r n u n g v o n 6 8 0 k m v o n M o n t r e a l n a c h N e w
York, die Dekoration rechtzeit ig am Aufführungsort hatten.
Um es ganz deutlich zu sagen; „Mathis der Maler" spielte
am 13. 6. in Montreal. Beginn der Vorstellung war 20.00
Uhr, Ende der Vorstellung war gegen 22,45 Uhr. Mit Be¬
ginn des Abbaus wurden sofort Dekoration, Kostüme, Re¬
quisiten usw. nach vorher festgelegtem Verladeplan in die
berei ts tehenden Conta iner ver laden. Mi t der Stoppuhr in
der Hand wurde die Zeit bis zur Entladung in New York
kontrol l iert. Der Kampf gegen die Uhr begann und wurde
dank der Containertransporte in Hamburg, per Schiff und
per Achse in New York, Montreal und wieder New York,
dann wieder per Schiff und letzt l ich wieder in Hamburg,
genauestens eingehalten. Hinzu kommt, daß die Möglich¬
k e i t d e s s c h n e l l e n V e r l a d e n s u n s t e u r e A r b e i t s s t u n d e n

einsparen ließ. Daß während des Hin- und Rücktransportes
keine Dekorat ion beschädigt wurde, war für die Hambur-
gische Staatsoper eine weitere Kostenersparnis. Übersee-
Gas tsp ie l e we rden zukün f t i g von m i r nu r m i t t e l s Con¬
tainer durchgeführt .
Ich würde es begrüßen, und mit mir viele Kollegen in der
Bundesrepublik und selbst über die Grenzen hinaus, wenn
s ich der Conta iner t ranspor t , zunächst hauptsäch l ich au f
dem Landweg , auch im eu ropä ischen Raum ausbre i ten
würde. Amerika gibt uns diesbezügl ich die besten Anre¬
gungen. Besonders in der Bundesrepubl ik fehlen uns die
Möglichkeiten, Transporte mit den Ausmaßen eines 40 ft-
C o n t a i n e r s d u r c h z u f ü h r e n . K e i n L K W u n d k e i n S a t t e l ¬

schlepper können uns solche Transportfläche b ieten, d ie
aber ganz besonders für den Dekorationsbetrieb entschei¬
d e n d i s t .

An dieser Stel le möchte ich gleichzeit ig der HAPAG und
der F i rma Jul ius Rudert in Hamburg meinen Dank aus¬
sprechen. Ihre Zuverlässigkeit in den noch in den Kinder¬
schuhen s teckenden Conta iner t ranspor ten hat te maßge¬
b e n d e n A n t e i l a m g r o ß e n E r f o l g d e r H a m b u r g i s c h e n
Staatsoper in Kanada und den Vere in ig ten Staaten von
A m e r i k a . S t a h n

1 7
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Am5. September fand die Probefahrt des für die HAPAG
gebauten Motorschiffes „Heidelberg" statt, das am 14. Sep¬
tember dem Eigner übergeben wurde. Das Schwesterschiff
„He i l b ronn" w i rd i n knapp zwe i Mona ten fo lgen . Dami t
w i r d d e r B e s t a n d d e r H A P A G - F l o t t e 6 6 S c h i f f e m i t c a .

463 000 BRT bzw. 605 000 tdw betragen. Das Durchschnitts¬

a l t e r d e r S c h i f f e i s t r u n d z e h n J a h r e . D i e A u f n a h m e n a u f

d ieser Se i te ze igen d ie Gesamtans icht der „Heide lberg"
und e in ige Beisp ie le ihrer behagl ichen Einr ichtung. Daß
s i c h d i e H A P A G a u c h d e m C o n t a i n e r v e r k e h r w i d m e t ,

machten schon die Fotos auf den beiden vorhergehenden
S e i t e n d e u t l i c h .

K a p i t ä n s s a l o n , F a h r g a s t k a m m e r u n d M e s s e .



Nach dem Rammstoß. ̂

Z w e i t e r

M o c l e l l - K o l l i s i o n s -

V e r s u c h a u f d e r D W

Am 24. August wurde abermals*) ein Modell-
K o l l i s i o n s v e r s u c h m i t d e m A t o m s c h i f f „ O t t o

Hahn" durchgeführ t , um zu untersuchen, ob
d e r R e a k t o r b e i e i n e m e v e n t u e l l e n R a m m ¬
s t o ß u n v e r s e h r t b l i e b e . D a s r a m m e n d e S c h i f f
w a r b e i d i e s e m V e r s u c h w i e d e r d i e „ B r e ¬

men" , jedoch mi t e rhöhter Geschwind igke i t ,
w a s e t w a e i n e r Ve r d o p p e l u n g d e r k i n e t i ¬
schen Energie entsprach. (Die korrespondie¬
r e n d e G e s c h w i n d i g k e i t b e t r u g c a . 2 0 k n . )
Diese im Auftrag der Gesel lschaft für Kern¬
energ ieverwer tung in Sch i f fbau und Sch i f f¬
fahrt durchgeführten Versuche sol len für die
K lass ifikat ionsgese l lschaf ten Unter lagen l ie¬
f e r n h i n s i c h t l i c h d e s e r f o r d e r l i c h e n K o l l i s i o n s ¬
s c h u t z e s f ü r d i e R e a k t o r e n v o n S e e s c h i f f e n .

Der unbefangene Betrachter mag skeptisch
sein, ob sich die Ergebnisse eines solchen Ver¬
suches auf d ie Wirk l ichkei t über t ragen las¬
sen. Doch gerade das ist das Ziel der wissen¬
s c h a f t l i c h e n A r b e i t , d i e d a h i n t e r s t e c k t : a u f
Grund von Ähnl ichkei tsgesetzen für Model l¬
versuche d ie en tsp rechenden Massen , Ge¬
schwind igke i ten und Mater ia ls tärken zu er¬
rechnen, die ein getreues Bild der Großaus¬
führungwiderspiegeln. Der Versuch hat wert¬
volle Aufschlüsse über die richtige Anordnung
der den Reaktor schützenden Verbände ge¬
geben. Ein späterer Versuch soll den Ramm¬
s t o ß e i n e s v o l l b e l a d e n e n Ta n k e r s i m i t i e r e n .

’ ) Ü b e r d e n Ve r s u c h v o m 9 . F e b r u a r e i n e r K o l l i s i o n d e s
Fahrgastschi ffes „Bremen" mit dem Atomschi ff „Otto
H a h n " b e r i c h t e t e n w i r i n H e f t 1 / 6 7 .

P i r a t e n s e n d e r „ G a l a x y < * b e i d e r D W

Eine Werf t is t ja e ine fe ine Sache. Schi f fe
entstehen und das interessiert jeden, ob groß
oder k le in, ob in Stadt oder Land, ob s ich
e i n e r f ü r M a s c h i n e n o d e r s c h ö n e M ö b e l i n ¬
t e r e s s i e r t — e i n S c h i f f b i e t e t a l l e s . F r e m d e

Schiffe br ingen den echten Duft der großen
wei ten Wel t , n ich t den, der genauso r iecht
wie jede andere Zigarette . , .Eine Werft bie¬
t e t S t o f f f ü r a l l e S c h i f f s l i e b h a b e r u n d S a m m ¬

ler bis nach Oberbayern hinein, l iefert harte
Hintergründe für weiche Pelzfotografen, und
s c h l i e ß l i c h k o m m e n a u c h t e e n s u n d t w e n s a u f

i h r e K o s t e n . D a s b e w i e s j ü n g s t d i e E i n ¬
dockung des Piratensenderschi ffes „Galaxy".
5 8 7 A n r u f e h a b e i c h b e k o m m e n , o b m a n d a s
Schiff besichtigen, ob man den Kapitän inter¬
v i e w e n k a n n , w e l c h e t r a u r i g e Z u k u n f t d a s
Schiff wohl hat, nachdem es keine Beatmusik
m e h r i n d e n Ä t h e r s t r a h l e n k a n n , o b d i e

Deutsche Wer f t e inen Geheimver t rag . . .us f .
Nun, unser Vertrag war nicht sehr geheim; er
besch ränk te s i ch au f d i e En t f e rnung e i ne r
e t w a z e h n Z e n t i m e t e r d i c k e n M u s c h e l s c h i c h t
u n d n e u e B o d e n f a r b e . W e r m e h r w i s s e n w i l l ,

kann nach Wa l te rsho f rudern . Da l i eg t de r
B e a t s e n d e r a . D . m i t s e i n e m 6 5 m h o h e n M a s t

an den Pfählen, für Fußgänger vorsichtshal¬
b e r n i c h t e r r e i c h b a r .

■ I ' '
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I n u n s e r e r H a m m e r s c h m i e d e
E i n B i l d b e r i c h t

Wir haben schon oft darüber berichtet, daß die Werkstätten der Deutschen Werft
über die Ausrüstung ihrer eigenen Schiffe hinaus auch Aufträge für andere Werften
ausführen, wenn diese terminlich nicht klarkommen oder ihre technischen Ein¬
richtungen der Bewältigung des Objekts nicht ganz gewachsen sind. Schwere
Schmiedestücke gehören zu den bevorzugten Exportartikeln dieser Art.

Heute wollen wir einen Blick in unsere Hammerschmiede tun und einmal den Her¬

stellungsprozeß eines Ruderschaftes verfolgen, den wir vor einiger Zeit für die
Werft Breda Cantiere Navale S.p.A. in Venedig angefertigt haben. Es handelte
sich um einen Auftrag von insgesamt vier Ruderschäften von je 13 tGewicht und
400 mm Schaftdurchmesser. Die Rohblöcke, aus denen die Werkstücke geschmiedet
wurden, hatten die Abmessungen 1050x800x2000 mm.

Das erste Bild zeigt, wie der Rohblock auf Länge geschmiedet wird und wie er
den richtigen Schaftdurchmesser bekommt. Die Bilder auf der nächsten Seite lassen
erkennen, wie der vorgeschmiedete Block auf Länge abgehauen wird und wie
Meister Brunst und Schirrmeister Krause den vierkantigen Block unter der 500-t-
Schmiedepresse oben einkehlen, um das Ruderschaftblatt auszuschmieden, das in
seiner endgültigen Form eine Fläche von 1040x900 mm haben soll.

r .

-d:

i - A .



i t

)



L i n k s :

D a s R u d e r s c h a f t b l a t t w i r d a u f

Stärke und Breite geschmiedet.

L i n k s u n t e n :

Das Ruderschaftblatt ist fertig
zum spannungsfrei-giühen.

R e c h t s :

A b d r e h e n d e s R u d e r s c h a f t e s u n d

F r ä s e n d e s R u d e r s c h a f t b l a t t e s .

R e c h t s u n t e n :

Der fertige Ruderschaft nach
9 Ta g e n A r b e i t s z e i t .





k l e i n e c h r o n i k

d e r w e l i s c h i f f a h r i . . .

A l s i m S o m m e r 1 9 5 5 d i e V i e r m a s t ¬

bark „Pamir" zur Überholung an die
Deutsche Werft kam, schr ieben wir
in der WZ*) „... Daß diese Epoche
der Seefahrt zu Ende ist, läßt sich
nicht leugnen, -der beste Beweis
dafür ist ja, daß die letzten über¬
l e b e n d e n b e s t a u n t w e r d e n w i e W e ¬
s e n a u s e i n e r f r e m d e n W e l t . E s ä n ¬
dert auch nichts an dieser Tatsache,
daß man immer noch Motive findet,
d i e a u c h h e u t e n o c h d e n E i n s a t z d e r

letzten Segelschiffe rechtfertigen,
wie etwa die Ausbildung des Nach¬
wuchses. Aber es hilft alles nichts,
wir müssen uns damit abfinden, es
i s t v o r b e i . . . "

So mögen viele gedacht haben;
a b e r d i e M e n s c h h e i t b r a u c h t d e n

Beweis, ünd der ließ nicht lange
auf sich warten: Der Untergang der
„Pamir", zwei Jahre später, am
21. September 1957, 600 Seemeilen
s ü d w e s t l i c h d e r A z o r e n i n e i n e m

Hurrikan zog einen endgültigen
S c h l u ß s t r i c h .

Seitdem sind genau zehn Jahre ver¬
gangen, und aus diesem Anlaß mö¬
ge auch in unserer Zeitschrift dieser
Tragödie noch einmal gedacht wer¬
den. Eine solche war es in der Tat,
d e n n d e r V e r l u s t w a r a u ß e r o r d e n t ¬

lich groß. Von der 86köpfigen Crew
k a m e n n u r s e c h s m i t d e m L e b e n d a ¬
v o n . D a s S c h i f f f u h r a l s S c h u l s c h i f f
und hat te deshalb v ie l mehr Män¬
ner an Bord, als es in der Segel¬
schiffszeit im normalen Dienst ge¬
h a b t h ä t t e .

Die „Pamir" kam von Buenos Aires
mit 3800 tGerste an Bord und ge¬
r i e t i n d e n W i r b e l s t u r m „ C a r r i e " .
Da von der Schiffsführung niemand
gerettet worden ist, kann man sich
nur aufgrund von Zeugnissen ande¬
r e r S c h i f f e e i n B i l d v o n d e r G e ¬
w a l t u n d d e m V e r l a u f d e s H u r r i k a n s
m a c h e n . S e h r a u f s c h l u ß r e i c h i s t d e r

Kapitänsbericht des 1952 auf der
Deutschen Werft für Ernst Russ ge¬
bau ten Mo to rsch i f f es „An i ta " , den
w i r m i t d e r f r e u n d l i c h e n G e n e h m i ¬

gung der Reederei Ernst Russ hier
wörtlich wiedergeben möchten. Ist
e r d o c h i n v i e l f a c h e r H i n s i c h t f ü r

uns interessant; nicht zuletzt bezüg¬
l ich des Seeverhal tens der „Ani ta"
s e l b s t :

♦) WZ 6/55 S. 11
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Betrifft: Teilnahme an der Suchaktion „Pamir". 20,36 Nord und 52,36 West. Die Windstärke im Centrum,
das ca. 70 Seemeilen im Durchmesser war, betrug 75 sm/std.
=Windstärke 13, die Zugrichtung der Sturmbahn war
nördlich mit 6sm pro Stunde Geschwindigkeit. Nach flot¬
t e m R e i s e v e r l a u f h a t t e n w i r u n s a m 1 5 . 9 . d e m O r k a n b i s

Am 21.9. um 14.18 Uhr wurde der SOS-Ruf der „Pamir",
der durch einen norwegischen Tanker verbreitet wurde,
aufgefangen.
N a c h I n f o r m a t i o n ü b e r E i n z e l h e i t e n d e s S e e n o t f a l l e s
wurde um 15 Uhr Kurs auf die Unfallstelle genommen, die
zu der Zeit 338 Seemeilen entfernt war, und wo M/S „Anita"
am 22.9. gegen 18 Uhr eintraf. Unter Leitung eines U.S.
Coast Guard Schiffes, NBNP, war inzwischen mit Unter¬
stützung von zahlreichen Handelsschiffen eine umfassende
Suchaktion nach Booten und überlebenden der „Pamir"
aufgezogen worden. Ich meldete die Bereitschaft zur Mit¬
hi l fe von M/S „Anita" dem Leitschi ff und bekam ein Ge-

auf etwa 500 Seemeilen Abstand genähert. Der Orkan
hatte mittlerweile Zugrichtung nach Nordwest mit 10 bis
12 Knoten aufgenommen, seine Kraff im Cenfrum war auf
100 bis 115 Knoten angewachsen. Um jedem Risiko aus
dem Wege zu gehen, wurde am 15. 9. um 20 Uhr der Schiffs¬
kurs nach Südosi geändert. Als der Orkan am 16.9. den
Bahnscheitel bildete, wurde wieder Ost gesteuert, und am
17. 9. ONO, da der Orkan programmgemäß nach Nordost
zog. Die Situation schien sich normal abzuwickeln. Jedoch
dieser Schein trog, denn wider Erwarten schwenkte „Car-

18.9. nach Südost, wieder in Richtung unserer
Kursbahn. Nun hatte er schon zeitweilig 15 Knoten Fahrt,
an Weglaufen war nichf mehr zu denken, jetzt galt es das
gefährliche Centrum unter allen Umständen zu vermeiden.
Am 19.9. entschloß ich mich, mit Nordostkurs und voller
Fahrt die Orkanbahn zu kreuzen, um in die linke, vordere
Hälfte der Orkanbahn zu gelangen, die ja als die unge¬
fährlichere, befahrbare Seite gilt. Die Lage konnte jetzt
schon als kritisch angesehen werden, denn im Falle einer
östlichen Änderung der Orkanbahn mußte „Anita
gerlich ins Centrum geraten. Das Manöver glückte aber,
und am 20. 9. rauschte „Carrie" südlich an uns vorbei. Die
Entfernung vom Cenfrum kann nicht mehr als 50 bis 60
Seemeilen gewesen sein, denn wir bekamen die volle Hur-
ricanestärke zu spüren. Es wurde so lange mit voller Fahrt

biet zum Absuchen zugewiesen. Nachdem dieser Streifen
am 23. 9. gegen 9Uhr so gründlich wie möglich, aber ohne
Erfolg, abgesucht war, machte ich dem Leitschiff Vollzugs¬
meldung und wurde von weiterer Mithilfe entbunden.
Darauf wurde die Reise nach Antwerpen fortgesetzt.
Das Wetter am 22. und 23. 9. war gut, es herrschte Nord¬
west-Wind in Stärke 3/4 mit leicht bis mäßig bewegter
See, die Sicht war sehr gut.

n e a m

Kapitän

S o n d e r b e r i c h t ü b e r d a s Z u s a m m e n t r e f f e n
mi t Hurr icane „Carr ie"

Der Hurricane „Carrie" hatte sich zu Beginn des Monates
September, als M/S „Anita" noch in New Orleans lag, im
Atlantik bei ungefähr 19 Grad Nord und 45 Grad West ge¬
bildet. Am 11. September, als M/S „Anita" New Orleans
mit Bestimmung Antwerpen verließ, stand „Carrie" auf gelaufen, wie es sich verantworten ließ in Anbetracht der

u n w e i -
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samten Ladung befanden sich im Zwischendeck, die Decks
waren bis unter die Luken gefüllt.
Gegen 16 Uhr war ein Abflauen des Sturmes wahrzuneh¬
men, um 22 Uhr wehte es noch in Stärke 9/10, das Baro¬
meter ging schnell auf, „Carrie" entfernte sich zusehends.
Im Laufe der Nacht flaute es ganz ab, an das Toben des
Orkans erinnerte nur noch die haushohe Dünung. Die höch¬
s ten Winds tä rken waren nach de r e rwe i te r ten Beau fo r t
Skala 13/14, das sind rund 80 Knoten. Dieser furchtbaren
Gewalt hielt M/S „Anita" in vorbildlicher Weise von 11 bis
15.30 Uhr stand, ohne daß nennenswerte Schäden entstan¬
den. Bemerkenswert ist, daß der Orkan mit seiner unge¬
wöhnlich hohen See in einer Beidrehlage abgewettert
wurde, die vielen Fachleuten nicht sympathisch ist: See und
Wind fast quer ein, Maschine zwischen langsamer und
halber Fahrt voraus.

Zum besseren Verständnis des ganzen Geschehens füge ich
eine Skizze der Orkanbahn und der Schiffskurse bei."

Daß die „Pamir" in die Bahn dieses Wirbelsturms geraten
ist, war die Ursache ihres Untergangs. Aber es erhob sich
natürlich sofort die Frage, ob das unweigerlich zum Unter¬
gang führen mußte, oder ob die Schiffsführung von Ver¬
säumnissen nicht ganz freizusprechen war. Der Versuch,
diese Frage zu klären, war die traurige Aufgabe der See¬
amtsverhandlung, die fünf Monate später in Lübeck statt¬
fand. Die zehn Tage währende, mit Widersprüchen, Ver¬
hüllungen und nüchternen Aussagen angefüllte Verhand¬
lung stimmt einen außerordentlich ernst. Der Vorsitzende
faßte das Ergebnis wie folgt zusammen: Der Tieftank zur
Stabilisierung des Schulschiffes sei nicht geflutet worden,
die Ladung nicht unverrutschbar gestaut. Die Aufbauten
waren nicht wasserdicht und elf oder zwölf Segel hätten
noch hart gebraßt am Wind gestanden. Das Schiff sei al¬
lem Anschein nach nahezu unbeschädigt gesunken. Das
Wasser sei ohne Zweifel in die nicht verschlossenen Auf¬
bauten eingedrungen, weil das Schiff durch die verrutschte
Getreideladung 40-45 Grad Schlagseite hatte. Die Masten
seien, entgegen einer ersten Annahme, nicht über Bord ge¬
gangen; aber offenbar sei die Anordnung, die „Pamir" auf
einen Orkan vorzubereiten, zu spät gegeben worden. Unter
diesen denkbar ungünstigen Verhältnissen hätte ein gerin¬
gerer Sturm gereicht, um das Schiff zum Sinken zu bringen.
Die SOS-Rufe der „Pamir" waren aufgefangen worden und
lösten eine der größten Suchaktionen aus, die je einem
Schiff zuteil wurde. An ihr beteiligten sich 67 Schiffe aus
13 Nationen und zahlreiche Flugzeuge. Ein mächtiger Be¬
weis se lbst loser Hi l fsbere i tschaf t und Kameradschaf t auf
See. Daß trotzdem nur sechs Mann gerettet wurden, gibt
beredtes Zeugnis davon, wie ungünstig die Suchbedingun¬
gen waren. Mehrfach, so berichten die wenigen überleben¬
den, hätten sie Schiffe und Flugzeuge ausgemacht, ohne
jedoch selbst gesichtet worden zu sein. Einen nach dem

gewaltigen See. Als der Wind nach links zu drehen be¬
gann, um 10.45 Uhr, wurde halbe Fahrt gegeben und von
da ab der Wind immer quer ein von Steuerbord gehalten,
zuletzt steuerten wir Westsüdwest. Von 11 Uhr bis 15.30 Uhr
w a r e i n f a c h d e r Te u f e l l o s . D e r S t u r m h e u l t e i n e i n e r S t ä r k e

über „Anita" hinweg, wie ich es in meiner ganzen See¬
fahrtzeit kaum einmal erlebt habe. Die Sicht war gleich
Null, die See gewaltig, das Deck stand ununterbrochen
unter Wasser. Rechtzeitig waren alle möglichen Abwehr¬
maßnahmen ergriffen worden, wie Drucklüfter auf der
Back und vor Luke 3entfernt und al le elektr ischen Lüfter
sowie die Ladepfostenlüfter gut bezogen worden. Kummer
machten nur die Persennige von Luke 3, die weggerissen
zu werden drohten. Im schwersten Sturm wurde Luke 3mit
Netzbroken gesichert und so diese Gefahr gebannt. Um
der Besatzung bei dieser Arbeit den größtmöglichen Schutz
zu geben, hatte ich das Schiff mit dem Heck in den Wind
gedreht und hielt es so mit langsam rückwärts laufender
Maschine. „Anita" lag so bei weitem nicht so gut wie mit
Querwind, die Poop und das Mannschaftslogis waren durch
überkommende Brecher sehr gefährdet. Es kostete viel
Mühe, das Schiff wieder in seine alte Beidrehlage zu brin¬
gen. Der Druck auf das Ruder war so stark, daß die Rutsch¬
kuppelung slipte und das Ruderblatt alleine mittschiffs lief.
Am Ende glückte das Manöver doch, und in der bewährten
Beidrehstellung wurde der Orkan abgeritten. Gemessen an
der haushohen See lag „Anita" sehr ordentlich, sie rollte
und schlingerte natürlich sehr, aber nicht mehr, als sie es
schon bei weitaus leichterem Wetter getan hat. Die Ur¬
sache zu diesem vorbildlichen Seeverhalten ist in der dies¬
mal günstigen Ladungsverteilung zu sehen, 23°/o der ge-
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anderen verließen die Kräfte, und bei manchem wird die
verzweifelte Enttäuschung den letzten Ausschlag für das
Nicht-Durchhalten gegeben haben. Es war der amerikani¬
sche Frachter „Saxon", der nach 48 Stunden fünf Männer
in einem während dieser Zeitspanne mehrfach umgeschla¬
genen Rettungsboot fand und barg. Der sechste wurde
allein in einem vollgeschlagenen Rettungsboot nach 72
Stunden von dem amerikanischen Seenot-Rettungsschiff
„Absecon" gefunden.

Die „Pamir"-Tragödie führte unserer Zeit noch einmal vor
Augen, was einst die hohe Leistung der Segelschiffszeit ge¬
wesen ist; in einem Wort zusammengefaßt: die Seemann¬
schaft. In diesem Begriff ist die Fähigkeit des Menschen
ausgedrückt, die Meere zu bezwingen, -ohne wesentlich
andere Flilfsmittel, als sie ihm seit Jahrhunderten zur Ver¬
fügung standen. Mit dem übergreifen der Technik mußte
sich diese Fähigkeit verlagern. Nicht, daß die Gesamtlei¬
stung geringer würde, aber zwangsläufig geht eine zuneh¬
mende Erleichterung auf Kosten von Qualitäten, die die
Technik ersetzt und im Endeffekt um ein vielfaches gestei¬
gert hat. Statt Muskelkraft Maschinen, statt Ausguck Radar,
statt Kopfrechnen Funkpeiler, statt Kampf mit den Ele¬
menten Wartung der Apparate, usw. So gesehen wäre der
Versuch, auch heute noch Segelschiffahrt zu betreiben, nicht
nur vom ökonomischen her uninteressant, sondern auf¬
grund tieferliegender Ursachen von vornherein zum Schei¬
tern verurteilt. Die Leistung, die das hohe Ziel jener Epoche
war, ist heute abgelöst durch andere Forderungen. Das
vollautomatisierte Schiff ist die Endstufe dieser Entwicklung.
Wenden wir den Blick nach vorn. Da stand unlängst in
einem umfangreichen Studienbericht aus Japan, in dem
eine langfristige Voraussicht auf die japanische Wirtschaft
von 1975-1985 gewagt wird: „... In zwanzig Jahren etwa
wird n iemand mehr an Krebs sterben. Die Wissenschaf t
wird bis dahin Mittel gefunden haben, mit denen sie dieser
Geißel der Menschheit vollkommen Herr werden kann. Wer
Geld und Mut hat, wird eine Reise zum Mond unterneh¬
men können; Telefone mit Fernsehschirmen werden zu den
Alltäglichkeiten gehören. Die Tanker der Erdölgesellschaf¬
ten werden größer als eine Million Tonnen sein."
Von diesen Versprechungen kann ich aus der Sicht des
Werftarbeiters nur zum letzten Punkt Stellung nehmen.
Eine Million -noch vor wenigen Jahren völlig utopisch, ist
schon in den Bereich des Möglichen gerückt. Wenn schwer¬
wiegende hemmende Begleitumstände solche kühnen Pläne
einzudämmen scheinen, sorgt politisches Geschehen für
ihre Beschleunigung. Hörte man noch vor kurzem von den
Grenzen, die die Wassertiefen und Hafenanlagen der Ent¬
wicklung des Großtankers setzen, scheint dieses Problem
heute sekundär. Seit der Sperrung des Suezkanals bemerkt
man eine entschlossene Abkehr von diesem lange für un¬
entbehrlich gehaltenen Schiffahrtsweg. Die Route um das
Kap verlangt aber große Schiffe, wie einfachste Rentabili¬
tätsrechnungen ergeben, über einen 200 000 t-Tanker wun¬
dert man sich heute nicht mehr. Das größte deutsche Schiff
ist der 192 000 t-Tanker „Myrina“ (Shell); der norwegische
Reeder Thor Dahl hat einen 230 000-Tonner bestellt, der
nicht etwa in Japan gebaut wird, sondern in Schweden.
Vom 1. Juli bis Ende September sind 49 Schiffe mit jeweils
mehr als 200 000 tdw in Auftrag gegeben worden und 136
Schiffe mit jeweils über 150 000tdwl Daß man sich indes¬
sen auf noch größere Schiffe einstellt, beweisen Pläne für
300 000 und 500 000 tdw-Tanker, die durch die Blockierung
d e s S u e z k a n a l s n e u e n A u f t r i e b b e k o m m e n h a b e n . A n

einem einzigen praktischen Beispiel soll gezeigt werden,
daß nicht von vagen Plänen einer ungewissen Zukunft die
Rede ist, sondern daß man die Aufgaben, die man auf sich
zukommen sieht, tatkräftig anpackt. In Lissabon, einer
Stadt, die seit Columbus in der Schiffahrt nicht mehr über¬
mäßig viel von sich reden machte, ist eine neue Großwerft
entstanden aus der Überlegung heraus, daß eine moderne
Reparaturwerft für Schiffe aller Größen an einem so wich¬
tigen Kreuzweg des Weltölverkehrs von größtem Nutzen

♦

sei . D iese Wert t , „L isnave, Esta le i ros Navais de L isboa
S.A.R.L." wurde von einem Consortium gegründet, das aus
Portugiesen (51 %), Holländern und Schweden besteht (je
24,5 %). Am 23. Juni dieses Jahres war die Einweihung und
seitdem sind die Docks in Betrieb. Das „kleine" Dock nimmt
Schiffe bis 100 000 tdw auf, das große mit einer Länge von
3 5 0 m u n d 5 7 m B r e i t e S c h i f f e b i s 3 0 0 0 0 0 t d w. D i e s i s t i n ¬

dessen nur die erste Phase des Werftausbaus; die zweite
sieht ein Dock mit den Abmessungen 550 X84 mvor für
Schiffe bis 750000tdw. Ein 750000-t-Tankerprojekt bear¬
beitet z. Z. die British Ship Research Association. Wer also
schon die europäischen Gegebenheiten kritisch erwägt,
wird die japanischen Voraussagen gar nicht für so utopisch
halten. Die Triebfeder für diese Entwicklung ist folgendes
Rechenergebnis:
Schiffs¬
größe
80 000

100 000
200 000
100 000
200 000
300 000
500 000

Fracht¬
sa lz ie t

R o u t e

Via Suez h in und zurück
Via Suez h in und zurück
Via Suez h in und zurück
um das Kap mit Ladung /via Suez in Ballast (leer
um das Kap mit Ladung /via Suez in Ballast (leer
um das Kap hin und zurück
um das Kap hin und zurück

1s(= 12 d) entspricht 55,9 Dpf
Errechnete Frachtroten für den 'Öltransport in Abhängigkeit von Schiffs¬
größe und Route.

Es geht daraus hervor, daß auch unabhängig von der tref¬
fenden Formulierung des Präsidenten der International
Chamber of Shipping in London, Mr. Cayzer, -„Jeden
Augenblick müssen wir gewärtig sein, daß der Suezkanal
plötzlich gesperrt wird, so können wir nicht ewig weiter¬
m a c h e n . . . " - d e r K a n a l a n I n t e r e s s e v e r l i e r t .

2 7 s 5 d
2 4 s 3 d
2 0 s 2 d
25 s
1 8 s l d
1 6 s 8 d
1 3 s 3 d

Die obigen Erörterungen behandeln nur eine Seite der
gegenwärtigen Tendenzen in der Seeschiffahrt, die Stei¬
gerung der Dimensionen. (Es sei nur nebenbei bemerkt,
daß diese nicht auf die Tankschiffahrt beschränkt bleiben
werden. Nach einer von Dr. Necker (HAPAG) vertretenen
Ansicht werden sich, sobald auf dem Sektor des übersee¬
ischen Containerverkehrs eine Ordnung eingetreten sein
wird, die Tonnage der spezialisierten Container-Frachter
in der Größenordnung der Supertanker von 200 000 bis
300 000 tdw einpendeln.)
Eine andere Seite ist der Antrieb. Es läßt sich nicht leugnen,
daß der Kernenergieantrieb auf Seeschiffen die ersten Er¬
wartungen bisher nicht erfüllt hat. Es handelt sich indessen
nicht um grundsätzliche, unlösbare Probleme die im Wege
stehen, sondern um Fragen der Wirtschaftlichkeit, die Funk¬
tionen der Leistung sind, d. h. der Schiffsgröße und Ge¬
schwindigkeit. Der Trend zum übergroßen Schiff kommt
nun den Vorteilen des Atomantriebes entgegen. Man ist
heute der Ansicht, daß die Wirtschaft l ichkeitsschwelle bei
300 000-tdw-Tankern mit 16 Knoten liegt, oder bei 100 000-
b i s 1 4 0 0 0 0 - t d w - S c h i f f e n m i t 2 0 K n o t e n . K l e i n e r e S c h i f f e

könnten wirtschaftlicher werden, wenn sie schneller sind, cl
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D E R A T E M D E S U N I V E R S U M S
oder: Der Mensch und die Gezeiten

W o I f r a

Das unablässige Pulsieren des Meeres als eine Art kos¬
mischen Atem zu deuten, ist naheliegend; und in der Tat
ist dieses Bild der Hauptbestandteil jenes antiken Sagen-
und Legendengutes, das sich mit einer Erklärung der Ur¬
s a c h e n v o n F l u t u n d E b b e b e f a ß t . D e r O d e m e i n e s ü b e r ¬

natürlichen Wesens, gleich welcher Gestalt, zwingt dem
Meer seinen sechsstündigen Rhythmus auf. Ob es Thor ist,
der durch ein gewaltiges Horn in ozeanische Tiefen bläst,
oder ein mysteriöser Riesenkrake, der, auf dem Grunde

des Meeres liegend, die Wasser durch Heben und Senken
seines Monsterrückens in Schwingungen versetzt, ob Wa-
suki und Wischnu') durch Tauziehen Felsen bewegen oder
eine Riesenkrabbe auf dem Meeresgrund hin- und her¬
läuft’), zahlreich sind solche Bilder von einer belebten
Welt; denn was sich bewegt, muß ja lebendig sein. Zum
Teil in konkreter animalischer Gestalt, zum Teil im ab¬
strakteren Gewand einer für diese Sache zuständigen
Gottheit begegnet man Vorstellungen dieser Art in allen
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K u l t u r k r e i s e n u n d d u r c h a l l e Z e i t e n . N a t ü r l i c h v e r s u c h t e n

sich vor allem die Gelehrten mit den Naturerscheinungen,
so auch mit dem Phänomen des steigenden und fallenden
Meeres auseinanderzusetzen. Platon^) ist sich nach Be¬
schreibungen des römischen Geographen Pomponius Me-
la'*) nicht darüber klar, ob das Universum durch Ein- und
A u s a t m e n d i e W a s s e r a n z i e h t u n d z u r ü c k w i r f t o d e r o b

auf dem Grunde des Meeres Höhlen existieren, welche das
Meer abwechselnd einsaugen und ausstoßen, -doch auch
ein Einfluß des Mondes sei nicht ausgeschlossen,

‘j Hindu-Mythologie
Polynesien

s) 427—347 V. Chr.
!') Erdbeschreibungen, um 40 n. Chr.

Die tatsächliche Verknüpfung der Gezeitenerscheinung mit
der scheinbaren Bewegung des Mondes hat wenig später
Pytheas von Massilia (um 330 v. Chr.) als erster Seefahrer
der A l ten We l t , de r d ie Grenzen des M i t te lmeer raumes
sprengte, auf seinen Reisen in den Nordseeraum richtig
beobachtet und beschrieben. Und nicht nur das, -auch
den Zusammenhang Vollmond, Neumond, Springflut hat
er bemerkt, ohne daß man indessen erwarten darf, daß
e r s i c h s c h o n ü b e r d i e t a t s ä c h l i c h w i r k s a m e n K r ä f t e i m

klaren war, wo doch noch lange nach ihm die abenteuer¬
lichsten Vorstellungen herumgeisterten. Eine besonders an¬
mutige ist jene indische, nach der Ebbe und Flut Ausdruck
des Respekts seien, den das Meer dem Gotte Semnäth zollt.
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Rechte Se i te oben:
Schemat i sche Sk izze zu r

Entstehung der täglichen
Ungleichheit (hi, hs)
d u r c h d i e D e k l i n a t i o n 6

der gezeitenbildenden
Kraft, dargestellt in
einem Ort mit der geo¬
graphischen Breite cp.

Fischen In der Fundy-
Ba i . Be i Ebbe ho l t man

sich den Fang mit Pferd
und Wagen ab.

Ob nun Apollonius in seinen Briefen aus Indien bemerkt,
daß wie der Mond abwechselnd größer werde und wie¬
der abnehme, so auch der Ozean dessen Veränderungen
folge, oder ob der heilige Hieronymus^) diesen Wechsel
einem „ewigen göttlichen Gesetz" zuschreibt, -beide
h a b e n a u f i h r e W e i s e r e c h t . D a s e i n e i s t e i n e z u t r e f f e n d e

Beobachtung, das andere eine kaum anzuzweifelnde Be¬
gründung,
über diese Weisheiten kam man lange Zeit nicht hinaus.
D o c h d e m f o r s c h e n d e n G e i s t d e s M e n s c h e n i m Z e i t a l t e r

der Naturwissenschaften genügten sie nicht. Wie der
Mensch bei allen Naturvorgängen den Gesetzen, die ihnen
zugrundeliegen, mathematische Ausdrücke anzupassen ver¬
stand, wurden seit Kepler und Galiläi auch die außerirdi¬
schen physikalischen Zusammenhänge quantitativ erfaß¬
bar. Für die Gezeitenerscheinung gab Newton‘) die ersten
stichhaltigen Kausalzusammenhänge, wenngleich noch in
einer idealen Form, der die durch geophysikalische Ge¬
gebenheiten bedingten tatsächlich sehr komplizierten Ver¬
hältnisse in manchem zu widersprechen schienen. La-
place^) war der nächste große Geist, dem die Mensch¬
heit ein exaktes Wissen um die Gesetzmäßigkeit des Ge¬
z e i t e n w e c h s e l s a u f u n s e r e r E r d e v e r d a n k t . E s s o l l h i e r v e r ¬

sucht werden, in möglichster Klarheit und Kürze die Ent¬
stehung der Gezeiten zu erklären.

*

In erster Linie ist es der Mond, der sie verursacht. Er übt
eine Anziehungskraft auf die Erde aus, der diese mit ihrer
beweglichen Oberfläche ein wenig nachgibt, d. h., daß das
Wasser dem Mond entgegen zusammenläuft. Auf der dem
Mond zugewandten Hälfte der Erde ist dessen Anziehungs¬
kraft größer als auf der gegenüberliegenden, denn die
q347—419
«) 1643-1727
■) französischer Physiker, Mathematiker und Astronom 1749—1827

Ungefährer Verlauf der Flutstundenlinien (ausgezogen) und Linien glei¬
chen Tidenhubs (gestrichelt) im Atlantischen Ozean.



Entfernung Erde-Mond ist nicht so groß, daß der Erd¬
durchmesser, gemessen an diesem Abstand, vernachlässigt
werden dürfte. Infolgedessen ist die gezeitenerregende
Kraft primär auf der dem Mond zugewandten Seite wirk¬
sam. Doch auch auf der gegenüberliegenden Seite ent¬
steht ein Flutberg, da in dem Gleichgewicht der Kräfte
bei abnehmender Anziehungskraft des Mondes die Flieh¬
kräfte durch die Erdrotat ion stärker wirksam werden. Die
Auswirkungen sind annähernd gleich groß, so daß es theo¬
retisch auf der Erde stets gleichzeitig zwei Flutberge gibt,
die sich gegenüberliegen.
Nun ist an dem Zustandekommen der Gezeiten aber nicht
nur der Mond, sondern auch die Sonne beteiligt. Die Sonne
hol- gegenüber dem Mond eine rund 27millionenfache
Masse. Dennoch übt sie weniger als die Hälfte der Mond¬
wirkung aus, da die Entfernung der stärkere Faktor ist.
Die Anziehungskraft eines Himmelskörpers auf die Erde
ist seiner Masse linear proportional, während sie mit der
dritten Potenz der Entfernung abnimmt. Da die Sonne rund
388mal soweit von der Erde entfernt Ist wie der Mond,
wäre ihre gezeitenerregende Kraft um 388^mal kleiner als
die des Mondes, wenn Sonne und Mond einander gleich
wären. Bei den tatsächlichen Größen verhält sich jedoch
die Anziehungskraft der Sonne zu der des Mondes ganz
grob gerechnet wie das Massenverhältnis der beiden Him¬
melskörper geteilt durch die dritte Potenz des Abstan¬
des, also

Sonnenkraft S o n n e n m a s s e
Mondkraft M o n d m a s s e

das ist wegen der Existenz zweier Flutberge auf der Erde
sowohl bei Neumond (Mond und Sonne auf der selben
Seite) als auch bei Vollmond (Erde zwischen Mond und
Sonne) der Fall -, dann addieren sich die Kräfte, und es
treten besonders hohe Fluten ein (Springflut). Jeweils bei
Halbmond wirkt die Sonnenflut der Mondflut entgegen,
und es gibt besonders niedrige Fluten (Nippflut).
Die Kräfte, die da am Werke sind, liegen weit unter dem,
was man vermuten möchte. Ihre Größenordnung liegt bei
Zehntelgramm pro Tonne Erdmasse. Diese Kräfte reichen
dennoch, die Weltmeere in Bewegung zu versetzen und

1 _ 2 , 7 ♦ 1 0 ^
3883~5,9 !1Q7

= 0 , 4 6 .

Tatsächlich beträgt die theoretische Sonnenflut rund 46%
der theore t ischen Mondflut . Wi rken Sonne und Mond in
der gleichen Richtung fluterregend auf die Erde ein -und

Eine beeindruckende Erscheinung tritt in manchen Flußmündungen auf, wo der Strom nicht so unmerklich sanft kentert wie die Elbe, sondern mit
einer meterhohen Flutwelle hereinbricht. Bore nennt man diese Erscheinung und die gewaltigste soll die in dem chinesischen Fluß Tsien-tang Kiang

sein. Die Flutwelle erreicht eine Höhe von 4mund die Stromgeschwindigkeit beträgt 12 Knoten.



Entwurf einer Flutanlage von Jacopo Mariano
aus dem Jahre 1438.

Äquatorebene der rotierenden Erde stehen. Aber dos tun
sie in bestimmten Rhythmen nur jeweils für kurze Zeit, und
die Abweichung vom Himmelsäquator, die Deklination
von Mond und Sonne, bewirkt, daß die Flutberge nicht um
die Nord-Süd-Achse der Erde wandern, sondern um eine
Achse, deren Neigung sich dauernd ändert. Das hat zur
Folge, daß sich die Mor¬
genhochwasser zweier auf¬
einander folgender Tage
mehr gleichen als Mor¬
gen- und Abendhochwas¬
ser desselben Tages. Man
nennt das die „tägliche
Ungleichheit". Das stei¬
gert sich an manchen Stel¬
l e n d e r E r d e b i s z u r E i n ¬

tagesflut, wie z. B. im In¬
d i s c h e n O z e a n .

D o c h w a s d i e t a t s ä c h l i c h e n
G e z e i t e n s t r ö m e s o u n ¬

übersichtlich macht, sind
die geographischen Unre¬
gelmäßigkeiten. Sie bewirken, daß sehr hohe und ganz
unbedeutende Tidenhübe, extrem starke Gezeitenströme
und ziemlich schwache dicht beieinanderliegen können.
Wo s ich in Buchten das Wasser s taut , ents tehen meis t
hohe Gezeiten -insbesondere wenn sie so gelegen sind,
daß die Eigenschwingung ihrer Wassermassen in eine Art
Resonanzfrequenz mit dem Gezeitenrhythmus tritt.
Auf diese Weise entstehen an einigen Orten sehr hohe
Fluten. In Europa z. B. an der französischen Küste und an
der Westküste Englands, sodann an mehreren Orten der
atlantischen Seite Südamerikas und ganz besonders an
einer Stelle der USA, in der Fundy Bai, südlich Neufund¬
l a n d . D o r t e r r e i c h t d e r m i t t l e r e T i d e n h u b e i n e H ö h e v o n

14 Metern, die Springflut 21 Meter Höhe.
A l t e M e e r m ü h l e a n d e r R a n c e . S i e d i e n t e z u m M a h l e n v o n G e t r e i d e .

mehr als das. Auch die außerordentl iche starre Erdkruste
ist immer noch elastisch genug, um ein wenig nachzugeben.
Etwa um 20 Zentimeter verformt sich die Erde ständig,
wie man mit extrem empfindlichen Meßgeräten nachge¬
w i e s e n h a t .

Der Tidenhub auf dem freien Ozean ist verhältnismäßig
gering. Er liegt zwischen einem halben und einem Meter
Erst wo sich die Wasser in Meerengen und Buchten stauen,
entstehen die großen Höhenunterschiede zwischen Ebbe
und Flut. Es wurde bisher immer von den „theoretischen"
Gezeitenverhältnissen gesprochen. Damit sollte angedeu¬
tet werden, daß sich die Dinge in Wirklichkeit viel kom¬
plizierter verhalten; denn die Erde ist nun mal keine Kugel
mit einer gleichmäßig verteilten, überall gleich tiefen sie
bedeckenden Wasserschicht. Und selbst wenn sie es wäre,
w ü r d e n d i e T i d e n d o c h d a u e r n d v o n e i n a n d e r v e r s c h i e d e n

sein. Morgen- und Abendtide können sich nämlich nur
dann gleich sein, wenn der Mond und die Sonne in der

Flutmühle bei Brooklyn, angelegt um 1637.



In den Gezeiten äußert sich ein Energiepotential, das sich
dienstbar zu machen die Menschen seit Jahrhunderten er¬
träumen. Alle übrigen Wasserkräfte erscheinen unbedeu¬
tend dagegen. Man hat ausgerechnet, daß ein mittlerer
Tidenhub der Weltmeere von nur 0,7 Meter einer Leistung
von rund 40 Milliarden Kilowatt entspricht. Die maximale
theoretische Leistung aller Wasserkräfte des Festlandes
beträgt nur ein Siebentel davon.
Es hat schon in früheren Zeiten nicht an Versuchen ge¬
fehlt, die Gezeitenenergie entsprechend den jeweils vor¬
handenen technischen Hi l fsmit te ln in mechanische Arbei t
umzusetzen. Die äl testen Pläne für „Flutmühlen", die wir
kennen, stammen aus dem 15. Jahrhundert. Es waren
schwimmende Korn- und Sägemühlen, deren Wasserräder
lediglich die Strömung ausnutzten; die also, gemessen an
dem Gesamtpotential der Tide, einen denkbar schlechten
Wirkungsgrad hatten.
I n d e r N ä h e v o n N e w Yo r k i s t n o c h e i n e F l u t m ü h l e e r h a l ¬
ten, die im 17. Jahrhundert von holländischen Kolonisten
dort angelegt wurde.
Die Dampfmaschine stoppte dann die Bemühungen um das
Einfangen der Naturkräfte wie sie die Segel von den Mee¬
r e n v e r t r i e b . E r s t i n u n s e r e m J a h r h u n d e r t d a c h t e m a n w i e ¬

der über den Wert von Energiequellen nach, die sich nicht
verbrauchen. Ohne auf hier und da in Angriff genom¬
mene Pläne der letzten Jahrzehnte einzugehen, sei auf
die Projekte hingewiesen, die unser Thema in der Gegen¬
wart plötzlich wieder so aktuell gemacht haben.
In der Rance-Mündung in der Bretagne, bei St. Malo, geht
das erste große moderne Gezeitenkraftwerk seiner Voll¬
endung entgegen. Es wird mit 24 Maschinensätzen, deren

F A U S T

Mein Auge war aufs hohe Meer gezogen;
Es schwoll empor, sich in sich selbst zu türmen,
Dann ließ es nach und schüttete die Wogen,
D e s fl a c h e n U f e r s B r e i t e z u b e s t ü r m e n .

Und das verdroß mich; wie der Übermut
Den freien Geist, der alle Rechte schätzt.
Durch leidenschaftlich aufgeregtes Blut
In's Mißbehagen des Gefühls versetzt.

Ich hielt's für Zufall, schärfte meinen Blick:
Die Woge stand und rollte dann zurück.
Entfernte sich vom stolz erreichten Ziel;
Die Stunde kommt, sie wiederholt das Spiel.

MEPHISTOPHELES (ad Spectatores):
Da ist für mich nichts Neues zu erfahren.
D a s k e n n ' i c h s c h o n s e i t h u n d e r t t a u s e n d J a h r e n .

FAUST (leidenschaftlich fortfahrend):
Sie schleicht heran, an abertausend Enden,
Unfruchtbar selbst, Unfruchtbarkeit zu spenden;
Nun schwillt 's und wächst und überzieht
Der wüsten Strecke widerlich Gebiet.

Da herrschet Well' auf Welle kraftbegeistet.
Zieht sich zurück, und es ist nichts geleistet.
Was zur Verzweiflung mich beängstigen könnte!
Zwecklose Kraft unbändiger Elemente!
Da wagt mein Geist, sich selbst zu überfliegen;
Hier möchf ich kämpfen, dies möcht' ich besiegen ..

(Faust II, IV. Akt)

An der Rance entstand in den letzten Jahren das erste große Gezeitenkraftwerk der Welt. Dieses Bild zeigt, wie man die Baugrube trockengelegt hat.
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Das Gezeitenkraftwerk an der Rance ist kürzlich in Betrieb genommen worden. F o t o s B a v a r i a
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Generatoren je 9000 Kilowatt erzeugen, eine Gesamtlei¬
stung von 216 000 kW haben. Das bedeutet eine jährliche
Energieproduktion von etwa 820Millionen Kilowattstunden.
Diese ungeheuren Zahlen werden noch übertroffen von
den Erwartungen, die man an einige andere Bauvorhaben
stellt, wie z. B. das englische Severn-Kraftwerk-Projekt mit
2,4 Milliarden oder gar das argentinische in der Bucht von
San Jose mit 10 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr. Es
unterliegt wohl keinem Zweifel, daß bei dem von Jahr zu
Jahr anwachsenden Energiebedarf nicht nur diese, son¬
dern noch weitere Meereskraftwerke gebaut werden. In
der Sowjetunion wie in Kanada ist man ebenso am Werke
wie in Frankreich und England.
Da das Wort „Meereskraftwerke" fiel, sei erwähnt, daß
die Ausnutzung der Gezeiten nicht die einzige Möglich¬
keit ist, Energie aus dem Meer zu gewinnen. Sehr gute
Leistungen erhofft man sich von Verdunstungskraftwer¬
ken, deren Errichtung an Binnenmeeren sehr heißer Zonen
geplant ist.

Verhältnismäßig einfach im physikalischen Prinzip, aber
sehr kompliziert in der technischen Ausführung ist ferner
das Temperaturgefällekraftwerk. Bisher existiert nur ein
solches, und zwar an der Elfenbeinküste, in unmittelbarer
Nähe des Äquators. Schließlich sei noch auf Möglichkei¬
ten hingewiesen, die in weitere Fernen reichen, wie die
kontrollierte Kernfusion®). Doch alle diese letztgenannten,
noch zu bebauenden Felder gehören eigentlich nicht zu
unserem Thema, das sich in erster Linie nicht mit der Ener¬
giegewinnung, sondern mit den Gezeiten beschäftigen will.
Es soll daher nur über die Energiegewinnung aus Ebbe
und Flut gesprochen werden. Es wurde schon angedeutet,
daß die Strömungsenergie viel zu gering ist, um nennens¬
werten Gewinn aus ihr zu ziehen. Dagegen ist die poten¬
tielle (Lage-) Energie bei einem Tidenhub von etlichen Me¬
tern außerordentlich groß. Es gehört dazu eine Bucht, in
der man Wasser stauen kann. Das Becken wird durch ein
Stauwehr vom Meer getrennt, wodurch der Zu- und Abfluß
®) Siehe Heft 3/65 J. Koppe: Energie aus dem Meer. Kontrol l ierte

K e r n f u s i o n b e i 4 0 0 M i l l i o n e n G r a d

reguliert wird. In dieser Sperre befindet sich die Kraft¬
anlage,
ln der einfachsten Form, d. h. bei der Einbeckenanlage mit
nur einer Arbeitsrichtung, fließt das Wasser bei Ebbe
durch die Turbinen, also wenn das Wasser aus dem Becken
ins Meer zurückströmt. Die Turbinen werden eingeschaltet,
sobald das Niveau des Meeresspiegels etwas unter das
Niveau des Beckenspiegels abgesunken ist, und sie ar¬
beiten bis kurz vor Einsetzen der Flut, mit welchem das
Becken zur Wiederauffüllung geöffnet wird. Dieser Vor¬
gang wiederholt sich im Rhythmus von 12 Stunden und
25 Minuten. (Die 25 Minuten sind jene Zeitspanne, um die
sich jedes ffoch- bzw. Niedrigwasser infolge der Bahn¬
bewegung des Mondes verspätet. Von einem Tag zum
anderen verzögert sich die gleiche Tidenphase um 50 Mi¬
nuten.)
Ob Einbecken- oder Zweibeckenanlagen, ob die Turbinen
nur in einer Strömungsrichtung arbeiten oder in beiden
Richtungen, -das sind Fragen der technischen Ausführung,
die hier für das Verständnis des Grundprinzips der Strom¬
erzeugung unerheblich sind. Jedes neue Kraftwerk wird
d a v o n d e n a n d e r e n e t w a s a b w e i c h e n . D a s R a n c e - K r a f t -

werk ist z. B. so angelegt, daß die Turbinen, die einen
Laufraddurchmesser von 5,65 Metern haben, auch als Pum¬
pen arbeiten können.

S o v i e l ü b e r d i e G e z e i t e n k r a f t w e r k e . E i n u r a l t e r T r a u m

wird Wirklichkeit. Es war ein weiter Weg von dem ersten
Suchen nach der göttlichen Kraft, deren Atem das Meer
in Bewegung versetzt, bis zu den Milliarden Kilowatt, die
das Meer dem Menschen zu liefern die Schuldigkeit hat.
Aus vagen Phantasievorstellungen wurden exakte Natur¬
wissenschaft und rationelle Technik. Doch mit dem Erken¬
nen von Ursache und Wirkung ist man den letzten Geheim¬
nissen von Zei t , Kraf t und Raum in kosmischen Dimen¬
sionen immer noch nicht so sehr viel näher gekommen,
und der Triumph des menschlichen Geistes über die Ma¬
terie ist noch kein hinreichender Grund, die elementare
Schlußfolgerung des heiligen Hieronymus in Frage zu stel¬
len: „Nach einem ewigen göttlichen Gesetz".

3 5



1. Unterwasseraufnahme vom Modell der „Constellation", der Siegerin von 1964, im Schlepptank des Davidson Laboratory.

jA^merika-(PokaiR A N D B E M E R K U N G E N Z U M

Etwa alle drei Jahre entbrennt der Kampf von neuem,
versucht e in Herausforderer mi t e inem neuen Schi ff , mi t
einer noch besser durchtrainierten Mannschaft, mit neuen
Hoffnungen den Angriff auf die höchste Trophäe des
Segelsports: America’s Cup. Auch der diesjährige zwan¬
zigste Versuch, die 1851 von der Queen Victoria gestifteie
Silberkanne den Amerikanern abzujagen, scheiterte. Die
amerikanische Yacht „Intrepid" schlug die australische
„Dame Pattie" in vier Regatten viermal. Der jeweilige
Vorsprung war keineswegs überwältigend, nicht im ent¬
ferntesten vergleichbar mit jenem, den einst die alte „Ame¬
rica" hatte, bei der man nach der berühmten Anekdote
„vergeblich nach der zweiten suchte." Die Wissenschaft
vom Segeln hat bauliche und sportliche Leistungen gezüch¬
tet, die sich asymptotisch einem Grenzwert nähern. Der
mittlere Zeitunterschied betrug etwa zwei Minuten, bei
einer durchschnit t l ichen Renndauer von dreieinhalb Stun¬
den; das bedeutet eine Leistungsdifferenz von ein Prozent.
Es soll heute, wie die Überschrift zum Ausdruck bringt,
kein historischer Rückblick gegeben werden. Das haben wir

in Heft 6/64 ausführlich getan. Auch ist hier nicht der Ort
für einen Regattabericht. Wir haben es uns vielmehr zur
Aufgabe gemacht, anhand von unbekannten Bildern
einen Blick in die Werkstatt zu tun, ein paar Details zu
beleuchten, die erkennen lassen, daß nicht nur Geld, son¬
d e r n v o r a l l e m e i n e i m m e n s e A r b e i t i n d e r S a c h e s t e c k t .
In unserem schon erwähnten Ber ich t haben wi r anhand
von Spant- und Seitenrissen demonstriert, daß die millio¬
nenkostenden Zwölfer von heute mit großem Abstand die
kleinsten Schiffe sind, die je um den Pokal kämpften. Die
Ära der „Ranger" und „Endeavour" ist verständlicher-, aber
doch bedauerlicherweise vorbei. Indessen sucht man heute
den Rückgang im Aufwand durch Intensivierung auszu¬
gleichen. Endlose Versuchsreihen im Schlepptank, Einsatz
des Computers für optimale Ausnutzung der Vermessungs¬
formel, Berücksichtigung aller Konstruktions- und Material¬
vorteile, die die Technik heute zu bieten hat, und schließ¬
lich Regattatraining bis an die Grenze des Möglichen. Für
den Verteidiger ist es eine ungeheure Belastung, daß der
Pokal noch niemals verloren wurde. Die Prestigefrage wird



Chancen für Angreifer und Verteidiger auch heute noch nicht genau
gleich sind. Die obenstehende Aufnahme zeigt nur ein Beispiel dafür.
Die Amerikaner führen im Davidson Laboratory seit den dreißi¬
ger Jahren Schleppversuche für Rennyachten durch, in aufrechter
Lage sowie mit jeder beliebigen Krängung. Die Ergebnisse sind die
Grundlage für die nächste geringfügige Verbesserung der Rumpf¬
form. Kein Aufwand wird gescheut. Die Versuchsreihen mit den acht
neuen Modellen in 35 Modifikationen gehen in die Hunderttausende
(Dollars). Der Konstrukteur ist Olin Stephens, der seit seinem chef
d’oeuvre „Ranger" (1937) den Ruf hat, der beste Yachtkonstrukteur
der Welt zu sein. Die Unterschiede zwischen den Versuchsobjekten
s i n d m i n i m a l . A b e r a u f d i e f e i n s t e n N u a n c e n k o m m t e s h e u t e a n . D i e

Zeit des Gefühls für gute Linien ist längst abgelöst durch die exakte
Messung. Dieses mit allen Schikanen ausgerüstete Laboratorium steht
jedoch nur den Amerikanern zur Verfügung, niemandem sonst. Das
besagt in letzter Konsequenz, daß die Regatta vor Newport heute
nur die letzte Phase eines Wettkampfes ist, der lange vorher auf
wissenschaftlicher Ebene beginnt.
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D o c h d i e s c h i f f b a u t e c h n i s c h e n V e r s u c h e l i e f e r n n u r

die Voraussetzungen und garantieren noch lange
keinen Sieg. Ein schlechtgetrimmtes Segel oder ein
k l e i n e r t a k t i s c h e r F e h l e r k a n n a l l e Vo r t e i l e z u n i c h t e
machen; selbstverständlich ist auch die Oberflächen¬
b e s c h a f f e n h e i t d e r A u ß e n h a u t v o n e n t s c h e i d e n d e r

Bedeutung, die vor den Wettfahrten stundenlang
liebevoll poliert wird.
Man soll nicht denken, daß immer alles perfekt funk¬
t i o n i e r t b e i Ya c h t e n v o n s o h o h e m S t a n d a r d . A b s i c h t ¬

lich zeigen wir Bilder wie Nr. 4und 8, wo der „Con-
stellation" bei einer Trainingsfahrt für die Aus-

/
/

5 . F l e x i b l e r M a s t
u n d G r o ß b a u m

auch be i 12-m-R-
Ya c h t e n .

Oben „Columbia"

6 . R e c h t s

,Dame Pattie'

2, 3, 4, 6, 10 UPI

5, 7, 8, 9, 11 AP



Q u a l i fi -scheidungsregatta für die
kation als diesjährige Verteidigerin
der Spinnaker zerfetzt, wo der „Intre-
pid" bei einer Probefahrt das Groß¬
segel von oben kommt -so etwas
kann auch in der Regatta passieren,
wenn man die Belastungsgrenzen über¬
schreitet. Geht man jedoch nicht bis an
diese Grenzen, hat man keine Aussicht,
zu gewinnen. Das gilt auch für den
Menschen, und dessen Belastungspro¬
ben sind verschiedener Natur. Sie ge¬
hen in mehrfacher Hinsicht bis an die
Grenzen: Bei steam bis an die physi¬
schen Kräfte, bei guter Brise an die des
takt ischen Vers tandes und be i F laute
a n d i e d e r N e r v e n I

Die Fotos Nr. 5und 6zeigen Finessen
des Segeltrimms. Der flexible Mast ist
keine Sache mehr der Finndinghies
oder Starboote, man macht systema¬
tisch Versuche auch mit größten Yach¬
ten, wie das Bild von der „Columbia"
beweist. Auch der Großbaum hat ge¬
gen früher seinen Charakter verändert.
Man erinnere sich der in die Höhe ge¬
zogenen Querschnitte bei den J-Yach-
ten mit ihrem großen Widerstands¬
moment gegen vertikale Durchbiegung.
Heute ist der Baumquerschnitt eine ho¬
rizontale Ellipse, und mit ausgeklügel¬
ter Schotführung wird der Baum derge¬
stalt verbogen, daß das Großsegel den
der Segelstellung gemäßen Bauch er¬
hält. Der Großbaum der „Intrepid" ist
a u s T i t a n i u m .

I n t e r e s s a n t s c h i e n m i r a u c h d a s F o t o

Abb. 7, das die Bugform der „Intrepid"
zeigt. Eine gewisse Wiederannäherung
an den sehr gestreckten Linienverlauf
großer Rennkreuzer früherer Zeiten ist
unverkennbar. Ansprüche an Seefähig¬
keit werden nicht gestellt. Zu einem
O c e a n - R a c e v e r h ä l t s i c h d e r D r e i e c k s ¬
k u r s v o r R h o d e I s l a n d w i e F l o r e t t z u
s c h w e r e m S ä b e l .
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9. Eine Phase der diesjährigen
Regatta. Die Skipper der
„Intrepid" (Bus Mosbacher) und
der „Dame Pattie" (Jock Sturrock)
standen sich 1961 mit „Wetherly"
und „Gretel" schon einmal
gegenüber.



10. Exakter Nachbau des Schoners „America", der 1851 den Pokal der Königin Victoria in die neue Welt entführte. 11.



(um 1900)
pon 0 c ^ ( ü t e r

50leine flcine SSerft ift niifit mel^r, fie mufete einer neuen
3eit raetd&en. gifd&bampfer löfdjen jei^t il^re :8abunö burt,
mo e in f t b ie Heine Sßer f t roax unb 0d6i f f§d immerer ibr
n l t e ^ , e b r e n n o E e ^ ^ a n b m e r f a u M b t e n . 4 ) u n b n ) e r f i n
feiner alten Slrt ift „an be Sßatertant" fo lanöfant ba®in=
gegangen. ÖJeblieben ift nur bie (Erinnerung, bie (Erinne=
rung an jene 3eit, in ber idb um bie öabrbunbertmenbe auf
meiner Heinen Sßerft in Slltona ba^ 0d6iff^äimmererbanb=
merf er lernte. 5lEeB mirb in mir mieber lebenbig. I föel ib
eine ^üUe von neuen (Einbrüifen mirtten bamal^ auf mid6
jungen 3Jtenfd6en ein, ber ncEfommen unbefd^mert in ba^
ßeben unb ©(baffen btefer Heinen äöerft eintrat. ^)ier
berrf(bte no(b ein anbere^ Seben alB auf ben Hamburger
©rofemerften, hier mußten nach altem ®anbmerf^braucb unb
na(b alter ^emobnbeit bie ©(biff^dtmmerer mit eigenem,
b. b. felbft bef(bafftem ^anbmerBseug ihre 5(rbeiten au^=
föbten. ©elbft „be grate ©lienfteen", ber tagaus, tagein
benui^t mürbe, mußte mit ber §anb gebrebt merben. Sljt,
^etbfel unb ̂ anbfägen maren meine meift gebrau(bten
®anbmerBaeu0e- 3 e r f d & n e i b e n b e r a u ^ g e b a u t e n
unb an ßanb gebra(bten ^it(bbinemaften fteHte bie 3öerft
bie bafür erfarberli(ben ©(brot= unb ^ronfägen. ^ägli(b
fonnte idb neue 35ilber in mitb aufnebmen, tägli(b aber
mudbfen meine Stufgaben, immer mehr fühlte i(b mi(b al^
(Elieb meinet SSetriebeB. ®ie Söerft mürbe meine Sßerft.
^a§ patriar(jbalif(j&e S5erbältni^ smifcben „S5aa^" unb un^
tat fein 95efte^ basu.
Q'mmer nodb febe i(b fie nor mir, bie Heine Söerft an ber
(Elbe, am ÖußnunH ber hoben S5bf(bung, bie ben Slbfcbluß
be^ @jeeftrü(fen^ gegen ben (Elbftrom bilbet. ®ier, smiWen
ben beiben mx ^almaille, ber alten ^atriäierftraße Slltona^
binauffübrenben ©traßen unb äioifdbcn alten ©peitbern ein=
gebettet, bauten mir unfere S5oote, dogen unfere ©^iffe auf
ba^ ißanb, bauten unb hobelten au^ ben langen unb f(bmeren
S5it(bpineböläern bie bi(len Untermaften unb fanftigen
0ftunbbbläer für bie an ber Söerft liegenben ©egelWiffe.
Dbgleitb ba^ Söerftgelänbe ni(bt befonber^ groß mar, maren
boeb smei einfache felgen 8um ^odbaieben non ©(hüten unb
eine ©lipanlage aum Stufminben non Heinen Mftenfabr=
sengen oorbanben. ^ie ©lipanlage mürbe befonber^ oiel
benufet. ©ie beftanb au^ brei nebeneinanber liegenben
ît̂ pinebalten, bie auf bem aum ©trom abfaEenben 3öerft=

gelänbe jemeil^ gut amei SEeter ooneinanber gelagert
maren. 9Eit ihren (Enben reichten fie meit in ben ©trom bin=
ein unb lagen bort auf ben ^bpfen oon eingerammten
pfählen. Stuf ben (Eleitflächen ber Spalten fonnte ein aufam=
menbangenbe^, magenäbnliche^ (EefteE, ba^ ba^ berauf=
aubolenbe ©dbiff feftbielt, auf unb ab gleiten. ©oEte nun ein
©chiff mittel^ ©lip auf Sanb gesogen merben, fo mürben
bie ©leitflüdben ber langen ^itchpinebalfen aunächft gut ab=
gefchrapt unb bann mit einer bicfen 5talg= unb gettfchicht
befchmiert, ber ©lipmagen in ba^ Sßaffer berabgelaffen unb
unter ba» beraufsubolenbe ©(hiff gebracht. S^achbem ba^
Schiff //öoboit", b. b- ein ®alt auf bem ©lipgefteE gefunben
batte, fonnte mit bem Slufminben begonnen merben. Q^mmer
höher unb höher ftieg ba^ ©dbiff auö bem Söaffer berauö,
bi^ e^ enblidb oon ber SJlaftfpifee bi^ aum ^iel oöEig auf bem
^rocfenen ftanb. S5ei größeren ©dbiffen reichten bie Slrbeitö=
früfte ber Söerft nicht auö, eö mußten C>ilföfräfte oon
benachbarten Sßerften binaugeaogen merben. Untermaffer=
arbeiten an ©egelfdbiffen mürben in bem im $afen liegem
ben ©dbmimmbocf auögefübrt, oon bem ich noch eraäblen
m e r b e .
3um ^)eben, ©enfen unb SSerlagern oon Sftunbbölaern mie
ajtaften, Eaben unb fonftigen ^aubölaern ftanb nur ein böl=
aerner ^ran, ber banbbebient mürbe, sur SSerfügung. Unter=
funft^räume, mie fie jefet gang unb gäbe finb, maren nicht
oorbanben. (E^ gab nur eine fihuppenäbnliche S3ebadbung für
boB ©tapeln oon ©ichenboblen unb UnterfteEen unferer
SßerfaeugMiften, bodb mußte megen ^lafemangelB auch noch
ein ^eil ber SßerfaeugMften im freien fteben. Sür ba^
Slufmeffen unb berechnen oon ®ölaern mürbe al^ Öängen=
maß nicht ba^ SQteter, fonbern nach altem ^anbrn erfahr auch
ber „Suß" unb amar ber „Hamburger Suß" mit an)ölf 3oE
angemanbt. Sluch bie aum S3efeftigen ber (Eichonplanfen
benufeten ©piefer, b. f. banbgefchmiebete ©chiffönägel, mur=
ben nach 3oE berechnet, man fprach alfo oon founbfooiel^
aöEigen ©piefern. S)ie Sänge oon Sangbölaern mie ©pieren

ufm. mürbe mi t fogenannten „^e infoot f tö ffen" , mi t 9Eeß=
latten, bie sehn Suß lang maren, gemeffen. fEedbt ungünftig
maren bie ©tromoerbältniffe oor ber Sßerft. Eur eine 80 biö
100 mbreite SBafferflä^e ftanb für baö $o®aieben bam. S(b=
laufen ber ©chiffe aur SSerfügung, ba ber Stltonaer $afen
auf b ie fem ^ei l burdb ben Sei tbamm oon bem (Elbf t rom
getrennt mar. S5efonberB binberlidö für unferen Sßerftftranb
mar bie rafenbe ©trömung, mit ber ber (Ebbftrom immer
mieber oer fuchte, unfere ©l ipanlage au unter fpü len, unb
baburch unferen S5oot^oer febr febr er fchmerte. ©ür ba^
©lippen ber Heinen Scibtaeuge unb für baö 4)od6aieben ber
©chuten mußte „©taumaffer" abgemartet merben.
3ßie geftaltete fidb nun im Eabmen eine^ großen S(rbeitö=
anfaEeö fo ein arbeitsreicher ^ag für mich? ^a foEte a.
unter (Einfafe oon oermebrten SlrbeitSfräften eine teilmeife
neue S^eplanfung an einer bänifd&en 33rigg, einem ©dbiff
mit atoei ooEgetafelten SEaften, oorgenommen merben. ^ieS
bebingte aber, baß bie bölaernen S^lanfen, um fie beffer
anbringen au fönnen, oorber gefteamt merben mußten, eine
Strbeit, bie audb mobl unS Sebrl ingen aufiel. ©o mar eS
auch an jenem SEorgen, alS ich fdbon oor oier Uhr auf bem
SSerftgelänbe mit bem ©teamen ober Wochen ber ^laufen
beginnen mußte. S5ier Hbr morgens, überaE noch große
©tiEe, nur oom hoben ^urme ber alten ^irdbe au Dttenfen,
ber ber bänifdbe ^önig (Ebrift ian ben Eamen „(Ebrift ianS=
firdbe" gegeben batte, fchlug eS oier ooEe ©chläge. SSom
Sßaffer baEte ber ^lang einer ©chiffSglocfe. ®S fchlug acht
Olafen, ^er Sloi fo „(Sjr iEe", ber unfere ©tabt angelaufen
batte, ging mieber feemärtS. ©onft große ©tiEe an Sanb
unb auf bem SSaffer. Unter bem ©teamfeffel brannte tüdbtig
baS Öeuer, ein ©tücf ^itchpinebola nach bem anberen „bal=
lerte" ich unter ben ^effel, baau noch Slbfallbola oon ^ech=
unb ^eertonnen. ^arnpf aifdbte auS aE ben ©teEen beS
©teamfaftenS, bie nicht ooE unb gana mit SSerg abgebidbtet
maren. Hm fech^ Uhr mar „turn to", bie Slrbeit auf ber
SBerft begann. ^55ie gefteamten "planten mürben berauS=
geholt unb fo fdbneE mie möglich inS ©dbmimmbocf gebracht,
um fofort eingebaut au merben.

^oef batte eS mir angetan. @S mar im (Eegenfafe au
ben mobernen eifernen ©dbmimmboefS ein alteS bölaerneS
^aftenboef mit ^obenteil, atoei SängS= unb £iuermänben.
S)ie eine £luermanb mar Happbar mit bem ^oef oerbunben.
3um (Ein= unb SluSboefen ber ©chiffe mürbe biefe £luer=
manb meggefiert. ^aS eingeboefte ©dbiff ftanb auf einem
^ielftapel, ber auf bem ^obenteil beS ©oefS gelagert mar.
9tunb um baS ©dbiff mar eine hohe ©tellage gebaut morben,
auf ber nun baS ^nbringen ber bölaernen ©dbiffSplanfen
auSgefübrt merben foEte. Eadb altem ^anbmerfSbraudb
mürben bie planten mit langen, adbtfantigen, ftangen=
ähnlichen unb auS hartem ®ola gefertigten fogenannten
„polten S^ogelS" befeftigt, bie man im Snnern beS ©dbiffeS
mie audb an ber Stußenfeite mit Heinen teilen auS ^artbolS/
in ber $afenfpradbe „^öbelS" genannt, abfeilte. ®ieroon
mirb auch mobl baS SSort „S)öbelmoofer", mit bem man
gern bie ©dbiff^aimmerer beaeichnet, ftammen.
(Eine angeneWe Unterbrechung in biefer fdbmeren Slrbeit
mar bie ̂ r̂übftücfSpaufe in ber alten ̂ î oefbube, in ber eS
immer nadb braunem ^eer unb ®anf rodb, unb in ber
getroefnete, fliegenbe Öifche oon ber ^SDeefe berabbingen.
$ier faß ich bann mit aEen alten ©chiffSaimmerleuten au=
fammen. (Eine anbere SBelt tat fidö oor mir auf. ©eeleute,
„ole SarenSlüüb meren bat", bie hier aufammen faßen.
Männer, bie bie ganae große SBelt fennengelernt batten,
©ie maren überaE au $aufe, fie fannten ?5riSfo, fie fannten
Olio, fie fannten ©changbai, überhaupt ben ganaen fernen
Dften. Slber auch oon fdbmeren ©türmen in ber S^binefifdben
©übfee fomie oon ©turmtagen bei ^ap ®orn mußten bie
alten ^antjeS au eraäblen. SBenn bann bie ^aufe beenbet
mar, ftanb idb immer noch unter bem (Einbruef ihrer (Bo-
fdbidbten. Sludb oon ber bänifdben S5rigg, bie bei unS im ^oef
lag, unb an ber mir aEe arbeiteten, mürbe gefprodben. 3ßie
mar eS man nodb? ^ie ^rigg batte ^ap ®orn gerunbet, ben
Stquator unter bem Sfiel gehabt unb mar auf ber Q^abrt nach
bem Eorben in eine minbftiEe 3one geraten, tagelang mar
bie Brigg nicht oon ber ©teEe gefommen. ^ura entfdbloffen
batte ber „SClte" bann einen $ai bcirpuniert unb ber „5tim=

bie ©dbmanafloffe beS ®aieS an baS äußerfte
(Enbe beS ^lüoerbaumeS, baS Eoef, genagelt. Unb fiebe ba.
m e r m a n n
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äucicreirrjt, mißiitcn bic alten OantjcS evft mal einen tücf)=
tigen ©tfjIncE, bie fjalüe 3-laftfje mav gleirfj leer.
Sn meinen Stnfgaöen gef jov te nur f j , S l rbc i tSt icg inn nnb
Slvöei tbbccnbignng mi t e inem ©lot fe iuc ic f jcn ansugeben.
Jltu’v niefjt etjev bnvftc ba§ ö)(acEen3eirf)en gegeben uievben,
bis bei' C'feiitan non il^lübm &ertönte, bei im gmiäcn
.?)nfen 31t bören umr. ©0 lunv eS morgenS, mittags nnb
abenbS. SBefonberS eil ig batten mir eS immer, menn bie
SiJittagSpnnfe nngc3eigt mürbe, beim eS mnüten biejenigen,
bie bie aJiittngSpnnie an Snnb uerbringen umliten, mit ben
®Jcrftbooten an Sanb gefcljt merben. Siefe Seit ging non
ber ibHttagSpanfc ab, bie nm ein Itbr febon mieber beenbet
mar. SUio tarn eS jeben ®Httag 31t einem SSettinbren ber
5Büüte; günftig mar cS mir, menn mir 0rlnt batten, ©ei C£bb=
itrom mar eS bebentenb febmieriger. QSrofic ©efebitflirbJeit
tonnte man bann befonberS beim Stniegen ber ©oote seigen,
bo(b mir SnngenS mnrben gut bamit fertig. 9(IteS batte für
nnS feinen befnnberen Dbeis.
©egenüber ber füSerft mar eine tteinc ©aftmirtfebnft, bie uicl
non ben ©cbiffSsimmererlenten anfgefnebt mnrbe, meil fie
bort ancb 31t SOtittag offen tonnten. Q'cb tonnte mir fein
SJtittngefien geben laffcn, meine ftnfeben mnren leer. ®nrnm
nubte icb bie SJtittagSnnnfe mtS, nm bie nnf ber SSerft
inntjerliegenben leeren ©ierflnfcben 3nfnmmen3itfncben, bie
icb bann ber guten alten aSirtSfran brarbte, 9Jtnttcr ©raubt.
Ciierfnr befam icb bann etmaS non bem übriggebliebenen
Wittageffen. fßnnft ein Ubr ging eS mieber nnf ben Strom
bimntS 3U neuer 9trbeit.
5-ür bie ÜtncbmittngSftnnben mnbte icb mit ber gnn3cn Erem
bei einer groben nnb nmfnngreicben 9lrbeit mittjclfen. 9tn
bem eingeboiften ©cfjiff, ber bnnifeben ©rigg, fotitc ber
oüllig serfreffene Slnoferbefcbtng erneuert merben. ®ie
Erneuerung mar oon größter ©ebentnng, meil burct; bie
©rünfvanbitbnng mif ben Stupferotntteu ein ÖeftfetäCn oon
©cemufebetn nm ©ebiffSrumpf oerbinbert mnrbe. Smincbft
mürben bie alten Stupferplntten mit ber bnrnnterliegcnben
?yit3icbicbt berntigeriffen, bann ber ©ebiffSrumpf neu tnlfn=
tert, geteert unb mit neuen S-ilalagen bebcift. Sulefet tarn
bann baS Stnbringen ber neuen ^upferplntten. 9ioctj beute
meifi icb, mic miebtig icb mir bnmnlS oorfnm, mit alt beu
erfabreuen ©(biffSsimmererleuten im gleicbcn SlrtieitSgnng
3u ftoben. ajfeiue Strbeit mufüe bie gleiche fein mie bie ber
nnberen. ©o mar eS nncb an biefem 2;ng. Stbgebroeben
mnrbe biefe Ströeit erft bureb baS ©cbluÜ3eicbeu ber ®oif=
glotfc um balö feetjS Ubr. ?^ür uuS Q'ungenS mar nfier uoeb
eine Befonbere 9trbeit aufgefpnrt: ber ©ebiffSrumpf füllte
geteert merben. .?>ierbei batte icb bnS 't-'ccfj, bem bnnifeben
Mappen, ber nnfere 9tröeit überbolen moUte, einen groben
ScertlecfS auf feine meibc ©orbfnife 31t inacben. Snerft
ftnfete ber Mappen, bann aber fing er nn 311 febimpfen.
.Ummer mieber bürte ietj: „©ainmel San, ©ntnii" nfm. ufm.
.Uetj lieb micb nicht ftören unb teerte rutjig meiter. Ser Mnp=
pen aber, immer noetj febimpfenb, maebte mm, bnb er fort=
fnm. aSar ber SmifrbcnfnH biermit erlebigt? Meiner mnbte
eS.

Snngfam ging nun nncb biefer nrbeitSreiebe Sag 31t Eube,
„m, SimmerUutb, mm mnr bat ot bi lütten Sib, bat fi no
.SnmS fnunnt", rief man nnS nuS bem oorbeifnbrenben
©oli3eiboot 31t, nnb bnS fnnhen mir nncb, ber Sag mnr lang
geling gemefen.

ber Iniigerfebnte SBinb fam mieber nnb brnebte baS ©ebiff
meit in ben Mmial bineiii.
9tim ging eS mieber unter bnS Slnctj, b. b. unter ben ©oben
bcS ©ebüfeS, um beim 9CuSmecbfeln ber ©tapeUiölser, auf
bonen ber Sbiel beS ©ebiffeS ftnnb, 31t bclfeii. Ein ©tnpelbols
bcftnnb nuS 3ioei fcljmeren in Mcilform geirbnittenen ©locfeii,
bie fo sneinnnber gelagert mnren, bafj .Steilflnclje auf Meil=
flncbc lag. Siefe Sagcrmig erinöglicbte eS, bie Meile buretj
atammen ooneimmber 311 lofen. Sn3U bebiente man fiel)
einer aUnnmelramme, eines fcbmereit EicbenblocfeS, ber auf
einem fcbrngliegenben mit Sett nnb Seife befebmierten ©rett
bim unb bcrgc3ogen mnrbe. ©ei biefer Slrbeit mnrbe ein
altes atainmlieb gefungen:

„.fMii 1111 .&er,
früü3 nn gner,
je länger be geit,
je beter fje fleit.
©oeb in .jieuen,
mi luüllt ein geben,

nfm. ufm.
Mnm bann mal ber Mappen beS ©ebiffeS unter baS Slncb,
um ficb bie Strbeit aii3uieben, baiiit bicB eS gleich:

Se Mappen fall lernen,
be ©tüürninim bnneben,
be langt in be Safeb,

rührte ficb ber Mappen aber nicht, bann bicfi cS meiter:
1111 febitt nnS lunt!"

@oot, bat allenS plnttbüütfcb meer, fünft harr fit muH man=
nigeen be SteeS ftott, beim ©Inttbeutfcb mar febon iiiimer bie
©pracbe „nn be SBater tant " . ffl l i r fa l l t bnbe i e ine fle ine
©efcl j icbtc ein, bie icb gern megen ihrer SebenSmeiSbeit
e rsäb len inücbte . E iner imfercr S immer len te mürbe oon
ben atltcren oft mit „Matt itii Ubl" gernfen. ©alb hatte ich
bernuS, mie cS 3uinmmenbing. ©ein ©nter batte oor Sabren
in ber Stäbe ber jetiigcii Eiilcnftrnfie in Cttenfen einen alten
Sorffrng, ber „Matt nn Ubl" biefj, nnb loeSbalb biefi er fo?
9lm alten SnebmerfbnuS mar ntS fBMrtSbauSfcbilb bie au8=
gefebn i t tene Sonn e ineS ©aui i ieS angebracht , in beffe i i
©nimifrone eine Eule fafj, bie eine SJhmS ucr3cbrte. 9tm
Siifje beS ©numeS faf; aber eine .Stabe, bie neibifcb 3itr Eule
binnnfbl i i f tc. Sie Qti fcbri f t beS ©cbi lbeS befngte, bnf; bie
Eule 3iir .Stabe fagte:

„Statt, bu inüf? meten,
miggöimt ©root mnrb of eten!"

Qcb habe mir bicfeii alten plattbeiitfcben ©pritcb für baS
geben geuierft. -9tun aber 3urüif in bnS alte 25oif.
Unter bem Slncb mnr eS nicht befonberS bell. ®ieS mnrbe
meiblicb nuSgennbt. ©011 bem einen nnb bem anbern mnrbe
ich bann innncbmnl nn bie ©eite genoinmen. Ueber brüctte
mir bcimlicb eine fleine Slnfcbo in bie Cmiib. Seife fngten
bie alten SnntjeS bann: „©ibben mat ©ebarpeS", „800b bi
aber nicht tofnten fregeii". 3'cb mußte, eS foHte „Mööin mit
3tum" fein. Qtn .?>nnbmiibreben batte ich meine mafeben mit
Uflnfcben oollgeftopft. 9tnn hieß eS fcbnell ungefebeu mit
einem aioot an Sanb 311 tommen, nm bnS notige „ööl" 311
holen. aiSenn möglicb, mnrbe fo ein Jluftrag mit bem ,'öeram
holen oon .OaiibmcrtSgefcbirr ober fonftigen ©neben ucrbim=
ben. ailleS mußte fcbnell oor ficb geben, beim bie „Smrftigen"
mnrteten febon. Mnuiii batte ich ihnen bie Slnfcben mieber

ferieniag (67)
c

Oft, wenn ich mittags in unserem Eisengarten vom Hoch¬
haus zum Dock spazierte, die Beete abschritt, auf denen
d i e S c h i f f e w a c h s e n , t r ä u m t e i c h d a v o n , e i n m a l i m w i n d ¬
geküh l ten Sonnengar ten der Iber i schen Ha lb inse l bum¬
meln zu können, in Portugal. Träume reisen mit den Wol¬
k e n , M e n s c h e n m i t a l l e m w a s R ä d e r h a t u n d s i c h f o r t b e ¬

wegt. Im Land der Portugiesen kommen noch vier dunkel¬
graue Eselsbeine dazu. Das sind die VW's von Portugal,
d i e d i e s c h w e r e n u n d d i e l e i c h t e n L a s t e n h i n - u n d h e r t r a ¬
gen. Da sitzt so ein schwarzberocktes Mütterchen auf ihrem
Mul i und t rappe l t m i t i h ren Me lonen und Tomaten zum
Markt. Durch die Gassen der eng aneinander geschmieg¬
ten Häuschen zieht der Duft von frischgebackenem Weiß¬
brot. Die Frauen sind schon unterwegs zum Bäcker. Noch
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dem Sand vibriert Sonnenglut. Libellen schweben zu Gast,
ein schlaffer Luftzug erhebt sich und st irbt wieder. Leise
l o c k e n d i e W e l l e n . S i e w a s c h e n u n e r m ü d l i c h d e n M u s c h e l ¬
k a l k d e r F e l s k ü s t e a u s u n d s c h w e m m e n S t e i n e u n d S c h a ¬

len an, unentwegt.
A m A b e n d s e n k t d e r H i m m e l s e i n w e i t e s k l a r e s B l a u i n

sattes Violett. Angefül l t mit Sonne bis unter die Wimpern
ra f f t man s ich sch l ieß l ich zum Heimweg auf . Vorbe i an
glat ten Eukalyptusstämmen und knorpel igen Feigen führ t
der s taubbedeck te Weg zu we ißgeka lk ten Häusern , aus
denen Rauchschwaden von grillenden Sardinen ziehen.
Die Sonne sinkt, und das Leben beginnt zu pulsieren in
der k leinen Stadt, nicht weit vom Cap San Vicente. Die
Restaurants entzünden ihre Lichter, der Marktplatz qui l l t
über von Braungesichtern. Kinder tol len ausgelassen um¬
her, bis spät in den Abend hinein. Das Fil igran der Bal-
kone verschwindet im Dunkel der Nacht . F ischer k ippen
i h r e n V i n h o T i n t o o d e r s i t z e n a u f d e r H a f e n m a u e r u n d

schauen auf die kleinen Lichter am Horizont. Da wird ge¬
fischt für morgen.
Morgen früh beginnt es von neuem; Fische, Sand und
Sonne, die Plateros, die bunten Bootchen. So reiht s ich
ein Tag an den anderen, —eine goldene Ferienkette
glückl icher Tage.

warme Brote und Brötchen stopfen sie in die weißen Lei¬
nensäckchen, auf die sie Pao gestickt haben. Große Räder
kleiner Karren klappern auf holpr igen Pflastersteinen, mit
Ä p f e l n , Tr a u b e n , P fi r s i c h e n u n d G e m ü s e b e l a d e n z u m
Mark t , Dor t s i tzen d ie Por tug ies innen, rund und braun,
m i t Kno ten im Nacken , e inem go ldenen Kreuzchen au f
dem mächtigen Busen, und halten farbenprächtige Früchte
f e i l . I n z w i s c h e n e n t l ä d t d i e „ P r i n c e s a " i m H a f e n i h r e

F r a c h t . E i n M a n n s t e h t
m i t t e n i m S a r d i n e n ¬

b a u c h d e s K u t t e r s u n d

schöpft einen Korb voll
h e r a u s , r e i c h t i h n d e m
nächsten. Mit elegan¬
t e m S c h w u n g fl i e g t
d a n n d e r K o r b v o n
B o r d h o c h a u f d i e K a i ¬
m a u e r i n d i e H ä n d e
d e s n ä c h s t e n K e t t e n ¬

gliedes. Dieser braune,
hemdsärmelige Fischer
s c h ü t t e t d i e S a r d i n e n

gleich in flache Kisten,
d i e , m i t E i s w ü r f e l n
b e s t r e u t , s o f o r t i n d i e
F i s c h f a b r i k w a n d e r n .

E i n S t ü c k c h e n e n t f e r n t

d a v o n w i r d a u f e i n e m

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

der übr ige Fang ver¬
s t e i g e r t . U n h e i m l i c h e
T i n t e n fi s c h e s a u g e n
sich mi t ihren Näpfen

Ia auf der Platte fest,
1': Langusten klappern
f- noch einmal mit ihren

Schwanzenden, flache weiße Seezungen versuchen einen
le tz ten Lu f t sp rung , p ra l l und s ta r r l i egen d ie Makre len
neben meterlangen geschmeidigen Si lberfischen. Barsche,
g roß und g röße r, b i e ten i h r F le i sch , —Ka tzenha ie und
D e l p h i n e w e t t e i f e r n i n i h r e m G e w i c h t m i t d e n T h u n ¬
fischen. „Wer möchte Rochen essen?" f ragt e ine weiße,
w e i c h e , fl a c h e M a s s e .

D ie Sonne s te ig t , am St rand w i rd der Scha t ten knapp .
S c h w a r z b r a u n s p i e l e n E i n w o h n e r u n d S o m m e r g ä s t e i n
h e i ß e m S a n d u n d e r f r i s c h e n d e m W a s s e r , D i e Z e n i t h i t z e

zw ing t d ie me is ten Gäs te i n ve rdunke l te Z immer, übe r

e l k e



L e h r a b s c h l u ß f e i e r

39 Junggesellen haben in diesem Herbst ihre
Lehre abgeschlossen und alle haben die Fach¬
arbe i te rp rü fung bes tanden. Er le ich te r t kön¬
n e n d i e A u s b i l d e r e r s t e i n m a l w i e d e r a u f -

a t m e n .

H e r r R a u d e n k o l b e r w ä h n t e i n s e i n e r A n ¬

s p r a c h e d i e w i r t s c h a f t l i c h e N o t w e n d i g k e i t
ausreichender junger Facharbeiter.
In der Begrüßungsrede von Herrn Saß wur¬
den besonders die Starkstrom-Elektr iker ge¬
lobt, drei von den acht Kandidaten, Kay Ar-
f e r t , Wo l f g a n g Z w e r n e r u n d H e i n e r K w i a t -
k o w s k i , h a t t e n d i e p r a k t i s c h e P r ü f u n g m i t
d e r N o t e „ E i n s " b e s t a n d e n . G u t e R e s u l t a t e
h a t t e n a u c h d i e M a s c h i n e n s c h l o s s e r K l a u s

N o r m a n n u n d J o h a n n e s v . E i t z e n , d e r M o d e l l -
T i s c h l e r S i e g f r i e d S e i f e r t , d e r E l e k t r i k e r
G ü n t h e r B e l l m a n n u n d d e r I n d u s t r i e k a u f ¬
m a n n H e l m u t h B e c k e r . S i e a l l e e r h i e l t e n

Buchpreise.
Herr Suhr bat die jungen Menschen, in ihrem
Arbeits leben die Kol legial i tät zu beherzigen.
Eine ausgezeichnete Beat-Band gab der Feier
den richtigen Rahmen. A . R a d e m a c h e r- A »

Die Lehrausbildung auf der DW
Die Schulabgänger „Ostern 1968" s tehen je tz t vor ihrer
Berufswahl. Das Elternhaus sowie die Berufsberatung des
Arbeitsamtes geben ihre Erfahrung weiter. Auch die Deut¬
sche Werf t s teht a l len Interessenten gerne mi t Rat und
Tat zur Seite. Bewährte und erfolgreiche Ausbilder helfen
dem jungen Menschen, den richtigen Berufsweg zu wählen.
Bewerber und Interessenten, deren Angehörige auf unse¬
rer Werft beschäftigt sind, können sich bei unserem Aus¬
bildungsleiter, Herrn Saß (Abt. Kupferschmiede, Tel, 353),
o d e r b e i M e i s t e r A l t h o f f i n d e r L e h r w e r k s t a t t , Te l . 2 4 4 ,
m e l d e n .

Zu Ostern 1968 stellen wir noch Lehrlinge zur Ausbildung
für folgende Berufe ein;

M a s c h i n e n s c h l o s s e r , S c h i f f b a u e r , D r e h e r , S t a r k s t r o n i -
e lek l r iker, Kupferschmied, Kessel - und Behäl terbauer,
B l e c h s c h l o s s e r , M ö b e l t i s c h l e r , S c h i f f s z i m m e r m a n n , t e c h ¬
n i s c h e Z e i c h n e r i n n e n .

Wir sorgen für e ine gründl iche und umfassende Berufs¬
ausbildung in unserer Lehrwerkstatt und in den verschie¬
denen Werkstät ten unseres Betr iebes. Vie lse i t ige AusbiT
d u n g s m ö g l i c h k e i t e n n a c h d e n m o d e r n s t e n t e c h n i s c h e n
Praktiken bieten die Gewähr für eine gute Ausbildung.

Auswär t i ge Bewerbe r können s i ch sch r i f t l i ch und te le¬
fonisch melden (Tel. 84 01 62 44). Unser Betrieb ist mit
werfteigenen Bussen zu erreichen. L A , A l t h o f f

Behelmt und behütet Erst im Jahre fünf und fünf zig
wurd’ der Schutzhelm bei uns zünftig.
Wenn auch viele noch dagegen,
kam er anderen gelegen.
Man legte ab im Spind die Mütze
und trug den Helm, damit er schütze
vor Teilen, die herunterfallen
und könnten auf den Schädel prallen.
Daß dieses öfters schon geschehen
kann man im U -S -Raum besehen .

Der Helm zerschlug, fing ab den Schlag,
dem ein Bemützter sonst erlag.
Und trotzdem solts noch Männer geben,
d ie d iesem Schutze w iders t reben.

Es ist ganz falsch zu protestieren,
statt jenen Vorteil zu probieren.

Vom Luftzug zwischen Helm und Haut
ist man zwar keinesfalls erbaut.
Doch wenn ein Tuch man eingelegt,
kein Lüftchen mehr ein Haar bewegt.
Wb Stirndruck den Kollegen quälte,
m a n a n d e r e H e l m e a u s e r w ä h l t e .
Die schützen seitdem alle Tage
den Kopf durch Moosgummieinlage.
Und auch jene, die hei Böen
ihren Helm im „Bach“ schon sehen,
nieten sich zwei Riemen ein,
um vor Verlust geschützt zu sein.
Vom Helm erzählen sei genug.
Auch durch Erfahrung wird man klug!
Doch dieses kann gefährlich sein.
Das geht gewiß wohl jedem ein!

H e r r m a n , U S

Wer seinen Kopf für wertvoll hält,
schützt ihn —bevor ’was auf ihn fällt!
So dachten damals die Germanen,
die kampferprobt zur Walstatt kamen.
So auch die Ritter und die Knappen,
die Helme wählten oder Kappen.
A l l e u n s ’ r e A l t v e r w a n d t e n
jenen Schutz für nützlich fanden,
bis hinein in uns’re Zeit,
in der man trägt das Arbeitskleid.
Und so dachten jene Leute
einst im Schiffbau —so auch heute;
stopften aus sich die „Melone“,
denn e in Bums war n iema ls ohne!

H i e r d i e Te r m i n e f ü r u n s e r n ä c h s t e s V o l k s s t ü c k „ F r o l l e i n
S c h a l o t t e " v o n A d o l f W o d e r i c h :

S o n n a b e n d , 4 . 1 1 . 1 9 6 7 , 2 0 , 0 0 U h r , G o r c h - F o c k - H a l l e ,
Finkenwerder (Busse; Ahlerstedt, Mulsum, Neugraben),
Sonntag, 5, 11. 1967, 20.00 Uhr, Gorch-Fock-Halle, Fkw,
Donnerstag, 9. 11. 1967, 20,00 Uhr, Haus der Jugend, Alt.
Freitag, 10. 11. 1967, 20.00 Uhr, Haus der Jugend, Altona.

4 4



Ergebnisse: 8 0 0 m :

1 0 0 m :

4 0 0 m :

Kuge ls toßen :
We i t s p r u n g :

Am 30. September war das sogenannte Bahnabschluß-
S p o r t f e s t , b e i d e m a l l j ä h r l i c h z w e i M ä n n e r - u n d z w e i
Frauen-Wanderpokale vergeben werden. Bei den Damen
konnten wir wegen mangelnder Mitglieder keinen Einfluß
auf die Verteilung nehmen, aber dafür gewannen wir beide
Männerpokale. Einen gewann unsere vorher genannte
Staffel und den Einzelpokal erhielt Manfred Scharfe für
seinen 100-m-Lauf in 11,4 Sek. Er gewann außerdem noch
das Kugelstoßen, im Weitsprung siegte Jörn Malchow und
ü b e r 5 0 0 0 m w u r d e H e l m u t P a s s o w D r i t t e r .

Weiteres gibt es nicht mehr zu berichten. Im Winter ruht
die Leichtathletik wettkampfmäßig bis auf einige Wald¬
läufe, aber das Training geht in der Halle voll weiter und
dazu sind auch Damen und Herren eingeladen, die sich
einen Wettkampf noch nicht oder nicht mehr Zutrauen.

Fußba l l - Jugend
Nach der Hamburger Verbandsmeisterschaf t im Juni er¬
rang unsere 1. Jugendmannschaft nach einem sensationel¬
len 6:3-Sieg gegen die Mannschaft BSG Hamburger Flug¬
zeugbau auch noch d ie Hamburge r Poka lme is te rscha f t .
E i n s t o l z e r E r f o l g 1 9 6 7 , z w e i M e i s t e r s c h a f t s k r o n e n z u
t ragen .

1 . G ü n t h e r D a h n c k e
2 . M a n f r e d S c h a r f e
1 . J ö r n M a l c h o w
1 . M a n f r e d S c h a r f e
1 . M a n f r e d S c h a r f e

Der beste Ausgleich
Vorweg möchte ich damit beginnen, daß die Gesundheit
a l l e r, d i e S p o r t t r e i b e n , d u r c h d i e d a m i t v e r b u n d e n e n
Körperübungen gefördert und gekräftigt wird. Sport im
Sinne zweckmäßiger Körperübungen, heiterer Spiele und
Wet tbewerbe fö rder t n ich t nur d ie Gesundhe i t , e r fo rmt
a u c h d i e P e r s ö n l i c h k e i t .

Es gibt ganz einfache Methoden, sich kräftig und gesund
zu erhalten. Sie scheinen nichts mit dem Sport zu tun zu
haben und doch sind sie genau gesehen nichts anderes als
Spor t .
Sport ist, meine ich, eine kleine Überwindung. Aber ge¬
rade diese Überwindung ist jedem Menschen wichtig.
Zum Schluß möchte ich noch einmal wiederholen, daß der
Sport n icht Sieg in Wettbewerben, nicht Medai l lengewinn
und Ruhm ist. Sport, der jedem jungen wie auch älteren
Menschen Nutzen bringt und ihnen nicht nur zur Kräfti¬
gung, sondern auch zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit
verhi l f t , ist die ständige Überwindung der eigenen
Träghe i t .

Spor t

K E .

H a n d b a l l - D a m e n

Während wir im letzten Artikel die Gründung und ein
erstes Spiel unserer Handball-Damen bekanntgaben, so
k ö n n e n w i r h e u t e m i t F r e u d e v o n d e n e r s t e n k l e i n e n E r ¬

folgen berichten.
D a w ä r e z u n ä c h s t e i n m a l d a s T u r n i e r a u f d e m A l l i a n z -

Sportplatz, an dem die DW bei regner ischem Wetter mit
d r e i w e i t e r e n M a n n s c h a f t e n t e i l n a h m .

Hier die Trainingszeiten für sämtliche Sparten unserer
Betr iebsspor tgemeinschaf t :
Le ich ta th le t ik Spar ten le i te r Jörn Malchow, Te le fon 351

1. u. 3. Freitag eines jeden Monats, 20.00—22.00 Uhr,
2. u. 4. (evtl. 5.) Freitag eines jeden Monats, 18.00 bis
2 2 . 0 0 U h rLeider verloren wir gleich die ersten beiden Spiele (gegen

den Deutschen Ring 4:2 und gegen die Allianz 10:1), kämpf¬
ten aber mutig weiter und erreichten gegen die AEG
einen 5:4-Sieg.
M i t t l e rwe i l e kam i n unse r Sp ie l sys tem e in k l e i n wen ig
mehr Verständnis, und in der nächsten Woche gewannen
wir das Freundschaftsspiel gegen die Iduna mit 4:2 Toren.
Ein beachtenswerter Erfo lg, wenn man bedenkt , daß die
Iduna-Mannschaft im letzten Jahr Hamburger Vizemeister
war, wobei al lerdings einzuschränken ist , daß gegen uns
nicht die stärkste Mannschaft antrat. Auf jeden Fall ist
eine Verbesserung unserer Mannschaft festzustellen, die
wir auch in Zukunft mit erhofften neuen Mitgl iedern fort¬
s e t z e n w o l l e n .

Hal le am Hochrad, im Gymnasium
2. u. 4. (evtl. 5.) eines jeden Monats, 18.00—22.00 Uhr,

Halle am Hochrad, im Gymnasium
Handball Herren: Spartenleiter Peter Weise, Telefon 376

Damen: Spartenleiter Jörn Malchow, Telefon 351
1. u. 3. Freitag eines jeden Monats, 17.00—22.00 Uhr,

Ha l l e Hohenzo l l e rn r i ng
2. u. 4. (evtl. 5.) Freitag eines jeden Monats, 18.00 bis
2 2 . 0 0 U h r H a l l e H o c h r a d

Faustba l l Spar ten le i ter Har tmut Kuhn, Te le fon 612
2. u. 4. (evtl. 5.) Freitag eines jeden Monats, 17.00 bis

H a l l e H o h e n z o l l e r n r i n g
Fußbal l Spar tenle i ter Gert Lücker t , Telefon 427

2. u. 4. (evtl. 5.) Freitag eines jeden Monats, 18.30 bis
2 2 . 0 0 U h r

1 8 . 3 0 U h r

K E .

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

D i e S a i s o n d e r L e i c h t a t h l e t e n i s t z u E n d e . W i r k ö n n e n

rückblickend behaupten, daß es eine gute, sehr erfolg¬
reiche Saison war. Über die Erfolge der ersten Hälfte der
Serie ist schon berichtet worden, imd für den heutigen
Bericht stehen noch drei Veranstaltungen aus, darunter die
Hamburger Meisterschaft. Rechtzeitig zu dieser Meister¬
schaft bekamen wir sogar noch die langersehnte Staffel
zusammen; und diese Staffel wurde auf Anhieb so stark,
daß sie im Augenbl ick wohl von keiner anderen BSG zu
schlagen is t . In der Besetzung Claus-Dieter L innekogel ,
Jörn Malchow, Günther Holst und Manfred Scharfe ge¬
w a n n e n w i r d a m i t d i e M e i s t e r s c h a f t . W e i t e r e P l a c i e r u n ¬

gen der Meisterschaften:
M ä n n e r :

Ha l l e Hohenzo l l e rn r i ng
Die Gymnast ikhal le am Hochrad steht jeden Donners¬
tag und Freitag von 17.00 bis 22.00 Uhr zur Verfügung.

Tischtennis Spartenleiter Hans Schultz, Telefon 589
Da sich die Trainingsmögl ichkei ten für uns sehr verbes¬
sert haben, würden wir uns freuen, wenn sich weitere am
Tischtennis Interessierte bei uns melden würden (Tele¬
fon 589). —Hier die Trainingszeiten:

Donnerstags und freitags von 17.00 bis 22.00 Ühr im
Gymnasium für Mädchen, Klein Flot tbek.

Badminton Spartenleiter Hans Wegner, Telefon 662
Jeden Freitag von 17.00—22.00 Uhr in der Schule Wind¬
m ü h l e n w e g .

Schach Spartenlei ter Klaus Mül ler, Telefon 640
Jeden Mittwoch von 16.10—18.30 in der DW-Ange¬
s t e l l t e n k a n t i n e .

1 0 0 m : 1 . M a n f r e d S c h a r f e
1 . M a n f r e d S c h a r f eKugels toßen:

D i s k u s w e r f e n : 2 . M a n f r e d S c h a r f e
3 . R e i n e r P ü s c h e l
1 . G ü n t h e r H o l s t
1 . J ö r n M a l c h o w
1 . J ö r n M a l c h o w
3 . G ü n t h e r D a h n c k e
3 . C h r i s t a K a u m a n n s

Kegeln Spartenlei ter Wi lhelm Schul tz, Telefon 391
14tägig von 17.00—20.00 Uhr in der Gaststätte „Zum
L indenpark " , Lu rup .
1 . Wo c h e :

Speerwer fen :
We i t s p r u n g :
Hochsprung:
5 0 0 0 m :

we ib l . Jugend : D re i kampf :
Die genannten Sportler entsprechen genau unserer Teil¬
nehmerzahl, d. h., keiner ging ohne eine Placierung von
d e n M e i s t e r s c h a f t e n n a c h H a u s e ,

Zwei Wochen später war das Herbstsportfest der Allianz.

3 . M a n n s c h a f t
1 . M a n n s c h a f t

Donnerstag: f re i für Punktspie le
Fre i tag :
Dienstag:
M i t t w o c h :

Donnerstag: 2. Mannschaft
F re i tag :

Dienstag:
M i t t w o c h :

4 . M a n n s c h a f t
2 . W o c h e : Te c h n . M a n n s c h a f t

D a m e n - M a n n s c h a f t

5. Mannschaft u. Reiherstieg

4 5
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1
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( 2 5 ) J o h a n n e s P a r o l

B i e g e w a l z e r , 11 2 0
( 2 5 ) H e r m a n n R e i c h

W e r k s t a t t s c h r e i b e r , 2 1 2 0



F A M I L I E N N A C H R I C H T E N D e r f r ü h e r e K e s s e l b a u e r G u s t a v H o l l a n d

f e i e r t e s e i n e n 9 0 . G e b u r t s t a g . M i t s e i n e r
kleinen vergnügten Frau, einer echten
S p r e e w ä l d e r i n , i s t e r 6 6 J a h r e v e r -

ij| heiratet.HDer „Eiserne Gustav" ist trotz seine:
HErblindung humorvoll geblieben und hat
Hein sagenhaftes Gedächtnis. Frau Ho!-
Hland ver t raute mir an, daß s ie manch-
K m a l n o c h z u s a m m e n e i n e n Ta n z g e -
gnießen. Das Ehepaar freute sidi sehr
S z u d e n G l ü c k w ü n s c h e n d e r D W , v o n
Halten Kollegen überbracht, und bedankt■® sidi recht herzlich.

E h e s c h l i e ß u n g e n :

M'Schlosser Anton Kraly mit Frl. Marija Meglic am 1. 7. 1967
Mat rose Marcus S ie rds m i t F rau Ve ra Jönsson am 6 . 7 . 1967
M ' S c h l o s s e r K a r l We i h e r m i t F r l . M o n i k a S c h r ö d e r a m 6 . 7 . 1 9 6 7
Helfer Rolf Herrling mit Frl. Walborg Loddoch am 21. 7. 1967
H e l f e r G u s t a v K r o k o t s c h m i t F r l . G e r t r u d Ti e t z a m 2 1 . 7 . 1 9 6 7
kfm. Angestellter Holger Junge mit Frl. Marion Schmitt am 29. 7. 1967
E'Schweißer Heinz Kasischke mit Frau Helga Loewrik am 30. 7. 1967
Schiffbauer Jörg Graf mit Frl. Christine Busse am 31. 7. 1967
Ingenieur Wolfgang Behnke mit Frl. Renate Hillebrecht am 4. 8. 1967
E ’ S c h w e i ß e r We r n e r L a m o t t e m i t F r l . E l k e N a a t z a m 4 . 8 . 1 9 6 7
R a u m w ä r t e r B r u n o Ö s t e r r e i c h m i t F r a u E l l a K o f a h l a m 4 . 8 . 1 9 6 7
M'Schlosser Reiner von Borgstede mit Frl. Helene Popp am 11. 8. 1967
Tischler Heinz Bujack mit Frl. Brigitte Rusitzka am 11. 8. 1967
Bürogehilfin Erika Six geb. Wendt mit Herrn Helmut Six am 11. 8. 196?
Werkzeugmacher Werner Grimm mit Frl. Anneliese Bösch am 18. 8. 1967
S c h l o s s e r H a r a l d H e s e b e c k m i t F r l . Wa l t r a u d W u l f r a t h a m 1 8 . 8 . 1 9 6 7
Locherin Renate Nachtweg geb. Börner mit Herrn Heinz Nachtweg
: i m 2 5 . 8 . 1 9 6 7

S'Zimmerer Hans Hildebrandt mit Frl. Karin Pfennig am 26. 8. 1967
M ' S d i l o s s e r R i z i k B e d i a r a m i t F r l . R e n a t e L o t z m a n n a m 3 1 . 8 . 1 9 6 7
Schlosser Werner Beiger mit Frl. Renate Lucke am 12. 9. 1967
M ' S c h l o s s e r E r d i n c G ü l i n c i m i t F r l . G e r d a K e r n s t o c k a m 1 5 . 9 . 1 9 6 7
Schmied A l f red Eh le r t m i t F r l . G i se la Mäser am 22 . 9 . 1967

G e b u r t e n :

S o h n

H e l f e r K u r t D ä h n r i c h a m 2 . 7 . 1 9 6 7
angel. Schiffbauer Hans-Joachim Weikusat am 12. 7. 1967
Ingenieur Horst Knies am 21. 7. 1967
H a u e r W i l h e l m S c h l ü t e r a m 2 1 . 7 . 1 9 6 7
Helfer Nuyan Tokgöz am 22. 7. 1967
Helfer Ziya Cetin am 26. 7. 1967
A n s t r e i c h e r O t t o G r ü n h e i d a m 2 6 . 7 . 1 9 6 7
Dipl.-Ing. Horst Linde am 29. 7. 1967
Arch i tek t F ranz Brodersen am 31 . 7 . 1967
R o h r s c h l o s s e r H e i n z M a r q u a r d t a m 1 . 8 . 1 9 6 7
M'Sch losse r E rha rd Loogk am 18 . 8 . 1967
Z i m m e r e r H a r a l d Wa g n e r a m 1 9 . 8 . 1 9 6 7
Helfer Wolfgang Jürgensen am 20. 8. 1967
S c h i f f b a u e r G ü n t e r Z a s t r o w a m 8 . 9 . 1 9 6 7
S c h l o s s e r H e r m a n n S c h e e r a m 1 4 . 9 . 1 9 6 7

T o c h t e r

B r e n n e r O s m a n n A n a r a m 1 7 . 5 . 1 9 6 7
Helfer Baldur Baumgarten am 30. 6. 1967
Schmied Leonardo Tedesch i am 1. 7 . 1967
H e l f e r H e i n r i c h R a d a n t a m 4 . 7 . 1 9 6 7
D r e h e r H e l m u t h M i c h a l s k i a m 6 . 7 . 1 9 6 7
Sch losser He inz Hamann am 12. 7 . 1967
K e s s e l s c h m i e d D i e t e r D r i t s c h e n a m 8 . 7 . 1 9 6 7
Schmied Wolfgang Mehlmann am 15. 7. 1967
Takler Rolf Tietjens am 13. 8. 1967
Stellagenbauer Hans Kowalczyk am 14. 8. 1967
Helfer Fredy Bergmann am 16. 8. 1967
M'Sch losse r C laus Schm id t am 25 . 8 . 1967
Kran fah re r D ie te r Ze id l e r am 1 . 9 . 1967
Schlosser Franz Mül ler am 2. 9 . 1967
M ' S c h l o s s e r H e l m u t G o r z i t z a a m 3 . 9 . 1 9 6 7
M ' S c h l o s s e r B e r n d G ö b e l a m 6 . 9 . 1 9 6 7
M ' S c h l o s s e r D o m i n e c o F r a n c o a m 8 . 9 . 1 9 6 7

1' i / '

4

/

F ü r d i e z u m e i n e m 9 0 j ä h r i g e n G e b u r t s -
l a g a u s g e s p r o d i e n e n G l ü c k w ü n s c h e u n d

HP überbrachte Aufmerksamkeit sage ich
h i e r m i t d e r B e t r i e b s l e i t u n g m e i n e n h e r z ¬
lichsten Dank. C a r l H e i n s o h n

F ü r d i e m i r e r w i e s e n e n G l ü c k w ü n s d i e u n d A u f m e r k s a m k e i t e n
a n l ä ß l i d i m e i n e s 4 0 j ä h r i g e n A r b e i t s j u b i l ä u m s s a g e i c h a l l e n
d a r a n B e t e i l i g t 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 b e r t V o g e l

F ü r d i e e r w i e s e n e n G l ü c k w ü n s c h e u n d A u f m e r k s a m k e i t e n a n ¬
läßlich meines 25jährigen Arbeitsjubiläums sage ich allen daran

O t t o J o n a sBeteiligten meinen herzlichen Dank.
ü b e r d i e z a h l r e i d i e n A u f m e r k s a m k e i l e n z u m e i n e m 4 0 j ä h r i g e n
Jubiläum habe ich mich sehr gefreut und möchte auf diesem
Wege der Betriebsleitung sowie allen Kollegen und Mitarbei¬
t e r n m e i n e n h e r z l i c h s t e n D a n k a u s s p r e c h e n . W i l h e l m B o l i c k

F ü r d i e m i r a n l ä ß l i c h m e i n e s A u s s c h e i d e n s a u s d e n D i e n s t e n
d e r D e u t s d i e n W e i f t 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 s a g e i d i
hiermit allen Beteiligten meinen herzlichen Dank.

H e i n r i d i P a a p

W i r d a n k e n I h n e n h e r z l i c h f ü r d i e u n s e r w i e s e n e Te i l n a h m e .
F r a u J o h . J a e k e l u n d K i n d e r

Unseren innigsten Dank allen, die meines lieben Mannes, Va¬
ters und Opas Alfred Gloor so l iebevoll mit Schrift, Blumen
und Kranzspenden gedachten, sowie allen, die ihn auf seinem

H e r t a G l o o r u n d K i n d e rl e t z t e n W e g b e g l e i t e t h a b e n .

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 Te i l n a h m e b e i m H e i m g a n g
m e i n e s l i e b e n M a n n e s J o h a n n e s K a h l s a g e i c h d e r B e t r i e b s ¬
leitung. dem Betriebsrat und der Belegschaft.

F r a u A n n a K a h l u n d K i n d e r

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 b e i m H e i m g a n g u n s e r e s l i e b e n
Va t e r s J o h n R e e s e s a g e n w i r d e r B e t r i e b s l e i t u n g , d e m B e t r i e b s ¬
r a t s o w i e a l l e n e h e m a l i g e n K o l l e g e n u n s e r e n h e r z l i c h e n D a n k .

H e l m u t R e e s e u n d F r a u , E l f r i e d e A l d a g

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 b e i m H e i m g a n g m e i n e s l i e b e n
Mannes Adolf Sdimidt sage ich hiermit der Betriebsleitung und
den Kollegen meinen herzlichsten Dank.Für die zu ihrem 80. Geburtstag überbrachten Glückwünsche

und Aufmerksamkeiten bedanken sich sehr herzlich
J o h a n n e s M a a h s e n
M a x M a t u s z a k
R i c h a r d M a n t h e i

H e n r i e t t e S c h m i d t

Für die erwiesene Teilnahme beim Heimgang meines l ieben
Mannes Karl Mattem sage ich der Betriebsleitung, dem Be¬
triebsrat, der Belegschaft, den Kollegen meinen herzlichen Dank.

M a r t h a M a t t e m u n d K i n d e r

A n t o n S c h i n d l e r

G e o r g M e y e r
A l f r e d W e r n e r

Für die erwiesenen Aufmerksamkeiten anläßlich meines Aus¬
scheidens aus den DW-Diensten spreche idi allen meinen Kol¬
legen, dem Betriebsrat und der Betriebsleitung meinen herz¬
lichsten Dank aus. K a r l P r i e h s , W e r k m e i s t e r B H

Für die vielen Aufmerksamkeiten und Glückwünsche anläßlidi
meines 50jährigen Arbeitsjubiläums sage ich der Betriebslei¬
tung und allen Kollegen meinen herzlichsten Dank. F. Roidner
Für die Aufmerksamkeiten der Deutsdien Werft anläßlich un¬
serer diamantenen Hochzeit sagen ihren herzlidisten Dank

H e r m a n n R e i c h u n d F r a u

F ü r d i e h e r z l i c h e Te i l n a h m e u n d d i e v i e l e n B l u m e n s p e n d e n b e i m
Heimgange meines l ieben Mannes Bernhard Ritzer sage idi
hiermit meinen tiefempfundenen Dank. A n n i R i t z e r
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 d e m s c h m e r z l i c h e n V e r l u s t ,
der mich getroffen hat, möchte ich der Betriebsleitung, dem
Betriebsrat und allen Kollegen und Kolleginnen meinen herz¬
l i c h e n D a n k a u s s p r e c h e n . L i l l y R a a b e , K L b .

F ü r h e r z l i c h e A n t e i l n a h m e u n d K r a n z s p e n d e n 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 H e i n r i c h M a h l k e s a g e n w i r h e r z l i c h e n

A n n a M a h l k e u n d K i n d e rD a n k .

W i r g e d e n k e n T o t e nu n s e r e rR e n t n e r

(früher Maschinist)
G u s t a v S l e m b e c k

a m 2 . 7 . 1 9 6 7

Z i m m e r m a n n
A l f r e d G l o o r
a m 9 . 8 . 1 9 6 7

R e n t n e r
(früher Zimmermann)

J o h a n n B e h r e n s
a m 1 4 . 7 . 1 9 6 7

R e n t n e r
(früher Zimmerer)

J o h a n n e s K a h l
a m 4 . 9 . 1 9 6 7

D r e h e r
H e i n r i c h M a h l k e

a m 4 . 8 . 1 9 6 7

R e n t n e r

( f r ü h e r S c h l o s s e r )
R u d o l f J a e c k e l

a m 9 . 7 . 1 9 6 7
R e n t n e r

( f r ü h e r K a l f a k t o r )
O s k a r B r a u n
a m 5 . 8 . 1 9 6 7

R e n t n e r
( f r ü h e r N i e t e r )

R i c h a r d B r e i t s p r e c h e r
a m 1 5 . 7 . 1 9 6 7

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

a m 7 . 9 . 1 9 6 7

K r a n f a h r e r
K a r l M a t t e m
a m 2 3 . 7 . 1 9 6 7

R e n t n e r

(früher Schiffbauer)
P i u s B ü t t n e r

a m 1 1 . 7 . 1 9 6 7
R e n t n e r

( f r ü h e r S t a n z e r )
B e r n h a r d R i t z e r

a m 5 . 8 . 1 9 6 7

R e n t n e r

( f r ü h e r k f m . A n g e s t . )
L u d w i g I m e l m a n n

a m 8 . 9 . 1 9 6 7

R e n t n e r

( f r ü h e r M a s c h i n e n b a u e r )
P a u l B u i k e r e i t

a m 3 . 8 . 1 9 6 7

R e n t n e r

( f r ü h e r B o t e )
W i l l i R a a b e

a m 1 8 . 7 . 1 9 6 7

B r e n n e r
H a n s B r a u c h

a m 1 3 . 7 . 1 9 6 7
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Eine halbe Stunde Denksport
m i t F a r u k I b r a h i m

Neue Aufgaben Auflösungen aus dem letzten Heft

1 . 7 2 1 . D i e F o r m e l l a u t e t 6 ! + 1

Der Ausdrucke! (sechs Fakultät) heißt 1!2!3!4!5!6
ba c

2. Die größte Zahl, d ie man mit drei Zi ffern ausdrücken
9^kann, ist 9

Es ist völl ig sinnlos, die Größenordnungen mathematischer
Ausdrücke mi t anschaul ichen Vorste l lungen verb inden zu
w o l l e n . D a s b e w e i s t s c h o n d i e s e r e i n f a c h e A u s d r u c k m i t

n u r d r e i Z i f f e r n .

9^ ist soviel wie 2,65 !10369692197. Die Frage nach der
En t f e rnung i n t ausends te l M i l l ime te rn wa r e i n dummer
Trick, auf den wir gar zu gern reinfallen, weil wir ge¬
wohnt sind, al les mit Maßstäben zu messen, die wir be¬

greifen können. Doch in den Größenordnungen, mit denen
wir es hier zu tun haben, ist es völl ig belanglos, ob wir
M i l l i m e t e r, K i l o m e t e r o d e r s e l b s t L i c h t j a h r e a l s M a ß ¬
einheiten wählen, denn 2,65 !10369692197 tausendstel Milli¬
meter sind immer noch 2,65 !10369692188 Kilometer und
2,8 !10369692175 Lichtjahre. (Ein Lichtjahr ist die Entfer¬
nung, d ie das L icht mi t 300 000 km/sec in e inem Jahr
zurücklegt . )

1. Wir haben einen Stromkreis, der durch drei Schal ter
u n t e r b r o c h e n i s t b z w . u n t e r b r o c h e n w e r d e n k a n n . D i e

Lampe brennt nicht. Die Schalter sind Druckschalter, bei
denen man nicht weiß, ob sie ein- oder ausgeschaltet
s i n d . W i e o f t m u ß i c h b e i s c h a r f e m N a c h d e n k e n i m

H ö c h s t f a l l s c h a l t e n , u m d e n S t r o m k r e i s z u s c h l i e ß e n ?

i

2. Fünf Kettenstücke zu je drei Gl iedern sol len zu einer
Kette verschweißt werden, wozu einige Glieder aufge¬
s c h n i t t e n u n d w i e d e r v e r s c h w e i ß t w e r d e n m ü s s e n . D a s

A u f s c h n e i d e n e i n e s G l i e d e s k o s t e t 1 , — D M , d a s V e r ¬

schweißen 2,— DM. Wie muß die Reparatur ausgeführt
w e r d e n , d a m i t s i e a m b i l l i g s t e n w i r d u n d w i e v i e l
k o s t e t s i e ?

Wenn man nun erwägt, daß die Sonne 8Lichtminuten, der
unserem Sonnensystem am nächsten gelegene Fixstern
Alpha-Centauri 4,5 Lichtjahre, weit weg liegende Sterne
in der Größenordnung von Millionen Lichtjahren von uns
entfernt sind, dann wird man den Versuch aufgeben, sich
10 hoch 369 Millionen auch nur in gröbsten Umrissen vor¬
z u s t e l l e n .

f

!

g9'3. Ein Bauer wil l ein paar Hühner und Schweine verkau¬
f e n . W i e v i e l e H ü h n e r u n d w i e v i e l e S c h w e i n e s i n d e s ,

wenn a l le Tiere zusammen 36 Köpfe und 100 Be ine
h a b e n ?

übrigens könnte man ja auch schreiben 9 und f ragen
91

9
w i e v i e l e W e l t a l l s 9 S a n d k ö r n e r f ü l l e n .

Die Rechenkunst ist da längst am Ende, doch für die
Mathematik ist es ein harmloser endlicher Ausdruck, nicht
i m m i n d e s t e n z u v e r g l e i c h e n m i t d e m e r h a b e n e n B e ¬
griff oo, unendlich ...

i
I

4 . W i e k a n n m a n e i n E i i n e i n e m S e k t g l a s u m d r e h e n
o h n e e s a n z u f a s s e n ?

i

r'

f


