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W e r k K i e l .

Texaco-Tankerriese in der Ausrüstung.
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H D W W e r k R o s s

Vor dem Beginn der Siebziger Jahre
Das Jahr 1969 liegt hinter uns. Viel Zeit zum Zurückbiicken bleibt uns nicht. Niemand sieht gern einen auslaufenden Ka¬

lender durch, um die Tage voller Arbeit und Sorgen zu zählen. Jeder Mensch, der gesund ist und der einen gesicherten

Arbeitsplatz hat, wartet auf das kommende Jahr. Mit dem 1. Januar beginnen die „Siebziger Jahre“.

Wer aufmerksam die Zeitungen l iest, der weiß, daß in diesen Siebziger Jahren Entscheidungen faßen, die unser Leben

s t ä r k e r b e e i n fl u s s e n w e r d e n a l s s o m a n c h e s v o r a n g e g a n g e n e J a h r z e h n t , —

Werft industr ie, sondern in aßen Bereichen des Zusammenlebens unseres Volkes.

n i c h t n u r i n d e r W i r t s c h a f t u n d d a m i t d e r

Wir alie können nur hoffen, daß Vernunft und Sachverstand die Ratgeber der vor uns liegenden Jahre sein mögen.

Mit diesem Wunsch für uns alle dankt Ihnen der Vorstand für die 1969 geleistete Arbeit. Ihnen und Ihrer Familie zum Weih¬

nachtsfest und zum Jahreswechsel alles Gute und uns aßen ein erfolgreiches Jahr 1970.

D e r V o r s t a n d

1969 baute die HDW 15 Schiffe mit einer Gesamttonnage von

1,03 Mill. tdw
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So liebenswürdig und fröhlich die Taufpatin, so grim¬
mig scheint das Schilf dreinzublicken.

B a u - N u m m e r 1
N i c h t i m m e r i n d e r e r w a r t e t e n c h r o n o ¬

log i schen Re ihen fo lge l äu f t das Ge¬
s c h e h e n a b . S o d a r f m a n z . B . n i c h t

d a m i t r e c h n e n , d a ß d i e S t a p e l l ä u f e
jetzt zwanglos nach der neuen Bauliste
erfolgen, denn die wird nach dem Ein¬
gang der Aufträge aufgestel l t und die
B a u z e i t e n s i n d j a v e r s c h i e d e n l a n g .
W e n n w i r h e u t e i n d e s s e n m i t d e r B a u -

Nummer 1unsere Berichterstattung be¬
ginnen, dann hat das sozusagen sym¬
b o l i s c h e n C h a r a k t e r . D i e n a c h d e n

a l t e n B a u l i s t e n u n s e r e r d r e i z u s a m m e n ¬

g e s c h l o s s e n e n We r f t e n k o n t r a h i e r t e n
Aufträge laufen aus, das neue Buch der
vor nunmehr zwei Jahren gegründeten
Großwerft HDW ist aufgeschlagen.

Nr. 2-4 sind für die Italpacific Line be¬
s t i m m t .

zig-Fuß- oder 99 Vierzig-Fuß-Container.
D i e s e Z a h l e n l a s s e n s i c h d u r c h e v e n ¬

t u e l l e n E i n b a u v o n F u n d a m e n t e n a u f

dem Hauptdeck später noch erhöhen.
E s s i n d F r a c h t m o t o r s c h i f f e ü b l i c h e r

Größe (11 500 tTragfähigkeit) mit sehr
hoher Le is tung . E in e in fachwi rkender
8-Zy i inder -Zwe i tak t -D iese l m i t Abgas¬
turboaufladung (Bauart Fiat 908 S) mit
20 000 PS bei 125 Umdrehungen pro
M i n u t e v e r l e i h t d e m S c h i f f e i n e G e ¬

schwindigkeit von 22 Knoten. Die Ma¬
s c h i n e k a n n v o n d e r B r ü c k e a u s f e r n ¬

g e s t e u e r t w e r d e n .

Hauptabmessungen

Länge über al les
Länge zwischen den Loten 155,00 m
Breite auf Spanten
S e i t e n h ö h e b i s z u m 1 . D e c k 1 3 , 6 0 m

S e i t e n h ö h e b i s z u m 2 . D e c k 1 0 , 8 0 m

T i e f g a n g a l s F r e i d e c k e r

Tragfähigkeit (Freidecker)
Vermessung (Freidecker) ca. 9800 BRT
Tiefgang ais Volidecker
Tragfähigkeit (Volldecker)
Vermessung (Volldecker) ca. 12 500 BRT

165,00 m

23,60 m

8,90 m
11 500 t

Das Gesamtfassungsvermögen der sechs
L a d e r ä u m e f ü r d i e B e f ö r d e r u n g v o n
Stück- und Schüttgut al ler Art beträgt
800 000 Kubikfuß. Darüber hinaus gibt
e s a c h t L a d e k ü h l k a m m e r n f ü r d e n Te m ¬

peraturbereich -F4° bis -20° C. Um al¬
len Ansprüchen moderner Beförderungs¬
technik zu genügen, ist dafür Sorge ge¬
tragen, daß die Schiffe auch Container
v e r i a d e n k ö n n e n , u n d z w a r 2 1 2 Z w a n -

9,80 m
1 4 0 0 0 t

K l a s s e

D a s S c h i f f w i r d n a c h d e n V o r s c h r i f t e n

u n d u n t e r A u f s i c h t d e s A m e r i c a n B u r e a u

o f S h i p p i n g g e b a u t u n d e r h ä l t d a s
Klassenzeichen: S c h i f f s k ö r p e r - F A I ,
Maschine -F AMS, Kühlanlage +RMC.

D a s S c h i f f m i t d e r s t o l z e n N u m m e r 1

heißt „Rubystone“ und wurde am 3. No¬
vember von Mrs. Ar lene June O’Leary
ge tau f t . D ieses Sch i f f sow ie d ie ihm
bald fo lgenden Schwestersch i f fe Bau-

2





T E X A C O F R A N K F U R T Vermessung 1 0 4 6 1 6 B R T

7 9 0 5 7 N R T

B a l l a s t t a n k i n h a l t

( im Ladetankbereich) ca. 14 000 cbm
Maschinenleistung
(maximal)
Geschwindigkeit (Probefahrt)
b e i T = 1 8 , 9 9 m
U n t e r k ü n f t e f ü r 5 9 M a n n .

K l a s s e :

Lloyd’s Register of Shipping
„ o i l t a n k e r “ , + L . M . C .

Am 15. Oktober taufte Mrs. Mary Vir¬
ginia Hocker, die Gattin des Vizepräsi¬
d e n t e n O t i s B . H o c k e r, d e n z w e i t e n Ta n ¬
k e r r i e s e n f ü r d i e Te x a c o a u f d e n N a m e n

„Texaco Frank fur t “ . Über den ers ten ,
„Texaco Hamburg“, ber ichteten wir im
l e t z t e n H e f t . Z w e i w e i t e r e S c h w e s t e r ¬

sch i f fe gehen, w ie d ie B i lder ze igen,
mit großen Schritten ihrer Fertigstellung
entgegen und werden bis zum Frühjahr
beide abgeliefert sein.
W ä h r e n d w i r i m l e t z t e n H e f t a u s f ü h r ¬

l i c h e r ü b e r d i e R e e d e r e i b e r i c h t e t h a ¬

b e n , w o l l e n w i r h e u t e a u f d i e t e c h n i ¬
s c h e n B e s o n d e r h e i t e n d e r S c h i f f e s e l b s t

näher eingehen. 28 000 WPS

Hauptabmessungen

Länge über alles
Länge zwischen d. Loten ca. 310,54 m
Breite auf Spanten
S e i t e n h ö h e

Tiefgang auf
Sommerfreibord (1966)
Tragfähigkei t

ca. 15,5 Kn

ca. 325,32 m

- L 1 0 0 A 1
47,17 m

24,50 m
Al lgemeines
Der Schi f fskörper is t wie übl ich ganz
g e s c h w e i ß t . D i e U n t e r t e i l u n g d e s
Schiffskörpers innerhalb des Ladetank¬
bere iches er fo lg t durch zwei ö ld ich te
S e i t e n l ä n g s s c h o t t e u n d 4 ö l d i c h t e
Q u e r s c h o t t e i n 1 0 S e i t e n t a n k s u n d 5
M i t t e l t a n k s . V o n d i e s e n 1 5 Ta n k s s i n d

1 3 Ta n k s f ü r d i e A u f n a h m e v o n L a d e ö l

vorgesehen. Die beiden mit t leren Sei¬
t e n t a n k s s i n d r e i n e W a s s e r b a l l a s t t a n k s .
D i e L a d e t a n k s s i n d m i t I n h a l t s m e ß e i n ¬

richtungen für örtl iche Anzeige und für
Fernanzeige im Kontrol lraum versehen.

Ant r iebsanlage
D e r Ta n k e r w i r d d u r c h e i n e G e t r i e b e -

tu rb inen-An lage ange t r ieben , d ie von

18,99 m

oben links: Vizepräsident J. Mingay.

oben rechts: Die Taufpat in Mrs. Hocker mi t
unserem Vorstandsmitglied Arno Klehn.

unten: Noch vor wenigen Jahren hät te man
d i e s w o h l e h e r f ü r e i n F u ß b a l l f e l d a l s f ü r d a s

Deck eines Schiffes gehalten!



Die Texaco Frankfurt war auch in Hamburg kurz zu Gast. Größere Schilfe hat die Eibe noch nicht gesehen.

vergangenen Jahr iegten die Schilfe allein 14 Millionen Meilen zurück.
Ganz deutlich zu sehen ist die Hauptroute um das Kap der Guten Hoff¬
nung herum nach Europa, der Suez-Kanal wird nicht befahren.

Auf dieser Karte ist ersichtlich, welche Routen die Tanker der Texaco-
Flotte am meisten befahren. Texaco-Tankschifle nehmen in 42 Häfen
der Welt Ladung auf, in 147 Häfen der Welt wird Ladung gelöscht. Im
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der AEG und De Shelde (Getriebe) her¬
ges te l l t wu rde . I h re Le i s tung be t räg t
28 000 WPS (Höchstlast) bei 85 UpM
( D a m p f z u s t a n d v o r d e r H D - Tu r b i n e
60 atü und 510° C).
V o n e i n e m k l i m a t i s i e r t e n z e n t r a l e n M a -

s c h i n e n k o n t r o l l r a u m w i r d d i e M a s c h i ¬

nenanlage im 2-Mann-Wachbetr ieb ge¬
f a h r e n .

Für d ie Fernbedienung der Turb inen¬
a n l a g e v o n d e m M a s c h i n e n - K o n t r o l l -
r a u m b e z w. v o n d e r B r ü c k e i s t e i n e v o n

d e r H D W , W e r k K i e l , e n t w i c k e l t e u n d

gebau te e lek t ron i sche Fe rns teue rung
eingebaut.
Der Dampf der Turbine wird in einem
K e s s e l d e r B a u a r t B a b c o c k - W i l c o x e r ¬

zeugt . Dieser Strahlungs-Schi ffskessel
h a t e i n e D a m p fl e i s t u n g v o n 1 0 0 t / h
(max). —Der Arbeitsdruck am Überhit¬
zer-Austr i t t beträgt 62 atü, d ie Über¬
hitzertemperatur 515° C.

D i e Tu r b i n e t r e i b t d i e v i e r fl ü g e l i g e ,
4 3 t s c h w e r e S c h r a u b e v o n 8 , 8 m D u r c h ¬

messer über ein zweistufiges Zahnrad-
üntersetzungsgetr iebe.

E in ö lge feuer ter H i l fskesse l kann d ie
Hi l fsmaschinen versorgen. Dampfdruck
62 atü, Dampfleistung 30 (33) t/h, Tem¬
peratur 390° C. Bei Ausfall des Haupt¬

k e s s e l s k a n n d i e i m H i l f s k e s s e l e r ¬

z e u g t e D a m p f m e n g e z u m N o t a n t r i e b
(take home) der Hauptturbine verwen¬
d e t w e r d e n .

Ladeölpumpenausrüstung
Als Ladeölpumpen dienen 4Turbo-Pum-
pen mit einer Leistung von 3590 cbm/h
u n d z w e i N a c h l e n z p u m p e n m i t e i n e r
Leistung von je 350cbm'h (Seewasser).

St romerzeugung
Die elektrische Stromversorgung erfolgt
durch e inen Turbo-Drehst romgenerator
(AEG/HANSA) mi t e iner Le is tung von
850 kW (450 V, 60 Hz.). Weiter wurden
ein Diesel-Generator mit einer Leistung
v o n 8 5 0 k W s o w i e e i n N o t d i e s e l v o n
1 0 0 k W i n s t a l l i e r t .

Nautische Ausrüstung
D i e n a u t i s c h e A u s r ü s t u n g e n t s p r i c h t
d e m n e u e s t e n S t a n d d e r Te c h n i k . D a s

Schi f f ver fügt über Kre ise lkompaßan¬
lage, Echolot, F.T.-Station, Radar, Decca
Navigator, Sichtfunkpeiler und alle son¬
stigen Einrichtungen, wie sie auf Ein¬
h e i t e n d i e s e r A r t ü b l i c h s i n d .

Besatzung
Die 59 Personen umfassende Besatzung
wohnt in dem achtern liegenden Decks¬
h a u s .

D e r M a n n s c h a f t s t e h e n z w e i M e s s e n

(e ine für Küchenpersonal , e in Tages¬
r a u m , e i n H o s p i t a l u n d e i n e e i g e n e
Küche zur Ver fügung. D ie Unterbr in¬
g u n g e r f o l g t i n E i n z e l - u n d D o p p e l ¬
k a m m e r n m i t W a s c h b e c k e n . F e r n e r s i n d
a u s r e i c h e n d G e m e i n s c h a f t s d u s c h e n u n d

To i l e t t e n v o r h a n d e n .

D ie Offiz iere haben je e inen e igenen
W o h n - u n d D u s c h r a u m m i t W C . I h n e n

stehen Messe, Tagesraum, Lounge und
eigenes Hospital zur Verfügung.
A l l e W o h n r ä u m e u n d A u f e n t h a l t s r ä u m e

sind an eine Kl imaanlage angeschlos¬
s e n . I n d e r F r e i z e i t k a n n d i e B e s a t ¬

zung e in Schwimmbad auf dem Brük-
k e n d e c k b e n u t z e n .

S c h i f f s s i c h e r h e i t

Z u r S i c h e r h e i t d e s S c h i f f e s u n d d e r L a ¬

dung wurde eine Kombination der mo¬
d e r n s t e n u n d w i r k s a m s t e n F e u e r l ö s c h ¬

geräte insta l l ier t . Für d ie Ladeöl tanks
steht eine Schaumfeuerlöschanlage, für
d i e A u f b a u t e n W a s s e r - , f ü r d e n P u m ¬

p e n r a u m Wa s s e r n e b e l - u n d f ü r d e n
M a s c h i n e n r a u m e i n e K o h l e n s ä u r e - F e u e r ¬

löschanlage zur Verfügung. Weiter ge¬
hören 2Motorrettungsboote zur Sicher¬
heitsausrüstung des Schiffes.

B a u - N r . 1 2 0 9 a m 2 7 . O k t o b e r B a u - N r . 1 2 1 0 a m 1 . N o v e m b e r

t i
1
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F r a u H e l m a T i m mMS Ludwigshafen

S t ape l l au f MS Ludw igsha fen
2Schwergutladewinden, 8t, leonard¬
gesteuert.
6Leichtgut ladewinden, 8/3 t .
2Leichtgutladewinden, 5/3 t.
s o w i e d i e e n t s p r e c h e n d e n H a n g e r - ,
Geien- und Preventerwinden zum Auf¬
toppen der Bäume unter Last für fol¬
gende Bäume:
2Paa r S tü l cken -Mas ten m i t j e e i nem
40-t-Schwergutbaum und je vier 7,5/15-
t - B ä u m e n .

1Mast mit zwei 7,5/15-t- und zwei 5-t-
B ä u m e n .

die übrigen durch 2Zwischendecks un¬
terteilt, die zum schnellen Ladungsum¬
schlag von palettisierter Ladung für die
Belastung durch 6,6 tGabelstapler aus¬
gelegt sind. Ferner erhalten die Schiffe
4 L a d e k ü h l k a m m e r n f ü r Te m p e r a t u r e n
von -H2° bis -25° C, Inhalt 30 000 cft.
Rundum abgekoffer te Ladeöl tanks von
53 000 cft Inhalt sind in 3Tankgruppen
vorn , i n de r M i t te und h in ten ange¬
o r d n e t .

Vorgesehen sind Führungsgerüste für
310 Container (20 Fuß); unabhängig
d a v o n s i n d d i e V o r a u s s e t z u n g e n g e g e ¬

ben- später Containerausrüstungen für
s ä m t l i c h e L a d e r ä u m e e i n z u b a u e n .

An Umschlageinrichtungen haben die
S c h i f f e :

3 v o l l e l e k t r i s c h e M A N - E i n z e l b o r d k r ä n e

mit 11 tTragkraf t bei 20 mAusladung.
2 v o l l e l e k t r i s c h e 3 t M A N - W o l f f - B o r d -

k r ä n e b e i 1 4 m A u s l a d u n g .

4Doppeltrommelladewinden, 8,8 t , leo¬
nard-gesteuert, als Schwerguthanger¬
w i n d e n .

A m 1 1 . O k t o b e r l i e f i m W e r k F i n k e n ¬
w e r d e r d a s e r s t e e i n e r S e r i e v o n 4

Frachtmotorschiffen (Bau-Nr. 8) für die
Hamburg-Amerika-Linie vom Stapel.
Frau Helma Timm, die Gattin des Vor¬
s t a n d s v o r s i t z e n d e n d e r B a d i s c h e n A n i ¬

l i n - u n d S o d a f a b r i k , P r o f . D r . B e r n h a r d

Timm, taufte das Schiff auf den Namen
„ L u d w i g s h a f e n “ . K e n n z e i c h e n d i e s e r
Schiffe ist ihre vielfält ige Verwendbar¬
kei t , d ie es der Reedere i ermögl icht ,
s ie in versch iedenen Fahrgebieten zu
beschäftigen; die Einheiten tragen des¬
h a l b a u c h d i e B e z e i c h n u n g „ O m n i -
S c h i f f e “ .
D i e L a d e r ä u m e v o r d e m M a s c h i n e n ¬

raum mit insgesamt 734 000 cft. Inhalt
sind geeignet für die Beförderung von
Stückgütern und Schüttladungen. Die
R ä u m e 3 , 4 u n d 5 s i n d d u r c h d r e i n e ¬

beneinanderliegende Luken zu ca. 76%
der Breite „offen“ gemacht. Die Abdek-
kung aller Wetter- und Zwischendecks¬
luken er fo lg t durch hydraul isch betä¬
tigte Faltlukendeckel.
D i e R ä u m e 3 u n d 4 w e r d e n d u r c h d r e i .

Hauptabmessungen

Länge über alles
Länge zwischen den Loten
Breite auf Spanten
Se i tenhöhe b i s zum 1 . Deck
Se i tenhöhe b i s zum 2 . Deck

Tiefgang als Freidecker
Tragfäh igke i t
Tiefgang als Volldecker
Tragfäh igke i t
Vermessung

165,10 m

155,00 m
24,50 m

14,50 m
11 ,6 0 m

9,75 m
1 2 6 5 0 t

10,70 m
1 5 5 5 0 t

c a . 1 4 5 0 0 B R T
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t r a f a u ß e r d e m v o r a l l e m f ü r d e n n e u e n

Impu l s -Echomesse r, d i e 20 -W-Kabe l -
und Fehlersuchanlage und die leichten
tragbaren Nah- und Fernnebensprech-
Dämpfungstester zu.
Aus der Zahl der Besucher, die täglich
z w i s c h e n 11 U h r m o r g e n s u n d 9 U h r
a b e n d s a u f d e n S t a n d k a m e n , w a r e n

n a c h u n s e r e r S c h ä t z u n g e t w a 9 0 %
w i r k l i c h e F a c h l e u t e , u n d w i r h a t t e n d e n

E i n d r u c k , d a ß u n t e r d i e s e n „ K e n n e r n “

die Nachricht von unserem Meßwagen
d i e R u n d e m a c h t e .

Auch ganz hohen, aber durchaus sach¬
ve rs tänd igen Besuch ha t ten w i r : De r
V o r s i t z e n d e d e s E x e k u t i v k o m i t e e s d e s

Moskauer Stadtsowjets, also sozusagen
d e r O b e r b ü r g e r m e i s t e r v o n M o s k a u ,
W. Promysiow, kam mit zahlreicher Be¬
gle i tung und begr i f f be i der Besicht i¬
g u n g d e s M e ß w a g e n s s e h r s c h n e l l ,
daß ein solches Fahrzeug der Moskauer
Stadtverwaltung bestimmt beste Dienste
leisten würde —jedenfalls entsandte er
bereits nach wenigen Stunden den zu¬
s tänd igen l e i t enden Bau fachmann zu
ausgedehnten Fachgesprächen und zur
Sondierung unserer Liefermöglichkeiten.
Am vorletzten Ausstellungstage erschien
dann völ l ig unerwartet der Generalse¬
k r e t ä r d e r K o m m u n i s t i s c h e n P a r t e i d e r

S o w j e t u n i o n , L e o n i d B r e s c h n e w, m i t
Mitgliedern des Politbüros in der deut¬
schen Halle und besuchte in ausgespro¬
c h e n g e l ö s t e r S t i m m u n g f ü r e t w a 5
M i n u t e n a u c h d e n H D W - S t a n d , s e t z t e

sich im Meßwagen vor das Schal tpul t
und l ieß s ich d ie e ingebauten Geräte
e r k l ä r e n .

War die Ausstellung für uns ein Erfolg?
Ja -wenn man bedenk t , daß d ie E r¬
zeugnisse der Elektronikabtei lung jetzt
i n den Fachk re i sen de r Sow je tun ion
z w e i f e l l o s i m G e s p r ä c h s i n d . N o c h
n i c h t — w e n n m a n i n d i e A u f t r a g s ¬
b ü c h e r b l i c k t . A b e r i m O s t h a n d e l s i n d

die Wege bis zum erwarteten Auftrag
lang und beschwer l i ch und e r fo rdern
m e h r G e d u l d a l s a u f a n d e r e n M ä r k t e n

— d a s h a b e n i n d e r Ve r g a n g e n h e i t
K o n t a k t e m i t a n d e r e n O s t b l o c k l ä n d e r n

immer wieder gezeigt.
M o s k a u , d i e s e a u f d e n e r s t e n B l i c k

durchaus n ich t schöne , doch pu ls ie¬
r e n d e u n d f a s z i n i e r e n d e W e l t s t a d t , b e ¬
s c h e r t e u n s i n d i e s e m J a h r e l e i d e r n i c h t

d e n d o r t ü b l i c h e n v o r s o m m e r l i c h e n M a i ,

sondern hat te v ie l Regen, Sturm und
K ü h l e f ü r s e i n e B e w o h n e r u n d B e s u c h e r

b e r e i t . D e n n o c h h a b e n s i c h d i e H D W -

M i t a r b e i t e r w o h l g e f ü h l t , w o z u n i c h t
wenig das stets freundliche Einverneh¬
m e n m i t d e n E i n w o h n e r n d e r M e t r o ¬

pole bei Begegnungen und Gesprächen
auf dem Stand, in den Verkehrsmitteln,
i m H o t e l u n d b e i v i e l e n a n d e r e n G e l e ¬

genheiten beitrug.

HDW-Erzeugnisse auf der Fachausstellung
Automation 69’ ' in Moskau

über diese Ausstellung berichteten wir schon in Heft 2; wir wollen jedoch nicht
versäumen, unseren Kollegen Rolf Dreßler selbst noch einmal zu Wort kommen
zu lassen, der auf dem Bild gerade den Parteichef Leonid Breschnew begrüßt.

Seit einigen Jahren hat sich die sow¬
j e t i s c h e H a u p t s t a d t z u e i n e m i n t e r ¬
e s s a n t e n i n t e r n a t i o n a l e n M e s s e p l a t z
en tw i cke l t , an dem j äh r l i ch meh re re
Fachausstellungen auf den verschieden¬
s t e n G e b i e t e n d e r Te c h n i k v e r a n s t a l t e t

w e r d e n . D e n z a h l r e i c h e n Te i l n e h m e r n

aus der Sowjetunion, den osteuropäi¬
schen Mi tg l ieds taa ten des „Ra tes fü r
gegense i t ige Wi r tschaf tsh i l fe
COMECON) und dem west l ichen Aus¬
l a n d s t e h t i m N o r d o s t e n d e r S i e b e n ¬
m i l l i o n e n s t a d t i n m i t t e n d e s l a n d s c h a f t ¬

l i c h s e h r r e i z v o l l e n S o k o l n i k i - P a r k e s

ein großes Gelände mit einer Ausstel¬
lungsfläche von ca. 65 000 qm in zahl¬
reichen großen, lichten Hallen zur Ver¬
fügung.
V o m 1 4 . - 2 8 . M a i f a n d a u f d i e s e m G e ¬

l ä n d e d i e I n t e r n a t i o n a l e A u s s t e l l u n g
„ M o d e r n e M i t t e l z u r A u t o m a t i o n v o n

Produkt ionsprozessen -Automat ion 69“
s t a t t , a n d e r m e h r e r e h u n d e r t F i r m e n
a u s ü b e r 2 0 L ä n d e r n t e i l n a h m e n u n d

auf der die Bundesrepublik Deutschland
nach dem Gastgeber land und vor der
DDR die größte geschlossene Gemein¬
s c h a f t s s c h a u b o t .

Unser Unternehmen, seit langem in der
U d S S R w o h l b e k a n n t u n d g e s c h ä t z t
durch die von ihm gebauten Fischerei¬
schiffe, umfangreiche Schiffsreparaturen
und verschiedene Sonderfabrikate, wie
die SIMPLEX-Stevenrohrabdichtung und
den TURBULO-Entöler, ergri ff die Ge¬
legenheit und beteil igte sich an dieser
Ausste l lung. An Or t und Ste l le so l l te
der sowjetische Markt für die Erzeug¬
n isse e ines hochspez ia l i s i e r ten P ro¬

duktionszweiges der HDW getestet wer¬
d e n — d e r M a r k t f ü r d i e e l e k t r o n i s c h e n

Meßgeräte der Abtei lung Elektronik in
K i e l , d i e i n s ä m t l i c h e n S t a a t e n d e r ö s t ¬

lichen Wirtschaftsgemeinschaft seit Jah¬
r e n i m E i n s a t z s i n d , n u r e b e n n i c h t i n
d e r U d S S R .

Wie schon in der Werkzeitung Nr. 2/69
k u r z b e r i c h t e t w u r d e , w a r e i n v o l l s t ä n ¬

dig ausgerüsteter Mercedes-Kabelmeß-
wagen für die Fehlerortbestimmung in
Hoch-, Mittel- und Niederspannungs¬
kabeln und d ie Prü fung d ieser Kabe l
auf einem polnischen Lastzug nach
Moskau t ransport ier t worden. Auf un¬
s e r e m S t a n d , d e r d i e d e u t s c h e H a l l e

optisch und sachlich abschloß, wurde er
n e b e n e i n e r g a n z e n R e i h e a n d e r e r
Meßgeräte, vor allem für die Drahtnach¬
richtentechnik, als wichtigstes Ausstel¬
lungsstück präsentiert.
Keiner der auf dem Stand tätigen Mit¬
a r b e i t e r d e r H D W - v i e r a u s K i e l u n d

e iner aus Hamburg —konnte voraus¬
sehen, wie die sowjetischen Spezialisten
unsere Geräte und den Wagen beurtei¬
len würden. Nun, schon bald nach Aus¬
stel lungsbeginn stel l te es sich heraus,
daß unsere Exponate in der Ha l le 5
e ine ausgesp rochene A t t rak t i on da r¬
stellten, allen voran der Meßwagen. Er
stellte in seiner ausgefeilten technischen
Konzeption und überaus sorgfältigen
Ausführung für d ie Techniker der so¬
wjetischen Kabelindustrie, der Elektrizi¬
tä tsve rso rgung , des Pos t - und Fern¬
m e l d e w e s e n s , d e s V e r k e h r s u n d a n d e ¬

rer Wirtschaftszweige ein v iel bewun¬
der tes und ge lob tes Novum dar. Das

(RGW,

R o l f D r e ß l e r / V A W
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A R N O K L E H N

verabschiedete sich

Am 31. Oktober, einen Tag vor Vollendung seines 65. Lebensjahres, ist unser
Vorstandsmitglied Arno Klehn in den Ruhestand getreten. Mehr als dreieinhalb
Jahrzehnte seines Lebens waren dem wechselvol len Geschick jener deutschen

Schiffbauunternehmen verhaftet, deren Weltgeltung sich mit dem Namen „Howaldt“,
dem Namen des Begründers der alten Dietrichsdorfer Werft, verband. Mit ihm hat
ein Schiffbauer Abschied vom Berufsleben genommen, dessen Wirken weit über

den Rahmen unseres Unternehmens hinaus Maßstäbe gesetzt und weltweite Be¬

achtung und Anerkennung gefunden hat.

Geschäf ts f reunde, Behörden und Mi tarbe i te r
v e r a b s c h i e d e n s i c h v o n A r n o K l e h n .

o b e n : K l e h n m i t d e m R e e d e r O v e S k o u

Mitte: mit Herrn Roos, Staatssekretär Prahm,
D r . V o l t z

un ten : m i t se iner iang jähr igen Mi ta rbe i te r in
C h a r i o t t e S c h l i c h t u n d G e r r i t K ö r t e

Am 1. November 1904 inTenkitten (Ost¬
preußen) geboren, besuchte Arno Klehn
das Kne iphöfsche Gymnas ium in Kö¬
nigsberg und studierte anschließend an
d e r Te c h n i s c h e n H o c h s c h u l e i n D a n z i g

S c h i f f b a u . N a c h m e h r j ä h r i g e r, d u r c h
„Fahrenszeiten“ kurzfristig unterbroche¬
ner Tätigkeit als Hochschulassistent trat
e r a m 8 . J a n u a r 1 9 3 4 b e i d e r K i e l e r

S t a m m w e r f t d e r „ H o w a l d t s w e r k e A G “
ein und übernahm 1941 die Leitung des
K o n s t r u k t i o n s b ü r o s .

A m 5 . D e z e m b e r 1 9 5 0 w u r d e A r n o K l e h n

i n d e n V o r s t a n d b e r u f e n u n d , a l s d e r

bereits seit 1945 praktizierten geschäft¬
l i chen Se lbs tänd igke i t 1953 d ie ju r i¬
s t i sche Verse lbs tänd igung des K ie le r
Werkes fo lg te , Vo rs tandsmi tg l i ed de r
nunmehr als „Kieler Howaldtswerke AG“
fi r m i e r e n d e n W e r f t . A m 1 . J a n u a r 1 9 6 4

wurde er in Anerkennung seiner Ver¬
d i e n s t e u m d e n W i e d e r a u f b a u d e r W e r f t

nach dem Kriege zum stellvertretenden
V o r s i t z e n d e n d e s V o r s t a n d e s e r n a n n t .

Bei der Verschmelzung der „Kieler Ho¬
w a l d t s w e r k e A G “ m i t d e r „ H o w a l d t s ¬

werke Hamburg AG“ und der „Deutsche
W e r f t A G “ a m 1 . J a n u a r 1 9 6 8 w u r d e

Arno Klehn Mitglied des Vorstandes der
„Howaldtswerke —Deutsche Werft AG“.
Wenn sich auch die meisten der lang¬
jährigen Mitarbeiter Arno Klehns schon
am Tage seines Ausscheidens in sei¬
nem Büro einfanden, um ihm ein paar
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Worte des Dankes zu sagen, so fand
doch die offiziel le Verabschiedung erst
a m 11 . N o v e m b e r s t a t t .

Am Vormittag verabschiedete sich Arno
Klehn im Beisein von Konsul Westphal
und de r anderen Vors tandsmi tg l i ede r
v o n d e r d u r c h d i e A n g e s t e l l t e n u n d
mehrere Betr iebsratsmi tg l ieder ver t re¬
tenen Belegschaft des Kieler Werkes.
N a c h d e m K o n s u l We s t p h a l d i e Ve r ¬
d i e n s t e A r n o K l e h n s u m d i e E n t w i c k ¬

lung des K ie ler Werkes zu e iner der
m o d e r n s t e n P r o d u k t i o n s s t ä t t e n I m G r o ß ¬

schi ffbau gewürdigt und seinem lang¬
jährigen Freund für die verantwortungs¬
volle Mitarbeit sichtbar bewegt gedankt
hatte, schloß er mit den Worten: „Arno
K l e h n , d u b i s t u n s a l l e n d u r c h d i e
Treue zu den Menschen, zu deinen Mit¬
arbei tern, e in Begr i f f geworden. Mein
g röß te r Wunsch geh t dah in , daß w i r
a l l e e i n e n F r e u n d b e h a l t e n . “

A r n o K l e h n d a n k t e d e n A n w e s e n d e n f ü r

d ie Un te rs tü tzung , d ie e r a l l ze i t von
ihnen erfahren habe. Er erinnerte daran,
d a ß D i r e k t o r T h e u e r k a u f I h n v o r e i n e m

Menschena l t e r, nach den Jah ren de r

Arbeitslosigkeit und der Weltwirtschafts¬
krise, nach Kiel geholt habe. Eine sei¬
n e r e r s t e n g r o ß e n A u f g a b e n s e i d i e
Konstruktion eines großen Passagier¬
schiffes gewesen. Dann aber sei allzu¬
bald schon der Kr ieg gekommen, und
lohnende Aufgaben hätte es erst wieder
gegeben, nachdem Adolf Westphal den
K ie le r Be t r i eb übe rnommen, d ie De¬
montage verhindert und der Werft Schritt
für Schritt die notwendige Bewegungs¬
freihei t erkämpft habe. Klehn r ief den
a l t e n M i t a r b e i t e r n d i e Z e i t i n s G e d ä c h t ¬

nis zurück, da sie in Hut und Mantel in
Be t r i eben a rbe i t en muß ten , d i e ke i n
Dach und ke in Fens te r mehr ha t ten ,
und zeichnete In groben Zügen die Ent¬
w i c k l u n g d e r W e r f t i n j e n e n J a h r e n
nach . I n denen de r Name „Howa ld t “
wieder Klang in der Welt bekam. Seine
Mitverantwortung für diese Entwicklung
b e z e i c h n e t e e r a l s e i n G l ü c k ; A b s c h l i e ¬

ßend bat Klehn die Anwesenden, das
Vertrauen, das sie Ihm entgegenge¬
bracht hätten, nunmehr seinem Nachfol¬
ger Gerrit Körte entgegenzub Ingen.
Dem Dank der Mitarbeiter fü|r das Ver¬

ständnis, das Arno Klehn stets für sie
gezeigt habe, gab Direktor Theuerkauf
A u s d r u c k u n d w ü n s c h t e i h m u n d s e i n e r
F a m i l i e a l l e s G u t e .

Am Nachmittag trafen sich rund zwei¬
h u n d e r t G ä s t e a u s d e m I n - u n d A u s l a n d

Im C lubhaus „De r K ie le r Kau fmann“ ,
u m A r n o K l e h n z u v e r a b s c h i e d e n u n d

Ihm Glück für den weiteren Lebensweg
zu wünschen. Von der Sympathie und
den Glückwünschen, die ihm entgegen¬
gebracht wurden, t ie f bewegt , dank te
K l e h n d e m F r e u n d e A d o l f We s t p h a l ,
dem Aufsichtsrat, den Kollegen und Mit¬
arbei tern langer Jahre, sowie den in-
und auslärjdischen Reedern, den Ver¬
tretern der Klassifikationsgesellschaften,
d e r M i n i s t e r i e n d e s L a n d e s u n d d e r

Stadt Kiel, den vielen Partnern und Ge¬
s c h ä f t s f r e u n d e n u n d d e m B e t r i e b s r a t

und der Belegschaft.
Z u m A b s c h l u ß ü b e r m i t t e l t e S t a a t s s e k r e ¬
t ä r F r a h m d e m J u b i l a r d i e G r ü ß e d e r

Landesreg ie rung und dank te ihm zu¬
gleich im Namen des Aufsichtsrates für
die jahrzehntelange große Leistung für
d i e W e r f t .

H A M B U R
Nummer 11 der deutschen Passagierschiffahrt

A m 2 0 . M ä r z 1 9 6 9 w u r d e i n d e r N a c h ¬

kriegsgeschichte der deutschen Passa-
gierschiffahrt ein neues Kapitel aufge¬
schlagen. An diesem Tag übergab die
HDW das Passagierschiff „Hamburg“
an die Deutsche Atlantik Linie, die da¬
mit ein Kreuzfahrtschiff der Weltspitzen¬
k l a s s e e r h i e l t .

Der 25 000-BRT-Luxusllner „Hamburg“
ist das elfte deutsche Passagierschiff
s e i t W i e d e r a u f n a h m e d i e s e s e i n s t s o

t rad i t ionsre ichen Beschäf t igungsbere i¬
c h e s d e r d e u t s c h e n H a n d e l s fl o t t e .

Hier eine kurze Chronik, zusammenge¬
s t e l l t v o m Ve r b a n d D e u t s c h e r R e e d e r :

„Ne l l y “ , ex „Long Is land“ und ex
„Mormacma i l “ . D ie „Seven Seas “
kam aus den N iede r landen nach
Deutschland und ging aüch dorthin
1966 (als Studentenwohnheim) zu¬
rück. Mit nur 12 575 BRfT vermes¬
sen konnte sie 1007 Passagiere
b e f ö r d e r n .

3 . 1 9 5 8 s t a n d e r s t m a l s w i e d e r H a m ¬

b u r g a l s H e i m a t h a f e n a m H e c k
eines Passagierschiffes. Die „Han-
sea t l c “ ( heu te l i ebevo l l d i e „a l t e
Hansea t i c “ genannt ) würde kurz¬
fristig Flaggschiff der kleinen deut¬
schen Passaglerschlfflottö. Sie war
30 030 BRT groß und mit| dem Bau¬
jahr 1930 In ihren Papieren schon
e i n e a l t e D a m e . I h r S c h i c k s a l e n ¬
d e t e I m s e l b e n J a h r w i e d a s d e r

„Ber l in “ und der „Seven Seas" -
s i e w u r d e 1 9 6 6 n a c h e i n e m s c h w e ¬

ren Brand abgewrackt . Die „Han¬
seatic“ hatte mit 1250 Passagie¬
ren die größte Kapazität aller bis¬
herigen deutschen Nachkriegs-Pas-
saglerschiffe.

4. Ein weiteres Hamburger Passagier¬
schi ff brachte die Hapag 1958 In
F a h r t : T S „ A r i a d n e “ , 7 5 0 5 B R T
groß und für 300 Passagiere ein¬
ger ichtet . Die „Ar iadne“; ex „Pat¬

ricia“ (Baujahr 1951), kam wie die
„Ber l in“ und die spätere „Europa“
aus Schweden. Ende 1960 gab die
Hapag d ie re ine Passag iersch i f f¬
f a h r t w i e d e r a u f u n d v e r k a u f t e d i e

„Ariadne“ nach den USA.

5. Ein Jahr später -am 9. 7. 1959 -
setzte der Norddeutsche Lloyd auf
s e i n e m z w e i t e n P a s s a g i e r s c h i f f ,
der 32 360 BRT großen „Bremen“,
die Flagge. Auch dieses Schiff ist
ein sogenanntes secondhand-Schlff:
Baujahr 1938, aus Frankreich (ex
„ P a s t e u r “ ) i m p o r t i e r t . A l l e r d i n g s
machte die „Bremen“ (1 122 Passa¬
giere) durch umfangreiche Renovie¬
rungsarbeiten eine beachtliche Ver¬
jüngungskur durch.

6 . N a c h d i e s e n f ü n f S c h i f f e n t r a t e i n e

längere Pause ein. Erst 1966 rührte
sich die Passagierschiffahrt wieder.
I n S c h w e d e n e r w a r b d e r N o r d d e u t ¬

sche L loyd d ie „Kungsho lm“ und
s t e l l t e s i e a m 9 . 1 . 1 9 6 6 u n t e r d e m

N a m e n „ E u r o p a “ i n D i e n s t . D i e
„Europa“, Baujahr 1953, ist 21 514
BRT groß und bietet 785 Passagie¬
r e n P l a t z .

7. Der erste Passagierschlff-Neubau —
die „Reg ina Mar is '

1. Den Anfang machte 1955 der Nord¬
deutsche Lloyd in Bremen, als er
a u s S c h w e d e n d i e Gr ipsho lm“
(976 Passag iere) Impor t ie r te und
unter dem Namen „Berlin“ in Fahrt
brachte. Die „Berlin“ (18 600 BRT)
war zu diesem Zeitpunkt bereits 30
J a h r e a l t , f u h r u n t e r d e u t s c h e r
Flagge aber noch bis 1966. Dann
w u r d e s i e n a c h I t a l i e n z u m A b ¬
w r a c k e n v e r k a u f t .

2. Zweites Passagierschiff der Nach¬
kr iegszei t wurde 1956 die „Seven
S e a s “ , e i n S c h i f f d e s B a u j a h r e s
1 9 4 0 m i t z a h l r e i c h e n V o r b e s i t z e r n

w i e d i e E x - N a m e n b e s a g e n : e x w u r d e a m
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Maris“ . Die Fahrgastkapazi tät be¬
trägt 460 Personen.
M i t d e r „ H a m b u r g “ i s t 1 9 6 9 d e r
erste große Neubau für deutsche
Rechnung in Fahrt gesetzt worden,
n a c h d e m m i t A u s n a h m e d e r „ R e ¬

gina Maris“ und der „Boheme“ bis-
iang nur Zweithandtonnage erwor¬
b e n w e r d e n k o n n t e . D i e „ H a m ¬

b u r g “ w u r d e v o n v o r n h e r e i n a i s
r e i n e s S e e t o u r i s t i k s c h i f f e r b a u t , d a s
a i s s c h w i m m e n d e s H o t e i a u f K r e u z ¬

f a h r t e n 6 0 0 F a h r g ä s t e b e w i r t e n
kann (Gesamtpassag ie r kapaz i t ä t ;
800 Personen).

9 . N a c h d e m d i e D A L g u t e i n J a h r
lang ohne Passagierschiff war, er¬
s c h i e n a m 1 6 . 1 2 . 1 9 6 7 d i e n e u e

„ H a n s e a t i c “ a u f d e r E i b e . D i e
„ H a n s e a t i c “ ( B a u j a h r 1 9 6 4 ) f u h r
3 J a h r e l a n g a l s „ S h a l o m “ u n t e r
israelischer Flagge. Sie ist 25 320
BRT groß und für 1012 Passagiere
eingerichtet.

1 0 . E n d e 1 9 6 8 w u r d e d i e d e u t s c h e P a s ¬

sagierschiffahrt um einen weiteren
N e u b a u , u m d i e i n F i n n l a n d e r ¬

b a u t e „ B o h e m e “ , v e r g r ö ß e r t . M i t
9 8 6 6 B R T i s t s i e b e r e i t s e i n e

K l a s s e g r ö ß e r a l s d i e „ R e g i n a

1 2 . 5 . 1 9 6 6 v o n d e r L ü b e c k L i n i e

in Dienst gestel l t . Bauwerft waren
d i e L ü b e c k e r F l e n d e r w e r k e . D a s

Schiff ist 5813 BRT groß und für
2 7 6 P a s s a g i e r e e i n g e r i c h t e t . E s
v e r k e h r t a u s s c h l i e ß l i c h i m K r e u z ¬

fahrtengeschäft.
8 . E in kurzes Gastsp ie l un te r deut¬

scher Flagge gab vom 6. 10. 1966
bis zum 6. 9. 1967 die „Ryndam“,
ein 15 000-BRT-Schiff des Baujah¬
res 1951. Die „Ryndam“ kam eben¬
s o w i e d i e „ S e v e n S e a s “ a u s d e n

Niederlanden und ging dorthin zu¬
r ü c k .

1 1 .
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D a s s o l l s o !

Das Schiff kentert nicht und ist nicht gestrandet. Es ent¬
l ä d t s i c h n u r — u n d k e i n M e n s c h i s t a n B o r d .

Es hande l t s i ch um unse ren i n K ie l gebau ten Le i ch te r
„Hera“. Was es mit diesem neuartigen Schiffstyp auf sich
hat, darüber berichtet der nachfolgende Beitrag.

U b e r d i e S e l b s t e n t l a d e m e t h o d e
des seegehenden NEPTU N-Carriers „HERA j j

von Kapt. Dipl.-Ing. J. Brix, Hamburgische Schiffbauversuchsanstalt

Der NEPTUN-Carr ier „HERA“ ist pr imär für den Deckslast¬
transport von Papierholz in gebündel ter Form vorgesehen.
Die ausschließliche Deckstauweise mag auf den ersten Blick
verwundern, da nach der bisherigen Gewohnheit konventio¬
nelle Schiffe erst dann zur Decksbeladung übergehen, wenn
die Laderäume gefüllt, der ausnutzbare Tiefgang jedoch noch
n i c h t e r r e i c h t i s t .

Im Zuge der Rationalisierung der Umschlagsmethoden, d. h.
der Verkürzung von Lade- und Löschzeiten bei gleichzeitiger
Einsparung von menschlicher Arbeitskraft, sind in den ver¬
gangenen Jahren zahlreiche, dem jeweiligen Fahrtgebiet an¬
gepaßte Sch i f fs - und Transpor tmi t te l typen en ts tanden, zu
denen be isp ie lsweise Conta inersch i f fe , ro l l on- ro l l o f f —
Sch i f fe , Barge —Carr ie r und Großtanker gehören. D ieser
Entwicklung folgend, deren Ende noch nicht abzusehen ist,
wurde mit Indienstste l lung des unbemannten, geschleppten
Großleichters „HERA“ ein für unsere europäischen Gewässer
neuartiger Transportmitteltyp in das Blickfeld gerückt.
Zahlreiche dieser und ähnl icher, sogenannter „Bargen“ ha¬
b e n s i c h s e i t J a h r e n i n d e r a m e r i k a n i s c h e n u n d k a n a d i s c h e n

Dieser beträgt für die „HERA“ 105,00/24,00 =4,38, während
„normalen“ Frachtern Verhältniswerte von 6,0 bis 6,5 eigen
s i n d .

Da die Beladung der „HERA“ nur an Deck erfolgt, ist auch
eine einfache und schnelle Entladung des Holzes anzustre¬
ben. Dieses Verfahren, über dessen Modellversuche in der
HSVA im Folgenden berichtet wird, ist als „dumping“-Methode
(to dump =englisch: kippen) bei uns neuartig, jedoch in
d e r k a n a d i s c h e n H o l z f a h r t s e i t J a h r e n ü b l i c h . D i e M e t h o d e

ist im Wesentlichen jene, die ein Kies befördernder Lastkraft¬
wagen anwendet, der die Ladefläche neigt und die Ladung
abgleiten läßt, wobei der Unterschied lediglich darin zu
sehen ist, daß das eine Fahrzeug ortsfest steht, die Barge
dagegen schwimmt. Bei dem schwimmenden Fahrzeug treten
h i e r b e i b e s o n d e r e P r o b l e m e a u f .

Der Neigungswinkel, bei dem die aus Gründen der Sicher¬
heit des Seetransportes querschiffs gestaute Holzdeckslast
(Abbildungen 1und 1a) von Deck gleitet, liegt je nach Holz-
u n d D e c k s o b e r fl ä c h e n b e s c h a f f e n h e i t b e i e t w a 2 8 ° b i s 3 2 ° .

Im Augenblick des „Übergehens“ der Deckslast, der bei
konventionellen Schiffen gefürchtet, hier aber der besonde¬
ren Entladungsmethode wegen erstrebt wird, wird die Stabili¬
tät des Fahrzeuges sehr beansprucht. Schiffe üblicher Bauart
würden bei diesem Vorgang wahrscheinlich kentern. Infolge
der speziellen, oben begründeten, Abmessungen einer Barge
wie der „HERA“, ist dieser Vorgang jedoch sogar bei Über¬
ladung gefahrlos möglich.
Die zum Einleiten des Abkippvorgangs erforderliche Schlag¬
seite von etwa 30° wird dem unbemannten Fahrzeug durch
einseitiges Fluten des sogenannten „tipping“-Tanks (to tip
=eng l i sch : umk ippen) gegeben. Das Seevent i l zu d iesem
Tank wird durch Funksignal geöffnet.
Zunächst nimmt die Barge eine stetig zunehmende Krän¬
gung infolge der in den „tipping“-Tank eingedrungenen Was¬
sermenge ein. (Abbildungen 2und 2a). Kommt die Deckseite
zu Wasser, verläuft dieser Vorgang etwas langsamer, da die
eintauchende Holzdeckslast einen der Krängung entgegen¬
gerichteten Auftr ieb l iefert. Beim Erreichen des Gleitwinkels
von etwa 30° Schlagseite tritt der Abkippvorgang ein, wo¬
bei die Barge kurzzeitig eine Maximalkrängung von 35° bis
37° einnimmt. (Abbildungen 3und 3a). Nach dem vollstän¬
d igen Abk ippen ( „dumping“ ) der Ho lzdecks las t s te l l t s i ch
eine neue Schwimmlage ein, die durch das im „tipping“-Tank
n u n m e h r z u v i e l b e fi n d l i c h e W a s s e r u n d d e n Z u s t a n d d e r

ent ladenen Barge best immt ist . Nachdem der für die neue
Schwimmlage vorhandene Wasserüberschuß aus dem „tipp-

K ü s t e n - u n d F l u ß f a h r t b e w ä h r t . S i e e r r e i c h e n G r ö ß e n b i s z u

ca. 40 000tdw., transportieren Massengüter aller Art, Öl,
Asphalt und Papier in offenen oder geschlossenen Laderäu¬
m e n , b e f ö r d e r n a l s r o l l o n - r o l l o f f - E i n h e i t e n C o n t a i n e r ,

E isenbahnwaggons , F lüss iggasbehä l te r und derg l . , häufig
auch als Schubverbände bis zu 6oder 8gekoppelten Einhei¬
ten. Der Rationalisierungseffekt ist insbesondere hierbei er¬
heblich, da be- oder entladende Bargen dem Schubverband
zu- oder abgekuppelt werden können. Die kostspiel ige, be¬
m a n n t e , d e m A n t r i e b d i e n e n d e E i n h e i t , n ä m l i c h d e r S c h u b ¬

schlepper wird hierbei optimal genutzt.
D ie Wi r t scha f t l i chke i t e ines Transpor tm i t te l s , w ie es de r
NEPTÜN-Carrier „HERA“ darstellt, ist dagegen von dem ein¬
gangs genannten Gesichtspunkt zu sehen, dem des schnel¬
len Umschlags der Ladung. Die Holzstauung in konventio¬
nel len Laderäumen erfordert bei den Mengen, wie sie von
der „HERA“ befördert werden können, mehrtägige Liegezei¬
t e n u n d h o h e S t a u e r e i k o s t e n , w e l c h e h i e r d u r c h d i e a u s ¬

schl ießl iche Deckstauweise wesentl ich herabgesetzt werden.
D iese S tauwe ise i s t j edoch nu r dann mög l i ch , wenn d ie
statische Stabilität des Fahrzeugs sehr groß ist. Dieser Vor¬
ausse tzung t räg t d ie ungewöhn l i che „Sch i f f s “ -Fo rm e ine r
„Barge" Rechnung. Da die Anfangsstabil i tät mit der 3. Po¬
tenz der Schiffsbreite Bzunimmt, sind diese Fahrzeuge im¬
mer ungewöhnlich breit, haben also, auf die Länge zwischen
d e n L o t e n L bezogen, k leine Verhältniswerte von Lpp/B.p p
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Abbildung 1a: Modellbeladung entsprechend 8000 tHolzdeckstast.Abbildung 1: Holzdecksbeladung eines kanadischen Holz-Carriers.

- . - s t s s g r

t
! »

Abbildung 2a; Entsprechende Lage des Modells der „HERA“.Abbildung 2; Krängung eines Holz-Carriers unmittelbar vor „dumping“.

Abbildung 3a: Modellaufnahme unmittelbar danach.Abbildung 3: „Dumping“-Entladung eines kanadischen Holz-Carrlers.

ungewöhnlichen Stabilitätswerte zu zwei der untersuchten
Beladungszustände mit 8000 t(Normalfall) und 9400 t(an¬
genommene Überladung) nachstehend einige spezielle An¬
gaben gemacht.
Länge zwischen den Loten (Lpp) . . .
Breite auf Spanten (B)
Tiefgang beladen (8000 tdw.) (T) . . .
Verdrängung (T =5,35 m) (y) . . .
Inhalt des „tipping“-Tanks
Modellmaßstab (/)
Decksbelag: farbkonserviertes Stahlblech

Betriebswerte, errechnet aus den Wlodellwerten,
W l a ß s t a b A = 2 0 :

p ing“-Tank ausgeflossen is t , verble ibt e ine Restschlagsei te
b e i n o c h o f f e n e m S e e v e n t i l v o n e t w a 6 ° . D a s S e e v e n t i l w i r d

geschlossen, der „t ipping“-Tank gelenzt, und die Barge tr i t t
die Rückreise zu einer neuen Beladung an.
Der gesamte „dumping“-Vorgang ermögl icht also eine vol l¬
s tänd ige Ent ladung, ohne daß Menschenhand h ie rbe i e in
H o l z b ü n d e l o d e r e i n e n H o l z s t a m m b e r ü h r t h ä t t e . D e r Z e i t ¬

aufwand hierfür beträgt weniger als eine halbe Stunde, das
Holz wird in das Gewässer vor einer Papier- oder Zellulose¬
fabr ik abgeschüt te t . Der Rat iona l i s ie rungseffek t der n ich t
neuartigen, in unseren Gewässern aber erstmalig angewand¬
ten Ent lademethode l iegt nicht al le in im Analogon zu dem
k i e s e n t l a d e n d e n L a s t e r d e r S t r a ß e , s o n d e r n — n i c h t m i n d e r

in teressant —in der raum- und kostensparenden Wasser¬
lagerung. Für die Lagerung von 8000 tgebündelten Holzes,
die die „HERA“ pro Reise anlandet, wären kostspielige große
Kaiflächen Voraussetzung. D iese Prob leme t re ten be i der
„Wasserlagerung“ nicht auf.
Die umfangreichen Modellversuche zu dieser Entlademethode
w u r d e n m i t — m o d e l l m a ß s t a b s ä h n l i c h e n — 8 0 0 0 t u n d m e h r

als 9000 tHolzdeckslast, sowie Teilbeladungen durchgeführt.
Die Modellaufnahmen 1a bis 3a zeigen einen Ausschnitt aus
dieser Versuchsserie. Durch die zylindrischen Holzstücke von
150 mm Durchmesser und 150 mm Länge wurden maßstäb¬
l ich Holzbündel von 3,00 mDurchmesser und 3,00 mLänge
dargestel l t .
Für den stärker interessierten Leser sind wegen der z. T.

105,00 m

24,00 m

5,35 m
c a . 1 1 0 0 0 m ^

2 3 0 0 m ’c a .

2 0

K i p p ¬
w i n k e l /

m a x .

Krängung

E n d -G M R o l l ¬

periode T
fl

lägeBeladungszustand
-./>] ! o -

[ m ] [s] [s m

Barge, unbeladen

8 0 0 0 t H o l z d e c k s l a s t

1.3131,81 5 , 5 9

29,8/35,0 6.00,833,78 10 ,29

5,80,79 30,0/37,09 4 0 0 t H o l z d e c k s l a s t 12 ,972,17

*) Massenverteilungsfaktor der Rollformel nach WEISS:

Ü b l i c h e r w e i s e i s t 0 , 7 < f < 0 , 9 .G M =
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k l e i n e c h r o n i k d e r w e l l s c h i f f a h r l . . .

Computer von einem Meßpunkt Anga¬
ben, die nicht mit den programmierten
Werten übereinstimmen, dann leitet das
Gerät eine Überprüfung der Tempera¬
turen und Drücke der entsprechenden
Teile ein. Das Ergebnis wird von einer
Schreibmaschine aufgezeichnet. Sofern
e ine au tomat i sche Repara tu r mög l i ch
ist, teilt der Computer das dem Wach¬
personal mit. Und so fort...

Nach der Indienststellung soll der Tan¬
ker zunächst 30 Mann Besatzung, also
e b e n s o v i e l e w i e a n d e r e E i n h e i t e n d i e ¬

se r Größenordnung haben . Zu e inem
späteren Zeitpunkt ist beabsichtigt, die
Besatzungsstärke auf 15 Mann zu redu¬
z i e r e n .

fahren, R is iken oder S icherhe i tsmaß¬
nahmen erfuhren (auch in Kiel n icht) ,
sind sie voller Skepsis gegen alles ge¬
blieben, „was nicht mit Segeln, Dampf
o d e r M o t o r z u r S e e f ä h r t . . . “

N a t ü r l i c h h a t d a s e i n s t w e i l e n e r h e b ¬

liche finanzielle Konsequenzen und wei¬
tere bereits erwogene Baupläne dieser

Art sind vorerst in weite Ferrje gerückt.
D o c h a u f d i e D a u e r l ä ß t s i c h l i n u n s e r e r

Zeit nicht aufhalten, was |wirtschaft¬
lichen Vorteil verspricht und so hört
man dann auch aus Paris, daß dort der
Bau eines atomgetr iebenen Container¬
s c h i f f e s v o r b e r e i t e t w i r d .

4

m m

„Fliegender Holländer 69“

Die sensationellen Raumfahrterfolge der
j ü n g s t e n Z e i t - s e i t u n s e r e m l e t z t e n
H e f t I s t a b e r m a l s e i n e M a n n s c h a f t a u f

dem Mond ge landet -mögen n ich t zu
dem Trugschluß führen, daß in unse¬
r e m Z e i t a l t e r d e r Te c h n i k a l l e n t e c h ¬

n i s c h e n W u n d e r w e r k e n ü b e r a l l T ü r u n d

To r o f f e n s t ü n d e n . U n s e r e r „ O t t o H a h n “

z. B., dem ersten europäischen Atom¬
schiff für friedlichen Handel, stehen bis¬
lang nur deutsche Häfen offen und hätte
es diese nicht, müßte es wie der sagen¬
h a f t e F l i e g e n d e H o l l ä n d e r ü b e r d i e
M e e r e k r e u z e n b i s e r e r l ö s t w ü r d e -

nicht mehr durch das Opfer einer Jung¬
frau, sondern die Einsicht einer Hafen¬
b e h ö r d e .

I m M o m e n t s i e h t e s s o a u s , d a ß H o l ¬

land zwar bereit zu sein scheint, Rot¬
terdam für d ie „Ot to Hahn“ f re izuge¬
ben, doch das entsprechende Gesetz
ist noch nicht verabschiedet; Norwegen
läßt sich nicht drängen und wird Narvik
f r ü h e s t e n s 1 9 7 0 f ü r d e n d e u t s c h e n N u ¬

k l e a r f r a c h t e r ö f f n e n ; B r a s i l i e n u n d L i b e ¬

ria wollen überhaupt kein Atomschiff In
I h r e n E r z h ä f e n s e h e n ; S c h w e d e n e r ¬

laubt weder fremden Kriegs- noch Han¬
delsschiffen mit Kernenergieantrieb das
Befahren seiner Gewässer; und Japan,
daß zwar se lbs t e in A tomsch i f f bau t ,
winkte ab, als es hieß, die „Otto Hahn“
wolle zur nächsten Weltausstellung kom¬
men. Konkurrenzangst?

Man hatte wohl geglaubt, daß das An¬
laufen zahlreicher Häfen durch atomge¬
triebene Kriegsschiffe so etwas wie ein
Präjudiz für die Freigabe auch für an¬
dere Atomschiffe sei. Aber bald zeigte
sich, daß die Kriegsschiffsbesuche eine
a u s g e s p r o c h e n e N ATO - A n g e l e g e n h e i t
s ind , wozu z iv i le D iens ts te l len wen ig
oder gar nicht gehört werden. Und weil
d i e s e D i e n s t s t e l l e n v o n d e n M i l i t ä r s

ke ine Einze lhe i ten über mögl iche Ge-

*

*D i e t e c h n i s c h e n W e l t w u n d e r d e r N e u ¬

zeit auf eine kurze, banale Formel ge¬
bracht, könnten lauten: Atom, Rakete,
Computer. Auch der letztere beginnt in
e i n e r W e i s e i n d i e S c h i f f a h r t e i n z u z i e ¬

h e n , d i e m i t d e n k l a s s i s c h e n S e e m a n n ¬

schaftsbegriffen kaum mehr ih Einklang
zu bringen ist.

In Japan wird ein 138370 tgrjoßer auto¬
matisierter Motortanker gdbaut, der
vol lständig durch Computer Kontrol l iert
wird. Unter den Navigationsprogram¬
men wäre in erster Linie das iKollisions-
ve rh inde rungssys tem zu nennen , das
b i s z u 1 0 S c h i f f e i n R e i c h w e i t e d e s R a ¬

dargeräts er fassen kann. Die Posi t io¬
nen und Ku rse de r mög l i chen Ko l l i ¬
s ionsgegner werden auf e iner Katho¬
denstrahlröhre aufgezeichnetj und beim
Eintreten einer Gefahrensituation gibt
der Computer Alarm. Dieses Programm
s o l l w ä h r e n d d e r F a h r t ü b e r S e e s t ä n ¬

dig Im Einsatz sein. Das Positionssy¬
s t e m w i r d d i e D a t e n v o n v i e r t S a t e l l i t e n

a u s w e r t e n u n d e i n e S t a n d o r t b e s t i m ¬

mung ermöglichen, die auf weniger als
200 mgenau ist. Eine Genauigkeit also,
d i e d u r c h d i e b i s h e r ü b l i c h e n M e t h o ¬

den, sei es astronomische Beobachtung
oder Funkpeilung, nicht erreiphbar ist.

Die Schiffskörper-Kontrolle umfaßt meh¬
rere Programme, darunter e ines , das
den Allgemeinzustand registriert. Indem
Ve r d r ä n g u n g , Ta n k k a p a z i t ä t , T r i m m
und Längsfestigkeit (Durchbiegungsmo¬
mente und Scherkräfte) beobachtet wer¬
den. E in zwei tes Programm dient der
o p t i m a l e n L a d e k a l k u l a t i o n , u n d z w a r
s o w o h l i n d e r B a l l a s t - a l s a u c h d e r ö l ¬
f a h r t .

Die Maschinenkontrollanlage enthält als
wicht igstes Programm ein solches zur
Au ffindung von S tö rungen und de ren
automat ischer Bese i t igung. Erhä l t der

Um das Eindocken sehr großer Schiffe
z u e r l e i c h t e r n , h a t d i e R o y a l R a d a r
Establishment Großbritannien ein trag¬
bares Radargerät zum Messen sehr ge¬
ringer Geschwindigkeit entwickelt. Aus¬
gerüstet mit einem nur stecknadelkopf¬
großen E lek t ron ike lement lassen s ich
G e s c h w i n d i g k e i t e n b i s h i n u n t e r z u
90-cm pro Minute messen. Wenn man
bedenkt, welch außerordentl iche Kräfte
erforderlich sind ein sehr großes Schiff
z u s t o p p e n
k o m m t b e i e i n e r F a h r t v o n 1 K n o t e n

t r o t z 6 H a f e n s c h l e p p e r n f r ü h e s t e n s
n a c h 1 5 0 M e t e r n z u m S t e h e n - d a n n
w i r d m a n d e n N u t z e n e i n e s s o l c h e n

Gerätes r icht ig einschätzen. Es wurde
in Mil ford Haven (Wales) bereits beim
Eindocken eines Tankers der angege¬
b e n e n G r ö ß e b e n ü t z t .

e In290 000- t -T an ke r

*

Die Nordwestpassage wird auf Seite 18
bis 23 ausführl ich behandelt. Über die
d o r t a u f g e z e i g t e P r o b l e m a t i k h i n a u s
gehen kühne Projekte, die den Kampf
mit dem Eis nicht aufnehmen, sondern
umgehen wo l l en : Un te rwasse rsch i f f e .
Daß die Sache prinzipiell funktionieren
könnte, haben Atom-U Boote längst be¬
w i e s e n . M a n e r i n n e r t s i c h a n d i e N o r d ¬

polfahrt der „Naut i lus“ vor el f Jahren,
und die „Seadragon“ unterquerte mühe¬
los die Barrieren in der Mc Clure-Straße,
d i e d i e M a n h a t t a n s e l b s t i n d e r b e s t e n

J a h r e s z e i t z u m U m k e h r e n z w a n g e n .
A b e r b i s s o l c h e V o r h a b e n r e a l i s i e r t

w e r d e n k ö n n t e n , w i r d n o c h g e r a u m e
Zel t vergehen und ohne Atomkraf t is t
d a s s o w i e s o u n d e n k b a r . Vo r e r s t I s t m a n

dabei s ich darauf vorzuberei ten, nach
weiteren Ölquellen zu suchen, und zwar
v o n U - B o o t e n a u s !

D i e s e k ö n n e n z w a r i h r e s e i s m i s c h e n
M e ß a r b e i t e n n i c h t m i t d e n k o n v e n t i o -
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dah ls vorgesch ich t l i ches Wel tb i ld zu¬
sammensetzt.)

Papyrusstauden gibt es heute in Ägyp¬
t e n n i c h t m e h r , m a n h o l t e s i e a u s

Äthyopien und ließ von eingeborenen
B o o t s b a u e r n d a r a u s e i n B o o t b a u e n ,

das man nach frühen Abbildungen des
A l t e n R e i c h e s ( a u s G r a b k a m m e r n i n
den Pyramiden) rekonstruieren konnte.
S i e b e n W i s s e n s c h a f t l e r v e r s c h i e d e n e r

Nationalität, ausgerüstet mit keinen an¬
deren Errungenschaften der Neuzeit als
w i s s e n s c h a f t l i c h e n G e r ä t e n , v e r t r a u t e n

sich einem Fahrzeug an, das nach der
Me inung so manche r Expe r ten kaum
b i s G i b r a l t a r h ä t t e k o m m e n d ü r f e n .

Aber wenn dies anders gewesen wäre,
h ä t t e e s d e s g e w a g t e n E x p e r i m e n t s
kaum bedurft. Es ging ja gerade darum
etwas zu beweisen, was man ganz all¬
gemein nicht für möglich hielt!

Nun, das Schiff ist nicht angekommen
in Amer i ka ; d ie Crew s t i eg über au f
e i n a n d e r e s S c h i f f

nicht bei Gibraltar, sondern nach einer
zurückgelegten Distanz von 5000 See¬
m e i l e n ! D a s b e d e u t e t , d a ß m a n b e r e i t s

über 80 Prozent des Weges hinter sich
h a t t e .

Berücksichtigt man, daß das Boot Bau¬
f e h l e r a u f w i e s u n d d a ß d i e k ü r z e s t e

Ent fernung nach drüben ger inger war
a ls der von Heyerdah! zurückge leg te
Weg, sind wir der Meinung, daß dieses
„gescheiterte“ Experiment sein eigent¬
l i c h e s Z i e l t a t s ä c h l i c h e r r e i c h t h a t ;

Heyerdahl hat den Beweis erbracht, daß
e ine vo rze i t l i che A t l an t i kübe rque rung
mi t e inem Sch i f f aus Papyrusstauden
ta tsäch l ich im Bere ich des Mögl ichen
lag. Mehr galt es auf dieser abenteuer¬
l i c h e n R e i s e n i c h t n a c h z u w e i s e n .

a u c h s c h n e l l e r i s t a i s d e r b i s h e r i g e
F a h r z e u g t y p .

nel len Sprengmethoden ausführen (die
durch die üblichen Sprengstoffe erzeug¬
t e n „ S e e b e b e n “ w ä r e n z u s t a r k u n d

würden die Schiffssicherheit gefährden),
d o c h w u r d e i n d e n l e t z t e n J a h r e n e i n

Verfahren entwickelt, das mit Knallgas¬
explosionen unter Wasser arbeitet und
S e e b e b e n e r z e u g t , d i e a u s r e i c h e n d
s t a r k s i n d , u m i m M e e r e s u n t e r g r u n d
Schwingungsbeben anzuregen, d ie je¬
doch ohne Gefahr angewendet werden
k ö n n e n .

D r e i U n t e r s e e b o o t e d e r

Klasse —je 65 mlang, mi t etwa 1000
Tonnen Verdrängung —wurden von der
s c h w e d i s c h e n M a r i n e e r w o r b e n u n d m i t

e i n e r F ü l l e w i s s e n s c h a f t l i c h e r G e r ä t e

ausge rüs te t . Fü r d ie Or tung (genaue
Ortung ist für den Erfolg jeden seismi¬
schen Pro jekfvorhabens entscheidend,
da es ja gilt, später den Ort des georteten
geo log ischen Ob jek ts w iederzufinden)
wird man u. a. Satellitennavigation ver¬
w e n d e n . M i t U n t e r w a s s e r - F e r n s e h e i n ¬

richtungen wird der Meeresgrund beob¬
a c h t e t . D i e s e i s m i s c h e n A r b e i t e n w e r ¬

den mit Hilfe von Hydrophon-Aufnahme¬
gerä ten durchgeführ t , d ie an Trossen
durch d ie h in te re To rpedoroh rö f fnung
ausgefahren und hinter den Booten ge¬
sch lepp t werden . D ie Au fnahmen der
„Echos“ der seismischen Knal lgas-Ex¬
p l o s i o n e n w e r d e n m i t e i n e m k l e i n e n
Computer vorausgewertet.

P r ä s i d e n t N i x o n h a t s e i n s c h i f f a h r t s ¬

po l i t i sches Programm verkünde t , das
m i t u m f a s s e n d e n M a ß n a h m e n d e r d a r ¬

n ieder l iegenden amer ikan ischen See¬
s c h i f f a h r t a u f d i e B e i n e h e l f e n s o l l . I n

dem neuen Programm sind Subventio¬
n e n n i c h t n u r f ü r d i e L i n i e n s c h i f f a h r t

vorgesehen, sondern auch für die Mas¬
sengut- und Tankerfahrt. Bei der Unter¬
s tü t zung des Sch i f f baus i n den USA
so l l s t reng au f Wi r t scha f t l i chke i t und
große Serien geachtet werden. Subven¬
t i o n i e r t e R e e d e r w e r d e n k e i n e B a u a u f ¬

träge ins Ausland vergeben dürfen!

Neptun“ -

*

Zu guter Letzt ein Sprung um Jahrtau¬
s e n d e z u r ü c k .

Sind die alten Ägypter oder Phönizier
schon nach Amerika gelangt? Gewisse
Übereinstimmungen von Kunst und Bau¬
f o r m e n i n A f r i k a u n d S ü d a m e r i k a l i e ¬
ß e n d e n d u r c h s e i n e R e i s e m i t d e r K o n -

Tik i wel tbekannt gewordenen norwegi¬
schen Forscher Thor Heyerdah l n ich t
ruhen, b is er d ie Hypothese einer so
f rühze i t igen Berührung von Menschen
b e i d e r E r d t e i l e ü b e r d e n A t l a n t i k h i n ¬

w e g - a b e r m a l s d u r c h e i n g e w a g t e s
Exper iment
Theorie gemacht hätte. Er ließ in Ägyp¬
ten am Fuße der Pyramiden ein 15 Ton¬
n e n s c h w e r e s B o o t b a u e n , d a s — w i e

vor fünftausend Jahren in Ägypten üb¬
lich —ganz aus Papyrusstauden gebun¬
den war. (Daß au f dem Ti t i caca -See
noch heu te Fahrzeuge d iese r Bauar t
h e r u m s c h w i m m e n , i s t n u r e i n e r d e r

Mosa iks te ine , aus denen s ich Heyer -

a b e r d u r c h a u s

e i n e r p l a u s i b l e nz u

*

Noch vo r wen igen Jahren am Rande
einer Utopie —schwebende Schi f fe —
sind sie inzwischen Real i tät geworden
und setzen sich immer mehr durch. Mag
d ie v ie lbesprochene Exped i t i on e ines
L u f t k i s s e n b o o t e s i n s I n n e r e A f r i k a s h i n ¬

e i n a u c h n o c h e i n S o n d e r f a l l s e i n — i m

begrenzten Fährverkehr schweben s ie
bereits nach Fahrplan. Seit 1968 ver¬
keh r t Hove r i l oyd zw ischen Ramsga te
und Cala is mehrmals tägl ich und das
englisch-französische Gemeinschaftsun¬
te rnehmen Seaspeed zw ischen Dover
und Boulogne. Im August dieses Jahres
hat die Seaspeed ein weiteres Fahrzeug
vom Typ SRN 4eingesetzt, so daß nun
insgesamt vier Einheiten zwischen Eng¬
l a n d u n d F r a n k r e i c h D i e n s t t u n . S i e

können jeweils 250 Passagiere und 30
Au tos m i t e i ne r Geschw ind igke i t von
1 0 0 - 1 1 0 k m / h b e f ö r d e r n . M a n b e u r t e i l t
d i e Z u k u n f t s a u s s i c h t e n d e r L u f t k i s s e n ¬

f a h r z e u g e p o s i t i v, d a s i e g e g e n ü b e r
Flugzeugen auf kurzen Distanzen viele
Vo r t e i l e b i e t e n . S o i s t e s a u c h z u v e r ¬

stehen, daß man für 1971 die Einrich¬
tung e ines neuen D iens tes zw ischen
Dieppe und Newhaven plant.
M a n w i l l d a f ü r d i e f r a n z ö s i s c h e K o n ¬

s t r u k t i o n N 5 0 0 v e r w e n d e n , d i e m i t

einer Kapazität von 300-400 Passagie¬
ren und 40 Autos wesentlich größer und

c l .
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Übergabe
MS Hornwind

A m 2 . O k t o b e r w u r d e d a s M o t o r s c h i f f

( B a u - N r . 8 3 1 ) w ä h r e n d
e i n e r P r o b e f a h r t a n d i e H o r n - L i n i e

übergeben.

H o r n w i n d

D i e s e s i m M ä r z i m W e r k F i n k e n w e r d e r

auf Kiei geiegte und am 10. Juii vom
Stapei geiaufene Frachtmotorschi ff is t
d a s z w e i t e e i n e r S e r i e v o n d r e i E i n ¬

h e i t e n . D i e H o r n - L i n i e w i r d d i e s e s S c h i f f

— w i e a u c h d i e b e i d e n a n d e r e n — i m
t r a d i t i o n e i i e n L i n i e n d i e n s t n a c h V e n e -

z u e i a , K o i u m b i e n u n d a n d e r e n w e s t ¬
i n d i s c h e n H ä f e n e i n s e t z e n . M i t d i e s e n

7 5 0 0 t g r o ß e n S c h i f f e n e r n e u e r t d i e
Horn-Linie ihre ersten Nachkr iegsbau¬
t e n . Z w i s c h e n 1 9 5 1 u n d 1 9 6 0 w u r d e n

b e i d e r D e u t s c h e n W e r f t i n s g e s a m t
zwöif Schiffe für die Horn-Linie gebaut.

T e c h n i s c h e D a t e n :

Länge über aiies
Länge zwischen den Loten
Breite auf Spanten
S e i t e n h ö h e i . D e c k
S e i t e n h ö h e i i . D e c k

Tiefgang auf Sommerfreibord
Tragfäh igke i t

133,37 m

122,00 m

19,80 m

11,00 m
8,05 m

7,54 m
7 2 0 0 t

(1 000 kg)
17,6 knGeschwind igke i t

' r

r j



G r o ß e r

Reparaturauftrag
f ü r d i e H D W
Am 30. Oktober gegen 4Uhr morgens
k o l l i d i e r t e n a u f d e r U n t e r e l b e d i e b e i ¬

d e n M o t o r s c h i f f e „ M o s h i l l “ d e r n o r w e ¬

g i schen Reedere i A /S Mosvo ld Mar i - D O C K 1time Co., Farsund, und „Arya Far“ der
Arya National Shipping Lines S.A., Iran.
W i e d i e B i l d e r d e u t l i c h e r k e n n e n l a s s e n ,

r a m m t e d i e a u s l a u f e n d e „ A r y a F a r
(9 240 BRT) die einlaufende „Moshi l l “
(15 719 BRT) etwa mittschiffs im Be¬
r e i c h d e s L a d e r a u m e s N r . 3 a n S t e u e r ¬
b o r d s e i t e .

Beide Schiffe gingen sofort zur Repa¬
r a t u r a n u n s e r e W e r f t . B e i d e m i r a n i ¬
s c h e n S c h i f f i s t d a s V o r s c h i f f b i s z u m

K o l l i s i o n s s c h o t t z u e r n e u e r n , w a s e i n

S tah lgew ich t von ca , 100 tausmach t .
Be i dem norweg ischen Sch i f f werden
rund 80 tStahl für die Erneuerung der
Außenhaut benötigt. Außerdem müssen
v ier Autohängedecks und 14 E in lege-
pontons der Autodecks ersetzt werden.



Die Nordwest-Passage
D e n w a h r e n W e r t A l a s k a s , d e s 4 9 . B u n ¬

desstaates der Vereinigten Staaten von
A m e r i k a , h a t m a n e r s t v o r k u r z e r Z e i t

r icht ig erkannt . 1867 hat ten d ie USA
dieses Land von den Russen gekauft ;
für 7,2 Mil l ionen Dol lar! Dieser ange¬
sichts der jüngsten geologischen Ent¬
deckungen geradezu lächer l iche Preis
galt aber damals als eine respektable
Summe und es ist keineswegs so, daß
der Senat dem Erwerb dieser e is igen
Einöde sogleich widerspruchslos zuge¬
s t i m m t h ä t t e . E s h e i ß t , n i c h t e i n m a t e ¬

r i e l l e r , s o n d e r n e i n i d e e l l e r G e s i c h t s ¬

punkt habe schl ießl ich den Ausschlag
gegeben. Vom ö l , das s ich v ie l le ich t
unter dem Eis und Schnee hervorpum¬
pen ließe, ahnte man nichts; aber man
könnte doch den Eskimos e ine repu¬
blikanische Verfassung schenken ...
Viel früher hingegen schätzte man den
hohen Wert richtig ein, den ein Schiff¬
fahr tsweg um Nordamer ika herum, an
der Nordküste Alaskas ent lang haben
müßte; denn das würde eine Abkürzung
des überaus langen und beschwerlichen
Seeweges nach jenen Ländern bedeu¬
t e n , d i e d a s Z i e l d e s f r ü h e n ü b e r s e e ¬

ischen Handels gewesen sind: Indien,
Katha i (China) , Z ipangu (Japan) . Der
H a n d e l m i t S c h ä t z e n d e s F e r n e n O s t e n s

flor ier te schon geraume Zei t vor dem

eigent l i chen Ze i ta l te r der Entdeckun¬
gen und war eine der stärksten Trieb¬
kräfte für die Schiffahrt überhaupt. Das
Auffinden des Seeweges nach Ind ien
sowie die Entdeckung Amerikas sind in
erster Linie die Früchte gestörter oder
unterbundener Handelsbeziehungen ge¬
wesen. Der Name Indianer zeugt noch
heute von der zu früh erfüllt geglaubten
Hoffnung, auf westlichem Kurs das er¬
s e h n t e Z i e l e r r e i c h t z u h a b e n . M a n
h a t t e n o c h n i c h t e i n m a l e i n V i e r t e l d e s

Weges hinter sich!

1 4 9 7 b e t r a t e r i n L a b r a d o r d a s a m e r i ¬

k a n i s c h e F e s t l a n d f r ü h e r a l s K o l u m b u s ,
d e r f ü n f J a h r e z u v o r d i e I n s e l w e l t

„ W e s t i n d i e n s “ e r r e i c h t h a t t e .

Es gelang Cabot indessen nicht, in die
von E is umlager te Inse lwe l t nö rd l i ch
d e s a m e r i k a n i s c h e n K o n t i n e n t s e i n z u ¬

dringen; ebensowenig wie vielen ande¬
ren nach ihm. In die Karte (Seite 24/25)
s ind e in ige der wicht igsten Versuche,
dieses Ziel zu erreichen, eingezeichnet.
Die Namen jener Forscher sind längst
zu geographischen Begriffen geworden;
e h r e n d e r D a n k d e r M e n s c h h e i t f ü r A n ¬

strengungen, von denen wir uns heute
kaum eine Vorstellung machen können.
Henry Hudson (1550-1611), dessen letz¬
ter Reisever lauf in der Kar te ver fo lg t
werden kann, hatte im Auftrag der Mus-
covy Company, einer damals bedeuten¬
den englisch-russischen Handelsgesell¬
scha f t , be re i t s nach e inem no rd -ös t -
l i e h e n W e g n a c h C h i n a g e s u c h t
( u n d d a b e i S p i t z b e r g e n u n d N o w a j a
Semi ja berühr t ) , bevor e r s ich wes t¬
wär ts wandte . E ines Tages wurde es
seiner Mannschaft zuviel; sie meuterte
u n d s e t z t e H u d s o n s a m t s e i n e m S o h n

u n d 8 G e t r e u e n i n e i n e m o f f e n e n B o o t

a u s . D a n a c h h a t m a n n i c h t s m e h r v o n

ihm gehört.

Wi l l i am Baffin (1584-1622) , e iner der

S o b a l d m a n s i c h d e s I r r t u m s b e w u ß t

geworden war, nicht in Indien, sondern
a n b i s d a h i n u n b e k a n n t e m G e s t a d e z u

s e i n , s t r e b t e m a n w e i t e r . W i e b e s c h w e r ¬

l ich der Weg westwärts über Amer ika
h i n a u s i n d e s s e n w a r , d a s s o l l t e n , k e i n e

dreißig Jahre nach der ersten Reise des
Kolumbus, Magellan und seine Männer
erfahren. Al lein, man suchte nicht nur
auf den Spuren Magellans nach einem
Weg, der zu dem ersehnten Ziel führt;
m a n s u c h t e a u c h i m N o r d e n

zwar schon vor Magellan!

J o h n C a b o t w a r d e r e r s t e . E r w a r e i n

Landsmann des Ko lumbus , g ing aber
1484 nach Eng land und e rwa rb do r t
1 4 9 6 e i n k ö n i g l i c h e s P a t e n t f ü r d i e
Suche nach einem Westweg nach Asien.

u n d

1 8



mosprache mächtig wurde er im letzten
Moment a ls Do lmetscher angeheuer t .
Miertschings Tagebuch, das in den letz¬
t e n h u n d e r t J a h r e n s c h o n m e h r f a c h

und in versch iedenen Verarbe i tungen
h e r a u s g e g e b e n w o r d e n i s t , e r s c h i e n
nun kürzl ich, von al len verfälschenden
Tendenzen be f re i t , von L . H . Nea tby
ins Englische übersetzt und mit kriti¬
schen Anmerkungen versehen im Verlag
Macmillan of Canada. Dieses Tagebuch
bildet nicht die einzige, aber eine über¬
a u s w e r t v o l l e u n d i n v i e l e r H i n s i c h t a u f ¬

s c h l u ß r e i c h e Q u e l l e n i c h t n u r f ü r d a s

Studium dieser Reise, sondern des Le¬
bens auf Forschungsschiffen in den ark¬
tischen Regionen überhaupt.
Heute , in unserer gerege l ten Ze i t , in
der unser ganzes Leben in fahrplan¬
mäßig festgelegten Bahnen verläuft,
se lbs t d ie Exped i t i onen i ns A l l nach
d e r S t o p p u h r v e r l a u f e n - j a , n u r g e ¬
lingen können wenn sie dies tun, fällt
es schwer zu ermessen, was Ungewiß¬
heit bedeutet. Allein, abgeschnitten von
a l l en Nach r i ch tenve rb i ndungen , n i ch t
w i s s e n d w i e v i e l e M o n a t e o d e r a u c h
J a h r e d i e R e i s e d a u e r n w i r d , n o c h o b

s i e z u i r g e n d e i n e m Z i e l f ü h r t . . .
Welche Probleme ergeben sich daraus
f ü r d a s L e b e n a n B o r d , f ü r d a s Z u s a m ¬
m e n l e b e n s o v i e l e r M e n s c h e n a u f s e h r

engem Raum! Welche Belastungen die
s tänd ige Lebensgefahr, der miserab le
Komfort , d ie mangelhaf te Verpflegung!
Temperaturen bis zu 64° Kälte wurden
gemessen; dazu die langen Polarnächte
-an achtz ig Tagen (e twa vom 8. No¬
vember bis zum 31. Januar) geht dort,
wo jene Ereignisse stattfanden über die
wir hier sprechen, die Sonne überhaupt
n i c h t a u f .

Die Frist, in der die Eismassen in Be¬
wegung geraten, so daß sie —wenn
schon den Schiffen den Weg nicht frei¬

einigen anderen die ganze Nordküste
d e s a m e r i k a n i s c h e n F e s t l a n d e s v o n

A l a s k a b i s z u r B o o t h i a - H a l b i n s e l v e r ¬

messen hatte, kam hier nicht mehr wei¬
t e r . E r s t a r t e t e d e s h a l b 1 8 4 5 n o c h e i n ¬

mal, und zwar mit den beiden Schiffen
„ E r e b u s “ u n d „ Te r r o r “ ( d i e 1 8 4 1 / 4 2
u n t e r J a m e s C l a r k e R o s s , d e m N e f f e n

von John, schon in der Antarktis waren),
u m d u r c h d e n L a n c a s t e r - S u n d s ü d w e s t -

wärts in die dortige Eiswüste vorzudrin¬
gen. Nachdem man drei Jahre lang
nichts mehr von Franklin gehört hatte,
mußte man befürchten, daß seine Ex¬
pedition gescheitert war. Um ihn zu
finden, s ta r te te man dann großange¬
legte Suchaktionen. Zunächst schickte
man 1848 je zwei Schiffe nach der Be¬
ring- und der Barrowstraße sowie zwei
Expeditionen über Land nach der Küste
des Eismeeres o h n e E r f o l g .
Doch man gab nicht auf. Von 1850-54
beteiligten sich insgesamt 14 Schiffe an
d e r S u c h e n a c h F r a n k l i n , h o h e B e l o h ¬

nungen winkten, doch sie brachten zu¬
letzt nur die traurige Bestätigung des¬
sen, was man befürchtet hatte. Einige
undeu t l i che Spuren ve r lo ren s i ch im
N i c h t s . -

D o c h a l s w ä r e e s w i e e i n V e r m ä c h t n i s

des großen Forschers, brachte schließ¬
l i c h d i e S u c h e n a c h i h m d a s , w a s e r
s e l b s t u n d s o v i e l e a n d e r e s e i t d r e i e i n ¬

halb Jahrhunderten gesucht hatten, die
nordwestliche Durchfahrt. Dasjenige der
v i e r z e h n S c h i f f e , d e m d i e s g e l i n g e n
sollte, hieß „Investigator“, sein Kapitän
R o b e r t J o h n L e M e s u r i e r M c C l u r e .

Ü b e r d e n V e r l a u f d e r R e i s e d e r „ I n ¬

vest igator“ s ind wir bestens informiert
durch Logbuch und Tagebuchaufzeich¬
nungen, die an Bord gemacht worden
s i n d . I n b e s o n d e r e m M a ß e i n t e r e s s i e r e n

uns d ie e ines jungen deutschen Mis¬
sionars, Johann Miertsching. Der Eski¬

gründlichsten und gebildetsten Seefah¬
rer seiner Zeit , st ieß auf einer seiner
R e i s e n w e s t l i c h G r ö n l a n d s b i s c a . 7 8 °
n ö r d l i c h e r B r e i t e v o r u n d e n t d e c k t e d a ¬

b e i d i e e x t r e m s t e n b i s d a h i n b e o b a c h ¬

teten Mißweisungen der Kompaßnadel.
Er passierte auf jener Reise die Ein¬
fahrt, durch welche er westwärts hätte
Vordringen können. Aber sie war so von
Eis blockiert, daß er an ihr vorbei se¬
gelte.
B a f fi n B a y w a r e i n e g e s c h l o s s e n e
Bucht —darüber gab es keinen Zweifel
und dabei bl ieb es, zweihundert Jahre
lang. Nicht nur, daß man in diesen zwei
Jahrhunder ten n ich t we i te rkam, ne in ,
Baffins Leistung wurde auch nicht wie¬
der e r re i ch t , so daß man se ine Be¬
richte allmählich zu bezweifeln begann.
Als am Anfang des neunzehnten Jahr¬
hunderts erneut ein energischer Anlauf
u n t e r n o m m e n w u r d e , d i e g e o g r a p h i ¬
schen Gegebenheiten nördlich von Ka¬
n a d a z u k l ä r e n , b r a c h t e d i e s 1 8 1 8 d u r c h
d i e R e i s e v o n J o h n R o s s z u n ä c h s t n u r

e i n e v o l l e B e s t ä t i g u n g d e s s e n , w a s
Baffin ber ich te t ha t te . Aber man gab
s i c h n i c h t z u f r i e d e n . E n t s c h l o s s e n z u

einem letzten großangelegten Versuch,
eine Lösung des Problems zu erzwin¬
gen , sand te d ie B r i t i s che Admi ra l i t ä t
1819 zwei Expeditionen aus, von denen
eine, unter John Franklin, den Auftrag
hatte, über Land zur arkt ischen Küste
vorzustoßen und sie kartographisch zu
e r f a s s e n , w ä h r e n d d i e a n d e r e , u n t e r

Edward Parry, mit den Schiffen „Heda“
u n d „ G r i p e r “ a b e r m a l s n a c h e i n e m
westlichen Ausgang der Baffin Bay su¬
chen sollte. Parry drang auf etwa 74°
n ö r d l i c h e r B r e i t e i n d e n b i s d a h i n v o n
n i e m a n d e m a l s s o l c h e n e r k a n n t e n

Meeresarm e in (Lancas te r -Sund) und
sege l te westwär ts durch d ie von ihm
B a r r o w - S t r a i t u n d V i s c o u n t - M e l v i l l e -

S o u n d b e n a n n t e n D u r c h f a h r t e n b i s n a c h

M e l v i l l e I s l a n d . D e n P l a t z , a n d e m e r

s i c h i m H e r b s t e i n f r i e r e n l i e ß , n a n n t e

er Win ter Harbour (s iehe Kar te) . Der
Weg wei te r westwär ts b l ieb ihm ver¬
sper r t , auch im Spätsommer, a ls das
Eis wieder auf brach; aber es gelang
ihm die Rückfahrt. Es gelang ihm
daß dies in jenen Regionen al les an¬
d e r e a l s e i n e S e l b s t v e r s t ä n d l i c h k e i t w a r ,

sollten noch etliche Expeditionen erfah¬
ren, z. B. John Ross 1829—33, insbe¬
s o n d e r e a b e r d i e , d i e d r e i ß i g J a h r e
nach Par ry s ta r te te , und au f d ie w i r
etwas näher eingehen wollen.

Dieses 1850 begonnene Unternehmen,
d a s s c h l i e ß l i c h u n d e n d l i c h z u d e r E n t ¬

deckung führte, daß entgegen allen bis¬
herigen Erfahrungen doch ein Ausgang,
ja sogar zwei, zum Pazifik exist ierten,
hatte eigentl ich einen anderen Auftrag
gehabt. John Franklin, der bis 1840 mit



g e b e n , i h n e n d o c h w e n i g s t e n s d i e
Chance lassen mit Hilfe von Schießpul¬
v e r u n d W i n d e n k r a f t e i n k l e i n e s S t ü c k ¬

c h e n v o r w ä r t s z u k o m m e n , i s t a u ß e r ¬
o r d e n t l i c h k u r z . E s h a n d e l t s i c h u m

Tage; und zwar in der Zeit von Mit te
August bis Anfang September. So se¬
h e n d i e Vo r a u s s e t z u n g e n a u s , u n t e r
d e n e n d i e M e n s c h e n i m m e r w i e d e r d a s

Wagnis unternommen haben. Ins Un¬
gewisse vorzustoßen. Und dann konnte
es geschehen, daß das Eis die Schiffe
auch an den wenigen Tagen nicht frei¬
gab, auf die man ein ganzes Jahr ge¬
w a r t e t h a t t e . . .

D ie „ Invest iga tor “ ge langte . Im Som¬
mer 1850 den Paz i fik du rchque rend ,
durch d ie Ber ingst raße an der Nord¬
küste Alaskas entlang bis in die Prince
of Wales Stralt, wo sie schon seit eini¬
ger Zelt mit starkem Treibeis kämpfend,
Mi t te Sep tember e in f ro r. De r P rozeß
d e s E i n f r i e r e n s s o w i e d a s A u f b r e c h e n

des Eises Im Spätsommer, bringt das
S c h i f f i n h ö c h s t e G e f a h r . D i e G e w a l t

der durch Stürme und Strömung in Be¬
wegung geratenen Eismassen Ist unvor¬
ste l lbar. Das ers te Winterquar t ie r der
„Investigator“ ist in der Karte mit ©
bezeichnet. Von hier schickte Kapitän
Mc Clure im Frühjahr 1851 drei Schlit¬
tenpartien aus, um Spuren von Frank¬
l i n z u s u c h e n u n d n a c h e v e n t u e l l s c h i f f ¬

baren Wegen Ausschau zu halten. Viele
Wochen dauerten diese „sledge-jour-
neys “ , wäh rend de re r man i n Ze l t en
a u f d e m E i s e s c h l i e f u n d a u f d e n e n
s i c h z u r e c h t z u fi n d e n s c h o n e i n h o h e s

Maß von Unerschrockenheit nötig war.
Der Wert von Kompassen Ist in jener
Gegend gleich Null!

W i e d i e M ä n n e r d e n S o m m e r h e r b e i ¬

sehnten, läßt sich nur ahnen. Mitte Juni
b e g a n n d a s E i s a u f z u b r e c h e n - d o c h
ers t zwe i Mona te spä te r gab es das
S c h i f f f r e i . M e h r e r e v e r z w e i f e l t e A u s ¬

b r u c h s v e r s u c h e d u r c h d i e P r i n c e o f

Wales Strai t nach Norden schei ter ten,
die entdeckte Durchfahrt blieb versperrt.
M c C l u r e m a c h t e k e h r t u n d v e r s u c h t e

um Banks Island herumzusegeln
nach neun Tagen saß er wieder fest .
Nach einer Jahresleistung von rund
hundert Seemeilen (Luftlinie) in einer
nicht erwünschten Richtung wurde das
zweite Winterquartier bezogen „Dem
Kapitän ist wirk l ich nicht wohl, so an
e i n e r a b s o l u t u n b e k a n n t e n K ü s t e e n t ¬

lang zu segeln, das Lot in der Hand,
den W in te r vo r de r Tü r, ohne e i nen
P l a t z z u w i s s e n w o w i r s i c h e r d e n W i n ¬

ter verbringen können; aber der Himm¬
l i sche Lo tse . . . “ ; so l au te t e i ne von
Miertschings Tagebucheintragungen und
dann verbirgt er die unermeßliche Ent¬
täuschung hinter einem noch größeren
Ve r t r a u e n u n d h a t t e e s a u f d i e s e W e i s e

gewiß le ichter, a ls d ie meisten seiner
Schicksalsgefährten, die gewiß nicht von
der gleichen Frömmigkeit beseelt waren.
S o v e r l o c k e n d e s i s t , s i c h i n E i n z e l ¬

he i t en zu ve r l i e ren -w i r mpssen uns
k u r z f a s s e n . D i e Wa h l d e s z w e i t e n W i n ¬

terquartiers in einer geschützten Bucht
a m N o r d u f e r v o n B a n k s I s l a n d s l ä ß t d i e

Frage offen, ob man in jenem Herbst
n i c h t m i t u n e r m ü d l i c h e m E i n s a t z a l l e r

K r ä f t e v i e l l e i c h t d o c h n o c h e i n k l e i n e s

Stück wei tergekommen wäre. Die Ex¬
pedition wäre möglicherweise ganz an¬
d e r s v e r l a u f e n . I n d e m M o m e n t , w o
Mc C lu re e r kann t ha t t e , daß e r das
letzte Stück der gesuchten Durchfahrt
gefunden hatte, die Parry dreißig Jahre
zuvor verschlossen gebl ieben war, a ls
ihm klar war, daß er sogar die beiden
mög l i chen Aus fahr ten en tdeck t ha t te ,
s a ß e r m i t s e i n e m S c h i f f i n e i n e r

Mausefalle, aus der er nicht wieder her¬
a u s k a m . D e n n a l s a b e r m a l s d i e Z e i t

n a h t e , w o m a n a u f d r e i W o c h e n m e h r

o d e r w e n i g e r o f f e n e s Wa s s q r h o f f e n
konnte, gab das Eis in dieser Bucht das
S c h i f f n i c h t f r e i .

M a n e r k e n n t a u f d e r K a r t e , w i e d i e
Expedition weiterging. Nach einem zwei¬
ten , n ich t endenwol lenden Win ter be i
g e k ü r z t e r R a t i o n , b e s c h l o ß m a n I m
Frühjahr 1853 die Reise zu Fuß fortzu¬
setzen, und so unglaublich Os klingen
mag —es kam dann tatsächlich so; frei¬
lich anders als man es zunächst einmal
ins Auge gefaßt hatte. Als rnan näm¬
lich im April fast soweit war, daß sich
verschiedene Gruppen mit verschiede¬
nen Marschbefehlen auf den Weg ma¬
chen sollten, kamen, gänzlich unerwar¬
t e t , m e n s c h l i c h e W e s e n ü b e r d a s E i s
a u s d e m N o r d e n .

So unerwartet diese Begegnung für die
Männer von der „Investigator“ war, so
wenig war sie dies für jene, die ausge¬
zogen waren, die „Investigatdr“ zu su¬
chen. Sie kamen von den Schiffen, die
zu der Expedi t ion von Osten her ge¬
startet waren und hatten im Vergange¬
nen Herbst Nachr ichten gefunden, d ie
von Männern der „Investigator“ auf
Sch litten reisen nordwärts, in verschlos¬
s e n e n B e h ä l t e r n a n m a r k a n t e r t P u n k t e n

v o n M e l v l l l e I s l a n d h i n t e r l a s s e n w o r d e n
w a r e n .

Nach den Erfahrungen, die die beiden
letztvergangenen Winter gebriacht hat¬
ten, in Anbetracht der zur Neige gehen¬
d e n Vo r r ä t e u n d o h r r e A u s s i c h t a u f B e ¬

f re iung aus d ieser zuge f ro renen E in¬
öde, kam man zu dem schweren Ent¬
schluß, die „Investigator“ zu verlassen
und s ich den Schi ffen „Resolute“ und
„Intrepid“ anzuschl ießen. Natür l ich war
man auf eine derartige Überibelegung
der Schiffe nicht eingerichtet; Idoch das
wollte man gern ertragen fürjdie Aus¬

sicht, Im Spätsommer endlich nach Eng¬
l a n d z u r ü c k z u k e h r e n .

Diese Hoffnung war eine Illusion. In den
wenigen Septembertagen in denen das
Eis in Bewegung geriet, gelangte man
das kleine Stück vorwärts, das in der
Karte zwischen den Punkten @und @
liegt. Dann saß man abermals fest.
I n z w i s c h e n s c h r i e b m a n 1 8 5 4 . D i e

K rä f t e nahmen ab , es gab To te und
v i e l e K r a n k e . U m n o c h s c h l i m m e r e s z u

verhüten, gab Commodore Beicher, der
höchste Offizier al ler an dieser Expe¬
d i t i on be te i l i g ten Sch i f f e , sch l i eß l i ch
d e n B e f e h l , a u c h „ R e s o l u t e “ u n d „ I n t r e ¬

pid“ aufzugeben und sich an Bord der
„North Star“ ®und einiger Hilfsfahr¬
zeuge in deren Nähe einzuschiffen. Erst
im Oktober 1854 waren die Männer, die
I m J a n u a r 1 8 5 0 L o n d o n v e r l a s s e n h a t ¬

ten, wieder in der Heimat. Auf Miert¬
s c h i n g s l e t z t e r Ta g e b u c h s e i t e s t e h t :
„ . . . I c h e r h i e l t h e u t e v o n d e r A d m i r a l i ¬

tät das zweite Schreiben mit der Bitte,
an einer neuen Polarexpedit ion tei lzu¬
n e h m e n . . . O b g l e i c h d i e s e A n g e b o t e
höchst vorteilhaft für mich waren, ant¬
w o r t e t e i c h m i t e i n e m n a c h d r ü c k l i c h e n

Nein. Lady Franklin versuchte mich zu
überreden und verspricht mir Geld, doch
m e i n E n t s c h l u ß s t e h t f e s t : S o l c h e P o l a r -
R e i s e n m a c h e i c h n i e w i e d e r . “

Man wird den endlosen Mühen all jener
Expeditionen, die dort oben am Rande
des ew igen E i ses b i s zu r äuße rs ten
Erschöpfung gekämpft haben, sicher nicht
gerecht, wenn man eine einzelne Reise
a l s e i n e b e s o n d e r e h e r a u s h e b t . W e n n

wir trotzdem gerade den Weg der „In¬
vestigator“ wenigstens andeutungsweise
nachzeichneten, so deshalb, wei l ihre
Mannschaft es letzten Endes war, d ie
als erste ganz Amerika umrundete.
In dieser Formulierung liegen ganz be¬
wußt e in ige E inschränkungen verbor¬
gen. „Die erste Mannschaft“ , das be¬
sagt, daß es zu der Zeit noch keinem
Schi ff gelungen war, Amerika zu um¬
schiffen. Zudem erhebt sich die Frage,
ob Kapitän Mc Clure wirklich der erste
w a r, d e r v o n e i n e m d u r c h g e h e n d e n
Wasserweg zwischen den Ozeanen im
N o r d e n A m e r i k a s w u ß t e . V i e l l e i c h t w a r

e s F r a n k l i n ^ ) ? U n d g e b ü h r t w i r k l i c h
d e m , d e r d i e l e t z t e L ü c k e s c h l o ß - i n
d i e s e m F a l l e b e s s e r : d e r d i e l e t z t e

B a r r i e r e ö f f n e t e - h ö h e r e s L o b a l s a l l

denen, die den Weg bereiteten und de¬
nen, die Ihn schließlich vollenden hal¬
f e n ? E i n e s w a r o h n e d a s a n d e r e n i c h t

denkbar. Parry fand den Weg bis auf
den letzten Rest; und auf diesem Weg
kamen schließlich die anderen Schiffe,
d i e d i e Leu te von de r „ I nves t i ga to r “

') Möglicherweise wußte Frankl in bereits von
d e m I n d e r K a r t e a n g e d e u t e t e n We g , d e r
1 9 0 3 - 0 6 v o n A m u n d s e n b e f a h r e n w u r d e .
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Man hat in Alaska Öl gefunden; das ist
d a s e i n e . G e w i ß h ä t t e i n f r ü h e r e n J a h r ¬

h u n d e r t e n k a u m e i n e r n a c h e i n e r N o r d ¬

westpassage gesucht , hät te es immer
so etwas wie einen Panamakanal ge¬
geben. Für e inen kürzeren Weg nach
d e m F e r n e n O s t e n w ü r d e a u c h h e u t e
s i c h n i e m a n d m i t d e m E i s d a o b e n h e r ¬

umschlagen; aber nun hat dieser Weg
eine gänzl ich neue Bedeutung gewon¬
nen. Und deshalb erprobt man, um wie¬
v i e l w i r h e u t e m i t t e l s d e r m o d e r n e n

Technik besser gerüstet s ind für der¬
ar t ige Aufgaben, a ls f rühere Genera¬
t i o n e n e s w a r e n . D i e „ M a n h a t t a n “ w u r d e
1 9 6 2 i n d e n U S A b e i d e r B e t h l e h e m

Steel Corp. gebaut und war mit 108 588
tdw b i s heu te das g röß te Sch i f f de r
a m e r i k a n i s c h e n H a n d e l s fl o t t e . D i e A n ¬

t r i ebs le i s tung von 43 000 WPS l i eg t
weit über dem, was selbst bei Tankern
mi t doppe l te r Tonnage a l lgemein üb¬
lich ist'). Dieses Schiff schien für Ver¬
suche das geeignete, wenn man es fit
machen könnte, den Kampf mit meter¬
d i c k e m E i s a u f z u n e h m e n . D i e s e V o r ¬

be re i t ungen waren be t räch t l i ch . V ie r
a m e r i k a n i s c h e W e r f t e n w a r e n d a m i t b e ¬

schäftigt, die in mehrere Sektionen zer¬
s c h n i t t e n e „ M a n h a t t a n “ i n e i n e n E i s ¬
b r e c h e r t a n k e r z u v e r w a n d e l n ; e i n S c h i f f

wie es bisher noch keines gegeben hat.
E r e rh i e l t e i n ganz neues Vo rsch i f f ,
einen Eisgürtel aus 7cm dickem Stahl
um das ganze Schiff herum und Quer¬
vers t rebungen, d ie d ie enormen E is¬

aus ihrem Gefängnis befrei ten —wenn
d iese r Weg i n d ie F re ihe i t auch e in
überaus mühevoller war und Mc Clure,
a ls es um d ie Entdeckerprämie g ing ,
behauptete, das sei nicht nötig gewe¬
sen. Last not least kann die grandiose
Hartnäckigkeit der Britischen Admiralität
n i c h t g e n u g b e w u n d e r t w e r d e n , d i e
nach so vielen Fehlschlägen immer wie¬
d e r n e u e A n l ä u f e u n t e r n a h m u m d a s

e r s e h n t e Z i e l z u e r r e i c h e n u n d s c h l i e ß ¬

lich fast Unmögliches verlangte, als es
u m d i e S u c h e n a c h d e n V e r s c h o l l e n e n

ging.

F rank l i n wu rde n i ch t ge funden —e in
vereister Seeweg war entdeckt. War er
den E insa tz we r t? D iese F rage w i rd
eigent l ich in unseren Tagen erstmal ig
w i r k l i c h a k t u e l l ; d e n n b i s h e r s t a n d e s

fest, daß der nordwestliche Seeweg für
die Schi ffahrt wert los sei . Das gi l t in
gleicher Weise für den ein halbes Jahr¬
h u n d e r t n a c h M c C l u r e v o n A m u n d s e n

g e f u n d e n e n We g . A m u n d s e n b r a c h t e
a l s e r s t e r e i n S c h i f f d u r c h d a s E i s , d i e

n u r 4 7 t s g r o ß e H e r i n g s s c h a l u p p e
„Gjoa“; aber er brauchte ebenfalls drei
Jahre. Wo lag denn da eine Abkürzung?
Man braucht sehr viel weniger Zeit, um
die ganze Welt zu umschiffen!

Nun ha t j ede r von dem Supe r tanke r
„Manhattan“ gelesen, der sich in die¬
s e m H e r b s t i n t e n s i v d a o b e n z u s c h a f ¬

fen machte. Warum plötzl ich? Was hat
sich geändert?

Pressungen aufzunehmen in der Lage
sind. Die Kosten für d ie Vorberei tung
d i e s e r e r s t e n R e i s e e i n e s S c h i f f e s , d a s

nicht mehr ängstl ich nach einer Rinne
o f f e n e n W a s s e r s A u s s c h a u h a l t e n m u ß ,

sondern s ich seinen Weg mit e igener
K r a f t b a h n e n s o l l , w i r d m i t 1 6 0 M i l l i o ¬

nen Mark angegeben. Wir haben in den
Zeitungen gelesen, daß der erste Ver¬
s u c h g e g l ü c k t , d i e N o r d w e s t p a s s a g e
bezwungen ist . Sogleich erheben sich
d i e g e w a g t e s t e n S p e k u l a t i o n e n h i n ¬
sicht l ich der künf t igen Bedeutung des
neuen Seeweges , de r im We l thande l
beträchtl iche Akzentverschiebungen be¬
w i r k e n w e r d e .

Doch ganz soweit is t man noch nicht
u n d s o l c h e P r o b l e m e s o l l e n h e u t e n i c h t
e r ö r t e r t w e r d e n . V i e l e h e r f ü h l e n w i r

uns verpfl ich te t fes tzus te l len , daß es
a u c h m i t d e m E i n s a t z d e r s t ä r k s t e n
H i l f s m i t t e l m o d e r n e r T e c h n i k k e i n K i n ¬

derspiel ist, die Hürde zu nehmen, um
die man jahrhundertelang gekämpft hat.
Es war ein ungewöhnlich warmer Som¬
mer, die Grenze des Polareises lag so¬
w e i t n a c h N o r d e n v e r s c h o b e n w i e s e l ¬

t e n ; u n d t r o t z d e m b l i e b d i e „ M a n h a t t a n “

am 11. September (also in der günstig¬
sten Jahreszeit!) in der Mc Clure-Straße
stecken und war genötigt, mit Eisbre¬
c h e r h i l f e u m z u k e h r e n u n d d e n i n d i e ¬

s e m J a h r e b e s s e r e n We g d u r c h d i e
P r i n c e o f W a l e s - S t r a ß e z u n e h m e n . W i e

’) Vergl. Daten der Texaco-Tanker Seite 4.
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i
Schon Nansens „Fram“ war im Pr inz ip ähn i ich gebaut , jedoch aus
H o i z . D i e s e S k i z z e d e s V e r f a s s e r s e n t s t a n d 1 9 5 9 a n B o r d d e r „ F r a m “ .

Schwere Versteifung gegen Eispressung.

V i e r v e r s c h i e d e n e W e r f t e n r ü s t e t e n d i e i n

5Sektionen zerschnittene „Manhattan“ aus.
D i e k o n s t r u k t i v e n B e s o n d e r h e i t e n s i n d a u f

den Abbildungen zu erkennen.

würde dieses Experiment zu einer an¬
d e r e n J a h r e s z e i t v e r l a u f e n s e i n ? W i e

bewährte sich überhaupt das Schiff bei
dieser Aufgabe, für die es ursprünglich
keineswegs gebaut worden war? Nun,
e s w a r z w a r d a s b e s t e S c h i f f , d a s s i c h

z . Z . fi n d e n l i e ß ; a b e r a l s i d e a l e r w i e s

es s i ch noch ke ineswegs . , ,The New
Yo r k T i m e s “ s c h r e i b t , d a ß , w ä h r e n d

Le is tungen geze ig t
hätte, die selbst die ernstesten Skep¬
t i k e r s t a r k b e e i n d r u c k t e n , d o c h e b e n ¬

falls auffallende Schwächen zutage ge¬
t r e t e n w ä r e n . D i e M a s c h i n e n k r a f t r e i c h t

noch lange nicht aus. 3-6 Knoten war
al les, was bei ßSprozent iger Leistung
im E is er re ich t wurde. Dabe i gab es
H i n d e r n i s s e , d i e , o b w o h l s i e v i e l h a r m ¬
l o s e r a u s s a h e n a l s a n d e r e , m ü h e l o s

gebrochene, das Schiff ganz unerwartet
zum Stoppen brachten. Es handelte sich
dabei um sehr altes Eis, das aus pola-

d i e „ M a n h a t t a n



Die Bilder sprechen für sich. Sehr einladend
ist diese Gegend nicht! (Fotos Robok UPI)

ren Regionen südwärts getr ieben war.
M i t z u n e h m e n d e m A i t e r v e r i i e r t e s a n

Salzgehait und wird immer härter. Bei
Fahr t ach teraus ze ig te s ich , daß d ie
Maschinenkraft (haibe Vorwärtsieistung)
unzu re i chend wa r, daß i ndessen d i e
A c h i i i e s f e r s e j e d e s E i s b r e c h e r s , d e r
Propeiler, auch Schiffe dieser Größen¬
ordnung zwingen könnte, wie einst Mc
C l u r e u n d a n d e r e , i m E i s z u ü b e r w i n ¬
t e r n .

D a ß i n e i n e m s o l c h e n F a l l d i e B e s a t ¬

z u n g h e u t e m i t e i n e m a b w e c h l u n g s -
r e i c h e r e n u n d g e f a h r l o s e r e n L e b e n
r e c h n e n d ü r f t e , i s t n a t ü r l i c h e i n T r o s t .

W e n n d i e 5 1 0 0 0 E i e r , d i e 5 0 0 0 L i t e r
M i l c h u s w . , d i e d i e „ M a n h a t t a n “ s c h o n

a u f i h r e r e r s t e n R e i s e m i t h a t t e , v e r ¬

b rauch t , d ie hunder t F i lme du rchge¬
spielt sind, bringen Hubschrauber eben
n e u e !

Ob und in welchem Maße das Experi¬
ment exakte Unter lagen gebracht hat ,
aufgrund derer man große Pläne schmie¬
den kann für eine eventuel l ganz neu
zu konzipierende Eismeerflotte aus gro¬
ßen, sehr starken Schiffen, läßt sich in
diesem Augenblick noch nicht überse¬
hen. A l te rnat iv lösungen, das A laskaö l
fortzuschaffen, wären Pipelines oder der
Sch i f f ah r t sweg um A laska he rum zu r
P a z i fi k k ü s t e d e r U S A .

y

4

. 4

Panamakanal, auf großen um Kap Horn?
Durch transkontinentale Pipel ines? Die
K o s t e n w ä r e n u n v o r s t e l l b a r h o c h , u n d

d ie Öf fnung des ve re is ten Seeweges
wirklich die wünschenswerteste Lösung.

E i n e 1 3 0 0 k m l a n g e P i p e l i n e d u r c h
A l a s k a s ü d w ä r t s n a c h e i n e m e i s f r e i e n

Hafen wird bereits projekt iert und sol l
r u n d e i n e M i l l i a r d e D o l l a r k o s t e n . V o n

h i e r a u s l i e ß e s i c h d i e U S - W e s t k ü s t e ,

Hawaii und der ferne Osten gut versor¬
gen; aber wie gelangt das Öl in das
Industr iegebiet im Osten der USA und
w e i t e r ? A u f k l e i n e n Ta n k e r n d u r c h d e n

Aber ob das gelingt?
So ist die alte Frage nach dem wahren
Wer t de r Nordwes tpassage b is heu te

W. C l a v i e zn i c h t e n t s c h i e d e n .

!..I'
I

ri



1 6 0 * w e s l l . C r e n ISO* M O * 11 0 "1 7 0 * k i c h 1 3 0 * .■»o*

i ' n % i r w i K «

W a i i r w i

7 0 "

M e o * { T t g o n

K o t n i m

S ' r H ' r t ' r r f - i A - / .

'V>"'
K M I i t

^«-15 .
o i - r s r t M i M

t>
C W * ' V ' '

X C hN*

%
r n .6 0 "

! . ä r v . j üO u M A ^ t
O . / . '

/ o - r r »! ' \

>

P r f M » ( - h .

M fi i t n d t t
/ Diese Karte zeigt angenähert die Kurse der wichtigsten Erkundungsreisen auf der jahr¬

hunderte langen Suche nach e iner nordwest l ichen Durchfahr t .
f t

F o x -
T i u m B k Die verschiedenen Reisen s ind unterschiedl ich gekennzeichnet und dat ier t .I n .

<h.*e* HerSî - WH bedeutet . .Winter Harbour". den westl ichsten Punkt, den Parry 1820 erreichte.
c

Die dick ausgezogenen Kiistenlinien waren seit diesem Zeitpunkt Anhaltspunkte für die
nachfo lgenden Forscher.

V

N - Die Zahlen 1—5 bezeichnen die Stationen jener Mannschaft, die als erste den gesamten
amerikanischen Kontinent umrundete. Auf diese Reise wird im Text näher eingegangen. Es
b e d e u t e n :

\ \

0„Investigator“ eingefroren Sept. 1850-Aug. 1851: s u f n M M b

5 0 " a, b. czu Fuß mit Schl i t ten und Zelt vom ersten Winterquart ier aus im Frühjahr 1851.

0„Investigator“ in der Bay of Mercy eingefroren Sept. 1851; Schiff aufgegeben April 1853.
Nach Fußmarsch über das Eis den Mannschaften von „Resolute“ und „Intrepid“ angeschlossen.

0„Resolute“ und „Intrepid" 1854 aufgegeben.
0Crew der „Investigator“ an Bord der Fregatte ..North Star" nach abermaligem Marsch über

d a s E i s .

J f . „Manhat tan“ 1969 in der McClure-Sl raße zur Kursänderung gezwungen.

40°
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D e r n e u e W e r t d e r D - M a r k
Nach der Aufwertung der D-Mark um 9,3 Prozent hat die Deutsche Bundesbank
die offiziellen Paritäten der ausländischen Währung zur D-Mark festgesetzt. Für
die an den Schaltern der Geld- und Kreditinstitute zu zahlenden Kurse bilden die
Paritäten der folgenden Tabelle nur die Grundlage,

Belg ien
D ä n e m a r k

F r a n k r e i c h

G r o ß b r i t a n n i e n
I t a l i e n

K a n a d a

N i e d e r l a n d e

Norwegen
Ö s t e r r e i c h

Portugal
S c h w e d e n

S c h w e i z

Spanien
U S A

dem 109 ,2986$ e rhä l t bzw. bezah len
muß. Umgekehrt ist der Wert des Gol¬
d e s , d e s D o l l a r s u n d a l l e r a n d e r e n W ä h ¬

rungen, ausgedrückt in DM, gesunken.
D e r D o l l a r i s t s t a t t 4 , 0 0 D M n u r n o c h

3,66 DM wert, also 8,5% weniger als
z u v o r .

1 0 0 B f r s

1 0 0 D k r
1 0 0 F F

1 P f u n d
1 0 0 0 L i t

1 K a n . D o l l a r

1 0 0 H fl

1 0 0 N k r

1 0 0 S

1 0 0 E s c

1 0 0 S k r

1 0 0 S f r

1 0 0 P t a s

1 U S - D o l l a r

7,3200 DM (bisher 8,000 DM)
48,8000 DM (53,3333)
65,8962 DM (seit 10. 8. 72,0177)

8,7840 DM (9,60)
5,8560 DM (6,40)
3,3855 DM (3,70)

101,1050 DM (110,4972)
51,2400 DM (56,000)
14,0769 DM (15,3846)
12,7304 DM (13,9130)
70,7491 DM (77,3214)
83,6988 DM (91,4742)

5,2286 DM (5,7143)
3,6600 DM (4,000)

Durch die Aufwertung sol len deutsche
Lieferungen an das Ausland verteuert,
a u s l ä n d i s c h e P r o d u k t e f ü r d e u t s c h e I m ¬

por teu re ve rb i l l i g t werden . Au f d iese
Weise hoffen Regierung und Bundes¬
bank, das Warenangebot im Inland zu
e r h ö h e n u n d s o d e n P r e i s a u f t r i e b z u

dämpfen.

Vor te i le b ie te t d ie Aufwer tung denen,
die ausländische Währung kaufen, also
vor allem Importeuren und Auslandsrei¬
senden. Nachteile dagegen erleidet, wer
ausländische Währung in D-Mark um¬
tauscht, also deutsche Exporteure, aus¬
l ä n d i s c h e To u r i s t e n , I n h a b e r a u f F r e m d ¬

währungen lautender Wer tpapiere und
ausländische Schuldner, die Zinsen und
Tilgung in DM zahlen müssen. Bei der
D e u t s c h e n B u n d e s b a n k e n t s t e h t e i n

Buchverlust: Ausländische Devisen, die
s ie zum höheren Kurs angekauf t hat ,
m u ß s i e n u n i n i h r e r B i l a n z m i t d e m

neuen, niedrigeren Kurs bewerten.

Das Währungssys tem de r wes t l i chen
We l t b a s i e r t z w a r g r u n d s ä t z l i c h a u f
f e s t e n W e c h s e l k u r s e n , d o c h s i n d i n d e r

Nachkriegszeit zahlreiche Paritäten kor¬
rigiert worden. Meist handelte es sich
um Abwertungen. Seltener dagegen wa¬
r e n A u f w e r t u n g e n . S c h o n k u r z n a c h
dem Krieg wurden einige wenige Wäh¬
rungen aufgewer te t (Kanada, Schwe¬
den). Am bekanntesten sind jedoch die
Aufwertungen der D-Mark und des hol¬

l ä n d i s c h e n G u i d e n s i m M ä r z 1 9 6 1 s o w i e

d i e j ü n g s t e D - M a r k - A u f w e r t u n g a b
2 7 . O k t o b e r 1 9 6 9 .

Bei dieser letzten Paritätsänderung
wurde der Dollar-Gegenwert der D-Mark
von 0,25 US-$ auf 0,273224 US-$, also
um 9,2896% erhöht; der Goldwert der
D-Mark stieg entsprechend von 0,222168
auf 0,242806 Gramm Feingold. Dies be¬
d e u t e t , d a ß m a n f ü r 4 0 0 D M n a c h d e r

neuen Parität nicht mehr nur 100 $, son-

Nachentrichtung von Beiträgen für freiwillig Versicherte
in der gesetzlichen Rentenversicherung

Freiwillig Versicherte in der gesetzlichen
R e n t e n v e r s i c h e r u n g k ö n n e n B e i t r ä g e
f ü r 1 9 6 7 n u r n o c h b i s 3 1 . D e z e m b e r

1969 nachentrichten. Beiträge für 1968
k ö n n e n a u c h n o c h i m J a h r e 1 9 7 0 u n d

Beiträge für 1969 noch in den Jahren
1 9 7 0 u n d 1 9 7 1 n a c h e n t r i c h t e t w e r d e n .

Da der Be i t ragssatz zur gesetz l i chen
Rentenversicherung von 16 Prozent im
Jahre 1969 au f 17 P rozen t im Jah re 1970

erhöht wird, empfiehlt es sich für frei¬
willig Versicherte, die den Nachentrich¬
tungszeitraum ausschöpfen wollen, also
zum Beispiel Beiträge für 1968 erst im
Jahre 1970 zu le i s ten beabs ich t igen ,
diese Beiträge schon bis zum 31. De¬
z e m b e r 1 9 6 9 z u e n t r i c h t e n . I m F i n a n z ¬

änderungsgese tz 1967 he iß t es , daß
bei einer Änderung des Beitragssatzes
die Beiträge in den neuen Beitragsklas¬
s e n z u e n t r i c h t e n s i n d , w e n n s i e n a c h

dem Zeitpunkt der Änderung für die
Z e i t v o r h e r e n t r i c h t e t w e r d e n o d e r f ü r

die Zeit nachher gelten sollen. Das be¬
deute t , daß e in f re iw i l l ig Vers icher ter
zu r Deckung von Be i t r ags lücken aus

MIT 18% ÜBER DEN RENTEN BE RG
R E N T N E R

auf je 100 Pflichtversicherte

Ab Januar höherer Beitrag zur
Rentenvers icherung

W e i l d i e B e i t r a g s b e m e s s u n g s g r e n z e
auf 1800 DM und der Bei t rag von 16
auf 17 Prozen t s te igen werden , w i rd
der Höchstbeitrag zur Rentenversiche¬
rung vom 1. Januar 1970 an 306 DM
(statt bisher 272 DM) betragen.

\
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v o l l e n d e t u n d d a s A r b e i t s v e r h ä l t ¬

n i s 1 5 J a h r e b e s t a n d e n h a t , i s t
vom Gericht ein Betrag bis zu 15
Monatsverdiensten, hat der Arbeit¬
nehmer das 55 . Lebens jahr vo l l¬
e n d e t u n d d a s A r b e i t s v e r h ä l t n i s

20 Jahre bestanden, ist ein Betrag
b i s z u 1 8 M o n a t s v e r d i e n s t e n f e s t ¬

zusetzen. Eine erhöhte Abfindung,
also über 12 Monatsgehäl ter h in¬
aus, is t dann n icht zu gewähren,
wenn zum Zeitpunkt der Auflösung
d e s A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e s d u r c h d a s

G e r i c h t d e r A r b e i t n e h m e r d i e V o r ¬

ausse tzungen fü r d ie Gewährung
von Altersruhegeld erfüllt hat.

tet, daß bis Ende 1969 noch Nachent¬
richtungen für die Jahre 1967 und 1968
durch Verwendung von Höherversiche¬
rungsmarken mit Monatsbeiträgen zwi¬
schen 16 und 272 DM vo rgenommen
w e r d e n k ö n n e n .

d e n J a h r e n 1 9 6 8 u n d 1 9 6 9 b e i m K a u f

von Beitragsmarken im Jahre 1970 nur
noch Beiträge nach dem für 1970 fest¬
gese tz ten e rhöh ten Be i t r agssa tz von
17 Prozent entr ichten kann, also eine
finanzielle Mehrbelastung auf sich neh¬
men muß. Außerdem können freiwil l ige
Beiträge, die nach Eintritt der Berufsun¬
fähigkeit, der Erwerbsunfähigkeit oder
d e s To d e s f ü r Z e i t e n v o r h e r e n t r i c h t e t

werden, nicht auf eine Rente wegen Be¬
rufs- oder Erwerbsunfähigkeit , sondern
nur auf das Altersruhegeld und auf Hin¬
terbliebenenrenten angerechnet werden.
Die Fristen für die Nachentrichtung von
Höhervers icherungsbe i t rägen s ind d ie
gleichen wie für die Nachentrichtung
von freiwilligen Beiträgen. Das bedeu-

H ö h e r e R e n t e n z u m J a h r e s w e c h s e l

Da die mit dem 12. Rentenanpassungs¬
gesetz verbundenen Umrechnungen
s c h o n E n d e O k t o b e r a b g e s c h l o s s e n
werden konnten, werden die etwa acht
Millionen Rentenempfänger der Renten¬
versicherung der Arbeiter und Ange¬
s t e l l t e n b e r e i t s z u m J a h r e s w e c h s e l d i e

um rund 6,35 Prozent steigenden Ren¬
t e n e r h a l t e n . 4. Aufgehoben wurde im Kündigungs¬

schutzgesetz die Bestimmung (§11
Abs. 2), die bisher verbot, eine frist¬
lose Kündigung im Zweifel in eine
Kündigung umzudeuten.Kündigungsschutz durch Gesetz verbessert

5. Soweit es das Kündigungsrecht be¬
t r i f f t , b r i ng t das Gese tz f ü r a l l e
A r b e i t n e h m e r e i n h e i t l i c h e Vo r s c h r i f ¬

ten Im Bürge r l i chen Gese tzbuch .
Für alle Angestellten gilt grundsätz¬
lich eine Kündigungsfrist von 6Wo¬
c h e n z u m Q u a r t a l . E i n e k ü r z e r e

Kündigungsfr ist kann im Einzelar¬
beitsvertrag nur vereinbart werden,
w e n n s i e e i n e n M o n a t n i c h t u n t e r ¬
s c h r e i t e t u n d f ü r d e n S c h l u ß e i n e s

Ka lendermonats er fo lg t . Bestehen
bleiben daneben die längeren Kün¬
digungsfr isten für Angestel l te nach
d e m G e s e t z v o n 1 9 2 6 .

und damit unter Beibehaltung sei¬
nes Arbeitsplatzes die Gerichtsent¬
scheidung abwarten. Er hat diesen
Vorbehalt dem Arbeitgeber gegen¬
über innerhalb der Kündigungsfrist,
spätestens jedoch innerhalb von
3Wochen nach Zugang der Kündi¬
gung zu erklären. Diese Bestim¬
mung entspricht einem wirklichen
s o z i a l e n B e d ü r f n i s d e r P r a x i s .

Nach bisherigem Recht konnte, der
A r b e i t n e h m e r z w a r d i e B e r e c h t i ¬

gung der ausgesprochenen Ände¬
rungskünd igung ge r i ch t l i ch übe r¬
prüfen lassen.

Wurde jedoch die Änderungskündi¬
gung für sozial gerechtfertigt ange¬
s e h e n , v e r l o r d e r A r b e i t n e h m e r
nicht nur se inen Prozeß, sondern
a u c h n o c h s e i n e A r b e i t s s t e l l e . D a s

hat in vielen Fäl len dazu geführt,
daß der Arbei tnehmer, um seinen
Arbeitsplatz zu erhalten, die Ände¬
rungskündigung oft auch dann in
Kauf genommen hat, wenn eine ge¬
richtliche Überprüfung zur Feststel¬
lung einer sozial ungerechtfertigten
Kündigung geführt hätte.

N i c h t n u r ä l t e r e A r b e i t n e h m e r

scheu ten d i eses R i s i ko , sonde rn
auch Arbeitnehmer in Gegenden, In
denen In der näheren Umgebung
keine für den Arbeitnehmer geeig¬
neten Arbeitsplätze vorhanden wa-

Seit dem 1. September gelten für die
Arbeitnehmer der Bundesrepubl ik neue
gesetzl iche Kündigungsfr isten. Die
neuen Bes t immungen s tehen i n dem
a u c h a n d e r e a r b e i t s r e c h t l i c h e Vo r s c h r i f ¬
t e n ä n d e r n d e n E r s t e n A r b e i t s b e r e i n i ¬

gungsgesetz, das der Bundestag noch
vor Abschluß der fünften Legislaturpe¬
r i o d e v e r a b s c h i e d e t h a t .

Die wichtigsten Änderungen im einzel¬
n e n :

1 . D a s G e s e t z ä n d e r t d i e V o r a u s s e t ¬

zungen für die Möglichkeit der In¬
anspruchnahme des KSchG in 2
P u n k t e n ,

a) Während ein Arbeitnehmer bis¬
her das 20. Lebensjahr vollen¬
det haben mußte, genügt in Zu¬
kunft die Vollendung des 18. Le¬
bensjahres,

b) Während bisher der Arbeitneh¬
mer ohne Unterbrechung länger
a l s 6 M o n a t e t a t s ä c h l i c h i m B e ¬

t r i e b o d e r U n t e r n e h m e n b e s c h ä f ¬

tigt sein mußte, genügt in Zu¬
k u n f t d e r r e c h t l i c h e B e s t a n d d e s

A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e s f ü r d i e s e n

Z e i t r a u m .

Für ältere Arbeiter mit längerer Be¬
tr iebszugehör igkei t s ind Insbeson¬
d e r e d u r c h d e n A u s s c h u ß f ü r A r ¬

beit erheblich längere Kündigungs¬
f r i s t e n i n d a s G e s e t z e i n g e f ü h r t
worden. Sie betragen für jeden Ar¬
b e i t e r z u n ä c h s t 2 W o c h e n . H a t d a s

A r b e i t s v e r h ä l t n i s I n d e m s e l b e n B e ¬

t r i e b o d e r U n t e r n e h m e n 5 J a h r e

bestanden, so erhöht sich die Kün¬
digungsfrist auf einen Monat zum
Monatsende, hat es 10 Jahre be¬
standen, auf 2Monate zum Monats¬
e n d e u n d n a c h 2 0 J a h r e n a u f 3 M o ¬

n a t e z u m E n d e e i n e s Q u a r t a l s . B e i

d e r B e r e c h n u n g d e r B e s c h ä f t i ¬
gungsdauer werden nur Zeiten be¬
rücks ich t ig t , d ie nach Vo l lendung
des 35. Lebensjahres liegen.

2 . D a s G e s e t z s i e h t u n t e r b e s t i m m t e n

Voraussetzungen eine Neuregelung
für die Änderungskündigung vor,
die bisher generel l wie eine nor¬
male Kündigung behandelt wurde,
w e n n d e r A r b e i t n e h m e r n i c h t b e ¬

re i t war, nach Ab lauf der Künd i¬
gungsfrist zu den geänderten Be¬
dingungen zu arbeiten.
N u n m e h r k a n n d e r A r b e i t n e h m e r

das Angebot des Arbeitgebers
u n t e r d e m V o r b e h a l t a n n e h m e n ,

daß die Änderung der Arbeitsbe¬
dingungen sozial gerechtfertigt ist

6. Sowohl für Angestellte als auch für
Arbei ter können durch Tar i fvertrag
kürzere Kündigungsfristen als im
Gesetz vorgesehen, vereinbart wer¬
den. Im Geltungsbereich eines der¬
artigen Tarifvertrages gelten die
verkürzten Kündigungsfr isten auch
für n icht tar i fgebundene Arbei tge¬
b e r u n d A r b e i t n e h m e r, w e n n s i e

r e n .

3 . A l s e i n M i t t e l z u m S c h u t z e d e r
ä l t e r e n A r b e i t n e h m e r s i e h t d a s G e ¬

setz die Möglichkeit vor, die Höhe
d e r A b fi n d u n g I m K ü n d i g u n g s ¬
schutzprozeß bei längerer Betriebs¬
zugehörigkeit anzuheben. Wenn der
Arbe i tnehmer das 50 . Lebens jahr

2 7



entsprechende Vereinbarungen tref- grund derer dem Kündigenden
unter Berücks ich t igung a l le r Um¬
s t ä n d e d e s E i n z e l f a l l e s u n d u n t e r

A b w ä g u n g d e r I n t e r e s s e n b e i d e r
Ver t rags te i le d ie For tse tzung des
D i e n s t v e r h ä l t n i s s e s b i s z u m A b l a u f

teile der Benutzung der Normen genie¬
ßen, und denen, die für die Aufstellung
d e r N o r m e n v e r a n t w o r t l i c h s i n d , e i n
enger und guter Kontakt bestehen muß.
Allgemein kann gesagt werden, daß mit
der Zeit al le Erzeugnisse —auch ohne
Normung —verbessert werden.

Das Ist z. B. die Folge einer spora¬
d i s c h e n o d e r z u f ä l l i g e n E n t w i c k l u n g
o d e r d e s D r u c k s d e r K o n k u r r e n z . D a s

Hauptmerkmal dabei Ist die Unregelmä¬
ßigkeit.

Hat man sich erst einmal -gleichgültig,
a u s w e l c h e n G r ü n d e n — e n t s c h i e d e n z u

n o r m e n , s o I s t d i e d a r a u s r e s u l t i e r e n d e

Qualität schon zu Anfang normalerweise
besser a ls I rgende ine andere, d ie zu
d e r Z e l t v e r w e n d e t w i r d .

Das kommt daher, daß beim Aufstellen
e i n e r N o r m s t e t s d i e T e n d e n z v o r ¬

herrscht, die besten von verschiedenen
Möglichkeiten zu erfassen, dagegen die
n o c h v o r h a n d e n e n s c h l e c h t e n a u s z u m e r ¬

z e n . S o m i t w i r d d a s A r g u m e n t , d a ß
Normung die Entwicklung hemmt, wider¬
legt.

Vorbedingungen für kontinuierliche kauf¬
männische Überlegungen und den Ver¬
kauf sind, daß das Erzeugnis für eine be¬
s t i m m t e Z e i t I n s e i n e r Q u a l i t ä t i n d e n

Normen festgelegt Ist —das ist der sta¬
tische Punkt der Normung.
D a s w e s e n t l i c h e M e r k m a l d i e s e r P e r i o d e
i s t e i n k o n s t a n t e r Z u fl u ß v o n I n f o r m a ¬

tionen, der sich auf eine bekannte und
f e s t s t e h e n d e Q u a l i t ä t b e z i e h t .

Mit Hil fe der Norm ist eine Qualitäts¬
kontrolle leicht und exakt durchführbar.
Das Ergebnis sind Erzeugnisse von
einer Gleichheit, die wiederum als
Grundlage für weitere Bearbeitungsin¬
f o r m a t i o n e n d i e n e n k a n n .

Der dynamische Gesichtspunkt ergibt
s i c h , w e n n m a n d i e N o r m u n t e r d e m

B l i c k w i n k e l d e s s t ä n d i g e n Z u fl u s s e s
von In fo rmat ionen be t rach te t , d ie d ie
Möglichkeiten für eine Verbesserung
aufzeigen. Obwohl es Fälle gibt, die
eine sofortige Änderung erfordern, ist
es normalerweise nicht ratsam. Normen
zu häufig zu ändern. Wenn eine Norm
erst einmal eingeführt ist, sollte man -
n a c h d e m s i c h e i n e A n z a h l v o n Ä n d e ¬

rungen angesammel t hat -e inen gün¬
stigen Zeitpunkt abwarten, um die Norm
entsprechend neu herauszugeben.

Es Ist nicht abzustreiten, daß die Nor¬
mung statische Perioden mit sich bringt:
diese müssen aber dazu genutzt wer¬
den, rationelle Entwicklungsdaten zu
s a m m e l n . W e n n m a n i n d i e s e r W e i s e

verfährt, kann die Normung ein schnel¬
les und verfeinertes Werkzeug der Ent¬
wicklung sein.

f e n .

7 . Abgesehen davon können e inze l -
vertragl ich sowohl für Arbeiter als
auch für Angestel l te nur noch für
Aushi l fsbeschäf t igungen
Kündigungsfr is ten vere inbart wer¬
den, vorausgesetzt, das Arbeitsver¬
h ä l t n i s w i r d n i c h t ü b e r d i e Z e i t v o n

3Monaten hinaus fortgesetzt.

8 . F ü r d i e t a r i f p o l i t i s c h e P r a x i s i s t
wichtig zu wissen, daß Im Zeitpunkt
d e s I n k r a f t t r e t e n s d i e s e s G e s e t z e s

b e s t e h e n d e t a r i fl i c h e B e s t i m m u n ¬

gen, die kürzere als die nunmehr
geltenden Fristen vorsehen, beste¬
h e n b l e i b e n m i t A u s n a h m e v o n

Kündigungsfristen für Arbeiter, de¬
r e n A r b e i t s v e r h ä l t n i s n a c h V o l l e n ¬

dung des 35. Lebensjahres 5Jahre
und länger bes tanden ha t . Wenn
f ü r d e r a r t i g e A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e
also kürzere Kündigungsfr isten als
vom Gesetzgeber vorgesehen sind,
in Tarifverträgen vereinbart werden
sol len, bedar f es neuer tar ifl icher
Absprachen.

9 . D i e V o r s c h r i f t e n ü b e r d i e K ü n d i ¬

gung aus wichtigem Grund wurden
präz is ier t und vere inhe i t l i ch t . Der
neue Gesetzestext gibt jetzt Grund¬
sätze wieder, die zum Teil aber bis¬
her schon Gegenstand der Recht¬
sprechung waren. E in zur außer¬
orden t l i chen Künd igung berech t i¬
gender wichtiger Grund liegt vor,
wenn Tatsachen gegeben sind, auf¬

k ü r z e r e
der Kündigungsfrist oder bis zu der
v e r e i n b a r t e n Beendigung
Dienstverhältnisses nichtl zugemu¬
t e t w e r d e n k a n n . E s e n t f a l l e n a l s o

d e s

a l l e i n e i n e r R e i h e v o n V o r s c h r i f ¬

ten aufgeführten gesetzl ichen Ein¬
zeltatbestände, die zu einer außer¬
ordentlichen Kündigung berechtigt
haben, insbesondere §123 GewO.
Der Kündigende kann d ie Kündi¬
gung nur innerhalb einer Frist von
2Wochen aussprechen, wobe i d ie
Frist von dem Zeitpunkt an zu rech¬
nen ist, in dem der Kündigungsbe¬
recht ig te von den für d ie Kündi¬
g u n g m a ß g e b e n d e n Ta t s a c h e n
Kenntnis er langt hat . Auf Ver lan¬
gen muß der Arbeitgeber oder Ar¬
b e i t n e h m e r d e m a n d e r e n Te i l d e n

Kündigungsgrund unverzügl ich mit-
t e i l e n .

10. Auch das Arbeitsgerichtsgesetz
wurde in einigen Punkten geändert.
So ist die für die Rechtsbeschwerde
sowohl für die Einlegung als auch
d ie Beg ründung seh r ku rze F r i s t
von Insgesamt 2Wochen verdop¬
pelt worden, wobei die Einlegung
b i n n e n e i n e r N o t f r i s t v o n 2 W o c h e n

erfolgen muß und für die Begrün¬
dung weitere 2Wochen zur Verfü¬
gung stehen.

Vertragen sich
Normung und Entwicklung?

Alle, die mit Normung zu tun haben,
begegnen oft dem Argument, daß die
Normung die Entwicklung hemme. Auf
d e n e r s t e n B l i c k s c h e i n e n d i e b e i d e n

Worte Normung und Entwicklung tat¬
sächlich unvereinbar zu sein. Das erste
scheint einen statischen Zustand anzu¬
zeigen, während das zweite mehr Dy¬
namik repräsentiert. So Ist es nicht ver¬
wunder l ich , daß d ie erwähnte Ans icht
s e h r v e r b r e i t e t i s t .

Z i e l s e t z u n g

Die Normung sollte immer gezielt ange¬
wendet werden. Das kann sich z. B. auf
die Austauschbarkeit, die Sortenvermin¬
derung, das Erarbeiten von Inspektions¬
g r u n d l a g e n o d e r v i e l e s a n d e r e b z w.
Kombinationen mehrerer diesbr Fakto¬
r e n b e z i e h e n .

Um wirklich leistungsfähig zu sein, muß
sich die Normung durch laufende Prü¬
f u n g e n v e r g e w i s s e r n , d a ß d i e P l ä n e
real is ier t wurden, daß d ie Qual i tä t in
Ordnung i s t , daß de r Zweck e r re i ch t
werden kann, daß die Sorten vermindert
wurden und daß die Lagerhaltung klei¬
ner geworden ist.

Diese laufenden Prüfungen sind es, die
nach dem E in füh ren de r No rmen d ie
Voraussetzungen für einen dynamischen
Zustand schaffen. Es ist selbstverständ¬
lich^ <138 zwischen denen, die die Vor-

Es ist jedoch ebenso unbestritten, daß
die Anwendung von Normen zu einem
der mächtigsten Faktoren für die Stei¬
gerung der Entwicklungsleistung wer¬
den kann, daß die Normung die Ent¬
wicklung fördert. Hier haben wir es mit
einem scheinbaren Widerspruch zu tun,
der sich aber sofort auflöst, wenn man
unter Normung etwas Dynamisches und
n i c h t s S t a t i s c h e s v e r s t e h t . H o w o l d t
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D a s L o h n f o r t z a h l u n g s g e s e t z
D a s „ L o h n f o r t z a h l u n g s g e s e t z “ , d u r c h
das die Gleichstellung der Arbeiter mit
den Angestellten im Krankheitsfall voll¬
zogen wird, bringt zugleich eine Reihe
von gesetzlichen Regelungen, die unbe¬
dingt zu beachten sind.

schuldhaftes Verzögern, anzuzeigen z u r Ve r d i e n s t g r e n z e v o n 1 2 0 0 , - D M
n a c h d e m t a t s ä c h l i c h e m V e r d i e n s t b e ¬

r e c h n e t .

Für Angeste l l te s ind d iese Verd ienst¬
grenzen, bis 31.12.1969 990,- DM und
ab 1. 1. 1970 1200,- DM zugleich die
Grenzen für die Versicherungspflicht.

Eine wesentliche Änderung bedeutet
auch d ie Ab lösung der Rezep tgebühr
durch e ine Kos tenbe te i l i gung be i de r
A b n a h m e v o n A r z n e i - , Ve r b a n d - u n d
Heilmittel. Statt der bisherigen Gebühr
von 1,— DM je Rezept sind vom 1. Ja¬
nuar 1970 an 20®/o der Kosten -höch¬
stens jedoch 2,50 DM je Rezeptblatt -
an die abgebende Stelle zu zahlen. Von
der Zahlung befreit sind Rentner, Ren¬
tenbewerber, Schwerbeschäd ig te , an¬
s p r u c h b e r e c h t i g t e K i n d e r u n d Ve r ¬
s i che r te , d ie K rankenge ld , Hausge ld ,
Verletztengeld oder Übergangsgeld er¬
halten. Etwas ganz Neues ist die Zah¬
lung einer Vergütung, wenn keine ärzt¬
l iche Behandlung In Anspruch genom¬
m e n w u r d e .

„Der Versicherte erhält für jedes Kalen¬
de rv i e r t e l j ah r, i n dem e r m indes tens
60 Kalendertage versichert war und in
d e m e r k e i n e n K r a n k e n s c h e i n f ü r ä r z t ¬

liche Behandlung gelöst und keine Kran¬
kenhauspflege in Anspruch genommen
h a t u n d i n d e m k e i n e K o s t e n f ü r s e i n e

ärztliche Behandlung erstattet oder ab¬
gegolten wurden, 10,- DM, jedoch höch-

u n d

b) vor Ablauf des 3. Kalendertages nach
Beginn der Arbe i tsunfäh igke i t e ine
ärztliche Bescheinigung über die Ar¬
be i t sun fäh igke i t sow ie de ren vo r¬
a u s s i c h t l i c h e D a u e r n a c h z u r e i c h e n .

Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger
als in dieser Bescheinigung angege¬
b e n , d a n n m u ß d e m A r b e i t g e b e r
eine neue Beschein igung vorgelegt
w e r d e n .

Mit dem gleichen Gesetz wurde es not¬
wendig, auch die Reichsversicherungs¬
ordnung in einigen wesentl ichen Teilen
z u ä n d e r n .

Vo m 1 . J a n u a r 1 9 7 0 a n h a b e n a u c h a l l e

A r b e i t e r u n d d i e z u r A u s b i l d u n g f ü r
einen gewerblichen Beruf Beschäftigten
bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit
sowie bei Gewährung einer Kur einen
unabdingbaren Anspruch auf For tzah¬
lung des Arbe i t sen tge l t s gegen ih ren
Arbe i tgeber b is zur Dauer von sechs
Wochen. Das entspricht der für die An¬
gestellten geltenden Regelung.

Bei einer Erkrankung mit Arbeitsunfä¬
higkei t im Ausland is t d iese und ihre
v o r a u s s i c h t l i c h e D a u e r a u c h d e r K r a n ¬

kenkasse unverzüglich anzuzeigen.

W u r d e d i e A r b e i t s u n f ä h i g k e i t d u r c h
e i n e n D r i t t e n v e r s c h u l d e t ( z . B . b e i
einem Verkehrsunfall), so muß dies dem
Arbeitgeber unverzüglich mitgeteilt wer¬
d e n w e g e n e i n e s e v t l , b e s t e h e n d e n
Schadensersatzanspruches.

Hierzu folgender wichtiger Hinweis:

Nach §5des Gesetzes is t der Arbe i t¬
geber berecht ig t , d ie For tzahlung des
Arbeitsentgel ts zu verweigern, solange
der Arbeiter den ihm obliegenden Ver¬
pflichtungen nicht nachkommt!

Vom 1. August 1969 an sind neue Jah¬
resarbeitsverdienst- und Beitragsbemes¬
sungsgrenzen festgesetzt worden, und
z w a r :

Vom 1. 8. 1969 auf jährlich 11 880,- DM
(monatlich 990,- DM) und ab 1. 1. 1970
auf jähr l i ch 14 400,— DM (monat l i ch
1200,- DM). Das bedeutet für den Ar¬
beiter, sofern sein Monatslohn 990,— DM
e r r e i c h t o d e r ü b e r s c h r e i t e t , b e i 11 %
Krankenkassenbe i t r ag d i e Hä l f t e von
108,90 DM, also 54,45 DM. Es erhöht
d a d u r c h a b e r a u c h i m K r a n k h e i t s f a l l

das Krankengeld um 10%.

F ü r d a s B e s t e h e n d e s L o h n f o r t z a h ¬

l u n g s a n s p r u c h e s i s t e s g l e i c h g ü l t i g ,
w e l c h e U r s a c h e d i e u n v e r s c h u l ¬

d e t e A r b e i t s u n f ä h i g k e i t h a t . D a s g i l t
a l s o a u c h f ü r e i n e n A r b e i t e - o d e r

Wegeunfall. Eine wiederholte Arbeitsun¬
fäh igke i t I n fo lge de rse lben K rankhe i t
i nne rha lb von 12 Mona ten begründe t
den Anspruch auf Lohnfortzahlung nur
einmal; es sei denn, daß zwischen den
einzelnen Erkrankungen mehr als 6Mo¬
nate vol le Arbei ts fähigkei t vor l iegt . In
d i e s e m F a l l i s t w i e d e r d e r v o l l e A n ¬

spruch gegeben.

Wer keinen Anspruch auf Lohnfortzah¬
lung hat, erhält wie bisher Krankengeld
v o n d e r K r a n k e n k a s s e .

Das betriebliche Vorschiagswe-
sen is t e ine gewinnbr ingende
S a c h e !

I n v e s t i e r e n a u c h S i e -
Nach §2des Gese tzes i s t der Be t rag
des Arbeitsentgelts fortzuzahlen, der zu
zahlen gewesen wäre, wenn keine Ar¬
beitsunfähigkeit bestanden hätte. Erhält
d e r A r b e i t e r A k k o r d l o h n o d e r e i n e s o n ¬

stige auf das Ergebnis der Arbeit abge¬
stellte Vergütung, so ist der von ihm in
der für ihn maßgebenden regelmäßigen
A r b e i t s z e i t e r z i e l b a r e D u r c h s c h n i t t s v e r ¬

dienst weiterzugewähren. Auslösungen,
F a h r g e l d , S c h m u t z z u l a g e n u n d ä h n ¬
l iche Leistungen sind bei der Berech¬
nung des for tzuzah lenden Arbe i tsent¬
geltes ausgenommen, soweit keine ent¬
sprechenden Aufwendungen entstehen.

Eine ganz besondere Beachtung sol l te
j e d e r A r b e i t e r d e m § 3 d e s G e s e t z e s
w i d m e n !

I h r e I d e e n !

stens 30,- DM für ein Kalenderjahr. Der
Betrag wird von der Kasse gewährt, der
d e r Ve r s i c h e r t e i n d e m K a l e n d e r v i e r t e l ¬

jahr zuletzt angehört hat“.

D a s g i l t e n t s p r e c h e n d a u c h f ü r d e n
Ehegatten und sonstige Angehörige des
Versicherten, für die nach der Satzung
Familienkrankenpflege beansprucht wer¬
d e n k a n n , n i c h t j e d o c h f ü r d i e a n ¬
spruchsberechtigten Kinder.

A b 1 . J a n u a r 1 9 7 0 s i e h t e s d a n n a n ¬
d e r s a u s !

Der Beitragssatz wird für die gewerb¬
l ichen Arbe i ter n icht mehr 11%, son¬
d e r n n a c h d e n v e r ä n d e r t e n V e r h ä l t n i s ¬

sen vorauss icht l i ch e twa 8,4% bet ra¬
gen. Das gilt aber nur, solange die Aus¬
gaben der Krankenkasse d ie E innah¬
men nicht übersteigen!

Das bedeutet für den Arbei ter, sofern
se in Monats lohn 1200 ,— DM er re ich t
oder übersch re i te t , be i 8% Kranken¬
kassenbeitrag die Hälfte von 96,— DM,
a l s o 4 8 , - D M . S o w e i t d e r Ve r d i e n s t
unter 1200,— DM liegt, verringert sich
na tü r l i ch der Be i t ragsbe t rag en tspre¬
chend. Das Krankengeld wird dann bis

Ist die Arbeitsunfähigkeit vor dem 1. Ja¬
nuar 1970 eingetreten, verbleibt es bei
der Zah lung des Krankenge ldes bzw.
d e s H a u s g e l d e s d u r c h d i e K r a n k e n ¬
kasse und des Krankengeldzuschusses
durch den Arbei tgeber, sowei t h ierauf
ein Anspruch besteht.

Danach Ist er verpflichtet:

a) dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähig¬
k e i t u n d d e r e n v o r a u s s i c h t l i c h e

D a u e r u n v e r z ü g l i c h , d . h . o h n e R i c h t e r
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Reisedauer e ine Wet tbewerbs fäh igke i t
für möglich. Wenn man tatsächlich den
Ansatz einer Realisierung machen wil l ,
sollte man ein Versuchsschiff In Auftrag
g e b e n . O b d i e s e s d a n n n e b e n d e n
Dreißigknotencontainerschi ffen,
Zweihunder t tausendtonnentankern, den
e r s t e n V o l l a u t o m a t i s i e r t e n u n d A t o m ¬

schi ffen in vergleichbarem Maße Aus¬
druck der technischen Entwicklung un¬
seres Ze i ta l te rs wäre , das werden in
e rs te r L in ie ge rade e r fah rene Seg le r
b e z w e i f e l n .

Nun, schauen wir noch einmal auf die
J a h r h u n d e r t w e n d e z u r ü c k . D a fi n d e t

man in der Fachliteratur folgenden Satz:
„ D e r N i e d e r g a n g d e r S e g e l s c h i f f a h r t
w i r d i n v e r s c h i e d e n e n L ä n d e r n s c h o n

jetzt schwer empfunden. In Deutsch¬
land wird auf Anregung unseres Kaisers
d e r S e g e l s p o r t i m m e r m e h r g e p fl e g t
und für die Ausbildung der jungen See¬
leute werden neuerd ings Schu lsch i f fe
gebaut ...Alles dies geschieht in der
richtigen Erkenritnis, daß das Segel¬
s c h i f f s t e t s d i e h o h e S c h u l e f ü r d e n
S e e m a n n b l e i b e n w i r d . “

¥
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Segelschiff und Technik
V o n W o l f r a m C l a v i e z (II)

Ein nicht auf praktischen Erfahrungen,
s o n d e r n a u f E r g e b n i s s e n d e r A e r o ¬
dynamischen Versuchsanstalt zu Göttin¬
gen basierender Versuch machte 1925
von sich reden. Es war das Experiment,
ein bereits lange bekanntes, aber bis¬
lang noch nicht genutztes physikalisches
Phänomen technisch zu realisieren, den
Magnus-Effekt. Zwei Rotoren von 2,80 m
Durchmesser und 15 ,60 mHöhe so l l¬
t e n b e i e i n e r U m d r e h u n g s z a h l v o n
maximal 120/min ein eigens dafür aus
e ine r Schonerb r i gg umgebau tes Ve r¬
suchsschiff von ca. 45 mLänge antrei¬
ben. Dieses „Flettner-Rotorschiff“ stellte
sozusagen e inen Seg le r da r, de r m i t
H i l fe e ines re la t i v k le inen, techn isch
s i n n v o l l e n K r a f t a u f w a n d e s d i e Vo r t r i e b s ¬

kraft des Windes über die bei Seglern
d e r ü b l i c h e n B a u a r t w i r k e n d e h i n a u s

ste igern so l l te . Es ergaben s ich Ver¬
suchswerte, die zu einigen Erwartungen
berecht igten, doch bl ieb eine tatsäch¬
liche praktische Verbesserung aus, und
n a c h d e m 1 9 2 6 - 2 7 i n B r e m e n a u c h e i n

zwei tes Rotorsch i f f mi t 3noch größe¬
ren Rotoren gebaut und mit unbefr ie¬
digendem Resultat erprobt worden war.

geriet die ganze Sache bald in Verges¬
s e n h e i t . D i e G r ü n d e f ü r d a s S c h e i t e r n

waren u. a. darin zu suchen, daß das
g ü n s t i g s t e Ve r h ä l t n i s u / v ( U m f a n g s ¬
geschwindigkeit zu Windgeschwindig¬
keit) nur bei schwachen Winden erziel¬
bar war, wo die Schiffsgeschwindigkeit
o h n e h i n u n i n t e r e s s a n t w a r u n d d i e

Hi l fsmaschine für den Propel lerantr ieb

eingesetzt werden mußte, ̂ ei Wind¬stärken über 4gab es indeUen kei¬
nerle i Vorte i le gegenüber dein k lassi¬
schen Segelsch i f f und der techn ische
Aufwand wurde s inn los . D ie Anfä l l ig¬
keit für technische Störungen machten
d i e s e S c h i f f e d a b e i u m v i e l e s a b h ä n ¬

g i g e r. F e r n e r w a r d e r t o t e W i n k e l -
d i e S c h i f f e k o n n t e n z w a r e t w a s h ö h e r

an den Wind gehen, dafür aber n icht
vor dem Wind segeln -Insgesamt grö¬
ß e r a l s b e i n o r m a l e n S e g l e r n . E i n e
Hi l fsmaschine war uner läßl ich, minde¬
stens 25 PS mußten ständig allein für
d ie Drehung der Rotoren aufgebracht
w e r d e n . D i e S c h i f f a h r t w o l l t e n i c h t s v o n

den Rotorseglern wissen.
Vierzig Jahre danach, vor genau zwei
Jahren, wurde vor der Schiffbautechni¬
schen Gesel lschaft d ie Frage erörter t ,
ob und unter welchen Gegebenheiten
a u c h h e u t e n o c h - o d e r g e n a u e r g e ¬
s a g t h e u t e w i e d e r - e i n e v o n n e u e m
auflebende Segelschiffahrt erfolgver¬
sprechend sein könnte. Wir vyollen auf
das dort erörterte Projekt nicht weiter
e ingehen. Nur sov ie l : d ie veränder ten
Gegebenheiten sind technische Verbes¬
serungen im weitesten Sinne, vom ra¬
t i o n e l l e n H i l f s a n t r i e b b i s z u r m a s c h i n e l ¬

len Bedienung der Takelage, von Funk¬
meteorologie und neuen Formen (auf
Grund ver t ie f ter aerodynamischer Er¬
kenntn isse) b is zu neuen Mater ia l ien.
Die Initiatoren des Projektes halten an¬
gesichts der Einsparung von Brennstoff¬
k o s t e n , b e i e i n e r s t a r k r e d u z i e r t e n B e ¬

satzung, trotz des Unsicherhiitsfaktors

Man kann nicht umhin, etwas endgülti¬
ges In diesen Worten zu finden, das im
G r u n d e g e n a u d i e i n n e r e B e z i e h u n g
tr i f f t , d ie unser Jahrhunder t zum Se¬
geln hat . Man könnte höchstens noch
h inzu fügen , daß der -n ich t mehr der
Förderung eines Kaisers bedürf t ige —
Segelsport sich heute über den klassi¬
schen Begriff des Seemännischen hin¬
aus auf d ie Ebene des re inen Sports
s e l b s t b i s a u f d i e k l e i n s t e n G e w ä s s e r

ausgedehnt hat , wie eben al les heute
eine kolossale Entwicklung In die Breite
e r f ä h r t .

Von Irgendeiner Aversion gegen techni¬
s c h e n F o r t s c h r i t t i s t d a m i t a u c h d e r
l e t z t e R e s t v e r s c h w u n d e n . J a h r f ü r

J a h r w i r d a u f i n t e r n a t i o n a l e n B o o t s ¬

messen eine Fül le neuer Typen ange-
boten, die sich mehr als al les andere
d u r c h d e n G r a d i h r e r t e c h n i s c h e n P e r ¬
f e k t i o n u n t e r s c h e i d e n . D i e n e u e n W e r k ¬

s to f fe haben neue kons t ruk t i ve Mög¬
l i chke i t en gescha f f en , s i nd ha l t ba re r
u n d d a u e r h a f t e r . G l a s f a s e r v e r s t ä r k t e r
K u n s t s t o f f a l s B a u m a t e r i a l s e l b s t f ü r

sehr große Yachten hat e ine über ra¬
gende Bedeutung gewonnen. Eigentl ich
b r a n c h e n f r e m d e F i r m e n s i n d m i t i h r e n

Erfahrungen In öen Bereich des Yacht-
und Bootsbaues vorgedrungen, haben
m i t n e u e n t e c h n i s c h e n M e t h o d e n r a t i o ¬

ne l le r Ser ien fer t igung dem herkömm¬
lichen Bootsbau neue Wege gewiesen.
Es hat den Anschein, daß die anfäng¬
l i c h e A b n e i g u n g g e g e n d i e s e s n e u e
s y n t h e t i s c h e B a u m a t e r i a l b e i e i n e m
großen Kreis älterer Segler einem letz¬
ten Rest jahrhundertealter Skepsis derPrinzip des Magnus-Effekts.
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Seeleute gegenüber technischen Neue¬
rungen gleichkommt. Allein die nüchter¬
n e n s t a t i s t i s c h e n Z a h l e n c h a r a k t e r i s i e ¬

r e n d e n L a u f d e r D i n g e . Wa r e n v o r
z e h n J a h r e n n o c h m e h r a l s d i e H ä l f t e

a l l e r a n g e b o t e n e n Ya c h t e n a u f d e r
größten in te rna t iona len Bootsauss te l¬
lung aus Holz und ein Viertel aus glas¬
faserverstärktem Kunststoff , hat te s ich
dieses Verhäl tn is im Lauf der fo lgen¬
den fünf Jahre genau umgekehrt. Seit¬
d e m I s t d e r p r o z e n t u a l e A n t e i l d e r
Kunststoffyachten weiter gestiegen. Die
Vor te i le , d ie d ieses Mater ia l anderen
Baustoffen überlegen machen, sind kurz
zusammenge faß t f o lgende : Unbedeu¬
tende Wasseraufnahme, fast keine Un¬
te rha l t skos ten , hohe Sch lag fes t igke i t ,
ger inges spezifisches Gewicht , le ichte
Verformbarkeit, keine Korrosion, höhere
relat ive Fest igkeit . Man versteht unter
Glasfaser/Kunststoffen jene Werkstoff¬
kombinationen, bei denen Glasseide als
Festigkeitsträger und Kunststoff als Bin¬
demi t te l d ien t . D ie G lasse ide , d ie i n
außerordentlich dünnen Fäden verspon¬
nen wird (nur Bruchteile der Dicke des
mensch l i chen Haares ) , ha t e ine dem
Stahl im Beton analoge Funkt ion. Sie
wird in Form von Rovings (Glasseiden¬
strängen), Matten und Geweben verar¬
bei tet . A ls Kunstharze kommen unge¬
sä t t ig te Po lyes te r -Harze und Epoxyd-
H a r z e z u r A n w e n d u n g . D e r A n w e n ¬
dungsbereich dieses noch jungen Boots¬
b a u m a t e r i a l s i s t , w i e a l l g e m e i n b e ¬
kann t , l ängs t übe r Jo l l en und k le i ne
Fahr tenkreuzer h inausgewachsen. D ie
Ser ienfer t igung von Kunststoffseekreu-
z e r n h a t d i e 1 8 - M e t e r - G r e n z e e r r e i c h t .

Bei Motoryachten, Lotsen- und Marine-
Fah rzeugen s i nd Längen übe r 20 m
nichts ungewöhnliches mehr.

Daß die Sympathie des Seglers im tief¬
s t e n G r u n d e n a c h w i e v o r d e m H o l z

gehört, beweisen selbst die Kunststoff-
Ya c h t e n , v o n i n n e n . V i e l l e i c h t h ä t t e
s i c h d i e Ve r w e n d u n g v o n H o l z ü b e r
k u r z o d e r l a n g a u f d e n B e r e i c h d e s
Innenausbaues beschränkt, wenn nicht
a u c h i n d e r H o l z b a u w e i s e d u r c h d i e

moderne Technik neue Wege gefunden
w o r d e n w ä r e n , d i e d i e s e n b e l i e b t e n
alten organischen Baustoff auch heute
n o c h k o n k u r r e n z f ä h i g m a c h t e . D e r
Fortschritt l iegt In der Leimtechnik. Es
is t heute mögl ich, ka l t gebogene, la¬
mellierte Spanten wasserfest zu verlei¬
men und damit Verbände herzustel len,
die fester, elastischer und leichter sind
als die früher gebauten oder eingebo¬
g e n e n . Fü r d i e Sch a l e d e s R u mp fe s
gibt es verschiedene Formen sich über¬
lappender Plankenschichten (doppel te,
dreifache und mehr Plankenlagen längs
und diagonal karveel ver legt) , so daß
sich außerordentlich hohe Festigkeit mit

e i n e r b i s h e r i m H o l z s c h i f f b a u n i c h t e r ¬

reichten Dichtigkeit verbinden.

Chichesters „Gipsy Moth IV“, die ja
wohl jede nur denkbare Belastungs¬
probe bestanden hat , i s t e in so lches
S c h i f f . E s b e d a r f k a u m e i n e r E r w ä h ¬

nung, daß viel von der Sorgfalt der
Arbeitsausführung abhängt, die nur un¬
te r bes t immten Vo rausse tzungen ge¬
währleistet sein kann (z. B. klimatisierte
Arbeitsräume). Aber derartige Voraus¬
setzungen verlangt ja eine gute kunst¬
s t o f f v e r a r b e i t e n d e W e r f t e b e n f a l l s .

S t ä h l e r n e Y a c h t e n b i l d e n e i n e n r e l a t i v

g e r i n g e n A n t e i l a m G e s a m t b e s t a n d .
Großes Gewicht , Kor ros ion, sch lechte
Isollermöglichkelt, hoher Deviationsein¬
fl u ß m a c h e n d e n S t a h l d e n a n d e r e n

Werks to f f en un te r l egen . Auch A lum i¬
n ium w i rd nur se l ten verwandt , dann
a b e r m e i s t b e i h o c h w e r t i g e n R e n n ¬
y a c h t e n . D i e O z e a n - Ya c h t „ O n d i n e “ ,
Sieger in der Transat lant ik-Regatta von
1968 und v ie le r andere r Rennen , i s t
e i n A l u m i n i u m b a u .

Im Zusammenhang mit Baumaterial und
Herste l lungsver fahren auch e in kurzer
B l i c k a u f d i e O b e r fl ä c h e n 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 .

B e w u c h s h e m m e n d e F a r b e n , d i e a u f
eine mit peinlichster Gründlichkeit vor¬
berei tete Außenhaut aufgetragen wer¬
den, gehören heute zur Selbstverständ¬
l i c h k e i t . N u r e n t f e r n t e r i n n e r n d i e h e u ¬

tigen Kupferfarben noch daran, daß die
Segelschiffe von einst „gekupfert“ wa¬
ren. Welchen Wert man von jeher auch
bei Yachten auf die Verringerung des
Reibungswiders tandes durch e in ma¬
kellos sauberes Unterwasserschiff legte,
sei nur an einem einzigen Beispiel ge¬
zeigt. Als um die Jahrhundertwende um
d e n A m e r i k a - P o k a l g e k ä m p f t w u r d e ,
gab es Yachten mit einer Unterwasser-
Außenhaut aus massiven Bronzeplatten,
die mit Pol ierstählen spiegelblank ge¬
r i e b e n w u r d e n . A u f e i n e s o l c h e I d e e

würde heu te n iemand mehr kommen;
a b e r d i e O b e r fl ä c h e n 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 i s t i m m e r n o c h e i n P r o ¬

blem, an dem zu arbeiten es sich lohnt.
Viel leicht geben doch eines Tages die
Delphine ihr Geheimnis preis. —
Al les , was wi r b isher erwähnt haben,
waren Fragen des prakt ischen Schi ff¬
baues und dazu gehörte natürlich auch
d ie t echn i sche Ve rvo l l kommnung von
Rigg und Ausrüstung, überdie wir noch
sprechen müssen . A l l e in , das Thema
Schiffsrumpf kann nicht abgeschlossen
w e r d e n o h n e e i n e n S e i t e n b l i c k a u f
R e c h n e r i s c h e s .

W i e d i e G r o ß s c h i f f a h r t d e m G e s e t z d e r

W i r t s c h a f t l i c h k e i t , s o u n t e r l i e g t d e r
Ya c h t b a u e b e n f a l l s G e s e t z e n n a c h M a ß ¬
s t ä b e n e i n e r t h e o r e t i s c h e n W e r t s k a l a .

Es i s t d ies de r „Rennwer t “ , „Ra t i ng “

o d e r a u c h „ To n n a g e “ n a c h ä l t e r e m
Sprachgebrauch, was mit Tonnage im
Sinne von Tragfähigkeit oder Raumge¬
halt nichts zu tun hat. Dieser Rennwert
Ist auf seine Art ein nicht minder kom¬
p lexes Geb i l de w ie i n de r Hande l s¬
schiffahrt die Rentabilität. So wenig wie
man hier sagen kann, ein Schiff von der
u n d d e r G r ö ß e m i t d e r u n d d e r G e ¬

schwindigkei t se i das wi r tschaf t l ichste
Schiff, so wenig bestimmen dort ein¬
z e l n e P a r a m e t e r d e n R e n n w e r t e i n e r

Yacht, wie etwa die Länge, oder die
Segelfläche, oder die Verdrängung, die
Breite, der Freibord und so fort. Wohl
a b e r s i n d d i e s a l l e s z u s a m m e n w i c h ¬

tige Einflußgrößen.

Die Sache begann in der zweiten Hälfte
d e s n e u n z e h n t e n J a h r h u n d e r t s a u s d e m

Bedürfnis heraus, verschiedenartige
Schiffe dergestalt zu klassifizieren, daß
sie mit annähernd gleichen Chancen in
sport l ichen Wettst re i t mi te inander t re¬
t e n k o n n t e n . M a n s u c h t e n a c h e i n e r

v e r b i n d l i c h e n B e w e r t u n g - u n d n a c h
d e r s u c h t m a n h e u t e n o c h .

Es is t e in Vergnügen, d ie Geschichte
des Yachtbaues a ls Wechselsp ie l von
Rennwertbest immungen und konst ruk¬
tiver Findigkeit zu verfolgen, ein Spiel,
d a s m i t a l l e m S c h a r f s i n n u n d z u w e i l e n

vielleicht allzu großem Ernst ausgefoch-
ten wurde. Jede einseit ige, zu strenge
Bewertung forder te geschickte Umge¬
hungen he raus , und d i ese w iede rum
hatten in neuen Vermessungsvorschrif¬
ten ihre Konsequenzen. Als seinerzei t
l e d i g l i c h i n d e n A b m e s s u n g e n d e s
Rumpfes das Kr i te r i um fü r den Wer t
e i n e r Ya c h t g e s e h e n w u r d e , w i e b e i
d e r a l t e n T h a m e s R u l e

B
( L - B ) ! B . -

To n n a g e =
9 4

waren überd imens iona le Sege lflächen
e i ne l og i sche Fo l ge . A l so w u rde d i e
Sege lfläche bes teue r t . A l s man dann
sah, daß die l ineare Verknüpfung von
Länge und Segelfläche ^) keine brauch¬
baren Resultate brachte, wurde die Se¬
gelfläche auf ein l ineares Gl ied redu¬
ziert und das ergab dann die mathe¬
m a t i s c h e G r u n d f o r m

To n n a g e =

d i e — o b w o h l i n z w i s c h e n u m e t l i c h e
G l i e d e r e r w e i t e r t - b i s h e u t e w e s e n t ¬

l i c h e r B e s t a n d t e i l a l l e r R e n n w e r t f o r ¬

meln geblieben ist.

*) Formel von DIxon Kemp:
L ! S

Rating Tonnage
6 0 0 0

*) amerikanische Club-Formel
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kommen zu se in ho f f t , d ie so wen ig
eindeutige Quaii tät „Rennwert“ rechne¬
r i s c h z u e r f a s s e n .

D ie Schwier igke i t , e ine a l lgemeinver -
b i n d i i c h e F o r m e l z u fi n d e n , d i e a l l e n

Ansprüchen gerecht wird, l iegt im we¬
s e n t l i c h e n d a r i n , d a ß m a n s i c h e i n e r ¬

s e i t s b e m ü h t , f ü r d a s v o r h a n d e n e
B o o t s m a t e r i a i e i n e n g e r e c h t e n A u s ¬
gleich zu finden (daher „Ausgleichfor¬
m e l n “ ) , a n d e r e r s e i t s a b e r K o n s t r u k ¬
tionsricht l inien angestrebt werden. Das
führt zwangsläufig dazu, daß von Zei t
z u Z e i t K o r r e k t u r e n n o t w e n d i g w e r ¬
den. Daß d ie techn ische Entw ick lung
uns heute gestat tet le ichter zu bauen
als früher, ist nur ein herausgegriffener
Punkt um zu zeigen, wie sich Bewer¬
tungsgrundlagen ändern können. Grund¬
s ä t z l i c h i s t m a n h e u t e d a r a n i n t e r e s s i e r t ,

einer Überzüchtung in Richtung hohe
Geschwind igke i t auf Kosten der See¬
tüch t i gke i t du r ch en t sp rechende Be¬
s teue rung bzw. Ve rgü tung en tgegen¬
z u w i r k e n .

D ie Bewegungs f re ihe i t des Kons t ruk¬
t e u r s i s t g e r i n g ; t r o t z d e m g e l i n g e n
d a n n u n d w a n n n e u e E n t w ü r f e , d i e s i c h

bei gleicher Bewertung anderen über¬
legen zeigen. Es zeigt sich aber auch,
welche ausgezeichneten Leistungen be¬
r e i t s v o l l b r a c h t w u r d e n , a l s e s n o c h

nicht an der Tagesordnung war, neue
Formen unter allen nur möglichen Be¬
dingungen im Schlepptank zu testen.

Nun ist „Segelschiff und Technik“, oder
w i e i m m e r m a n d a s T h e m a n e n n e n

mag, das die Segelei mit dem Begri ff
Te c h n i k i n e i n e B e z i e h u n g b r i n g e n
w i l l , e i n w e i t e s F e l d . E i n e r s e i t s s c h e i ¬

nen die Begriffe im Widerstreit mitein¬
ande r zu s t ehen , denn im Ve rg l e i ch
e t w a m i t v o l l a u t o m a t i s i e r t e n M o t o r f a h r ¬

z e u g e n i s t d o c h d i e w i n d g e t r i e b e n e
Yacht als solche fast ein unzeitgemäßer
P r o t e s t g e g e n d i e Vo r h e r r s c h a f t d e r
Techn is ie rung unserer modernen Wel t
— a n d e r e r s e i t s s t i m m t d a s n a t ü r l i c h

n i c h t , d e n n „ Te c h n i k “ i s t z u e i n e m s o

u m f a s s e n d e n B e g r i f f g e w o r d e n , d a ß
Mechan is ie rung , Au tomat is ie rung und
derg le ichen mehr nur Te i lgeb ie te von
i h r s i n d . Te c h n i k i s t e b e n s o z u e i n e m

Leis tungsbegr i f f im Bere ich menschl i¬
cher Tätigkeiten geworden wie im Be¬
r e i c h d e r M a s c h i n e u n d a l l d e m , w a s
ü b e r d i e M a c h t d e s M e n s c h e n h i n a u s ¬

zuwachsen droht . Es zeugt von e iner
gewissen Ohnmacht, ist aber nicht ganz
zufäll ig, daß wir für bri l lantes Klavier¬
spie l , bestechende Fußbal lkombinat io¬
n e n u n d f ü r d i e R a u m f a h r t d i e s e l b e Vo ¬

kabel gebrauchen, Technik. In d iesem
Sinne ist auch die Technik des Segelns an
sich zu einer höchstentwickelten Ange¬
legenhei t geworden, von der F lers te l -
lung der Segel, bei der man Computer

Groteske Extreme als Folge fehlerhafter .Rennwert-Formeln. Solche Übertakelungen kamen zu¬
stande, solange die Segelfläche nicht —oder nicht genügend —besteuert wurde.

I

m

i

D ie Überbewer tung der Bre i te in den f rüheren Forme ln l ießen d ie bekannten „Eng l i schen
Lineale“ entstehen; extrem schmale, dafür um so tiefer gehende Yachten.

A l l e d e u t s c h e n u n d i n t e r n a t i o n a l e n

„Segel längen“-Formeln sei t etwa 1900
berücksicht igen auch Brei te, Völ l igkei t
u n d F r e i b o r d i n i r g e n d e i n e r F o r m .
Später kam dann die Verdrängung hin¬
zu —entsprechend der Segelfläche auf
e in l ineares G l ied reduz ie r t ( ^ | 'D) —
und zwar stets mit negat ivem Vorzei¬
c h e n , o d e r i m N e n n e r s t e h e n d , a l s o
r e n n w e r t m i n d e r n d w i r k e n d .

d a n n e x i s t i e r t e n b i s v o r k u r z e m v o r
a l l e m d r e i F o r m e l n :

D i e K R - F o r m e l

(Deutsche Kreuzer Rennwertformel)
D i e C C A - F o r m e l

(Cruising Club of America)
D i e R O R C - F o r m e l

(Royai Ocean Racing Club).

In ihrem grundsätz l ichen Aufbau s ind
d i e F o r m e l n n i c h t k o m p l i z i e r t , w o h l
aber ist die Auslegung, die Festlegung
der einzelnen Meßgrößen zu einer Wis¬
senschaft für sich geworden. Daß weni¬
ger denn je eine Erstarrung eingetreten
ist beweist die Tatsache, daß die KR-
F o r m e l i n d i e s e m J a h r d u r c h e i n e n e u e

Rennwertformel ersetzt worden ist, mit
der man abermals dem Zie l näherge-

S i e h t m a n v o n d e r „ I n t e r n a t i o n a l R u l e “

ab, die im Prinzip der oben erwähnten
a l t e n a m e r i k a n i s c h e n C l u b - F o r m e l e n t ¬

spr icht ( led ig l ich noch Spant form und
Freibord berücksichtigt), und die heute
n o c h f ü r d i e S e c h s e r , A c h t e r u n d Z w ö l ¬

fe r g i l t -a l so auch fü r das Due l l um
d e n A m e r i k a - P o k a l z u s t ä n d i g i s t —
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W i e i m G r o ß - S c h i f f b a u w e r d e n a u c h i m Ya c h t ¬

bau heule hochwertige Boote im Versuchstank
getestet, und nicht nur auf ebenem Kiel!
(Aus Gilgenast; „Eine schnelle Yacht entsteht“,
De l ius ,K las ing &Co. )

e inzusetzen beginnt , über den Tr imm,
d e r m i t a l l e n n u r d e n k b a r e n R a f fi n e ¬

ments dem jeweiligen Kurs und der je¬
weil igen Windstärke entsprechend kor¬
r ig ier t wi rd b is zur takt ischen Boots¬
f ü h r u n g . W i r s i n d g e z w u n g e n , d a s
Thema abzugrenzen und müssen außer
acht iassen, was die „Technik des Se-
ge lns “ be t r i f f t . D ie Techn ik de r Her¬
stel lung der Schiffe konnte nur flüch¬
tig angedeutet werden, so daß wenig¬
stens eine Übersicht über die wichtig¬
sten Baumethoden der Gegenwart ge¬
geben ist. Es bleibt, einen Blick auf die
Ausrüstung zu werfen. Diese ließe sich
in v ier Hauptabschni t te e in te i len, d ie
j ewe i l s e i ne Fü l l e von In te ressan ten
Elnzelproblemen zusammenfassen:
1. Kraftersparnis an Deck,
2. Pumpen,
3 . H i l f s a n t r i e b ,
4 . E l e k t r i z i t ä t u n d E l e k t r o n i k .

Lediglich im ersten gibt es Vorrichtun¬
gen, d ie man speziel l nur auf Segel¬
schiffen findet. Das Beherrschen großer
Segel erfordert Kraft und Geschicklich¬
kei t ; es s ind im Pr inz ip d ie g le ichen
Probleme wie eh und je und man be¬
dient sich heute der gleichen Hilfsmittel
wie vor hundert Jahren: Tal je, WInsch
und Sp i l l . I n de r Aus führung f re i l i ch
hat sich manches geändert. Abgesehen
davon, daß die Beanspruchung mit der
von ehedem nicht vergleichbar ist, ha¬
b e n n e u e s M a t e r i a l u n d v e r f e i n e r t e

Konstruktionen Apparate entstehen las¬
sen, die im Vergleich zu den Decksaus¬
rüstungen der Windjammer Feinmecha¬
n i k s i n d .

Au f d ie W ich t i gke i t gu t gea rbe i t e te r,
unempfind l i che r Lenzpumpen b rauch t
k a u m h i n g e w i e s e n z u w e r d e n . V i e l e
leistungsfähige kleine Pumpen verschie¬
d e n e r B a u a r t s i n d h e u t e i m H a n d e l ,

un ter denen d ie Membranpumpen mi t
Kunststoffgehäuse, die obendrein schön
le icht s ind, besonders hervorgehoben
z u w e r d e n v e r d i e n e n .

Pumpen- und Versch luß ins ta l l a t i onen
v o n W C ’ s m ü s s e n v o n b e s t e r A u s f ü h ¬

rung sein, da die meist unterhalb des
Wassersp iege ls angeordneten Becken
die Sicherhei t des Schi ffes gefährden
k ö n n e n .

Ein Hi l fsmotor is t bei Segelregatten -
wenn es einem nicht gelingt durch ihn
mit f ragwürdigen Tr icks e ine Vermes¬
sungsvergütung herauszuschinden, wel¬
c h e d i e N a c h t e i l e s e i n e s n u t z l o s e n D a ¬

seins aufwiegen —überfiüssiger Ballast.
Doch ungeachtet des großen Raumes,
d e n d e r R e n n s p o r t h e u t e e i n n i m m t .

H a n d s t a r t o d e r A n l a s s e r , o b L u f t k ü h ¬

lung oder Wasserkühlung ist nicht im¬
mer leicht zu treffen. Für alles gibt es
P l u s - u n d M i n u s p u n k t e h i n s i c h t l i c h
g le ichförmigen Lauf , Le is tungsgewicht
K r a f t s t o f f v e r b r a u c h , V i b r a t i o n , W ä r m e ¬

belastung, Feuergefahr, Geruchsbelästi¬
gung und manches andere. Die Wahl
des besten heute ver fügbaren Motors
bleibt ein Kompromiß wie die Wahl des
für die jeweil igen Bedürfnisse optima¬
l e n S c h i f f e s u n d m u ß v o n F a l l z u F a l l

sorgfältig geprüft werden.

„Au f den a l ten Sege lsch i f f en gab es
n o r m a l e r w e i s e P e t r o l e u m f ü r d i e P o s i -

t ions-, Heck-, Anker- und Kompaßlam¬
pen: für die Wohnräume täglich ein be¬
s c h e i d e n e s Q u a n t u m . A u f v i e l e n S c h i f ¬
f e n b r a n n t e n i n k l a r e n N ä c h t e n a u f S e e

die Posit ionslampen nur, wenn Schiffe
In Sicht waren; sonst bl ieben sie ge¬
l ö s c h t . . . K a n o n e n ö f e n i n W o h n r ä u m e n

solange das Schiff Im Hafen war. Auf
See wurden d ie Ofen In der Vorp iek
verstaut. Möglichkeiten, das Immer nas¬
se Zeug zu t rocknen, gab es In den
Sch lechtwet te r -Reg lonen n ich t . . . “

D iese Mi t te i lung e ines a l ten Kapi täns
beleuchtet ein Hauptproblem auf al len
Segelschiffen; den Mangel an jegl icher
Energie für den täglichen Bedarf. Und

ü b e r w i e g e n d i e G e s i c h t s p u n k t e , d i e
e i n e n H i l f s a n t r i e b f a s t u n e n t b e h r l i c h

m a c h e n . V o m z e i t l i c h e n G e b u n d e n s e i n

b i s z u r u n e r l ä ß l i c h e n s e l b s t ä n d i g e n
Manöv r i e r f äh i gke i t i n Sch leusen und
v e r k e h r s r e i c h e n G e w ä s s e r n e n t s c h e i d e t

d i e H i l f s m a s c h i n e ü b e r d e n A k t i o n s ¬

rad ius des Seg le rs . Es s ind desha lb
g r o ß e A n s t r e n g u n g e n u n t e r n o m m e n
worden, zweckmäßige Antr iebsanlagen
f ü r Y a c h t e n z u k o n s t r u i e r e n . Z w e c k ¬

m ä ß i g h e i ß t ; b e t r i e b s s i c h e r, r o b u s t ,
klein, leicht, stark, leise, sparsam, ge¬
ruchsarm, billig und so fort —also lau¬
te r An fo rde rungen , d i e s i ch p räch t i g
widersprechen. So ist es zu einer Wis¬
senschaf t für s ich geworden, welchen
Motor man für welchen Bootstyp wäh¬
len sol l . Bei größeren Schi ffen über¬
wiegen die Vortei le des Dieselmotors,
b e i M o t o r e n u n t e r 1 0 P S f ü r Y a c h t e n

bis etwa 10 mLänge halten sich Ver¬
gasermoto ren und D iese l d ie Waage,
b i s 5 P S k o m m e n n u r O u t b o r d e r s i n ¬

f r a g e . D u r c h m a n c h e n k o n s t r u k t i v e n
Kuns tg r i f f w i rd dem Raummange l an
B o r d b e g e g n e t ; Z - A n t r i e b , V- A n t r i e b
und hydrostatischer Antrieb machen den
Einbauplatz des Motors b is zu e inem
gewissen Grade unabhäng ig von de r
Lage der Propellerwelle. Die Entschei¬
dung ob Viertakter oder Zweitakter, ob
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6 6 6 4 6 7 A u s : U l r i c h M o h r : „ E l e k t r i z i t ä t
a u f Ya c h t e n " .

Deiius, Kiasing &Co.

Das Schaltbi ld der elektr ischen Anlage eines Seekreuzers
vom Typ „Hanseat “ is t e in Beisp ie l für e ine gut durch¬
dachte Stromführung auf einer Segelyacht mittlerer Größe.
D i e Z i f f e r n b e z e i c h n e n d i e Ve r b r a u c h s s t e l l e n ;
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1 B o r d n e t z b a t t e r i e

2 L i c h t - A n l a s s e r

55 Windmeßempfänger
56 Beleuchtung für Windmesser
5 7 E c h o l o t

61 Buglaterne grün/rot
6 2 H e c k l a t e r n e

63 Dampferlaterne
64 Topplampe
6 5 S t e c k d o s e n f ü r M a s t a r m a t u r e n

2 2 Ö l d r u c k w ä c h t e r

31 Erdungsschalter für Wanten
32 Kojenleuchte
33 Kojenleuchte
4 4 W a s c h r a u m l e u c h t e

42 Fahrtmeßgeber
5 1 M o t o r - I n s t r u m e n t e

12 Funkpei lempfänger
13 Achterstag-Antenne
1 4 E c h o l o t

3 R e g l e r s c h a l t e r
4 S i c h e r u n g e n
5Batter ie-Hauptschal ter 15 Fahrtmeßanlage (Log)
6 D e c k e n l e u c h t e

7 K a r t e n t i s c h l e u c h t e

8 E c k l e u c h t e

9Pan t r y l euch te
1 0 E c k l e u c h t e

11 Funkpei ler

1 6 P r ü f s c h a l t t a f e l

1 7 B a t t e r i e - S t e c k d o s e

18 Motordrehzahlgeber
1 9 S t e c k d o s e

20 Schalter für Salingleuchte
21 Motor-Kühlwassertemperatur 54 Kompaßbeleuchtung

52 Morsetastschalter für Topplampe 66 Windrichtungsgeber
5 3 A r m a t u r e n b r e t t 67 Windstärkegeber

68 Salingsieuchte

Äußerst rationelle Anordnung von Winschen und Spillköplen an Deck der Ozeanrennyacht „Ondine“.
Rechte Seite: Nur noch Technik. Die Rennmaschine von Tabarly, mit der er den Atlantik in zehn
Tagen überquerte. (Bi lder mit f reundl icher Genehmigung des Ver lages Dei ius, Kiasing &Co.)

dieses Problem spüren wir heute noch.
L ä u f t e i n e Ya c h t u n t e r M o t o r m i t e i n e r

guten Lichtmaschine, ist al les in Ord¬
nung; aber dann tr i ff t ja die Bezeich¬
nung Segelschiff nicht mehr zu. Will in¬
d e s s e n e i n e Ya c h t m e h r e r e N ä c h t e h i n ¬

t e r e i n a n d e r m i t k o r r e k t e r L i c h t e r f ü h ¬

r u n g s e g e l n , k o m m t s i e i n g r ö ß t e
Schwier igkei ten, denn d ie Kapazi tä ten
der heutigen Batterien sind immer noch
erschütternd gering. Es bleibt das gute
a l t e P e t r o l e u m — w o f ü r m a n j e d o c h
keine Lampen-Atteste mehr bekommt -
oder die leidige Batter ieaufladerei , die
immer mit Ärger verbunden ist. Der
Lärm k le ine r Aggrega te , d ie man an
D e c k a u f s t e l l e n k a n n , b r i n g t e i n e m
sch l i eß l i ch au f d ie unsympa th i schs te
We i s e d i e e i g e n e A b h ä n g i g k e i t z u m
B e w u ß t s e i n . E l e k t r i z i t ä t , a n L a n d i m

Überfluß verfügbar wenn man als einer
von Millionen Verbrauchern an ein gro¬
ßes Ve r t e i l e rne t z angesch lossen i s t ,
w i r d z u m k o s t b a r s t e n G u t , w e n n m a n

selbst dafür sorgen muß, wo sie her¬
k o m m t .

Der St romverbrauch s te ig t rap ide mi t
dem Ausrüstungskomfort der Yacht. Es
wurde schon des ö f te ren e indr ing l ich
auf den Vorteil zweier getrennter Strom¬
quellen für Motor und Lichtnetz hinge¬
wiesen, da e in aufgrund e iner leeren
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t en unve rgeß l i ch e ingep räg t und o f t ,
w e n n u n s e r M o t o r n i c h t a n s p r i n g e n
wol l te , wenn d ie e lekt r ischen Lampen
nicht brannten, wei i d ie Bat ter ie ieer
w a r o d e r k e i n K o n t a k t m e h r S t r o m

durchiieß, war mir zumute wie Kapitän
A n d e r s e n m i t s e i n e r D r a h t k i s t e . E s w a r

dann w ie e in spontanes Nacher leben
jenes großen Konfliktes, den die alte
S e e m a n n s c h a f t m i t n e u e n t e c h n i s c h e n

Errungenschaften einst ausfocht.
Längst ist es keine Frage mehr, daß
d i e Te c h n i k h e u t e a l i e B e r e i c h e m e n s c h ¬

lichen Tuns durchdringt, auch wenn sie
hier und da scheinbar im Widerspruch
mit ihnen steht; doch es besteht kein
Zweifel darüber, daß sie uns bei ai ler
Er le i ch te rung , d ie w i r i h r ve rdanken ,
auch abhängiger macht. Wer die Vor¬
züge maschineller und elektrischer Ein¬
richtungen nutzen wiil, braucht ständige
Versorgung mit Brennstoff, mit Energie.
D ie K lu f t , d ie f rüher Sege l und Ma¬
s c h i n e v o n e i n a n d e r t r e n n t e , i s t w e s e n ¬

los geworden. Die beiden konkurrieren
n i c h t m e h r m i t e i n a n d e r . W e r h e u t e s e ¬

gelt, kann sich technischer Hilfsmittel
b e d i e n e n i n s o h o h e m M a ß e e r w i l l

o d e r e s s i c h l e i s t e n k a n n ; e s w i r d

dennoch immer einzelne geben, die mit
e i n e m M i n i m u m a n A u f w a n d d i e O z e a n e

überqueren.

Die Ausrüstung mit elektronischen Ge¬
räten für d ie Navigat ion, mi t Sendern
und Empfängern, Wetterschreibern und
Peilgeräten, Consolfunk und Radar un¬
te rsche ide t e in modernes Sege lsch i f f
s t ä r k e r a l s a l l e s a n d e r e v o n e i n e m S e ¬

gelschiff von früher. Auf diesem Sektor
h a n d e l t e s s i c h — w e n n a u c h o f t n u r i n
k l e i n s t e n A u s m a ß e n — u m d i e A n w e n ¬

dung technischer Neuerungen, d ie im
Grunde auf einer völlig anderen Ebene
liegen als das Segeln selbst, wo man
sich den Winden anver t raut , der Un¬
s t e t h e i t v o n N a t u r k r ä f t e n

d i n g s m i t i m m e r g r ö ß e r e r P r ä z i s i o n
vorherzusagen wir dank der modernen
T e c h n i k i m m e r b e s s e r i m s t a n d e s e i n
w e r d e n , H e i n r i c h H a u s e r b e s c h r e i b t i n

seinem Buch „Notre Dame von den Wo¬
gen“ die letzte Reise eines finnischen
Ti e f w a s s e r s e g l e r s i n d e n z w a n z i g e r
J a h r e n . D e r K a p i t ä n q u ä l t s i c h d o r t
vergeblich mit einem schwach piepen¬
d e n R a d i o h e r u m — b i s e r d i e G e d u l d

ve r l i e r t , das D ing be i se inen Drah t¬
haaren packt und in ein Spind stopft.

Etwas endgültiges lag in dieser
B e w e g u n g ; K a p i t ä n A n d e r s e n h a t t e
Schluß gemacht mit der einzigen neu¬
z e i t l i c h e n E i n r i c h t u n g a u f s e i n e m
S c h i f f . “

D i e s e r S a t z h a t s i c h m i r v o r J a h r z e h n -

Batterie nicht anspringender Motor sich
höchst verhängnisvol l auswirken kann.
S e l - . e n w i r a l s o v o m M o t o r a b , d a n n
b l e i b e n a l s S t r o m v e r b r a u c h e r e r s t e n s

die Lichtquel len, wie Posi t ionslampen,
Heck la te rne , Sa l i ng - und Topp lampe ,
Kompaßleuchte und Beleuchtung unter
Deck, dann die navigator ischen Hi l fs¬
geräte wie Funkanlage, Peiler, Echolot,
evt l . Radar, Log, und schl ießl ich um¬
f a ß t d e r W o h n k o m f o r t n o c h a l l e r l e i

nützliches, wie Eisschrank, Lüfter, elek¬
t r i s c h e G e r ä t e .

Auch bei sparsamem Verbrauch kom¬
m e n 1 0 0 A m p e r e s t u n d e n p r o Ta g
s c h n e l l z u s a m m e n .

Vo n e i n e r g e w i s s e n G r ö ß e a b — m i t
der ja auch ihr Fahrtbereich in der Re¬
g e l g e g e b e n i s t — w i r d k a u m e i n e
Ya c h t a u f e i n e s o l i d e e l e k t r i s c h e A u s ¬

rüstung verzichten wollen bzw. können,
wenn s ie n icht in Schwier igkei ten mi t
ihrer Navigation oder dem Gesetz ge¬
r a t e n w i l l . A b e r m i t d e r e l e k t r i s c h e n
I n s t a l l a t i o n e r h e b e n s i c h s c h o n t e c h n i ¬

s c h e P r o b l e m e e r h e b l i c h e n A u s m a ß e s ,

die al ler lei Zuwendung erfordern wenn
man wi l l , daß al les funkt ioniert —wo¬
bei es auch zu bedenken gilt, daß Elek¬
t r i z i t ä t a n B o r d n e b e n m a n c h e r E r l e i c h ¬

terung auch Gefahren mit s ich br ingt.

d i e a l l e r -
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U n t e r d e n 8 9 B r ä n d e n , d i e 1 9 5 4 i m K i e l e r

W e r k d e r H D W g e l ö s c h t w e r d e n m u ß t e n , w a r
d e r a m 2 3 . D e z e m b e r i m u n t e r e n L a d e r a u m

des sowjet ischen Dampfers „Tungus“ ausge¬
brochene Brand der größte. Auf dem früheren
Liberty-Schiff (7 914 BRT) waren zwischen den
Tanks Ölrückstände und Holz in Brand gera¬
ten und führten zu starker Rauchentwicklung.
Der Brand konnte erst nach mehrstündigem
E i n s a t z d e r W e r k f e u e r w e h r u n d z w e i e r L ö s c h ¬

züge der Beru fs feuerwehr ge löscht werden.
Der en ts tandene Schaden be t rug mehr a l s
3 0 0 0 0 0 M a r k .

und die ihn begleitenden Herren, Stadt¬
r a t W u r b s , B r a n d r a t L o r e n z u n d O b e r ¬
a m t m a n n M i t t e r e r s o w i e u n s e r V o r ¬

s tandsmi tg l i ed D ip l . - Ing . Ger r i t Kör te
und e in ige Mi ta rbe i te r der Wer f t und
dankte dem Oberbürgermeister, daß er
es übernommen habe, die Ehrung der
Kollegen vorzunehmen.

Oberbürgermeister Bantzer sagte, daß
er gern gekommen sei, um die sieben
M ä n n e r d e r W e r k f e u e r w e h r d e s K i e l e r
W e r k e s d e r H o w a l d t s w e r k e - D e u t s c h e

Werft AG mit den ihnen vom schleswig¬
h o l s t e i n i s c h e n L a n d e s i n n e n m i n i s t e r v e r ¬
l i e h e n e n B r a n d s c h u t z - E h r e n z e i c h e n a u s ¬

z u z e i c h n e n , k ö n n e e r d o c h s o a u c h d i e

Ve r b u n d e n h e i t d e r S t a d t K i e l m i t i h r e m

g r ö ß t e n B e t r i e b a u f s i n n v o l l e We i s e
zum Ausdruck bringen. Den Einsatz un¬
s e r e r W e r k f e u e r w e h r i n a l l d e n J a h r e n

nach dem Kriege würdigend, er innerte
Bantzer an die Brände auf der „Tungus“
im Dezember 1954, auf der „Margrethe
B a k k e “ i m F e b r u a r 1 9 5 6 u n d a u f d e r

„ P e r u “ i m J a n u a r 1 9 5 8 s o w i e a n d a s

Unglück der „Wladiwostok“ im stürmi¬
s c h e n F e b r u a r d e s J a h r e s 1 9 6 2 . D a ß

die Männer der Werkfeuerwehr, deren
L e b e n g e w i ß n i c h t i m m e r n a c h d e s
Dienstes gleichgestel l ter Uhr ver laufe,
be i j enen E insä tzen , w ie auch sons t
häufig genug , Gesundhe i t und Leben
sowohl zur Rettung einzelner wie zum
Wohle des Ganzen r iskiert hätten, sei
a u c h i n d e r S t a d t m i t D a n k b a r k e i t a u f ¬

g e n o m m e n w o r d e n . D e n n : „ W a s a u f

Howaldt vorgeht, geht die ganze Stadt
a n “ . D e m L ö s c h e n v o n B r ä n d e n u n d

der Hilfe bei Unglücken gleichzusetzen,
ja vielleicht von gar noch größerer Be¬
deu tung se i d ie Brandschu tzvorsorge
und Verhütung von Unglücken, mit der
auch die Werkfeuerwehr einen gewichti¬
gen Beitrag zur Sicherung der Arbeits¬
plätze leiste.

V e r b u n d e n m i t d e m G l ü c k w u n s c h a n

d i e A u s z u z e i c h n e n d e n s p r a c h O b e r ¬
bü rge rme i s te r Ban t ze r de r gesamten
W e r k f e u e r w e h r d e n D a n k u n d d i e A n e r ¬

kennung der Stadt K ie l fü r ih re b is¬
herige Leistung aus und gab der Über¬
z e u g u n g A u s d r u c k , d a ß d i e d e m G e ¬
se tz nach auch „a l s e in ve r länger te r

Y

' * ■
I

Oberbürgermeister Bantzer
verlieh Brandschutz-Ehrenzeichen an sieben

Männer der Kieler Werkfeuerwehr
Daß gleich sieben Männer einer Werk¬
f e u e r w e h r d a s B r a n d s c h u t z - E h r e n z e i ¬

chen erhalten, ist gewiß kein alltäg¬
l iches Ere ign is . So hat es s ich denn
a u c h d e r K i e l e r O b e r b ü r g e r m e i s t e r
Günther Bantzer nicht nehmen lassen,
d i e Ve r l e i h u n g d e r A u s z e i c h n u n g e n
s e i b s t v o r z u n e h m e n .

Als er am Vormittag des 6. November
b e i u n s e r e r W e r k f e u e r w e h r i n K i e l - D i e t -

r i c h s d o r f e i n t r a f , h a t t e n s i c h d i e W e r k ¬
f e u e r w e h r m ä n n e r b e r e i t s i n e i n e r f e s t ¬

lich in den Landesfarben geschmückten
H a i l e v e r s a m m e l t . D e r L e i t e r d e r W e r k ¬

f e u e r w e h r , O b e r b r a n d m e i s t e r K a r l S t e i n ¬

hagen, begrüßte den Oberbürgermeister
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A r m d e r s t ä d t i s c h e n B e r u f s f e u e r w e h r “

z u b e z e i c h n e n d e W e r k f e u e r w e h r a u c h

in Zukunft gut mit der Berufsfeuerwehr
Z u s a m m e n a r b e i t e n w e r d e .

w e h r d e s K i e l e r W e r k e s - w i e a u s d e n

Journa len der Nachkr iegsze i t hervor¬
geht —fast jeden zweiten Tag „im Ein¬
s a t z “ w a r e n . D i e P r o t o k o l l e u n d J o u r ¬

naleintragungen zeigen, daß es sich bei
d e n m e i s t e n A l a r m f ä l l e n u m k l e i n e

B r ä n d e h a n d e l t e , d i e i h r e U r s a c h e f a s t

ausschl ießl ich in mangelnder Vors icht
h a t t e n . S i e k o n n t e n i m a l l g e m e i n e n
schnell gelöscht werden, wenn auch im¬
mer w ieder no twend ig war, daß s i ch
die Männer mit Rauchschutzgeräten an
d e n B r a n d h e r d h e r a n k ä m p f t e n . D e n
kleinen Bränden folgen der Zahl nach
die Einsätze nach Explosionen und zur
Bergung von Verung lück ten . Größere
oder anhaltende Brände gab es glück¬
licherweise nur einige wenige.
I m J a h r e 1 9 6 8 w u r d e d i e W e r k f e u e r ¬

w e h r d e s K i e l e r W e r k e s 1 2 5 m a l a l a r ¬

miert. Davon galten 108 Einsätze klei¬
nen Bränden, 14 der Bergung von Ver¬
unglückten und einer den Folgen einer
Explosion. Bl inder Alarm wurde zwei¬
mal ausgelöst.
E r s t , w e n n m a n b e d e n k t , d a ß a u c h b e i

d e n s o g e n a n n t e n „ k l e i n e n “ B r ä n d e n
oft genug schon ein Schaden von meh¬
r e r e n t a u s e n d M a r k e n t s t a n d e n i s t , w i r d

m a n e r m e s s e n k ö n n e n , w a s d i e s o e b e n

genannten Einsatzzahlen des vergan¬
genen Jahres bedeuten. Zumal der Scha¬
den bei mit t leren und größeren Brän¬
den —wie etwa bei dem sowjet ischen
D a m p f e r „ Tu n g u s “ -
hunderttausende geht.

Sodann heftete Oberbürgermeister Bant-
z e r d e m L ö s c h m e i s t e r F r i e d r i c h R e b l e

a l s e r s t e m d a s a n e i n e m r o t - w e i ß - r o t e n

Bande hängende K reuz de r 2 . S tu fe
d e s B r a n d s c h u t z - E h r e n z e i c h e n s a n d i e

Brust und sprach e in paar Worte mi t
ihm. Es folgten der Löschmeister Max-
F r i e d h e l m Ta u b n e r , d i e O b e r f e u e r w e h r ¬

männe r W i l l y Heyn , And reas L i ed t ke
u n d K o n r a d T i e t z e u n d d i e F e u e r w e h r ¬

männer Will i Hansen und Willy Olters¬
d o r f . F ü r j e d e n v o n i h n e n h a t t e d e r
„OB“ Zeit zu einem kleinen Gespräch.

D i r e k t o r K ö r t e b e g l ü c k w ü n s c h t e d i e
Ausgeze ichneten im Namen des Vor¬
standes und der Belegschaft und dankte
i h n e n f ü r i h r e f ü n f u n d z w a n z i g j ä h r i g e
verantwortungsvolle Tätigkeit, von deren
Bedeutung der Vorstand wohl wisse.

Be i dem k le inen Frühs tück , das den
Oberbürgerme is te r und se ine Beg le i¬
tung wie auch Direktor Körte und einige
M i t a r b e i t e r d e r W e r f t f ü r e i n e k u r z e

Spanne Zeit noch mit den soeben deko¬
r ie r ten Feuerwehrmännern vere in ig te ,
hat te auch unser Bet r iebsra tsmi tg l ied
Wi l l i Bo rmann Ge legenhe i t , d ie Aus¬
gezeichneten zu beglückwünschen.

In d iesem Zusammenhang mag in ter¬
e s s i e r e n , d a ß d i e M ä n n e r d e r a m 1 . D e ¬

zember 1943 gegründeten Werk feuer -

Oberbürgermeister Günter Bantzer heftet un¬
s e r e m L ö s c h m e i s t e r M a x T a u b e r d a s B r a n d ¬
s c h u t z - E h r e n z e i c h e n a n d e n R o c k .

D i e V e r b u n d e n h e i t d e r S t a d t K i e i m i t i h r e m

größten Industr ieunternehmen brachte Ober¬
bürgermeister Günther Bantzer in seiner An¬
sprache vor den zur Ehrung ihrer Ko l legen
v e r s a m m e l t e n F e u e r w e h r m ä n n e r n z u m A u s d r u c k .

I n d e r v o r d e r e n R e i h e v o n r e c h t s n a c h l i n k s :

Willy Oltersdorf, Will i Hansen, Konrad Tietze,
Andreas Liedke, Willy Heyn, Max Tauber und
F r i e d r i c h R e b l e .

s c h n e l l i n d i e

m ■
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Änderungen beim Betriebsrat des Werkes Kiel
G e r t r u d H o f f m a n n u n d K u r t M a r x e n a n .

Die Sprechstunden in den Betriebsrats¬
b ü r o s i n K i e l - D i e t r i c h s d o r f u n d G a a r d e n

sind für Montag-Freitag, 8.00-13.00 Uhr
festgelegt.

D u r c h d a s A u s s c h e i d e n d e r B e t r i e b s ¬

ratsmi tg l ieder Wi l l i Brandt und Wal ter
K rohn wegen E r re i chung de r A l t e r s¬
grenze, wurde eine Nachwahl für den
geschäftsführenden Ausschuß des Be¬
t r i e b s r a t e s e r f o r d e r l i c h .

Dem geschäftsführenden Ausschuß ge¬
hören nunmehr fo lgende Betr iebsrats¬
mitglieder an:

Otto Böhm (Vorsitzender), Horst Lorenz
(stel lvertretender Vorsitzender), Werner
Gebauer (Schr i f t führe r ) , Ro l f Bender,
H e i n z F u h l e r t , H e i n r i c h G a s t , W a l t e r

Knaupe und Heinz Neumann.

Dem nach §28 des Betriebsverfassungs¬
gese tzes zu wäh lenden Be t r i ebsaus¬
schuß gehören neben dem Vors i tzen¬
d e n u n d s e i n e m S t e l l v e r t r e t e r d i e B e ¬

t r i ebs ra t sm i tg l i ede r Werne r Gebaue r,

Jedes Bet r iebsra tsmi tg l ied ver t r i t t d ie
Belange der gesamten Belegschaft

Wechselt ein gewähltes Betriebsratsmit¬
glied während der Amtsperiode des Be¬
tr iebsrats seine Gruppenzugehör igkei t ,
so erl ischt dadurch nicht die Mitgl ied¬
s c h a f t z u m B e t r i e b s r a t . D a s e n t s c h i e d

das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Kas¬
s e l .

Jedes Betr iebsratsmitgl ied, sowohl der
A rbe i t e r - a l s auch de r Anges te l l t en¬
gruppe, müsse näml ich n ich t nur d ie
Be lange se ine r G ruppe , sonde rn d ie
der gesamten Belegschaft wahren.

Heinz Scholz (IG Metall), Günter Mielke (DAG), Dr. Norbert Henke, Konsul Adolf Westphal und Horst Lorenz (Betriebsrat)
. . .wie die Belegschaft.folgten dem Bericht des Betriebsratsvorsitzenden Otto Böhm mit gleichem Interesse ...

Haben Sie Schulabgänger in der Familie?
ln den Abgangsklassen der Schulen in
Kiel und Umgebung werden in Zusam¬
m e n a r b e i t m i t d e m A r b e i t s a m t b e r e i t s

jetzt die Berufsaussichten und Wünsche
d e r S c h ü l e r d i s k u t i e r t . A u c h d i e A u s ¬

bildungsleitung der HDW im Werk Kiel
berät Sie gern in diesen Fragen.

Das neue Be ru f sb i l dungsgese tz ve r¬
l ang t von den Ausb i l dungsbe t r i eben ,
daß sie einwandfreie Ausbi ldungsstät¬
ten nachweisen. Mit der Ausbildung dür¬
fen nur Personen mi t hervorragenden
beruflichen Fert igkei ten und Kenntnis¬
sen und mit fundierten arbeitspädago¬
g ischen Fäh igke i ten beschäf t ig t wer¬
d e n . P r ü f e n S i e d i e B e t r i e b e , d e n e n
S i e I h r K i n d a n v e r t r a u e n w o l l e n .

zu unserer Ausbi ldung und lassen Sie
I h r e To c h t e r o d e r I h r e n S o h n s i c h b e i
u n s b e w e r b e n .

K e s s e l - u n d B e h ä l t e r b a u e r

U n i v e r s a l f r ä s e r

E l e k t r o m e c h a n i k e r

Te i l z u r i c h t e r

Schr i f t l iche Bewerbungen mit Lebens¬
l a u f u n d A b s c h r i f t d e s l e t z t e n S c h u l ¬

zeugn isses s ind an d ie Lehrwerks ta t t
des Werkes Dietrichsdorf (Tel. 235 oder
240) zu richten.

Wir stellen zum 1. 9. 1970 Lehrlinge in
folgenden Berufen ein:

S c h i f f b a u e r

R o h r i n s t a l l a t e u r e

B a u s c h l o s s e r

S t a h l b a u s c h l o s s e r

F e i n b l e c h n e r

D r e h e r

E l e k t r o i n s t a l l a t e u r e

M ö b e l t i s c h l e r

Te c h n i s c h e Z e i c h n e r i n n e n

M a s c h i n e n s c h l o s s e r

B e t r i e b s s c h l o s s e r

Werkzeugmacher
M e c h a n i k e r

Das Betr iebl iche Vorschlagswesen gibt
es auf der ganzen Welt —im Osten wie
im Westen, in Entwicklungsländern wie
in Industrienationen, denn überall

sieht einer nicht so viel wie alle,
hört einer nicht so viel wie alle,
w e i ß e i n e r n i c h t s o v i e l w i e a l l e

u n d k a n n e i n e r n i c h t s o v i e l w i e a l l e
M i t a r b e i t e r e i n e s U n t e r n e h m e n s z u ¬

s a m m e n .

D a s W e r k K i e l d e r H D W h a t s i c h d i e s e

Voraussetzungen in jahrelanger Aufbau¬
arbeit geschaffen. Haben Sie Vertrauen
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Der Lehrlingswart der Industrie- und Handels¬
kammer Kiel, Peter Seemann, überreicht dem
Maschinenschiosser Gerd Krützfeldt, der seine
Absch iußprü fungen m i t „ seh r gu t “ bes tand ,
eine Anerkennungsprämie.

Di rektor Kör te, der d ie Fre isprechung
unserer jungen Mi tarbei ter im Beisein
i h r e r E l t e r n u n d z a h i r e i c h e r G ä s t e v o r ¬

nahm, dank te den Ausb i i dungs ie i te rn
für ihre Arbeit, den Auszubiidenden aber
für ihren Fieiß und begiückwünschte sie.
D e m M a s c h i n e n s c h l o s s e r G e r d K ü t z -

f e l d t , d e r s e i n e P r ü f u n g s o w o h l i m
T h e o r e t i s c h e n w i e a u c h i m P r a k t i s c h e n

mi t „sehr gut “ bestanden hat , konnte
er die Urkunde für ein Stipendium zum
Studium an der Ingenieurschule über¬
reichen. Drei weitere Prüflinge, die ihre
Prü fungen m i t gu t bes tanden haben ,
k ö n n e n a u f K o s t e n d e r W e r f t d i e t e c h ¬

n i s c h e A b e n d s c h u l e b e s u c h e n : P e t e r

F lech t , He inz He iml ich und Wol fgang
S c h r ö d e r . A u c h s i e e r l e r n t e n d e n B e r u f

e i n e s M a s c h i n e n s c h l o s s e r s .

T - i . -

Freisprechungsfeier in Kiel
Am 30. September fand im Hotel „Bel¬
l e v u e “ i n K i e l i n t r a d i t i o n e l l e r W e i s e

die Freisprechungsfeier für 65 Auszu¬
b i ldende ( f rüher „Lehr l i nge“ ) unseres
K i e l e r W e r k e s s t a t t . 3 2 v o n i h n e n , a l s o

fast genau die Hälfte, haben Maschinen¬
schlosser gelernt. Die anderen vertei¬
l e n s i c h a u f a c h t w e i t e r e L e h r b e r u f e ,

v o n d e n e n d e r d e s t e c h n i s c h e n Z e i c h ¬

ners (13) und des Elektromechanikers
(12) die größte Anziehungskraft bei der
Berufswahl gehabt zu haben scheinen.
V i e r d e r E l e k t r o m e c h a n i k e r b e s t a n d e n

ihre Prüfung in der Fachrichtung Elek¬
t r o n i k . Z u r G r u p p e d e r t e c h n i s c h e n
Zeichner gehören elf junge Damen.

96 Jungen und Mädchen unseres Kieler Werkes
hatten am 1. September 1969 ihren ersten Arbeitstag

Am 1. September begannen 96 Jungen
u n d M ä d c h e n i n K i e l - D i e t r i c h s d o r f i h r e

Berufsausbildung. Und zwar 80 gewerb¬
l i c h e „ A u s z u b i l d e n d e “ , w i e d i e L e h r ¬

linge nunmehr nach dem neuen Berufs¬
bi ldungsgesetz genannt werden sol len,
3 I n d u s t r i e k a u fl e u t e , 8 t e c h n i s c h e Z e i c h ¬

nerinnen und 5Bürogehi lfinnen.

Ausbi ldungslei ter Rol f Meyer begrüßte
die zumeist mit ihren Eltern gekomme¬
nen und mit ihnen im Speiseraum der
Lehrwerkstatt versammelten neuen jun¬
gen Mitarbeiter im Rahmen einer Feier¬
stunde, zu der auch Frau Dr. Lange,
die Lei ter in der Abtei lung Berufsbera¬
tung beim Arbeitsamt Kiel , der Syndi¬
k u s d e r I n d u s t r i e - u n d H a n d e l s k a m m e r

K i e l , D r . D i e r c k s , u n d O b e r s t u d i e n d i r e k ¬

tor Tiet jen von der Gewerbl ichen Be¬
rufsschule Igekommen waren.

Sodann h ieß Direktor Dip l . - Ing. Gerr i t
Körte die Jungen und Mädchen und ihre
E l t e r n s o w i e d i e G ä s t e , a u c h n a m e n s

des Vorstandes, willlrommen und sprach
z u i h n e n .

An den Anfang seiner Rede stel l te er
einige Gedanken zu jener Unruhe, die
d ie Jugend in a l ler Wel t se i t e in igen
Jahren er faßt und ge legent l i ch le ider
a u c h z u z u m Te i l s e h r h ä ß l i c h e n A u s ¬

schreitungen veranlaßt hat. Diese Un¬
ruhe, sagte er, gäbe es auch in allen
mögl ichen Bereichen des betr iebl ichen
Ausbildungswesens, und wo sie zu kon¬
struktiver Entwicklung beitrage, sei sie

durchaus als posi t iv zu bewerten. Auf
d a s I n k r a f t t r e t e n d e s n e u e n B e r u f s b i l ¬

d u n g s g e s e t z e s e i n g e h e n d , s t e l l t e e r
f e s t , d a ß d a s n e u e G e s e t z f ü r u n s e r e

Werft wenig Neues bringe, weil bei uns
schon seit langem nach modernen Ge¬
s i ch tspunk ten ausgeb i l de t we rde . So
gelte denn auch die Ausbildung bei uns
weit über d ie Grenzen Hamburgs und
Kiels hinaus als beispielhaft . Sie be¬
ginnt, erläuterte Körte, in der Lehrwerk¬
s t a t t , v o n d e r a u s d i e A u s z u b i l d e n d e n

Vors tandsmi tg l i ed Ger r i t Kö r te beg rüß t d ie
n e u e n A u s z u b i l d e n d e n u n d i h r e E l t e r n .



nach der Grundausbildung in die ihrem
Lehrberuf entsprechenden Betr iebe in¬
nerhalb der Werft hinausgingen, um je¬
doch immer wieder zur Überprüfung der
jewei ls zu erreichenden Ziele und zur
Fer t igung der Zwischenprüfungsstücke
z u i h r z u r ü c k z u k e h r e n .

Die Zahlung der Weihnachtszuwendung
erfo lgte f re iwi l l ig und unter dem Vor¬
behalt des jederzeitigen teilweisen oder
gänz l i chen Wide r ru fes . Aus i h r kann
weder zum gegenwärtigen Zeitpunkt
n o c h i n Z u k u n f t e i n R e c h t s a n s p r u c h
hergeleitet werden.

Friedland/Leine; Sachspenden direkt an
die Friedlandhilfe e.V., 3403 Friedland/
Leine, Grenzdurchgangslager.

Das sichere Fahrzeug
2,6 Mi l l i onen Kra f t fahrzeuge und An¬
hänger wurden von den Technischen
Überwachungs-Vereinen (TÜV) inner¬
halb von sechs Monaten überprüft. Hier¬
von wies jedes zweite Fahrzeug Mängel
auf, jedes vierte hatte defekte Bremsen.
21 247 Wagen mußten aus dem Verkehr
gezogen werden, da sie völlig verkehrs¬
u n s i c h e r w a r e n .

Mehr als je zuvor stel le die fast
h e i m l i c h “ s c h n e l l v o r a n s c h r e i t e n d e E n t ¬

wicklung der modernen Technik an je¬
den einzelnen die Forderung lebenslan¬
gen Lernens, sagte Körte und rief den
Jungen und Mädchen zu: „Seid fleißig
und macht Euren El tern zum eigenen
N u t z e n F r e u d e ! “ D i e E l t e r n a b e r b a t e r

um möglichst enge Zusammenarbeit mit
a l l en an de r Ausb i ldung ih re r K inder
Betei l igten.

Den der Ansprache Direktor Körtes fol¬
genden Begrüßungswor ten von Se i ten
d e r B e r u f s s c h u l e u n d d e s B e t r i e b s r a t e s

schloß sich eine Besichtigung der Lehr¬
w e r k s t a t t a n .

u n -

Ist Friedlandltilfe noch notwendig?
F a s t 2 5 J a h r e n a c h d e m E n d e d e s

2. Weltkrieges kann, so hört man Immer
wieder, der Frage der Übersiedler in
den freien Teil Deutschlands dpch keine
wesen t l i che Bedeu tung mehr zukom¬
m e n !

Es Ist kein angenehmes Gefühl zu wis¬
sen, daß eine Vielzahl von Fahrzeugen
tagtäglich auf unseren Straßen fährt,
die erhebliche Mängel an Betriebs- und
V e r k e h r s u n s i c h e r h e i t a u f w e i s t . O f f e n ¬

sichtlich gibt es viele Fahrzeugführer,
die aus Bequemlichkeit, Gleichgültig¬
keit oder pekuniären Gründen ihr Fahr¬
zeug nicht in dem Stand halten, der für
ihre eigene Sicherheit und die Sicher¬
heit der anderen verlangt werden muß.
Wer mit abgefahrenen Reifen, defekten
Bremsen, schlechter, nicht einwandfrei
f u n k t i o n i e r e n d e r

und anderen Mängeln an seinem Fahr¬
zeug am Straßenverkehr teilnimmt, han¬
delt In höchstem Grade leichtfertig und
ve ran twor tungs los . Nu r wer be t r i ebs -
u n d v e r k e h r s s i c h e r e F a h r z e u g e h a t ,
kann erwarten, s tets ohne Unfa l l ans
Ziel zu gelangen.

Die Tatsachen sprechen einp andere
Sprache. Angesichts der herr^schenden
Notlage mußte sich die Friedlandhilfe
entsch l ießen, auch d ie Übers ied ler In
den Lagern Gießen und Berl in, soweit
die Voraussetzungen gegeben sind, in
i h re Be t reuungsa rbe i t e i nzubez iehen .
Während im ganzen Jahr 1968 die von
der Friedlandhilfe in den Lagern Fried¬
land und Nürnberg betreuten Übersied¬
ler sich auf nicht ganz 23 500 Personen
beliefen, machte die Zahl der Übersied¬
ler In Friedland, Nürnberg, Gibßen und
B e r l i n b e r e i t s I n d e n e r s t e n n e u n M o n a ¬
t e n d i e s e s J a h r e s 2 3 8 0 0 P e r s o n e n a u s .

Unterstellt man, daß diese Eritwicklung
auch im letzten Quartal 1969 landauert,
wü rde s i ch I nsgesamt e ine Zah l von
31 750 Personen und damit eine Steige¬
rung um rund ein Drittel erget>en. Wenn
die Hilfe, die die in den einzelnen La¬
gern tätigen Verbände der freien Wohl¬
fahrtspflege den Übersiedlern als ersten
G r u ß d e r H e i m a t a u s d e n M i t t e l n d e r

F r i e d l a n d h i l f e z u t e i l w e r d e n l a s s e n ,
überhaupt noch einen Sinn haben soll,
kann der pro Person aufgewehdete Be¬
trag, zumal angesichts der steigenden
Lebenshaltungskosten, nicht noch wei¬
t e r r e d u z i e r t w e r d e n . D i e F r i e d l a n d h i l f e

ist deshalb dringend darauf angewiesen,
daß sich die Spenden gegenüber dem
Vorjahre erhöhen.

Weihnachtszuwendungen
Alle Betr iebsangehörigen, die vor dem
1 . Ok tobe r d i eses Jah res e i nges te l l t
worden sind und am Tage der Auszah¬
lung In e inem ungekündigten Arbei ts¬
verhä l tn is be i uns s tanden, e rh ie l ten
eine Weihnachtszuwendung.

Beleuchtungsanlage

D i e H ö h e d e r We i h n a c h t s z u w e n d u n g
bet rug

für alle Betriebsangehörigen, die
b is zum 30. 9 . 1949 e ingeste l l t DM
worden sind,

für alle Betriebsangehörigen, die
I n d e r Z e i t v o m 1 . 1 0 . 1 9 4 9 - 3 0 . 9 . D M

1954 eingestellt worden sind,

für alle Betriebsangehörigen, die
i n d e r Z e i t v o m 1 . 1 0 . 1 9 5 4 - 3 1 . 1 2 . D M

1964 eingestellt worden sind,

für alle Betriebsangehörigen, die
i n d e r Z e i t v o m 1 . 1 . 1 9 6 5 - 3 0 . 9 . D M

1968 eingestellt worden sind,

und für alle Betriebsangehörigen,
d i e i n d e r Z e i t v o m 1 . 1 0 . 1 9 6 8 b i s

zum 30. 9. 1969 eingestell t wor- DM
7 5 , -

Das gilt nicht nur für den Kraftfahrer,
das gilt auch für den Radfahrer. Bei
Zweiradkontrol len werden immer wieder
erhebliche Fahrzeugmängel festgestel l t .
W i e v i e l e U n f ä l l e u n d S t ü r z e v o n Z w e i ¬

r a d f a h r e r n s i n d a u f d e f e k t e B r e m s e n ,

schlechte Bremsen, kaputte oder ver¬
s c h m u t z t e R ü c k - u n d T r e t s t r a h l e r z u ¬

r ü c k z u f ü h r e n . D i e s e U n f ä l l e u n d d i e d a ¬

mit verbundenen zum Teil schweren, ja
sogar tödlichen Verletzungen der Fah¬
rer sind nicht unabwendbar. Im Gegen¬
t e i l . S i e s i n d v e r m e i d b a r , w e n n m a n

bemüht i s t , , nur mi t e inem verkehrs-
u n d b e t r i e b s s i c h e r e n R a d z u f a h r e n .

2 2 5 , -

2 0 0 , -

1 7 5 , -

1 2 5 , -

Geldspenden, die steuerbegühstigt sind,
e r b i t t e n w i r a u f d a s P o s t s c h e c k k o n t o

Köln Nr. 1165 der Fr iedlandhi l fe e.V.,
den sind.

Unsere Lehr l inge erh ie l ten e ine
Z u w e n d u n g I n H ö h e v o n D M 7 5 , - .

Die auf allen Ebenen zu jbeobachtende Rationalisierung brachte es
mit sich, daß wir heute mit vielen kleinen Schritten besser voran¬
kommen als mit einem einzigen großen Schritt -der uns möglicher¬
weise ins Ungewisse führt. Der „geniale Wurf“, die „große Entdek-
kung“ wurden abgelöst durch fast unmerkl iche, im „Teamwork“
erarbeitete und „von der Sache erzwungene“ Veränderungen.

Die Auszahlung erfolgte für die gewerb¬
l i c h e n A r b e i t n e h m e r m i t d e r L o h n a b ¬

rechnung für Oktober Im November und
für die Angestellten mit der Gehaltsab¬
rechnung für November.

Die Einbehaltung der gesetzlichen Ab¬
züge e r f o l g te un te r Be rücks i ch t i gung
d e s s t e u e r l i c h e n W e i h n a c h t s f r e i b e t r a ¬

g e s .

Bert Seekamp
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B e r u f s a u s b i l d u n g s g e s e t z
Ausbildungsbeihilfe gibt es nicht mehr

Die Bemühungen um eine zusammen¬
fassende und vereinheit l ichende Rege¬
lung der für die verschiedenen Teilge¬
b i e t e d e r W i r t s c h a f t i n v e r s c h i e d e n e n

Gesetzeswerken (z. B. Handwerksord¬
nung, Gewerbeordnung, BGB) über die
b e r u fl i c h e A u s b i l d u n g n i e d e r g e l e g t e n
Vo r s c h r i f t e n k o n n t e n i n d i e s e m J a h r i h r

SOjähriges Jubiläum feiern. Gleichzeitig
i s t d i e s e s B e m ü h e n a b e r d u r c h d a s B e ¬

rufsbildungsgesetz (BBIG) zum Ab¬
schluß gekommen, mit dessen Materie
s ich der 5 . Deutsche Bundes tag se i t
H e r b s t 1 9 6 6 b e f a ß t u n d d a s e r a m
1 2 . 6 . 1 9 6 9 v e r a b s c h i e d e t h a t . D a s G e ¬

setz Ist inzwischen Im Bundesgesetz¬
b l a t t v e r ö f f e n t l i c h t u n d a m 1 . 9 . 1 9 6 9 i n

Kraft getreten.

D a s B B I G s c h a f f t e i n e u m f a s s e n d e ,
bundeseinheit l iche Rechtsgrundlage für
die berufliche Bildung. Für die Fortbil¬
dung und Umschulung fehlen über die
a l l geme ine Au fgabens te l l ung de r E r¬
h a l t u n g u n d E r w e i t e r u n g b e r u fl i c h e r
Kenntnisse und Fähigkeiten im erlern¬
ten Be ru f bzw. I h re r Ve rm i t t l ung f ü r
eine andere berufliche Tätigkeit hinaus
im Augenblick noch nähere Erläuterun¬
gen. Es steht jedoch zu erwarten, daß
Inhalt, Art, Dauer und Ziel dieser Fort-
bi ldungs- und Umschulungsmaßnahmen
demnächst durch Rechtsverordnungen
d e s B u n d e s m i n i s t e r s f ü r A r b e i t u n d S o ¬

zialordnung präzisiert worden.

F ü r d i e b e r u fl i c h e A u s b i l d u n g r e g e l t
d a s B B I G n u n m e h r v e r b i n d l i c h d i e e i n ¬

ze lver t rag l i chen Rechte und Pfl ich ten
in einem Ausbildungsvertrag nach mo¬
d e r n e n a r b e i t s r e c h t l i c h e n E r k e n n t n i s ¬

sen. Es g ibt den Betr ieben der Wir t¬
schaft Leit l inien für die Ausbildungsar¬
b e i t u n d v e r s c h a f f t d e n I n d u s t r i e - u n d

Handelskammern k lare und e indeut ige
rechtliche Grundlagen für die Beratung
und Überwachung der Berufsbildungs¬
praxis in den Betrieben.

Auf den ersten Blick fallen einige völlig
neue Begriffe auf, die sich der Gesetz¬
geber hat e infa l len lassen: in Zukunft
werden nicht mehr Lehrl inge oder An¬
l e r n l i n g e , s o n d e r n A u s z u b i l d e n d e
a u s g e b i l d e t . A u s b i l d e n d e r i s t d e r ,
der einen anderen zur Berufsausbildung
e i n s t e l l t u n d m i t i h m e i n e n B e r u f s ¬

a u s b i l d u n g s v e r t r a g a b s c h l i e ß t .
Davon zu unterscheiden ist der jenige,
der die Ausbildung durchführt. Das kann
der Ausbildende in eigener Person oder
e i n v o n I h m b e a u f t r a g t e r A u s b i l d e r
sein. Statt Lehrbetrieb heißt es künftig
A u s b i l d u n g s b e t r i e b , s t a t t L e h r ¬

b e r u f A u s b i l d u n g s b e r u f , s t a t t
B e r u f s b i l d A u s b i l d u n g s b e r u f s ¬
b i l d u n d s t a t t L e h r v e r h ä l t n i s B e r u f s ¬

a u s b i l d u n g v e r h ä l t n i s . F o l g e ¬
richtig führen die Kammern künftig nicht
mehr d ie Lehr l ingsro l le , sondern das
V e r z e i c h n i s d e r B e r u f s a u s ¬

b i l d u n g s v e r h ä l t n i s s e . S c h l i e ß ¬
lich ist noch zu vermerken, daß künftig
Ausbi ldungs- (oder Erz iehungs-) -be i -
hilfe nicht mehr gezahlt wird. Sie heißt
n ä m l i c h n u n l o g i s c h e r w e i s e Ve r g ü ¬
t u n g ! ( I h r e H ö h e w i r d a l l e r d i n g s
d u r c h d a s B B i G n i c h t b e r ü h r t . S i e u n ¬

ter l iegt weiterhin den tar i fvertragl ichen
Vereinbarungen!)

Eine intensivere Beschäftigung mit den
Bestimmungen des BBiG ergibt aller¬
dings eine Reihe wesentl icherer neuer
bzw. Änderungen bestehender Rege¬
lungen. Verständlicherweise können die
wichtigsten im Rahmen dieser Ausfüh¬
rungen nur so weit angesprochen wer¬
den, als sie die bisherige Durchführung
der beruflichen Ausbildung in den Be¬
t r i e b e n d e r H D W o d e r d i e d a m i t v e r ¬

bundenen verwal tungsmäßigen Aufga¬
b e n u n m i t t e l b a r b e e i n fl u s s e n .

E i n i g e s l ä ß t s i c h a u s d e m n e u e n
Mus te r -Beru fsausb i ldungsver t rag en t¬
n e h m e n :

-das Beru fsausb i l dungsverhä l tn i s en¬
det grundsätzl ich mit dem Bestehen
d e r A b s c h l u ß p r ü f u n g , a u c h d a n n ,
wenn d ie Abschlußprüfung vor Be¬
end igung de r ve re inba r ten Ausb i l¬
dungszeit bestanden wird;

-das Berufsausbi ldungsverhä l tn is ver¬
längert sich auf Verlangen des Aus¬
zub i ldenden, der d ie Prü fung n ich t
b e s t e h t , b i s z u r n ä c h s t m ö g l i c h e n
Wiederholungsprüfung, höchstens um
ein Jahr; die Abschlußprüfung kann
a l s o i n n e r h a l b e i n e s a u f d a s N i c h t ¬

bestehen der ersten Prüfung folgen¬
d e n Z e i t r a u m e s v o n 1 2 M o n a t e n

zweimal wiederholt werden;

- d i e r e g e l m ä ß i g e t ä g l i c h e A u s b i l ¬
dungszeit wird Im Berufsausbildungs¬
vertrag festgelegt;

- e b e n f a l l s f e s t g e l e g t w i r d d e r U r ¬
l a u b s a n s p r u c h n a c h We r k t a g e n j e
Kalender jahr, wobei s ich d ie Dauer
d e s U r l a u b s n a c h d e m A l t e r d e s

Auszubildenden zu Beginn eines je¬
den Kalenderjahres r ichtet und ent¬
sprechend den Vorschri f ten des Ju¬
gendarbei tschutzgesetzes (wenn am
1. Januar das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet ist) oder des Bundes¬

urlaubsgesetzes bzw. nach den tarif¬
l ichen Vereinbarungen zu errechnen
ist;

- f ü r den Fa l l , daß e in Ve r t ragspa r t¬
n e r n a c h A b s c h l u ß d e r B e r u f s a u s b i l ¬

dung e in Arbei tsverhäl tn is mi t dem
anderen nicht eingehen will, ist eine
entsprechende schriftliche Mitteilung
spätestens drei Monate vor dem vor¬
aussichtlichen vertraglichen Ende der
Ausbildungszeit erforderl ich.

Weitere hier a l lgemein interessierende
Änderungen ergeben sich aus den üb¬
rigen Paragraphen des BBiG:

- Im Beru fsausb i ldungsver t rag müssen
Angaben über die sachliche und zeit¬
liche Gliederung der Ausbildung nie¬
dergelegt werden. Dieser Vorschr i f t
wird b is zum Vor l iegen der für je¬
den Ausb i ldungsberu f zu schaffen¬
den offiziel len Ausbi ldungsordnungen
bzw. Rahmenpläne entsprochen wer¬
d e n d u r c h A u f s t e l l e n e i n e s A u s b i l ¬

dungsplanes für jeden Ausbi ldungs¬
beruf aufgrund der z. Z. bestehen¬
den Berufsbilder und Berufsbildungs¬
pläne;

-während der Berufsausbi ldung Ist zur
Ermi t t l ung des Ausb i ldungss tandes
m i n d e s t e n s e i n e Z w i s c h e n p r ü f u n g
durchzu füh ren , be i de r j edoch au f
einen Tei l der für die Abschlußprü¬
fung geltenden formalen Vorschriften
verzichtet werden kann;

-zu den Abschlußprüfungen wird n icht
nur ein Auszubildender mit eingetra¬
genem Beru fsausb i l dungsverhä l tn i s
zugelassen, sondern auch derjenige,
der zwar kein Ausbi ldungsverhäl tnis
durch laufen hat , aber e ine minde¬
s tens doppe l t so lange Tä t igke i t i n
dem Beruf , In dem er d ie Prüfung
ab legen w i l l , w ie d ie vorgeschr ie¬
b e n e A u s b i l d u n g s z e i t n a c h w e i s e n
k a n n . D a b e i k a n n v o n d e m Z e i t e r ¬

fo rdern is abgesehen werden, wenn
d a s Vo r h a n d e n s e i n d e r e r f o r d e r l i c h e n

Kenntnisse durch Vorlage von Zeug¬
nissen oder auf andere Welse glaub¬
haft dargetan werden kann;

-die Ausbi ldung Jugendl icher unter 18
J a h r e n i n a n d e r e n a l s a n e r k a n n t e n

Ausbildungsberufen, soweit sie nicht
a u f d e n B e s u c h w e i t e r f ü h r e n d e r B i l ¬

dungsgänge vorbereitet, ist verboten.
D iese Rege lung bedeute t , daß d ie
b i s h e r I n e i n e m u n s e r e r W e r k e m i t

E r fo lg p rak t i z i e r t e Ausb i l dung von
sogenannten Be t r iebswerkern n ich t
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Dr. jur. h. c. Ernst Glaesselm e h r d u r c h g e f ü h r t w e r d e n k a n n .
Diese Bestimmung wird unseres Er¬
achtens be i der Verwi rk l ichung auf
Schwierigkeiten stoßen.

Außer dem reinen Gesetzestext l iegen
b isher ke ine o ffiz ie l l en Ergänzungen ,
a lso Durch führungsverordnungen oder
- e r l a s s e v o r . D i e s e z u s ä t z l i c h e n Ä u ß e ¬

r u n g e n d e s G e s e t z g e b e r s w e r d e n
s i c h e r l i c h n o c h k o n k r e t e H i n w e i s e z u

e i n i g e n a u s l e g u n g s b e d ü r f t i g e n Vo r ¬
schriften des BBiG bringen. Festzuhal¬
t e n a b e r b l e i b t , d a ß f ü r e i n e v o r d e m

1. 9. 1969 begonnene Ausbi ldung die
b isher igen ver t rag l ichen Fest legungen
bis zum Ende weiter gelten.

STATEN ISLAND, NEW YORK, U .S .A . -Wagner Co l lege , e ine Un ive rs i tä t m i t
3300 Studenten auf Staten Island, New York, hat Ernst Glaessel, einem gebür¬
tigen Bremer, die Würde eines Doktors jur. h.c. verliehen.
Glaessel, welcher dem Board of Trustees (Senat der Hochschule) viele Jahre,
zuletz t a ls Präs ident , angehör te, hat s ich besonders bei P lanung und Durch¬
führung eines Neubauprogramms von beinah 20 Millionen Dollar große Verdienste
erworben. Er ist kürzl ich auf eigenen Wunsch ausgeschieden.
Als Präsident der bekannten Schi ffahr tsfirma Glaessel Shipping Corporat ion in
N e w Yo r k w u r d e e r 1 9 5 8 m i t d e m Ve r d i e n s t k r e u z E r s t e r K l a s s e u n d 1 9 6 6 m i t d e m

Großen Verdienstkreuz der Bundesrepubl ik Deutschland für Förderung deutsch¬
amerikanischer Wirtschafts- und Kulturbeziehungen ausgezeichnet.
E r i s t V i z e - P r ä s i d e n t d e r D e u t s c h - A m e r i k a n i s c h e n H a n d e l s k a m m e r , i m A u f s i c h t s ¬

rat der Deutschen Seemannsmission und verschiedener anderer Organisat ionen
h i e r u n d i n d e n U S A .R. F.

Lehrl ingseinstellung im Werk Hamburg
Sta rks t rome lek t r i ke r ( 3 ) , Masch inen¬
sch losse r ( 3 ) , Be t r i ebssch losse r ( 3 ) ,
Kesse l - und Behä l t e rbaue r (3 ) , Te i l ¬
zeichner (weibl.) (2), Technischer Zeich¬
ner (3) , Indust r iekaufmann (3) , Büro¬
gehilfin (2).

Schr i f t l iche Bewerbungen mi t Lebens¬
lauf , Abschr i f t des letzten Zeugnisses
u n d e i n e m L i c h t b i l d e r b i t t e n w i r a n

unsere Abte i lung Lehr l ingsausb i ldung,
H o w a l d t s w e r k e - D e u t s c h e W e r f t , W e r k

Roß, Abt. RPA (Tel.: 34 35).

W i e s c h o n i m l e t z t e n H e f t e r w ä h n t ,

s te l l en w i r i n Hamburg zum 1 . Apr i l
wieder Lehr l inge e in. Wir wiederholen
noch einmal die Berufsgruppen:
Schiffbauer (3 Lehrjahre), Blechschlos¬
ser (3), Dreher (3), Kupferschmied (3),

E lbtunnel Hamburg/Baulos I I :
Der erste Vortriebsschild wurde angefahren

Anfang Dezember wurde der ers te in
2 6 m T i e f e a u f d e r S o h l e d e r b e t o n i e r ¬

ten Baugrube am Nordhang der E lbe
bei Ovelgönne montierte halbmecha¬
nische Vortr iebsschi ld angefahren. Der
etwa 470 tschwere Schi ldkörper sowie
die hydraul ischen Anlagen wurden von
der S tah lbauab te i lung unseres K ie le r
We r k e s k o n s t r u i e r t , i n K i e l g e f e r t i g t
und zur Montage noch Ovelgönne trans¬
portiert. Nachdem Frau Elsbeth Weich¬
mann, die Gattin des Ersten Bürgermei¬
s t e r s d e r H a n s e s t a d t H a m b u r g , d e n
Vortr iebsschi ld am 17. September vor
d e m A b s e n k e n d e s S c h n e i d e t e i l s i n d i e

Baugrube au f den Namen „Ot to “ ge¬
t a u f t h a t t e , w u r d e d e r S c h i l d m o n t i e r t
u n d d i e m a s c h i n e n t e c h n i s c h e A u s r ü ¬

s tung e ingebracht . M i t dem Anfahren
d e s V o r t r i e b s s c h i l d e s h a t n u n m e h r d e r

B a u d e r e r s t e n d e r d r e i z u m B a u l o s I I

gehörenden Tunnelröhren begonnen, die
i n t e i l w e i s e b i s z u 5 0 m T i e f e i m U n t e r ¬

tagebau im Schildvortriebsverfahren her¬
gestellt werden sollen.
Dabei w i rd e in 9mlanges, s täh lernes,
v o r n m i t e i n e m S c h n e i d e t e i l v e r s e h e ¬

nes Mantelrohr (Schild) von etwa 11 m
D u r c h m e s s e r v o n 4 0 h y d r a u l i s c h e n
Pressen mit einer Vortriebsleistung von
je 200 oder insgesamt 8000 Mp in den
Boden ged rück t .
W i r w e r d e n a u f d i e A r b e i t s w e i s e d i e s e s

gigantischen Gerätes im nächsten Heft
a u s f ü h r l i c h e r z u r ü c k k o m m e n .

■

7t ^

D e r 1 7 0 t s c h w e r e S c h n e i d e t e i l d e s S c h i l d k ö r ¬

pers vor dem Absenken in die Baugrube.



Float-on-Float-off“ mit „IVIulus 3“» p

Seine Jungfernreise hat der am 18. 10.
beim Werk Kiel der HDW vom Stapel
gelaufene und nur wenige Tage später
an die Hamburger Bergungsfirma Ulrich
Harms GmbH &Co abgel ieferte Trans¬
portponton „Mulus 3“ von Büsum nach
Rotterdam gemacht, im „Float-on-Float-
o f f “ - V e r f a h r e n h a t t e e r v o r h e r d i e 6 0 0

bzw. 450 tschweren Saugbagger „Wer-
k e n d a m “ u n d „ G i d e o n “ s o w i e 3 B a r k a s ¬

sen und Mater ial an Deck genommen,
die zu Eindämmungsarbeiten eingesetzt
w o r d e n w a r e n . Z u m B e l a d e n w e r d e n

die 15 Kammern des 76 mlangen und
24 mbrei ten Pontons geflutet , der bei
4 , 8 m S e i t e n h ö h e u n d r d . 6 0 c m T i e f ¬

gang etwa 6000 tträgt.

W E R K B E S U C H E R



„Preußen“, das einzige Fünfmastvollschiff das es gab, unter vollen Segeln.

B ü ä i c r m L ü v ü n d L e e
König in der See —Fünfmast-Vol lsch i f f
„ P r e u ß e n “

schaftsgeschicht l ichen
u n d I n t e r v i e w s m i t n o c h l e b e n d e n e h e ¬

m a l i g e n B e s a t z u n g s m i t g l i e d e r n s i n d
d a s F u n d a m e n t , a u f d e n e n d i e s e s W e r k

aufgebaut ist. So entstand eine Arbeit,
m i t d e r d e m V e r f a s s e r d i e n i e m a l s

res t los be f r ied igend zu lösende Auf¬
gabe, ein überzeugendes Bild einer um
Generat ionen zurück l iegenden Epoche
lebensnah nachzuze ichnen, rech t gu t
gelang. Daß die Begeisterung für d ie
Sache den Autor gelegentlich allzusehr

m i t f o r t r e i ß t , w o l l e n w i r i h m n a c h s e h e n .

Die Tatsachen selbst sprechen für sich.
So wird jeder Schiffahrtsfreund größtes
I n t e r e s s e a n d e n e x a k t e n D a t e n , a n

den aufgezeichneten Kursen aller Rei¬
sen und an den reproduzierten Origi¬
n a l f o t o s h a b e n , d i e m e h r s a g e n a l s
v i e l e W o r t e .

D a s B u c h e r s c h i e n i m Ve r l a g E g o n
Heinemann, Garstedt bei Hamburg. 379
S e i t e n , z a h l r e i c h e F o t o s u n d K a r t e n ,

F o r m a t 2 0 x 2 8 c m , P r e i s 3 9 , 6 0 D M .

Hintergrundes

H o r s t H a m e c h e r , B u c h h ä n d l e r u n d A n t i ¬

quar in Kassel, hat in mehr als zehn¬
j ä h r i g e r , u n e r m ü d l i c h e r A r b e i t a l l e
noch erreichbaren Quel len gesammelt ,
die mit der „Preußen“ irgendwie zu tun
haben . Au f G rund d i ese r Un te r l agen
hat er die Biographie eines einzelnen
Schiffes geschrieben, die ihresgleichen
s u c h t . G r ü n d l i c h e s S t u d i u m d e s w i r t -

Lebt wohl Brüder! Ihr wart eine gute Mannschaft. So gut wie nur je eine, die mit wilden Rulen das flatternde Tuch einer schweren
Fock bändigte, die in der Takelage herumgeschleudert, verloren in der Nacht, dem Weststurm Schrei um Schrei zurückgab.' (Joseph Conrad)
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Vier Beispiele der verschiedenen Gruppen von heute noch existierenden Segelschiffen,
o. I.: Nelsons „Victory“.o. r.: Nachbau der berühmten „Mayflower“.

u. I.: Rumänisches Schulschiff „Mircea“. u. r.: Britische Schoneryacht „Sir Winston Churchill“.

h i s t o r i s c h e S c h i f f e , d i e h e u t e a l s k o s t ¬

b a r e s M u s e u m s g u t a u f S t a a t s k o s t e n
e r h a l t e n w e r d e n , S c h i f f e , d i e i n d i e G e -

sch ichfe e ingegangen s ind, wie z . B,
„Vasa“, „Victory“, „Cutty Sark“, „Fram“
. . . S c h i f f e , d i e j e d e r k e n n t , d e r s i c h
überhaupt für die Seefahrt interessiert.
Dann gibt es eine Gruppe historischer
S c h i f f e , d i e i m O r i g i n a l n i c h t m e h r
existieren, die nachzubauen man jedoch
der Mühe wert hielt; sei es, um ein ge¬
schichtliches Ereignis noch einmal nach¬
z u v o l l z i e h e n , s e i e s , u m e i n e n F i l m z u

drehen. So gibt es eine wiedererstan¬
dene „Mayflower“, eine neue „Bounty“,
e ine nachgebau te „Amer ica
Und schließlich gibt es noch die Schiffe,
w o d e r G e i s t d e r k l a s s i s c h e n S e e m a n n ¬

schaft auch heute noch lebendig gehal¬
ten wird: Schulschiffe und große Yach¬
t e n . D e r T i t e l d i e s e r a u ß e r o r d e n t l i c h

reizvollen Sammlung heißt: Die letzten
großen Segelschiffe. Verlag Delius, Kla-
s ing &Co. , B ie le fe ld -Ber l in , 280 Se i¬
ten , 180 Fo tos und 11 Ze ichnungen ,
F o r m a t 2 2 x 2 4 , 5 c m . P r e i s 4 8 , — D M .

D e r Ve r f a s s e r d e s a n d e r e n B u c h e s , d a s

w i r h e u t e v o r s t e l l e n w o l l e n , i s t e b e n ¬
f a l l s e i n d e r L e i d e n s c h a f t f ü r d i e S e ¬

ge lsch i f fahr t ver fa l lener B innenländer,
d e r S c h w a b e O t m a r S c h ä u f f e l e n . D i e

Aufgabe, d ie er s ich geste l l t hat war
d i e , e i n m a l n a c h z u f o r s c h e n , w a s e s

heu te noch an g roßen Sege l sch i f f en
gibt. So entstand eine Sammlung pracht¬
v o l l e r F o t o s b e k a n n t e r u n d u n b e k a n n ¬

ter Segelschiffe, die mit allen wissens¬
werten Angaben und Hinweisen erläu¬
t e r t s i n d . E s h a n d e l t s i c h e i n m a l u m

u . a .

4 5



Der kleine Fleck am Eisschrank
Z w i e b e l z u Z w i e b e l , K a r t o f f e l z u K a r ¬
t o f f e l . L e e r e P l a s t i k k ä s t e n fi n d e n i h r e n

D e c k e l w i e d e r , u n d e s w i r d d a n n a l l e s

so platzsparend wieder eingeräumt und
gestapelt, daß nichts wiederzufinden ist,
d a e i n s d a s a n d e r e v e r d e c k t ! A b e r . . .

Wieviel Platz ist gewonnen Leere Flä¬
c h e n s t r a h l e n m i c h a n ! W e n n i c h d a n n

sage: „Das hast Du aber fein gemacht!“,
dann is t der Sonntagsf r iede gere t te t !
(Daß ich später meinen geriebenen Par¬
mesankäse nicht finden kann, weil er in
einer leeren Kaffeedose untergebracht
wurde, sage ich natürl ich nicht.) Aber,
daß ich p lötz l ich e in ganzes Huhn in
der Dose habe, ist ganz beruhigend zu
w i s s e n !

N u n , a l s e r m a l w i e d e r i n d e r K ü c h e

marach t , se inen A rgusaugen en tgeh t
n i ch ts , s ieh t e r e inen k le inen abge¬
s t o ß e n e n F l e c k a m E i s s c h r a n k ! D a i s t

n ä m l i c h d e r L a c k a b !

E r : „ H a s t D u n i c h t m a l e b e n ' n b i ß c h e n
E m a i l l e l a c k u n d ’ n P i n s e l ? I c h w i l l d e n

h ä ß l i c h e n F l e c k d a m a l ü b e r m a l e n ! “

Ich: (denke, wenn ich das alles holen
m u ß , k a n n i c h d a s a u c h s e l b s t ü b e r ¬

malen) Sage: „Wi l l mal sehen, ob da
was ist!“ Gehe dreißig Schritte zu einer
A b s t e l l k a m m e r , fi n d e e i n e D o s e E m a i l l e ¬

l a c k , s u c h e e i n e n P i n s e l , fi n d e m i t M ü h e

e inen b rauchba ren , we i l d i e me is ten
hart und verklebt sind. Ich bringe die
Dose nebst Pinsel dreißig Schritte zu¬
r ü c k i n d i e K ü c h e . E r w i l l d i e D o s e

ö f f n e n . G e h t n i c h t ! D e c k e l k l e b t .

E r : „ H o l ’ m a l e i n e n S c h r a u b e n z i e h e r

o d e r s o w a s , w o m i t i c h d e n D e c k e l a n ¬

lüpfen kann!“ Ich gehe dreißig Schritte
h in , e rg re i f e e i nen Sch raubenz iehe r,
dreißig Schritte zurück und sage: „Da!“
Er lupft den Deckel! Schade, der Inhalt
ist vertrockneter Pudding! Nicht zu ge¬
b r a u c h e n !

„Oh“ sage ich, „da fä l l t mi r was e in!
I c h h a b e n e u l i c h e i n e D o s e w e i ß e n

Farblackspray benutzt, das muß prima
dafür gehen!“
I c h g e h e d r e i ß i g S c h r i t t e , h o l e d i e
Spraydose , d ie i ch so fo r t finde , we i l
ich immer genau weiß, wo ich was hin¬
tue. Schüttele unterwegs —die dreißig
Schritte zurück —die Dose „kräftig“ bis
die kleinen Kugeln darin klötern!

„Da müssen wir aber die Umgebung
abdecken“ sage ich, als ich wieder in
der Küche bin. Er holt Zeitungspapier,
faltet es, legt es unter den Eisschrank
a u f d e n S o c k e l . E s r u t s c h t a b e r l e i d e r

immer wieder weg und l iegt nicht an!
E r : „ H a s t D u n i c h t s o K l e b e s t r e i f e n ? “
I c h : „ J a , i c h h o l e s i e s c h o n ! “ W i e d e r

dre iß ig Schr i t te h in , Tesakrepp sofor t

Sonntags, wenn er absolut nichts anzu¬
fangen weiß, kr iegt er seinen Aufräu¬
mungs rappe l . S t i l l s i t zen und re laxen
kann er nicht. Es muß also was getan
w e r d e n ! N e u l i c h r u m o r t e e r i n d e r B e ¬

s e n k a m m e r h e r u m u n d

Alle Putzmittel hierher, al le Lappen —
fein gefaltet —dahin. Läuseverti lgungs-
mi t te l und B lumendünger ins nächste
Bord, leere Flaschen weg ...usw.

Es muß ihn ungemein befriedigen, denn
e r i s t m i t w a h r e r L e i d e n s c h a f t d a b e i . E s

verschafft ihm ein Hochgefühl, welches
den ganzen Sonntag über anhä l t ! Zu
schön, etwas nützl iches getan zu ha¬
ben -wo man nachher den Erfolg se¬
h e n k a n n ! ! E i n a n e r k e n n e n d e s L o b d e r

r ä u m t e a u f “ .

I l l u s t r . E l k e T. W e i ß l e d e r

gefunden, dreißig Schri t te zurück! Das
Papier wird fein säuberlich festgeklebt.
D i e Vo r b e r e i t u n g e n s i n d f e r t i g . N u n
kanns losgehen!

Er ergre i f t d ie Dose, wi l l lesen, was
d r a u f s t e h t , k a n n n i c h t s e n t z i f f e r n , d a

die Schr i f t winzig k lein ist . Er streckt
den Arm, er ist nicht lang genug und
sagt : „Wo is t meine Br i l le?“ „ Ich hol ’
s i e schon “ sage i ch , gehe fün fund¬
dre iß ig Schr i t te in se in Sch la fz immer
z u s e i n e m N a c h t t i s c h u n d - f ü n f u n d ¬

d r e i ß i g S c h r i t t e z u r ü c k — b r i n g e s i e
i h m . E r s e t z t s i e a u f d i e N a s e u n d l i e s t

laut und mi t Betonung vor : „Vor Ge¬
brauch kräftig schütteln, bis die Kugeln
z u h ö r e n s i n d . . . u s w . “ I c h s a g e :
„Hab’ ich schon, d ie haben schon fix
g e k l u n k e r t ! “ E r s c h ü t t e l t u n d s a g t :
„Trotzdem, kann man garnicht genug tun,
das Zeug hat sich doch alles gesetzt!“
Er schüttelt, die Kugeln klötern hörbar,
dann liest er weiter: A u s 3 0 c m

Entfernung wird die gewünschte Fläche
s o l a n g e a n g e s p r ü h t , b i s e i n g l e i c h ¬
mäßiger Film dieselbe bedeckt. Sodann
wird die Sprühdose aut den Kopf ge¬
ste l l t und solange wei tergesprüht , b is
n u r n o c h G a s k o m m t ! “

„ A h a “ , s a g t e r u n d s c h ü t t e l t i m m e r
n o c h ! „ U n d w o d r ü c k t m a n d r a u f ? “
„ H i e r “ s a g e i c h u n d n e h m e i h m d i e

F a m i l i e i s t i h m s i c h e r . N o c h b e s s e r
s c h m e c k e n l a u t e A u s r u f e d e s E n t z ü k -

k e n s : „ N e i n , d i e s e O r d n u n g “ . . . u n d
s o w a s a l l e s .

I c h w e r d e m i c h h ü t e n , s e l b s t a u f z u r ä u ¬

men, da nähme ich ihm ja sein Vergnü¬
gen! Oh, nein, so roh bin ich nicht!

Ein andermal nimmt er sich die Speise¬
kammer vor! Nie geahnte Schätze kom¬
men da zutage! Bordweise wi rd a l les
h e r a u s g e h o l t , d i e B o r d e w e r d e n m i t
Ata geputzt und gewischt, leere Marme¬
l a d e n g l ä s e r w e g i n d e n A s c h e i m e r,
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■Dose aus der Hand, „guck —so, ganz
!einfach, nur hier auf den Knopf drük-

zweiunddre iß ig Schr i t te zurück ! „Da l “
E r p i k t d a m i t i n d i e D ü s e u n d
triumphiert: „Aha, jetzt kriegt das Kind
Luft ! “ Aber er hat te s ich zu f rüh ge¬
f r e u t , d i e D ü s e m a c h t e n ä m l i c h e i n e n
r e c h t e n W i n k e l , u n d u m d i e E c k e w o l l t e

die Nadel „patu“ nicht!

Er: „Na, dann müssen wir den ganzen
K r a m e b e n a u f l ö s e n ! H a s t D u n i c h t

B e n z i n o d e r s o w a s ? “ I c h : „ B e n z i n ?

Das löst doch keinen Lack auf, ich hole
A c e t o n ! “ I c h l a u f e s i e b e n u n d d r e i ß i g
Schritte in mein Schlafzimmer, hole die
Flasche, womit ich sonst Nagellack ent¬
f e r n e — G o t t s e i d a n k i s t s i e n o c h h a l b ¬

vol l ! Siebenunddreißig Schri t te zurück!
W o r e i n n u n d a m i t ? H i l f e s u c h e n d e B l i c k e

wandern durch d ie Küche. „H ie r, e in
Marmeladenglasdeckel, ist ganz sauber,
wie ’ne Schüssel, und können wir hin¬
terher wegwerfen“, sag ich.

Der Deckel wird mit Aceton gefüllt, die
Düse hineingelegt. Sofort löst sich der
Lack, die Düse schwimmt, wie in Milch!
„Wol len mal sehen, ob es schon gut
ist“ sagt er und ergreift die Düse in der
A c e t o n m i l c h , d i e i h m s o f o r t ü b e r d i e
H a n d b i s i n d e n Ä r m e l l ä u f t . E r v e r ¬

such t da du rch zu gucken . I ch : „Du
kannst doch nicht um die Ecke gucken,
g ib mal her —pusten muß man!“ Ich
ergreife die Düse, lege die Lippen dar¬
a n - a u , d a s Z e u g b r e n n t - a b e r . . .
es sprüht!!! Kommt Luft durch!

„ A h “ s a g i c h , „ k o m m m . . . “ w e i t e r
komm' ich nicht, denn die Lippen sind
mir zusammengeklebt! Ich wollte sagen:
K o m m t L u f t d u r c h !

E r n i m m t d i e D ü s e , w i s c h t d i e s e l b e a b ,

pustet hörbar. „Ah, großer Erfolg“ sagt
e r . I c h k a n n n u r z u s t i m m e n d n i c k e n ,

dann muß ich meinen Mund entlacken,
damit die Unterhaltung nicht im Keime
e r s t i c k t !

N u n w i r d d i e s a u b e r e D ü s e w i e d e r a u f

den Zapfen der Dose gesetzt, es wird
w i e d e r 3 0 c m A b s t a n d v o r d e m b e w u ß ¬

ten Fleck genommen und voller Span¬
nung draufgedrückt!

Es gurgelt und röchelt und etwas dicker
Brei quält sich aus der Düse und ver¬
stopft sie aufs neue. „Da ist ja über¬
haupt kein Druck mehr drauf auf dem
M i s t d i n g “ s a g t e r . I c h s a g e : „ D e n n
pinseln wir eben mit dem Brei!“

D e r B r e i w i r d n u n d i r e k t a u f d e n „ h ä ß ¬

lichen“ Fleck gedrückt aber er wird so¬
for t krümel ig . Der F leck n immt n ichts
a n . A u c h v e r m i t t e l s d e s P i n s e l s , d e m

s i c h d i e B o r s t e n s t r ä u b e n , w i l l d e r B r e i
n i c h t h a f t e n !

E r : „ T u m i r e i n e n G e f a l l e n , u n d k a u f e

morgen eine kleine Dose altmodischen
E m a i l l e l a c k ! “

D e r F l e c k i s t h e u t e n o c h a m E i s s c h r a n k !

k e n , i c h m a c h e e s D i r v o r . S o !
d r ü c k e l e i c h t

I c h

n i c h t s . I c h d r ü c k e
n i c h t s . I c h s c h ü t t l e n o c h -„kräft ig

mal , drücke mit sei t l ichem Zisslaweng
— n i c h t s .

„Laß mich mal“ sagt er voll Ungeduld,
ergrei f t d ie Dose, mißt dreißig Zent i¬
m e t e r A b s t a n d , d r ü c k t . . . . n i c h t s !

„Verdammt“ sage ich „da hat doch in-
!zwischen jemand die Dose benutzt und
hinterher nicht auf den Kopf gestel l t !"
„Und nun ist die ganze Düse natürlich

verklebt“ sagt er.
I c h : „ S c h w e i n k r a m ! “

Er : „Ach , i s t n ich t so sch l imm, kann
man ganz leicht reinigen, gib’ mal her“.
Er nimmt den Düsenkopf ab. Das ging
ganz gut. Brille auf. Guckt sich das an
und sagt: „Ist ja kein Wunder, daß da
nix rauskommt, das Loch ist dicht! Hol’
mal 'ne Nähnadel!“ Ich zweiunddreißig
Schri t te hin zum Nähkasten, zweiund¬
dreißig Schritte zurück mit Nähnadel. Er
popelt an der Düse herum, schafft aus
der Umgebung des Loches einige Lack¬
b r o c k e n w e g u n d v e r s u c h t d a n n d i e
N a d e l i n s L o c h z u s t e c k e n . G e h t n i c h t !

„Ist ja viel zu dick, diese Nadel, hast
Du nicht 'ne ganz feine?“

Ich gehe zweiunddreißig Schritte wieder
zum Nähkasten, finde „’ne ganz feine“, Ve r a M ö l l e r

Innensenator Heinz Ruhnau überbrachte Grüße von Bürgermeister
Prof. Dr. Weicbmann an die ,,Werftkomödianten w

D e r e r s t e T h e a t e r a b e n d u n s e r e r „ W e r f t ¬
k o m ö d i a n t e n “ v o n d e n H o w a l d t s w e r -

k e n - D e u t s c h e W e r f t w a r e i n g r o ß e r
A b e n d f ü r d i e s e L a i e n - u n d H e i m a t ¬

b ü h n e . E s k o n n t e s i e w a h r l i c h m i t S t o l z

e r fü l l en , daß Hamburgs Innensena to r
H e i n z R u h n a u i h r d i e G r ü ß e d e s v e r ¬

h inde r ten E rs ten Hamburge r Bü rge r¬
m e i s t e r s ü b e r b r a c h t e . S t o l z u n d F r e u d e

klang mit Recht aus den Begrüßungs¬
w o r t e n d e s V o r s i t z e n d e n d e r „ W e r f t ¬

k o m ö d i a n t e n “ W e r n e r D i t t e s h e r a u s ,
W o r t e d e s D a n k e s d a m i t v e r b i n d e n d ,

daß de r La ieng ruppe nun d i e Bühne
i n d e r w u n d e r s c h ö n e n A u l a d e r n e u e n
N o r d e r s c h u l e — a l s F i n k e n w e r d e r T h e a ¬

ter —stets zur Verfügung steht. Dieser
Dank galt auch der BP, die einen hell¬
blauen Vorhang im Werte von 3500 DM
s t i f t e t e u n d d a m i t e r s t e i n e T h e a t e r a u f ¬

f ü h r u n g e r m ö g l i c h t e . „ Vo r h a n g a u f ! “
s p r a c h W e r n e r D i t t e s u n d H e i n r i c h
B e h n k e n s k ö s t l i c h e „ H e x e n k o m ö d i e “

rollte ab. Gewiß, etwas verstaubt mag
uns die in der Lüneburger Heide spie¬
lende Hexengesch ichte anmuten. Und

doch enthält sie gut Beobachtetes und
Er lausch tes aus dem Unte rg rund der
n i e d e r d e u t s c h e n S e e l e . F i n k e n w e r d e r

i s t f r ü h e r a u c h n i c h t f r e i v o n s o l c h e n

Dingen gewesen! Im Sta l l von Bauer
Jan Hellwege sind drei Kühe erkrankt.
S i e s o l l e n v e r h e x t s e i n u n d n u n m u ß

der Hexenmeis ter Harm Engelke her¬
be i . Dami t beg inn t d ie Komöd ie , d ie
das ganze Dorf berührt . Gut gezeich¬
nete Typen und Gestalten des Dichters
ste l len den Spie lern dankbare Aufga¬
ben zur Charakter is ierung. Sie lösten
i h r e A u f g a b e n b e s t e n s ! H ö h e p u n k t e
g a b e s g e n u g . E s s o l l s c h o n e t w a s
heißen, wenn auf offener Bühne Spieler
m i t B e i f a l l ü b e r s c h ü t t e t w e r d e n ! E i n f a c h

großartig die beiden Frauen Stina Hell¬
wege von Fre ia A l lesch und d ie No¬
bersch Sophie Diekhoff —die niemand
besser hätte spielen können als Meta
D e l v e n t h a l ! D a n n d i e d r e i M a n n s l e u t e :

Der Hexenmeister, dem der 74 jähr ige
Wa l te r S teh r ech te Züge ve r l i eh . Zu
i h m s i n d a l s E i n h e i t O t t o K o h r s a l s

Buer Jan und der t reuherzige Immen-

i

hannes von A lber t Sonnenberger, der
a l l e S c h u l d a u f s i c h l ä d t , u m w i e d e r
R u h e i m D o r f u n d d e n F a m i l i e n e i n ¬

k e h r e n z u l a s s e n , l o b e n d h i n z u z u r e c h -
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al len Mi twi rkenden bekräf t ig te . Wei ter
s o , i h r l i e b e n
D e n n e i n A u s r u h n a u f d e n L o r b e e r e n

s t e h t n i c h t i n e u r e n S t e r n e n !

n e n . Vo r a l l e m m u ß a u c h D i e t e r F r i c k e

ais Sohn der Hellweges hervorgehoben
werden. Er hat sich ganz beachtlich zu
e i n e m j u g e n d l i c h e n C h a r a k t e r s p i e l e r
e n t w i c k e l t . V e r b l e i b e n n o c h d i e „ s e u t e
D i e r n “ , L e n e M e i n e r s , d i e E l k e K o h r s —
z u m e r s t e n m a l i h r D e b ü t e r l e b e n d —

m i t C h a r m e d a r s t e l l t e u n d d e r m a n d i e

ganze Hexerei anhängte sowie ihre Mut-
v o n E l l i S i e n k n e c h t l e b e n s e c h t

gesta l te t -a ls lobenswer t hervorzuhe¬
ben. I rmgard Laddey war d ie er fo lg¬
r e i c h e I n s z e n i e r u n g z u d a n k e n . D e r
Dank gi l t gleichermaßen den Bühnen¬
b i l d n e r n W e r n e r D i t t e s u n d P a u l D r e i e r .

Die große Zuhörerschaft war begeistert
und zollte langanhaltenden Beifall, den
I n n e n s e n a t o r R u h n a u n o c h m i t e i n e m
w a r m e n H ä n d e d r u c k a u f d e r B ü h n e b e i

W e r f t k o m ö d i a n t e n “ I

D ie Werf tkomödianten sp ie len ihr d ies jähr iges Weihnachtsmärchen ers t¬
malig im Theatersaal der neuen Norderschule in Finkenwerder.

Am Sonnabend , dem 20 . 12 . 1969 , 14 .00 Uh r
am Sonnabend , dem 20 . 12 . 1969 , 16 .00 Uhr

Am Sonntag,
am Sonntag,

Eintrittspreis: 1,20 DM (einschl. Garderobe)
Karten sind beim Betriebsrat Fkw., bei den Mitgliedern, sowie an den ge¬
k e n n z e i c h n e t e n G e s c h ä f t e n u n d a n d e r T h e a t e r k a s s e e r h ä l t l i c h .

t e r D O R N R Ö S C H E N dem 21. 12. 1969, 14,00 Uhr

dem 21. 12. 1969, 16.00 Uhr

Für 34 Verbesserungsvorschläge wurden 12 270 DM gezahlt
D i e t e c h n i s c h e n K o m m i s s i o n e n f ü r d a s

betr iebl iche Vorschlagswesen in Ham¬
burg und Kiel behandelten und entschie¬
den seit unserem letzten Bericht in je¬
weils drei Sitzungen insgesamt 109 Ver¬
besserungsvorschläge. Von den 61 in
Hamburg diskutierten Vorschlägen konn¬
ten 20 an den Prämi ierungsausschuß
weitergeleitet und weitere 18 mit Sach¬
prämien bedacht werden. 12 Vorschläge
mußten abgelehnt , sechs zu wei terer
Prüfung den zuständigen Stel len noch
einmal zugeleltet werden. In Kiel wur¬
den 15 von insgesamt 48 entschiedenen
Verbesserungsvorschlägen dem Prämi¬
ierungsausschuß zugeleitet und 7Sach¬
prämien vergeben. Mehr als die Hälfte,
nämlich 25 Vorschläge mußten hier ab¬
gelehnt werden. Einer soll nach erneu¬
ter Prüfung der technischen Kommis¬
sion wieder vorgelegt werden.

Ähnlich erging es dem Auszubildenden
Jens Roland Kruse (Werk Finkenwer¬
der ) , der aus S icherhe i tsgründen d ie
Aufstellung einer Warnlampe an geöff¬
neten Mann löchern an Bord empfah l .
Auch er bekam eine Sachprämie.

Mehr Er fo lg ha t te de r Auszub i ldende
Uwe Schuster (Werk Ross), der einen
S i c h e r h e i t s s c h e i b e n s c h u t z f ü r D r e h h e r z e

k o n s t r u i e r t e u n d f e r t i g t e . S e i n Vo r ¬
schlag wurde angenommen. Er erhie l t
e i n e P r ä m i e v o n 1 0 0 D M .

dem Anbr ingen besserer Beleuchtung,
beschäftigen. Zehn Vorschläge beinhal¬
teten kaufmännische bzw. verwaltungs¬
techn ische Vorgänge , v ie r ga l ten der
A r b e i t s s i c h e r h e i t .

B e s o n d e r s e r f r e u l i c h i s t , d a ß s i c h n e ¬

ben Ingen ieuren und Meis te rn , tech¬
nischen und kaufmännischen Angestell¬
ten , Vo ra rbe i t e rn und Facha rbe i t e rn ,
W e r k s t a t t s c h r e i b e r n u n d F e u e r w e h r ¬
m ä n n e r n a u c h H e l f e r u n d A u s z u b i l ¬

dende am betr iebl ichen Vorschlagswe¬
sen beteiligten. Zum Teil sogar mit Er¬
folg.

Mitarbeit im Vorschiagswesen
i o h n t s i c h !

A m 2 3 . O k t o b e r ü b e r r e i c h t e Vo r s t a n d s ¬

mitgl ied Gerr i t Körte im holzgetäfel ten
Si tzungszimmer der Direkt ion Prämien
i n e i n e r G e s a m t h ö h e v o n 7 3 1 0 D M a n
s e c h z e h n M i t a r b e i t e r u n s e r e s K i e l e r

W e r k e s . N u r s e c h s v o n i h n e n h a t t e n

sich mit dem jetzt prämiierten Verbes¬
serungsvorsch lag zum ers ten mal am
Vorschlagswesen bete i l ig t ; fünf haben
dagegen schon zwö l f b i s s iebenund-

S o h a b e n s i c h d i e A u s z u b i l d e n d e n P e ¬

t e r F u n k u n d A l b e r t H a c k e r t ( W e r k
Ross) Gedanken über eine Werkzeug-
Tragetasche für Elektriker gemacht. Ihr
Vorschlag konnte indes nicht angenom¬
m e n w e r d e n , w e i l e i n e f e s t e F o r m t a s c h e

bei schwier igen Montagearbei ten h in¬
d e r l i c h w ä r e . S i e e r h i e l t e n a b e r f ü r i h r e

Mi ta rbe i t be im Vorsch lagswesen e ine
Sachprämie.

Der Prämi ie rungsausschuß p rü f te d ie
ihm zugeleiteten 35 Vorschläge in sei¬
nen beiden Sitzungen am 25. Septem¬
b e r i n K i e l u n d a m 1 6 . O k t o b e r i n H a m ¬

burg . Er en tsch ied , daß fü r 34 Vor¬
sch läge Geldprämien in der Gesamt¬
h ö h e v o n 1 2 2 7 0 D M z u z a h l e n s e i e n

und empfahl die Festsetzung einer wei¬
t e r e n P r ä m i e d e m z u s t ä n d i g e n Vo r ¬
standsmitglied. Während für 19 Verbes¬
serungsvorschläge aus dem Hamburger
Bereich 3350 DM gezahlt werden konn¬
ten , e rz ie l ten d ie 15 Vorsch läge des
K i e l e r W e r k e s 8 9 2 0 D M .

Di rektor Kör te überre icht der Zo l isachbearbe i ter in Er ika Woi f und dem Spedi t ionskaufmann
Dieter Göriitz ihre Prämien für einen gemeinsam erarbeiteten Verbesserungsvorschiag im kauf¬
m ä n n i s c h e n B e r e i c h .

Daß die Mehrzahl der Verbesserungs¬
vorschläge, nämlich 57 der 109, tech¬
nische Änderungen zum Gegenstand
h a t t e n , v e r s t e h t s i c h b e i u n s v o n s e l b s t .

I n t e r e s s a n t a b e r i s t , d a ß s i c h w e i t e r e

36 mit oft nur geringfügigen, zum Teil
a b e r d o c h r e c h t s i n n v o l l e n Ve r ä n d e r u n ¬

g e n a m A r b e i t s p l a t z o d e r i n s e i n e r

näheren Umgebung, wie zum Beispiel
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zwanzig (!) Verbesserungsvorschläge
eingereicht und schon mehrmals, zum
Te i l s e h r h o h e P r ä m i e n e r h a l t e n . I n t e r ¬

essant Is t zum andern , daß von den
sechzehn Prämienempfängern , denen
Direktor Körte für ihre eifrige und er¬
f o l g r e i c h e M i t a r b e i t i m b e t r i e b l i c h e n
Vorsch lagswesen dank te , d iesmal nur
einer die von ihm vorgeschlagene Ver¬
besserung allein ausgetüftelt hat, wäh¬
r e n d d i e a n d e r e n T e a m a r b e i t b e v o r ¬

zugten und sich zu Gruppen von zwei,
drei und vier Tüftlern zusammenge¬
s c h l o s s e n h a t t e n .

Vorstandsvorsitzender Konsul Westphal
und die Vorstandsmitglieder Dr. Norbert
H e n k e u n d G e r r i t K ö r t e s o w i e d e r

Hamburger Bez i rks le i ter der IG-Meta l l
und e in ige wei tere Gewerkschaf tsver¬
t r e t e r t e i l . N a c h d e m G e s c h ä f t s b e r i c h t

d e s B e t r i e b s r a t s v o r s i t z e n d e n O t t o B ö h m

erläuterte Konsul Westphal die wirt¬
s c h a f t l i c h e S i t u a t i o n d e s U n t e r n e h m e n s

und stellte fest, daß die Auftragslage
der Werft eine Beschäftigung bis weit
in das Jahr 1972 gewährleistet. Die
v o r h e r r s c h e n d e n T h e m e n d e r a n s c h l i e ¬

ßenden, zeitweise sehr leidenschaftl ich
geführten Diskussion waren die Anglei¬
c h u n g d e r K i e l e r L ö h n e a n d i e d e r
Hamburger Betriebe, die Anwendung
gle icher Lohnfindungsmethoden in a l¬
len HDW-Betrieben und die Erstellung
eines „Zeit lohnkatalogs“ sowie das seit
der Arbeitsniederlegung im September
gestörte Vertrauensverhäl tn is zwischen
einem Teil der Belegschaft und einem
Te i l d e s B e t r i e b s r a t e s .

Nicht vergessen seien die mahnenden
Worte unseres Sicherheitsingenieurs
Eduard Hasenberg, der zum letzten Mal
v o r s e i n e m A u s s c h e i d e n E n d e d e s J a h ¬

res d ie Belegschaf t beschwor, ke inen
Sicherheitshandgriff zu vergessen und
stets gefahrenbewußt zu arbei ten. Sie
machten einen geradezu spürbar nach¬
haltigen Eindruck.

Wer verlangt, daß mit offenen
Karten gespie l t wird, hat ge¬
wöhn l i ch a l le Trümpfe in der
H a n d . G r a h a m G r e e n e

Es gibt zwei Tragödien im Le¬
ben. Die eine besteht darin, daß
man se inen Herzenswunsch n ie¬
mals erfüllt sieht. Die andere be¬
steht in der Erfüllung, g. b. Shaw

Auszüge aus den Protokollen
des Prüfungsausschusses für das
betriebliche Vorschlagswesen
Vorschtag Nr. 22a/68 HRoss

Adolf Meyer, Brenner,
B e t r i e b H H S 1 / B r e n n e r e l

Änderungsvorschlag für die Profil-
Transport-Rol len in der Handbrennerei.
Die vereinfachten, nunmehr aus stark-
w a n d i g e m R o h r s e l b s t h e r g e s t e l l t e n
Transportrollen haben sich bewährt.
Der Vorschlagende erhäl t e ine Prämie
v o n 9 0 , “ - D M .

Wenn ein Mensch einen Tiger tö¬
ten wiil, nennt er es Sport. Wenn
ein Tiger ihn ermorden will, nennt
er es Grausamkei t . G . B . S h a w

Kollege Xbestellte sein Porträt
in Lebensgröße. Miniaturen wer¬
den a lso wieder modern.

W i e s l a w B r u d z i n s k i

Im Zweifelsfalle sag die Wahr-
M a r k T w a i nh e i t .

Vorschlag Nr. 59/68 HFkw.
Emil Wattwig, Schlosser,
Betrieb 3HFA-BA 1Ausrüstungs-Werk¬
s t ä t t e n b e t r i e b

Sicherheitsaufhängung und automa¬
t i s c h e A b s c h a l t u n g d e r P r e ß l u f t - A n ¬
triebsmaschine am Rohrblegegerät.
Die gut durchdachte Eigenkonstruktion
verhindert wei tgehendst die Störanfäl¬
l igkeiten der Antriebsmaschine.
Der Vorschlagende erhält eine Prämie
von 100,- DM.

Im Erfolg und Im Elend zeigt sich
der Mensch so, wie er ist.

Personalien
J o h n S t e i n b e c k

Dr. Rolf Rosencrantz (RRJ) wurde mit
Wirkung vom 10. Oktober 1969 Gesamt¬
prokura erteilt.

Wolfgang Hammer (TPK) Ist am 1. Sep¬
t e m b e r z u m A b t e i l u n g s l e i t e r e r n a n n t
w o r d e n u n d h a t d i e Te c h n i s c h e K a l k u ¬

l a t i o n i m W e r k K i e l ü b e r n o m m e n .

Dipl.-Kfm. Joachim Große (RAS-K) Ist
am 10. Oktober zum Abteilungsleiter
e r n a n n t w o r d e n u n d h a t d i e K o s t e n ¬

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

Am 1. August wurden Kurt Pieck (KUR)
zum Betriebsingenieur, Raimund Steg¬
mann (KUSo) zum Betr iebsassistenten
u n d K a r l H a a c k s z u m W e r k m e i s t e r f ü r

d i e R o h r s c h l o s s e r e i I n K i e l e r n a n n t .

Werkmeister Klaus Gamm (KBA) Ist mit
Wirkung vom 1. Oktober mit der Leitung
d e r F e i n b l e c h w e r k s t a t t I n d e n B e t r i e ¬

b e n D i e t r i c h s d o r f u n d G a a r d e n d e s K i e ¬

ler Werkes beauftragt worden.

I m W e r k F i n k e n w e r d e r w u r d e n m i t W i r ¬

kung vom 1. Oktober zu Meistern er¬
n a n n t K a r l - H e i n z H o f f m a n n f ü r d i e M e ¬

c h a n i s c h e W e r k s t a t t u n d H e r b e r t C a r l s -

dotter für den Rohrleitungsbau.

Mi t Wi rkung vom 1. November wurde
Emil Fegebank (KAB) zum Werkmeister
f ü r d i e F e i n b l e c h w e r k s t a t t e r n a n n t .

D ie meis ten verwechse in Dabe i¬
s e i n m i t E r i e b e n . M a x F r i s c h

Nichts bedarf so sehr der Reform
w i e d i e G e w o h n h e i t e n d e r M i t ¬
m e n s c h e n . M a r k T w a i nVorschlag Nr. 225/68 K

Hermann Rohloff, Vorarbeiter,
Betrieb 785, E.-Werkstatt

E i n s p a r u n g v o n K a b e l k o s t e n b e i d e r
Umdrehungsze ige ran lage f ü r Ladeö l¬
p u m p e n .

Der Verbesserungvorsch lag s ieh t vor,
s t a t t d e r b i s h e r i g e n E i n z e l k a b e l e i n
10-adriges Kabel von den in Frage kom¬
menden Aggregaten zum Ladekontrol l¬
punkt zu verlegen.
Der Vorschlag wurde nach Bekanntwer¬
den sofort eingeführt und die entspre¬
chenden Kabelpläne geändert.
Der Vorschlagende erhält eine Prämie
v o n 3 5 0 , - D M .

Manche Marionetten legen Wert
darauf, daß man sieht , wohin
ihre Fäden führen.

W i e s l a w B r u d z i n s k i

Die Zukunft ist meist schon da,
bevor wir ihr gewachsen sind.

J o h n S t e i n b e c k

G e b r a n n t e s K i n d s c h e u t d a s
Feuer -bis zum nächsten Tag.

M a r k T w a i n

Mancher g laubt schon darum
höflich zu sein, weil er sich über¬
haupt noch der Worte und nicht
d e r F ä u s t e b e d i e n t .

A m 7 . N o v e m b e r f a n d i n d e r O s t s e e ¬

halle in Kiel eine äußerst bewegte Be¬
triebsversammlung unseres Kieler Wer¬
k e s s t a t t . A n i h r n a h m e n a u c h u n s e r F r i e d r i c h H e b b e l




