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U b e r s e e t a g 1 9 7 2
Bundespräsident Heinemann besucht den Hamburger Hafen und die HDW

H u n d e r t e v o n b e h e l m t e n M i t a r b e i t e r n

säumten den Weg, als sich Bundesprä¬
s i d e n t D r . G u s t a v H e i n e m a n n , E h r e n ¬

gast der Stadt Hamburg, des Hambur¬
ger Übersee-Clubs und der Werft, am
leicht wolkenverhangenen Vormittag des
5. Mai, des Überseetags, mit seiner Be¬
gleitung vom Anleger der HDW im Vul¬
kanhafen über die Hauptstraße zur flag¬
g e n g e s c h m ü c k t e n S c h i f f b a u h a l l e d e s
Werkes Ross begab, ihm zur Seite die
beiden Hamburger Bürgermeister Peter
S c h u l z u n d H e l m u t h K e r n , d e r P r ä s i d e n t

des Hamburger Übersee-Clubs, Prof. Dr.
R o l f S t ö d t e r , u n d v o m V o r s t a n d d e r

HDW, Dr. Lennings, Dr. Knappertsbusch
u n d H e i n r i c h R o h r s .

F e r n s e h k a m e r a s s u r r t e n . F i l m k a m e r a s

und Fotoapparate in den Händen von
Reportern und Werftarbeitern. Lächeln,
Schmunzeln, Neugier, f reundl iche Ge¬
s i c h t e r . H ä n d e k l a t s c h e n .

Als der Bundespräsident die Halle be¬
t r a t , e r h o b e n s i c h d i e e t w a f ü n f - b i s

sechshundert Mitglieder und Gäste des
Hamburger Übersee-Clubs, die mit
HADAG-Dampfern zur fest l ichen Kund¬
gebung aus Anlaß des fünfz ig jähr igen
Bestehens des der Völkerverständigung
dienenden, ehrwürdigen Clubs auf d ie
Werft gekommen waren.





M i t e i n e m H i n w e i s a u f d i e W e l t - H a n -

deiskonferenz in Santiago, auf der 2000
Deiegierte über mehr Gerecht igkeit im
Z u s a m m e n i e b e n d e r H a b e n i c h t s e u n d

der Superre ichen unserer Wei t d isku¬
t ie ren , sag te e r : „D ie g roße Au fgabe
d e r E n t w i c k i u n g s h i l f e m u ß , w e n n
schreckiiche Kriege und chaotische Zu¬
s t ä n d e v e r h i n d e r t w e r d e n s o i l e n , i n d e n
k o m m e n d e n J a h r z e h n t e n v e r m e h r t u n d

erfoigreicher erfül i t werden.“ Der For¬
d e r u n g d e r L ä n d e r d e r D r i t t e n We i t
nach Chancengleichheit sollten die In¬
d u s t r i e l ä n d e r s o w o h l a u s p o l i t i s c h e n
w i e a u c h a u s m o r a l i s c h e n G r ü n d e n

n i c h t a u s w e i c h e n . D e n n „ e r s t w e n n d i e

Chancengleichheit der Entwicklungslän¬
der ganz oder wenigstens fast ganz er¬
r e i c h t i s t , w e r d e n s i e b e r e i t s e i n , i h r e r ¬
s e i t s H a n d e l n a c h f r e i h e i t l i c h e n G e ¬

sichtspunkten zu treiben“.
M i t e i n e m „ G l ü c k a u f ! “ b e e n d e t e d e r

Bundespräsident seine mit Beifal l auf¬
genommene Rede.
Mi t e inem gemeinsamen Ein topfessen
i n d e r W e r f t k a n t i n e , a n d e m d e r B u n ¬

despräsident und die beiden Hambur¬
ger Bürgermeister mit ihrer Begleitung,
P räs id ium, M i tg l i ede r und Gäs te des
H a m b u r g e r Ü b e r s e e - C l u b s u n d e t w a
z w e i h u n d e r t M i t a r b e i t e r d e r H D W t e i l -

n a h m e n , e n d e t e d e r „ S t a a t s b e s u c h “ a u f
d e m W e r k R o s s .

S c h a f t a u ß e r K r a f t z u s e t z e n d r o h t e n ,

e n d l i c h e r k e n n e n , d a ß G e w i n n n i c h t m i t

„Unternehmer lohn“ g le ichzusetzen se i .
Gewinn sei vielmehr die Grundlage für
jene Investitionen, ohne deren Verwirk¬
lichung die Arbeitsplätze in Gefahr ge¬
r i e t e n .

W e i t v o r n , f a s t u n t e r d e n z u s a m m e n ¬

gedrängten, fahrbaren Kränen schmet¬
t e r t e d a s M u s i k k o r p s d e r H a m b u r g e r
S c h u t z p o l i z e i e i n e n l e t z t e n M a r s c h .
S c h n e l l w u r d e n l e t z t e f r e i e S t ü h l e b e ¬

setzt, stellten sich Werftmänner entlang
d e r S t u h l r e i h e n a u f , u m d e r F e i e r b e i ¬
z u w o h n e n .

Hamburgs Ers te r Bürgermeis te r Pe ter
Schulz wies in seiner Ansprache darauf
hin, daß der Überseetag, mit dem Ham¬
burg in diesem Jahr zum 783. Male die
Wiederkehr jenes Tages (7. Mai 1189)
b e g e h e , a n d e m K a i s e r B a r b a r o s s a
„Freihei t von Zol l und Ungeld auf der
Elbe b is zur See“ zugestanden habe,
keine Exklusivveranstal tung von Kauf¬
leuten und Reedern sei. Der Tallymann
und der Stauerviz gehörten ebenso da¬
z u w i e a l l e w o a u c h i m m e r i m H a f e n

B e s c h ä f t i g t e n u n d d i e We r f t a r b e i t e r.
D e n n i h n e n a l l e n , i h r e m Z u s a m m e n w i r ¬

k e n v e r d a n k e d e r H a m b u r g e r H a f e n
seine Leistungsfähigkeit und seinen Ruf
i n d e r W e l t .

Eine Geburtstagsstube, sagte Heinemann
später mit einem Blick auf die Pressen
u n d K r ä n e , s e h e n o r m a l e r w e i s e a n d e r s

aus. Beim Geburtstag des Übersee-
C l u b s j e d o c h s e i s o e i n e We r f t h a l l e
wohl angemessen.

P r o f . D r . S t ö d t e r u m r i ß i n s e i n e r A n ¬

sprache die Geschichte des Übersee-
Clubs und nannte als seine stets gleich
bedeutungsvol le Aufgabe, im Interesse
e i n e s b e s s e r e n Z u s a m m e n w i r k e n s K a u f ¬

l e u t e a n d i e P o l i t i k u n d P o l i t i k e r a n d i e

Wirtschaft heranzubringen.

Die Unternehmer, sagte er, seien gewiß
nicht weniger fortschri t t l ich als andere
Te i l e u n s e r e r B e v ö l k e r u n g . A u c h s i e
s e i e n r e f o r m b e r e i t . D o c h m ü ß t e n s i c h

d i e s e R e f o r m e n i m R a h m e n d e r s o z i a ¬

l e n M a r k t w i r t s c h a f t v e r w i r k l i c h e n l a s s e n .

A u c h d i e U n t e r n e h m e r f ü h l t e n s i c h a u f ¬

gerufen, an der Verbesserung der so¬
z i a l e n S i c h e r h e i t m i t z u w i r k e n . D o c h

müßten jene, d ie d ie f re ie Mark tw i r t -

Bundespräsident Dr. Gustav Heinemann
stellte die Ausweitung des Handels als
natür l iches Mi t te l pol i t ischer Entspan¬
nung zwischen Ost und West sowie die
Beziehungen der „EWG der Zehn“ zu
den Entwicklungsländern in den Mittel¬
punkt seiner Ansprache.



G e r r i t K ö r t e

norwegischer Konsul
König Olav von Norwegen hat Herrn Gerrit Körte, Vorstandsmit¬
glied der HDW, in Würdigung der freundschaftlichen Beziehungen
und der Entwick lung des Handels zwischen Norwegen und der
Bundesrepubl ik Deutschland zum Königl ich Norwegischen Wahl¬
k o n s u l e r n a n n t .

Die im königlichen Schloß in Oslo Unterzeichnete und gesiegelte
Bestal lungsurkunde wurde ihm von der Königl ich Norwegischen
Botschaft in Bonn zugleich mit der Mitteilung übersandt, daß die
Bundesregierung das Exequatur erteilt habe.

Konsul Gerr i t Körte ist in seinem Amt als norwegischer Konsul
Nachfolger des am 9. März des vergangenen Jahres verstorbe¬
nen Konsul Adolf Westphal, der dieses Amt fünfzehn Jahre inne
h a t t e .

K o n s u l G e r r i t K ö r t e

HDW auf der
H a n n o v e r - M e s s e

Als im Januar 1940 der damals 37jäh-
r ige gebürt ige Harburger nach sieben¬
jähriger Fahrenszeit als Schiffsingenieur
bei der Hamburg-Süd und mehrjähriger
T ä t i g k e i t a l s A b n a h m e i n g e n i e u r b e i
L loyd ’s Reg is te r o f Sh ipp ing be i den
H o w a l d t s w e r k e n i n H a m b u r g e i n t r a t ,
war Krieg. Die Ende 1938 beschlossene
Errichtung von neuen Werkstätten und
e i n e r M a s c h i n e n f a b r i k a u f d e m R o s s

wurde daher bei gleichzeit iger Umstel¬
lung der Produkt ion ers t 1943 abge¬
schlossen. Und a ls zwei Jahre später
alles in Trümmern lag, gehörte Heinrich
R ö h r s z u d e n M ä n n e r n d e r e r s t e n

S t u n d e d e s W i e d e r a u f b a u s . A m 1 . D e ¬

zember 1945 wurde er Ober ingenieur,
drei Monate später Leiter der Maschi¬
n e n f a b r i k u n d i m O k t o b e r 1 9 4 6 B e t r i e b s ¬
d i r e k t o r .

A n d e r H a n n o v e r - M e s s e , d i e i m A u s ¬

s t e l l u n g s p r o g r a m m d e r H D W i n d e n
vergangenen Jahren nur eine unterge¬
ordne te Ro l le sp ie l te , haben w i r uns
1972 erstmal ig in sehr repräsentat iver
Form beteiligt.

Auf Wunsch der Salzgitter AG, die ihr
ve rs tä rk tes Engagement im Sch i f fbau
gerade auch am Treffpunkt der interna¬
t i o n a l e n W i r t s c h a f t n a c h a u ß e n h i n d o ¬

k u m e n t i e r e n w o l l t e , b o t e n w i r i n d e r

E i n g a n g s h a l l e d e s S a l z g i t t e r - H a u s e s
e i n e n Q u e r s c h n i t t d u r c h u n s e r e S c h i f f ¬

bau- und Komponentenfert igung.

Nach se ine r E rnennung zum Techn i¬
s c h e n D i r e k t o r u n d z u m V o r s t a n d s m i t ¬

gl ied der HWH am 5. Dezember 1950
h a t t e H e i n r i c h R ö h r s w e s e n t l i c h e n A n ¬

teil an der technischen Entwicklung des
etwa zur g le ichen Zei t w ieder aufge¬
n o m m e n e n d e u t s c h e n S c h i f f b a u s . D i e s e

Entwicklung war gekennzeichnet durch
den St ruk tu rwande l in der Fer t igung,
o h n e d e n d i e i n d u s t r i e l l e P r o d u k t i o n
v o n S c h i f f e n h e u t e n i c h t m e h r d e n k b a r

Beispiele für unsere Aktivitäten auf dem
Neubausektor waren die einander ge¬
g e n ü b e r s t e h e n d e n P r ä z i s i o n s m o d e l l e
d e r b e i d e n O C L - C o n t a i n e r s c h i f f e „ D i s ¬

covery Bay" und „Tokyo Bay“, während
die Leistungsfähigkeit der Stahlbauab¬
t e i l u n g d u r c h d a s F u n k t i o n s m o d e l l
e i n e s „ M a g n u s “ - K r a n e s d e m o n s t r i e r t
wurde. Unsere weit gefächerte Kompo¬
nentenfer t igung für den Schi ffbau war
m i t d e n F u n k t i o n s m o d e l l e n m e h r e r e r

Erzeugnisse vertreten: einer SIMPLEX-
COMPACT-Abdichtung der Größe 1000,
e i n e m T U R B U L O - E n t ö l e r u n d e i n e r

kompletten Wellenleitung mit SIMPLEX-
COMPAOT-Abdichtung, SIMPLEX-Trag-
lager, -Schublager und -Schubmesser.

H e i n r i c h R ö h r s

geht von Bord
i s t .

Als Vorstandsmitglied der HDW hat sich
Herr Röhrs der Betreuung unserer Kun¬
den sowie vor allem der Lösung techni¬
scher Aufgaben gewidmet. Er ist dabei
i m m e r a u c h „ e i n M a n n d e s B e t r i e b s “

geblieben, den ihm unterstellten Mitar¬
beitern gleichermaßen vertraut wie Ree¬
d e r n u n d F r e u n d e n i m K r e i s e d e r F a c h ¬
l e u t e .

A m 3 0 . J u n i s c h e i d e t H e r r H e i n r i c h

Röhrs, Vorstandsmitglied unseres Unter¬
nehmens, nach 32 jähr iger Wer f tzuge¬
hör igke i t aus dem akt iven Dienst be i
der HDW aus. Er wird jedoch auch nach
d iesem Ze i tpunk t unserer Wer f t noch
im Rahmen e ines Bera tungsver t rages
v e r b u n d e n b l e i b e n .

4



oben: Die Mitglieder des Wirtschaftsausschus¬
ses des Schleswig-Hols te in ischen Landtages
informieren sich über den Fertigungsablauf im
G r o ß s c h i f f b a u .

Das zwei te Zent rum der HDW-Reprä-
s e n t a n z i n H a n n o v e r w a r i n H a l l e 1 2 ,

e i n e m d e r n e u e n „ E l e k t r o h ä u s e r “ , d e r

e igene Stand der Abte i lung Elektronik
K i e l . N a c h d e m u n s e r e „ E l e k t r o n i k e r “

jahrelang immer nur einige kleinere Ge¬
räte als Gäste im Salzgitter-Haus zei¬
gen konn ten , ha t ten s ie nun end l i ch
erstmalig die Möglichkeit, auf „eigenem
Platz“ das nahezu vol ls tändige Liefer-
und Leistungsprogramm auszustel len -
Fehlerortbest immungsgeräte, Einbrenn-,
Prüf- und Stoßanlagen, Kabel- und Feh¬
lersuchgeräte sowie Meßgeräte für die
D r a h t n a c h r i c h t e n t e c h n i k . I n u n m i t t e l b a ¬

r e r N ä h e d e s S t a n d e s , d e n d i e A b t e i ¬

lung Elektronik auch in den kommen¬
d e n J a h r e n b e l e g e n w i r d , w a r e n i m
F r e i g e l ä n d e a n d e r A u ß e n w a n d d e r
gleichen Halle drei Kabelmeßwagen auf¬
g e f a h r e n , e i n V W, e i n F o r d u n d e i n
M e r c e d e s . D i e s e m i t d e n m o d e r n s t e n

Meßgeräten für den schnellen und wirt¬
schaf t l i chen E insatz be i Störungen in
Energie-, Fernmelde- und Signalkabeln
ausgerüsteten Fahrzeuge unterstr ichen
besonders deutlich die Vielseitigkeit und
die Leistungsfähigkeit unserer Spezial¬
abtei lung.

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

vo rmon t i e r t en , von den Po r ta l k ränen
bewegten und im Dock montierten Groß¬
s e k t i o n e n b e e i n d r u c k t , b e s c h ä f t i g t e n
sich die Parlamentarier gesprächsweise
vor allem mit der Frage der dauerhaf¬
t e n S i c h e r u n g d e r A r b e i t s p l ä t z e d e s
g r ö ß t e n I n d u s t r i e u n t e r n e h m e n s i m
Lande Schleswig-Holstein. Der Inhalt ih¬
rer Gespräche und Beratungen im Ver¬
lauf der dieser Besichtigung folgenden
Sitzung im Sitzungszimmer des Haupt¬
verwaltungsgebäudes bl ieben uns frei¬
lich verborgen.

u n t e n : B e s u c h a u s N a h o s t . A m 2 7 . M ä r z b e ¬

s icht igte Scheich Mohammad Bin Hamad al -
Shargi, der Herrscher des Emirats Fujeira am
Goif von Oman, den Großschi ffbau im Werk
K i e i - G a a r d e n .

D e r B e s u c h d e s E l e k t r o n i k s t a n d e s d u r c h

i n t e r e s s i e r t e F a c h l e u t e w a r a u ß e r o r d e n t ¬

lich rege.

Besuche in Kiel
Am 21. März besichtigten die Mitglieder
d e s W i r t s c h a f t s a u s s c h u s s e s d e s S c h l e s ¬

wig-Hols te in ischen Landtages und der
Kieler Oberbürgermeister Günther Bant-
z e r d i e K i e l e r W e r f t b e t r i e b e d e r H D W.

A n l a ß d e r B e s i c h t i g u n g , s a g t e H a n s
S c h w a l b a c h , d e r V o r s i t z e n d e d e s W i r t ¬

s c h a f t s a u s s c h u s s e s , s e i d i e E n t s c h e i ¬

dung des Landes Sch leswig-Ho ls te in ,
s i c h a n d e r H D W z u b e t e i l i g e n .

Den Einführungsreferaten der Vorstands¬
mitgl ieder Körte und Neitzke über die
wir tschaf t l iche Lage im Wel tsch i f fbau,
d ie Struktur und das Produkt ionspro¬
gramm der HDW, den Fert igungsablauf
i m W e r k K i e l u n d d i e i m Z u s a m m e n ¬

hang mit oer Neuordnung der Besitz¬
v e r h ä l t n i s s e d e r H D W g e p l a n t e n I n ¬
vestitionen in den Hamburger und Kie¬
ler Werken folgte ein Gang durch die
P r o d u k t i o n s s t ä t t e n i m W e r k G a a r d e n

sowie die Besichtigung des am Liege¬
platz 1in Kiel-Dietrichsdorf in der Aus¬
rüstung befindl ichen Conta inersch i f fes
„Liverpool Bay“.

Vom Fert igungsablauf wie von den Di-



A N T R I E B S E N E R G I E
(HINTER GETRIEBE ODER MOTOR)

e n t s t e h t IN GESCHWINDIG¬
K E I T U M G E S E T Z T

ENTSPR. GESAMT¬
W I D E R S TA N D .

e i n

S c h i f f ? L U F T R E I B U N G

(WINDWIDERSTAND)
M E C H A N I S C H E V E R L U S T E

{DRUCKLAGER. WELLEN-
L E I T U N G )

ZAHLG_KEITSWIDER-
S T A N D

{REIBUNGSWIDER¬
STAND PLATTE.
ZÄHER DRUCK WIDERSTAND
FORMWIDERSTANDSANTEIL )

PROPULSIONSVERLUSTE
(PROPELLER)II. Vom Entwurf zur Fertigung

Im letzten Hef t wurde d ie grundsätz¬
l iche Entwurfsproblematik eines Schi f¬
fes angesprochen. Ausgehend von den
Reedereivorste l lungen
Schiffstyp, Tragfähigkeit und Geschwin¬
digkeit wurde die schri t tweise rechne¬
r ische Entwicklung von Länge, Brei te,
Ti e f g a n g , S e l t e n h ö h e , V ö l l i g k e i t u n d
Tragfäh igke i t e r läu ter t . D ie vom Ent¬
w u r f s i n g e n i e u r e i n g e b r a c h t e n E r f a h ¬
rungswerte spielten dabei eine wichtige
R o l l e .

Das Hauptaugenmerk wurde auf die an
das Transportmittel „Schiff“ zu stel len¬
den Gewichts- und Raumforderungen
gelenkt. Schon hierbei zeigten sich viel¬
fältige Verknüpfungen einzelner Ent-
wurfsgrößen.

Die Projektarbeit erschöpft sich jedoch
nicht In der Ermittlung der Schiffsdaten,
s o n d e r n d i e e i n m a l d u r c h d i e A b m e s ¬

sungen festgelegte Schiffshülle muß mit
Technik sowei t aufgefü l l t werden, daß
e n t s p r e c h e n d d e m g e s t e c k t e n E n t ¬
wur fsz ie l e in funk t ions fäh iges Trans¬
portmit tel daraus wird. Sichtbares Er¬
g e b n i s d i e s e r A r b e i t s i n d d a n n d i e
Bauvorschrift, der Generalplan, Festig¬
keitspläne, Einrichtungsskizzen usw.

Wie Im ersten Teil des Berichtes ange¬
deutet, können auch andere Gesichts¬
punkte, wie Antrieb oder Schiffsfestig¬
keit, grundlegende Änderungen der
Hauptabmessungen bewirken.

Die Tatsache, daß e in ige d ieser Pro¬
b l e m e z e i t l i c h n a c h d e n R a u m - u n d G e ¬

wichtsüberlegungen angesprochen wer¬
den, sollte nicht darüber hinwegtäu¬
schen, daß sie in Wirklichkeit während
der Pro jekt ierung para l le l laufen oder
sich zumindest weitgehend überschnei¬
d e n .

W E L L E N W I D E R S TA N D
(WELLENBILDENDER WIDERSTAND
WELLENBRECHENDER WIDERSTAND)h i n s i c h t l i c h

Bild 1: Wo bleibt die Antriebsenergie?

We ise we rden d i e Au fgaben und d i e
Arbei t des Projektbüros durchsicht iger
u n d d i e A b g r e n z u n g e n z u d e n K o n ¬
strukt ionsabtei lungen erkennbar.

wirkt, daß trotz des günstigeren Treib¬
sto ffverbrauchs be i Le is tungen In der
Größenordnung von 30 000 PS Diesel¬
motor und Turbinenanlage etwa gleiche
B e t r i e b s k o s t e n a u f w e i s e n .

E s I s t s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , d a ß i n d i e

Wir tschaf t l ichkei tsüber legungen für d ie
A n t r i e b s a n l a g e a u c h G e s i c h t s p u n k t e
wie Wartung, Reparaturen (Verschleiß),
Au fwand fü r Au tomat i s ie rung , Ausb i l¬
dungsstand des Personals , Kapi ta lko¬
sten usw. eingeschlossen werden müs¬
s e n .

Aufgabe der Werft Ist es, die Reederei
in diesen Fragen zu beraten, ihr ver¬
besser te oder neuentwickel te Anlagen
vorzuschlagen, sie auf Preisvorteile von
Werft-Typanlagen hinzuweisen oder sie
gegebenenfalls von falschen Überle¬
gungen abzubringen.

Ant r iebsanlage

D e r R e e d e r k o m m t i m N o r m a l f a l l m i t

festen Vorstel lungen über die Schi ffs¬
geschw ind igke i t und d ie A r t de r An¬
tr iebsanlage zur Werf t . Wir tschaft l ich¬
k e i t s ü b e r l e g u n g e n u n d a n d e r e G e ¬
sichtspunkte wie Personalbeschaffung,
Bunkermögl ichkel ten, Betr iebserfahrun¬
gen mit vorhandenen Schiffen usw. ha¬
ben in Abhängigkeit vom zu erwarten¬
den Ladungsaufkommen auf der ge¬
planten Route zur Festlegung auf eine
Turbinen- oder Motoranlage geführt.

Grundlage der Wirtschaft l ichkeitsunter¬

suchungen bei Antrlebsanlag|en Ist der
Brennstoffverbrauch, der bei Motoren¬
an lagen be i e twa 165 , be i g röße ren
Turbinenanlagen bei etwa 220 Gramm
pro PS und Stunde liegt.

Bei der Fest legung der Maschinenan¬
lage is t das Schi ff a ls geschlossenes
System zu betrachten, da die durch den
S c h i f f s t y p ( Ta n k e r, B u l k c a r r i e r u s w. )
bedingten Hi l fsmaschinen und Einr ich¬
tungen In starkem Maße bei der Wahl
des Hauptantriebes mitbestimmend sein
können. Das völ l ig selbständig arbei¬
tende System „Schiff“ Ist während der
R e i s e o h n e Ve r s o r g u n g v o n a u ß e n .
A l l e V e r b r a u c h s s t o f f e m ü s s e n a l s o i n

ausre ichender Menge mi tge führ t oder
an Bord erzeugt werden. So wird z. B.
d e r e l e k t r i s c h e S t r o m d u r c h G e n e r a ¬

t o r e n , d a s T r i n k - u n d W a s c h w a s s e r

durch die Verdampfung von Seewasser
erzeugt . Da d ie Neubeschaffung aus¬
f a l l e n d e r S y s t e m t e l l e a u f S e e n i c h t

Da Turbinenanlagen mit k leinerer Lei¬
s tung e inen noch höheren Verbrauch
haben, sind heute bei Leistungen
u n t e r h a l b v o n e t w a 2 5 0 0 0 P S f a s t a u s ¬

s c h l i e ß l i c h D i e s e l m o t o r e n z u fi n d e n . J e ¬
d o c h w e r d e n I n z w i s c h e n a u c h D i e s e l ¬

motoren bis zu 40 000 PS Leistung an-
gebo ten be i Le i s tungen b i s zu z . Z .
4000 PS je Zy l inder. Be i Bet r iebsko¬
stenverg le ichen zwischen D iese lmotor
u n d Tu r b i n e n a n l a g e i s t j e d o c h a u c h
d e r V e r b r a u c h d e s t e u r e n S c h m i e r ö l s
b e i m M o t o r z u b e a c h t e n . D i e s e r b e -

Es wird im folgenden auf weitere wich¬
tige Bereiche beim Entwurf eines Schif¬
f e s n ä h e r e i n g e g a n g e n . A u f d i e s e
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e b e n f a l l s a u f e i n e Ve r r i n g e r u n g d e s
W e l l e n w i d e r s t a n d e s .

reich für die Ladung schlecht zu nutzen
ist und man eine kürzere, d. h. billigere
und mit ger ingeren Leistungsver lusten
b e h a f t e t e W e l l e n l e i t u n g e r h ä l t . B e i
Z w e i s c h r a u b e n s c h i f f e n t r e t e n d i e W e l ¬

len le i tungen wegen feh lender Schi f fs¬
b r e i t e h ä u fi g s o w e i t v o r n i n d e n
Schiffskörper ein, daß hinter dem Ma¬
s c h i n e n r a u m n o c h 1 o d e r 2 L a d e r ä u m e

angeordnet werden müssen. Auch be i
k l e i n e r e n S c h i f f e n k a n n f e h l e n d e

Schiffsbrei te zu einer Verlagerung des
M a s c h i n e n r a u m e s n a c h v o r n e f ü h r e n .

Einige Überlegungen zur Zuordnung
d e r w e s e n t l i c h e n M a s c h i n e n g r u p p e n
i n n e r h a l b d e s M a s c h i n e n r a u m e s l a s s e n

sich am besten am Beispiel eines Tur-
b i n e n - T a n k e r s e r l ä u t e r n :

mögl ich ist , muß von jedem Einzeltei l
e i n h o h e s M a ß a n B e t r i e b s s i c h e r h e i t

verlangt werden.
Zur Ermitt lung der Schiffsgeschwindig¬
keit gibt es rechnerische Annäherungs¬
v e r f a h r e n . D a e s a b e r i m m e r n o c h n i c h t

möglich ist, sie auf theoretischem Wege
e x a k t z u b e r e c h n e n , w e r d e n m i t m a ß ¬
s t ä b l i c h e n M o d e l l e n a u s P a r a f fi n o d e r

Holz (b is zu 8 ,0 mLänge) Model lver¬
suche durchgeführ t , deren Ergebnisse
auf das große Schiff umgerechnet wer¬
den (Bild 2). Diese Umrechnung nimmt
ideale Probefahrtsbedingungen an, d. h.
g la t te Außenhau t und P rope l l e robe r¬
fläche, t ie fes s t römungsf re ies , g la t tes
W a s s e r , W i n d s t ä r k e n i c h t ü b e r B e a u ¬

for t 2. Zweck dieser Bedingungen ist ,
n i c h t e r f a ß b a r e E i n fl ü s s e a u f d i e

Sch i f f sgeschwind igke i t auszuscha l ten .
A u f d e r P r o b e f a h r t i s t d i e s e G e s c h w i n ¬

digkeit dann nachzuweisen.

Gegenüber e iner Landan lage müssen
a u f e i n e m S c h i f f a l l e M a s c h i n e n u n t e r

b e d e u t e n d e r s c h w e r t e n B e d i n g u n g e n
a r b e i t e n , w i e z . B . u n t e r w e c h s e l n d e n ,

meist hohen Temperaturen, hoher rela¬
t iver Luft feucht igkei t , salzhal t iger Luft ,
V i b r a t i o n e n , e r h e b l i c h e n S c h i f f s b e w e ¬

gungen und, bei an Deck befindl ichen
Maschinen, sogar unter Seeschlag.

Da der Aus fa l l e ines Aggrega tes d ie
e inwandf re ie Funkt ion oder sogar d ie
Sicherheit des ganzen Systems „Schiff“
gefährden kann, sind al le für die An¬
tr iebs- und Versorgungsanlagen wich¬
t igen H i l f smasch inen und E in r i ch tun¬
g e n a u f g r u n d v o n Vo r s c h r i f t e n d e r
K lass ifika t ionsgese l l scha f ten in zwe i¬
facher Ausführung vorhanden.

Die erste Aufgabe bei der Bearbeitung
v o n A n t r i e b s f r a g e n b e s t e h t f ü r d a s
Pro jek tbüro in der Ermi t t lung der fü r
die gewünschte Geschwindigkeit erfor¬
d e r l i c h e n L e i s t u n g . G l e i c h z e i t i g m u ß
e n t s c h i e d e n w e r d e n , o b d i e s e a u f e i n e n

oder zwei Propeller verteilt werden soll;

Die durch die Antr iebsanlage erzeugte
E n e r g i e w i r d ü b e r d e n P r o p e l l e r i n
Schi ffsgeschwindigkei t umgesetzt (Bi ld
1). Die Reibung des Schiffskörpers im
Wasser und die vom Schiff aufgewor¬
fenen und mi tbewegten Wel len er for¬
dern für eine gewünschte Geschwindig¬
ke i t e ine bes t immte An t r iebs le i s tung .
Natürlich wird man bestrebt sein, diese
f ü r e i n e n g e g e b e n e n S c h i f f s e n t w u r f
m ö g l i c h s t k l e i n z u h a l t e n . D e r R e i ¬
bungswiderstand hängt von der benetz¬
ten Oberfläche ab und läßt sich bei ge¬
gebener Schi f fsgröße kaum beeinflus¬
sen . E ine E influßmög l i chke i t au f den

Geschwind igke i t und zugehör ige Le i¬
stung sind ermittelt. Aus der Propeller¬
r e c h n u n g e r g i b t s i c h e i n P r o p e l l e r ¬
d u r c h m e s s e r . D i e s e r b e s t i m m t z u s a m ¬

m e n m i t d e r A r t d e s S c h r a u b e n b r u n ¬

nens (offen oder geschlossen) die Höhe
der Wel lenlei tung über der Basis. Der
S c h r a u b e n b r u n n e n s e l b s t b e s t i m m t z u ¬
s a m m e n m i t a u s r e i c h e n d e r S t e v e n r o h r ¬

l a g e r u n g u n d g u t e m F e s t i g k e i t s a n ¬
schluß des Hinterschiffes die Lage des
h i n t e r e n M a s c h i n e n r a u m s c h o t t e s . D a

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

so kurz wie mögl ich zu machen, wird
auch d ie Wel len le i tung höchstens d ie
Länge erhalten, die ein Ziehen des letz¬
ten Wel lenstückes (Schwanzwel le) ins
Schiffsinnere zu Reparaturzwecken ge¬
r a d e n o c h e r l a u b t .

Das Antriebsorgan ist im Normalfall der
Propeller. Er setzt das Drehmoment der
Antriebsanlage in Schub um zum Vor¬
t r i e b d e s S c h i f f e s . D i e d a b e i a u f t r e t e n ¬
d e n V e r l u s t e b e m ü h t m a n s i c h d u r c h

einen opt imalen Propel lerentwurf mög¬
lichst klein zu halten. Hierzu ist ein ge¬
naues Abstimmen von Geschwindigkeit,
Leistung und Drehzahl erforderlich. Da¬
durch wird die Drehzahl der Propeller¬
we l le e in w ich t iger En twur fsges ich ts¬
punkt . Beschränkungen des Tie fgangs
o d e r d e r P l a t z v e r h ä l t n i s s e a m U n t e r ¬

setzungsgetriebe schaffen hier Sonder¬
verhä l tn isse , d ie Kompromiß lösungen
nötig machen.

D ie Höhen lage de r We l len le i tung ha t
a u c h e i n e n i n d i r e k t e n E i n fl u ß a u f d i e

Länge des Maschinenraumes. Durch sie
wird die Bauweise der Turbinenanlage
b e s t i m m t , d a b e i n i e d r i g l i e g e n d e r
We l l e de r Haup tkondensa to r vo r de r
Turbine, ..bei hoch liegender Welle un-

Theoretische Berechnungen der Propel¬
lerdaten (Durchmesser, Steigung, Flä¬
che) sind heute in einer für die Praxis
a u s r e i c h e n d e n G e n a u i g k e i t m ö g l i c h .
D i e F o r m d e s U n t e r w a s s e r s c h i f f e s b e ¬

einflußt den Wasserzulauf zum Propel-

Bild 2: Modell im Schleppversuchstank.

Widerstand besteht jedoch in der Form¬
gebung des Unterwasserschi ffes. Eine
möglichst geringe Wellenbildung ist an¬
z u s t r e b e n . D e r w e s e n t l i c h s t e E i n fl u ß ¬

f a k t o r i s t i n d i e s e m P u n k t d i e S c h i f f s -

völligkeit. Sie ist auch noch für andere
Entwur fsges ich tspunk te , w ie Raumin¬
halt, Freibord u. a. von Bedeutung. Die
Ve r w e n d u n g e i n e s B u g w u l s t e s z i e l t

ler und wirkt so di;ekt auf die Propel¬
le rbe rechnung e in . Sch i f f skö rper und
Propel le r können a lso n icht losge lös t
voneinander gesehen werden.
Wendet man s ich der An t r iebsan lage
zu, erhebt sich zunächst die Frage nach
der Lage des Masch inen raumes . Be i
Einschraubern l iegt er heute im allge¬
m e i n e n i m H i n t e r s c h i f f , d a d i e s e r B e ¬

ter der Turbine angeordnet, d ie Bau¬
länge also verringert werden kann.
Z w i s c h e n M a s c h i n e n r a u m u n d L a d e b e ¬

re i ch i s t im No rma l f a l l de r Pumpen -
raum angeordnet . Da d ie Pumpenan¬
tr iebe aus Sicherhei tsgründen im Ma¬
schinenraum angeordnet werden müs¬
sen, läßt sich die Maschinenraumlänge
auch durch die Lage der Antriebswelle



Bild 3/4: Kurzer und langer Maschinenraum.

Be i Moto rsch i f fen ohne Kesse lan lage
wird die elektrische Energie durch Die¬
sel-Generatoren erzeugt und die Hilfs¬
a g g r e g a t e w e r d e n d e m e n t s p r e c h e n d
vo rw iegend e l ek t r i s ch be t r i eben . D ie
Überwachung und te i lwe i se auch d ie
Bedienung der meisten dieser Maschi¬
nengruppen sowie auch die Schaltung
der e lek t r ischen Energ ie , er fo lgen im
Maschinenkontrol l raum. Er sol l te mög¬
l ichst zentral l iegen, um die Kabelzu¬
führungen n ich t unnö t ig lang werden
zu lassen. Die räumliche Anordnung der
einzelnen Hi l fsaggregate zur Hauptan¬
lage muß sinnvol l sein, das bedeutet:
m ö g l i c h s t k u r z e u n d ü b e r s i c h t l i c h e
Rohrleitungen. Dazu muß schon im Pro¬
jektstadium ein Maschinenaufstel lungs¬
plan ausgearbeitet werden, der die we¬
sentl ichen Hauptgruppen räumlich fest¬
legt und der letztl ich darüber Auskunft
geben so l l , ob d ie vorgesehenen Ma-
sch inenraumabmessungen ausre ichen ,
ohne daß zu Gewal t lösungen Zuflucht
genommen werden muß. D ieser P lan
d i e n t a u ß e r d e m d e r u n u m g ä n g l i c h e n
Abstimmung mit den schiffbaulichen Be¬
langen. So müssen im Projektstadium
neben der Maschinenraumgröße beson¬
ders die Auftei lung in Rahmenspanten,
die Decks- und Doppelbodenhöhen so¬
w i e d i e f e s t e n W ä n d e i m M a s c h i n e n ¬

r a u m e t c . v e r e i n b a r t w e r d e n .

h e n , d e n W o h n b e r e i c h n i c h t z u s t ö r e n .

Außerdem ist bei der Kesselaufstellung
d a r a u f z u a c h t e n , d a ß i n s b e s o n d e r e d a s

Getriebe zu Reparatur- und Wartungs¬
zwecken ausgebaut werden kann.

Um die bisher angesprochenen Haupt¬
gruppen schart s ich eine Vielzahl von
N e b e n a g g r e g a t e n , d i e m a n e i n t e i l e n
k a n n i n s o l c h e , d i e z u m B e t r i e b d e r

Antr iebsanlage nöt ig s ind, und in Ag¬
gregate, die zur Aufrechterhaltung des
ü b r i g e n S c h i f f s b e t r i e b e s e r f o r d e r l i c h
s i n d . Z u e r s t e r e n z ä h l e n z . B . d i e G e ¬

bläse für die Verbrennungsluft der Kes¬
se l , ve rsch iedene Küh lwasse rpumpen
mit den zugeordneten Wärmetauschern,
Pumpen für Kesselspeisewasser, Kon¬
densatpumpen, Heizölpumpen usw. Ein
G e n e r a t o r z ä h l t e b e n f a l l s h i e r z u , d a

zum Be t r i eb de r Haup tan t r i ebsan lage
elektrischer Strom benötigt wird.

der Pumpen etwas beeinflussen. E ine
horizontale Zuordnung von Antrieb und
Pumpe erfordert einen etwas längeren
M a s c h i n e n r a u m a l s e i n e v e r t i k a l e A n ¬

triebsachse, bei der die Pumpen in ein
in den Maschinenraum hineinragenden
Recess unter dem Pumpenantrieb ste¬
hen. Bi ld 3zeigt eine Maschinenraum¬
s k i z z e m i t k u r z e r B a u w e i s e , d . h . g e ¬
s c h l o s s e n e r S c h r a u b e n b r u n n e n , K o n ¬
d e n s a t o r u n t e r d e r T u r b i n e u n d v e r ¬

t i k a l e r L a d e p u m p e n b e t r i e b , w ä h r e n d
Bild 4eine lange Bauweise verdeutl icht
m i t o f f e n e m S c h r a u b e n b r u n n e n , K o n ¬
d e n s a t o r v o r d e r T u r b i n e u n d h o r i z o n ¬

ta lem Pumpenant r ieb . E rwähn t se i i n
d iesem Zusammenhang, daß be i Mo¬
torschi ffen die Länge des Maschinen¬
r a u m e s i n e r s t e r L i n i e d u r c h d i e M o t o r ¬

länge festgelegt wird. Die Überlegun¬
gen zur Wellenlei tung sind hierbei die
gleichen.

Die Bedeutung der Lage des Kessels
u n d d a m i t d e s S c h o r n s t e i n s w u r d e

schon kurz gestreift. Aber auch die Zu¬
gänge zum Maschinenraum, die Anord¬
nung des b i s i n den Masch inenraum
führenden Fahrstuhls, der heute bei je¬
dem größeren Schiff zu finden ist, Aus¬
bauwege von Maschinentei len, Haupt¬
l u f t k a n ä l e u s w. m ü s s e n k o o r d i n i e r t w e r ¬

den. Das Ladesys tem wi rd fes tge leg t
und platzmäßig eingeplant. Bei Tankern
werden hierzu im Projektstadium spe¬
zielle Schema-Pläne erstellt, die wegen
ihrer Bedeutung -sie legen den Lade¬
bet r ieb wei tgehend fest —mit zu den
Vertragsunterlagen gehören.

Die Ant r iebsanlage kann n icht losge¬
lös t vom üb r i gen Sch i f f sen twu r f ge¬
sehen werden. D ie v ie l fä l t igen sach¬
lichen Verflechtungen machen vielmehr
eine enge Zusammenarbei t der schi ff -
und masch inenbau l i chen Pro jek tbüros
zwingend notwendig.

F ü r d e n S c h i f f s b e t r i e b s i n d L a d e - u n d

Ballastpumpen, Lenz- und Feuerlösch¬
p u m p e n , F r i s c h w a s s e r e r z e u g e r u n d
D e c k s m a s c h i n e n ( A n k e r - u n d V e r h o l ¬

w inden) no twend ig , zu de ren Be t r i eb
i m a l l g e m e i n e n D a m p f b e n u t z t w i r d ,
ebenso wie zur Erzeugung der elektri¬
schen Energie. Diese dient zum Betrieb
von Rudermaschine, Navigationseinrich¬
tungen, Beleuchtung, Kl ima- und Lüf¬
tungsanlagen etc.

Die Energie, spr ich Dampf-Erzeugung,
erfolgt in der Kesselanlage, die wegen
d e r e r f o r d e r l i c h e n B a u b r e i t e i m K e s s e l ¬

fundament e twas höher, vorzugsweise
ü b e r d e r W e l l e n l e i t u n g a n g e o r d n e t
w i r d . A n d e r e r s e i t s w e r d e n d i e K e s s e l

mög l i chs t we i t h in ten im Masch inen¬
raum aufgestellt, um mit ihren über das
Hauptdeck h inausragenden Baute i len ,
d ie dann in den Schorns te in überge-

Die in Einzelheiten gehende Auslegung
u n d D u r c h k o n s t r u k t i o n d e r A n t r i e b s a n ¬

lage ist nicht mehr Aufgabe des Pro¬
jektbüros. Die dabei auftretenden Pro¬
b leme und ih re Lösungen werden an
a n d e r e r S t e l l e n o c h z u s c h i l d e r n s e i n .
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Fest igkeit

in einem Tanker mit 230 000 tTrag¬
fähigkeit ist die imponierende Menge
v o n 3 0 0 0 0 t S t a h l v e r a r b e i t e t . D a s z u

v e r b a u e n d e S t a h l g e w i c h t i s t f ü r d e n
Schiffsentwurf vorweg möglichst genau
z u e r m i t t e l n .

fest igkei t , Querfest igkei t , Schubkräf te,
To r s i o n s k r ä f t e b e s c h r e i b e n d i e h i e r b e i

auf t re tenden Prob leme, d ie durch d ie
vom Seegang ausgehenden E inflüsse
n i c h t e i n f a c h e r w e r d e n . Z u m a n d e r e n

müssen örtlich Belastungen aufgenom¬
men werden wie sie z. B. bei speziellen
L a d u n g e n w i e C o n t a i n e r n o d e r E r z ,
durch Seeschlag, durch dynamische
Schläge flüssiger Ladung u. a. auftre-
t e n . B e s o n d e r e ö r t l i c h e K r ä f t e s i n d d i e

v ib ra t ionser regenden Krä f te von Pro¬
pel ler, Dieselmotoren und Maschinen¬
aggregaten, die eine geeignete Ausstei¬
fung von Fundamenten, Decks, Schot¬
t e n u s w . e r f o r d e r n .

A b m e s s u n g e n z u b e s t i m m e n u n d i n
Plänen festzuhalten, daß es allen vor¬
hersehbaren Beanspruchungen gewach¬
s e n i s t , d a ß d i e K l a s s i fi k a t i o n s v o r s c h r i f ¬
t e n e r f ü l l t u n d d i e P l ä n e v o n d e r K l a s ¬

sifikat ions-Gesel lschaft genehmigt wer¬
den. (Bild 5) Die Ausarbeitung sektions¬
gerech te r Fer t i gungsze ichnungen aus
den Klassifikationszeichnungen ist dann
vorrangige Aufgabe des Stahl-Konstruk
t i o n s b ü r o s .

A l s d e r S e e s c h i f f b a u n o c h F l a n d w e r k

w a r, l e g t e d e r j e w e i l i g e B a u m e i s t e r
n a c h s e i n e m e r e r b t e n u n d e r w o r b e n e n

Erfahrungsschatz die Anzahl von Span¬
ten, Schotten, Wegern usw., sowie die
jewe i l i gen Ma te r ia labmessungen fes t .
Die größer werdenden Schiffe, die Ein¬
führung des Stahls a ls Werkstoff und
i n s b e s o n d e r e d a s A u f k o m m e n d e s

Schiffsversicherungswesens zwangen
dazu, einhei t l iche Bewertungsmaßstäbe
fü r d ie S icherhe i t und d ie Fes t igke i t
v o n S c h i f f e n z u e n t w i c k e l n . S o e n t s t a n ¬

den im Laufe langjähriger Fortentwick¬
lung die Klassifikat ionsvorschr i f ten als
j ewe i l s hand l i ch ve ra rbe i t e t e r E r f ah¬
rungsschatz von Baute i labmessungen
von Sch i f fen , von denen man wußte ,
daß sie den mannigfachen Beanspru¬
chungen standgehalten haben.

A u c h h e u t e s i n d d i e K l a s s i fi k a t i o n s v o r ¬

s c h r i f t e n G r u n d l a g e j e d e s n e u e n
Schiffsentwurfs. Ihre Abmessungsforde¬
rungen sind inzwischen jedoch weitge¬
hend durch theoret ische Berechnungs¬
v e r f a h r e n u n t e r m a u e r t w o r d e n b z w .

durch Nachrechnungen zu ergänzen.

Da der S tah lp re is e iner der wesent¬
lichen Kostenfaktoren eines Schiffes ist,
k a n n m a n e s s i c h , z u m a l b e i d e n i m ¬

mer größer werdenden Schiffseinheiten
nicht mehr wie früher leisten, mit un¬
nö t i g g roßen S i che rhe i t s f ak to ren be i
der Bautei lbemessung zu arbeiten. So
wird also bei Erfül lung der Klassifika¬
t i o n s v o r s c h r i f t e n , w o r e c h n e r i s c h e r

Nachweis der Flal tbarkeit mögl ich und
ohne Ge fäh rdung de r S i che rhe i t des
Sch i f fes durch führbar i s t , d ie jewe i l s
l e i c h t e r e K o n s t r u k t i o n s a l t e r n a t i v e z u r

A n w e n d u n g k o m m e n . E i n w e i t e r e r ,
ebenfa l ls unter Kostengesichtspunkten
zu sehender Entwurfsgrundsatz ist der
einer fert igungsgerechten Konstrukt ion.
Schon bei der Grundeinteilung (Schotte)
d e s S c h i f f e s i m e r s t e n E n t w u r f s s t a d i u m

werden weitgehend Gesichtspunkte, wie
z. B. verarbei tbare Plat tenlängen und
Sektionsteilung, beachtet.

Zur Beurteilung der Festigkeit muß man
d i e B e l a s t u n g k e n n e n . D e m e n t s p r e ¬
chend sind einmal Fest igkei tsprobleme
z u l ö s e n f ü r B e a n s p r u c h u n g e n d e s
Schi f fskörpers aus se iner E igenschaf t
a l s schw immender Transpo r tbehä l te r,
d. h. bedingt durch die Vertei lung der
Ladung im Schiff und des Auftriebs der
Schiffshülle. Fachausdrücke wie Längs-

Ladesystem und Umschlag

Unter „bordeigenem Ladesystem
s t e h t m a n s ä m t l i c h e t e c h n i s c h e n F l i l f s -

m i t t e l , d i e d a z u d i e n e n , d i e e n t w u r f s ¬

mäßig vorgesehene Ladung an und von
Bord des Schiffes zu geben.

Zunächst ist die Frage zu beantworten,
ob überhaupt ein bordeigenes Ladesy¬
stem notwendig is t . Die Antwort kann

v e r -

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

örtlichen Festigkeit und Fragen der Vi¬
brat ion schon im Projektstadium bear¬
be i te t werden . Be isp ie lswe ise i s t be i
der Einteilung des Deckshauses darauf

Bild 5: Rahmenspanf eines Tankers.ZU achten, daß t ragende Längs- und
Querwände r icht ig angeordnet werden
u n d i n d e n e i n z e l n e n D e c k s ü b e r e i n ¬

ander l iegen, wi l l man Vibrat ionen im
Deckshaus von Anfang an klein halten.
Die Notwendigkeit einer engen Zusam¬
menarbe i t a l le r Pro jek tab te i lungen is t
offensichtl ich. Endziel der Projektarbeit
in der Fest igkei t is t , das Schi ff unter
B e a c h t u n g d e r o b e n e r w ä h n t e n G e ¬
sichtspunkte so weit in seinen Bauteil-

nur vom Reeder gegeben werden und
hängt vom Einsatzgebiet des Schi f fes
a b . A u f d e n m e i s t e n R o u t e n f ü r M a s s e n ¬

güter, sogenannte Bulk-Ladung, existie¬
ren heute landeigene Be- bzw. Entlade¬
einr ichtungen, die bordeigene Vorr ich¬
tungen überflüssig machen. Auch reine
Conta inersch i f fe verkehren häufig au f
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wicht maßgebend für die Konzeption
des gesamten Entwurfs sein.

geeignete Umschlageinrichtungen oder
sie beliefern am Wasser gelegene Fa¬
briken oder Kraftwerke, für die eine ei¬
gene Umschlagvorrichtung nicht renta¬
b e l w ä r e .

Routen, an deren Enden In speziell aus¬
gerüsteten Hafenanlagen umfangreiche
Umschlageinrichtungen bereitstehen.

Nicht unerwähnt b le iben sol len e in ige
in te ressante Sonderen tw ick lungen au f
dem Umschlagsektor, wie beispielsweise
d a s P u m p f ä h i g m a c h e n v o n Z e m e n t
durch Beimengung von Luft oder neuer¬
dings das Pumpen von feingekörntem
Erz durch Beimengung von Wasser, das
später im Laderaum wieder abgesaugt
wird. Der Transport und der Umschlag
von Schwefel in flüssigem Zustand, der
durch Erhitzung erreicht und beibehalten
wird, gehört ebenso dazu wie der von
tiefgekühltem, verflüssigtem Erdgas, das
bei -163°C pumpfähig ist und auch
be i d iesen Tempera turen t ranspor t ie r t
w i r d .

Sind bordeigene Einrichtungen nötig,
t r i f f t man e ine Unterscheidung natur¬
gemäß nach der Ladungsart. Da Ist zu¬
nächst flüssige Ladung, d. h. also das
Tankschi ff zu erwähnen. Die Beladung
erfolgt hierbei meistens durch land-
se i t i ge Umsch lagan lagen , i ndem man
du rch Zw ischenscha l t en von Pumpen
das Erdöl aus großen Sammeltanks In
d a s s c h i f f s e i g e n e Ve r t e i l u n g s s y s t e m
drück t . Zur En t ladung jedoch werden
bordeigene Ladepumpen benöt ig t , de¬
ren Pumpleistung wesentl ich zur Wirt¬
s c h a f t l i c h k e i t e i n e s Ta n k s c h i f f e s b e i ¬

trägt. Bel bis zu 3500 tper Stunde für
e i n e L a d e p u m p e l a s s e n s i c h a u c h
Super tanker (4 Pumpen) In kürzes te r
Ze l t löschen, um ansch l ießend so fo r t
w i e d e r z u e i n e r R e i s e a u s z u l a u f e n .

D e n n Z e l t I s t a u c h i n d e r S c h i f f a h r t

Geld, da Kapi ta l - , Vers icherungs- und
P e r s o n a l k o s t e n a u c h b e i l i e g e n d e m
S c h i f f w e i t e r l a u f e n .

Umsch lagvor r ich tungen im t rad i t ione l¬
l e n S i n n s i n d L a d e b ä u m e u n d K r ä n e

b e i n o r m a l e n F r a c h t s c h i f f e n .

D ie wesent l i chen Warenst röme gehen
auf der Welt von den rohstoffliefernden
Lände rn zu den p roduz ie renden und
von diesen mit den Halb- oder Fertig¬
produkten wieder zu den Rohstoffliefe¬
ranten. Das bedeutet für die Schiffahrt,
daß ein Endhafen jeweils in einem Ent¬
wicklungsland liegt. Da In diesen Häfen
die Bestückung mit Umschlagvorrlchtun-
gen im allgemeinen schlecht ist, müs¬
s e n F r a c h t s c h i f f e a u c h h e u t e f ü r d i e s e

Dienste noch mit bordeigenem Geschirr
a u s g e s t a t t e t s e i n . D i e Tr a g k r a f t v o n
L a d e b ä u m e n l i e g t i m N o r m a l f a l l b e i
5/101 (einfach/doppelt geschoren). Die
Ausführung der Masten und der Kupp¬
lung de r Ladebäume un te r l i eg t e i ne r
großen Vielfalt. Je nach dem vom Ree¬
der angestrebten „Bedienungskomfort “ ,
z . B . „ k e i n V e r s e t z e n d e r L a d e b ä u m e

v o n H a n d “ , s i n d m e h r o d e r w e n i g e r
au fwend ige Windenaufs te l lungen no t¬
wendig. Gekuppelte Bäume lassen sich
inzwischen unter Last wie Kj-äne bewe¬
g e n , o b j e d o c h s o l c h e k o m p l i z i e r t e n
Sys teme oder Bordk räne zur Anwen¬
dung kommen, ist letztlich eine Frage
d e s P r e i s e s .

Derart ige Spezialschi ffe werfen natür¬
lich außer Fragen des Umschlags auch
p ro jek tmäß ig e t l i che Sonderp rob leme
a u f .

D e c k s h a u s

B e s t i m m e n d f ü r d i e G r ö ß e e i n e s D e c k s ¬

hauses ist die von den jeweils zustän¬
digen Behörden geforderte Besatzungs¬
zahl. Maßgebend für den zur Verfügung
stehenden Raum Is t d ie Schi ffsgröße.
Den ca . 36 Mann Besa tzung können
n a t ü r l i c h a u f e i n e m 3 0 0 0 0 0 T o n h e n

Ta n k e r e h e r E i n z e l k a m m e r n , H o b b y ¬
r ä u m e u n d g r o ß e B e w e g u n g s f r e i h e i t
gebo ten werden a l s z . B . au f e inem
5 0 0 0 To n n e n F r a c h t s c h i f f .

Besonders aufwendige Ladesysteme er¬
fordern h ier d ie sogenannten Produk-
tentanker. Diese Schi ffe t ransport ieren
Zwischen- und Endprodukte der Erdöl¬
chemie sowie andere pumpfäh ige Er¬
zeugnisse sofern sie die Tankbeschich¬
tung nicht angreifen. Da mehrere unter¬
schiedliche Sorten gleichzeitig gefahren
und geladen bzw. gelöscht werden, ist
ein komplizierteres Rohrleltungs- und
Pumpsystem als auf einem Rohöltanker
nötig.

Die Anordnung des Deckshauses richtet
sich u. a. nach der Lage des Maschinen¬
raumes; es l ieg t a lso auch mögl ichs t
an Stellen, die für Ladung schlecht zu
n u t z e n s i n d u n d w o d e r L a d e b e t r i e b

möglichst wenig gestört wird.

D i e H ö h e d e s D e c k s h a u s e s d . h . d i e

A n z a h l d e r ü b e r e i n a n d e r l i e g e n d e n
Decks erg ib t s ich aus der benöt ig ten
Wohnfläche, einer vernünft igen Propor¬
t i on i e rung zum üb r i gen Sch i f f s kö rpe r
und aus einer geforderten Mindestsicht¬
weite über den Bug von der Komman¬
d o b r ü c k e a u s .

Teilweise patentrechtlich |geschützte
Ladesysteme fördern die Entwicklung
von A l t e rna t i ven und t r agen dadu rch
noch zur Viel fal t der Erscheinungsfor¬
m e n b e i . E r w ä h n t s e i e n d i e ö f t e r s a n z u ¬

treffenden Sondergeschirre für Schwer¬
gut bis hin zu 300 t, da es viele Häfen
ohne eigene Schwimmkräne ausreichen¬
der Tragkraft auch außerhalb der Ent¬
wicklungsländer gibt.

D i e B u l k - L a d u n g , z u d e r G e t r e i d e ,
Kohle, Erze, heute auch Rohpapier u. a.,
gezählt werden, wurde bereits ange¬
sprochen. Der von Land vorgenommene
Umschlag er fo lgt zumeist mi t Grei fern
bzw. bei Getreide durch Saugheber, die
nach dem Prinzip eines Staubsaugers
a r b e i t e n .

W e n n a u c h d i e M e h r z a h l d e r Ü b e r l e ¬

gungen zum Umschlagprobfem bereits
vom Reeder angestellt werden muß, ist
doch Im Projekt ionsstadium die einmal
gewählte Alternative sinnvoll gewichts-,
platz- und funktionsmäßig einzuplanen.
Beim Tanker ist z. B. auf die r icht ige
Lage und Ausführung der Übergabe¬
s t a t i o n z u a c h t e n , d a m i t d i e L a n d a n ¬

schlüsse ohne Schwierigkeiten herge¬
stel l t werden können. Auch bordeigene
Ladebäume mit Winden gehören dazu
u m d i e A n s c h l u ß s c h l ä u c h e ü b e r n e h m e n
z u k ö n n e n .

Es sind jedoch auch einige spezielle
Schiffe im Einsatz, die eine eigene Ent¬
ladungsvor r ich tung bes i tzen . Es han¬
d e l t e s i c h h i e r b e i f r ü h e r m e i s t e n s u m

unten trichterförmig ausgebildete Lade¬
räume, die durch Schieber das Ladegut
auf ein Förderbandsystem abgaben, das
die Ladung an Land schaffte. Heute wer¬
den meistens bordeigene, auf Schienen
längsschiff fahrbare Portalgreiferbrücken
oder Greiferkräne bevorzugt, die das
Ladegut aus dem Laderaum direkt an
L a n d h e b e n . B e l k l e i n e r e n S c h i f f e n s i n d

auch verfahrbare, nach dem Eimerbag¬
ger-Pr inz ip arbe i tende Ent ladevor r ich¬
tungen in Betrieb. Es handelt sich hier¬
be i j ewe i l s um En t ladee in r i ch tungen ,
d . h . d i e S c h i f f e l ö s c h e n I n H ä f e n o h n e

Die angestrebte Grundkonzept ion einer
Trennung der reinen Wohnbereiche vom
W i r t s c h a f t s - u n d F r e i z e i t b e r e i c h l ä ß t s i c h

auf großen Schiffen recht gut durchfüh¬
ren. Bei kleineren Einheiten sind Über¬
schneidungen n icht immer zu vermei¬
den. Ziel einer solchen Trennung Ist es,
einen ruhigeren Wohnbereich zu schaf¬
fen. Vorratsräume, Küche, Messen und
H o b b y r ä u m e a u f d e n u n t e r e n D e c k s
w i r k e n a l s G e r ä u s c h d ä m m u n g g e g e n
d e n M a s c h i n e n r a u m .Besonders schwerwiegend ist der Ein¬

fluß der Ladesysteme auf die Projekt¬
arbeit bei Spezialschiffen. Ihre Anlagen
k ö n n e n h i n s i c h t l i c h P l a t z b e d a r f u n d G e -

Die innere Einteilung des Deckshauses
wird best immt durch das vorgegebene
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M a n n s c h a f t s d e c k O f fi z i e r s d e c k Schiffsführung

u n d a u c h w ä h r e n d d e r B a u z e i t Ä n d e -

rungs- und Ergänzungswünsche auftre-
t en , d i e kos tenmäß ig nu r k l a r abge -
grenz t und abgerechnet werden kön¬
n e n , w e n n e i n e a u s f ü h r l i c h e d e m V e r ¬

kaufspre is zugrunde l iegende Bauvor¬
schr i f t vo rhanden Is t . Im Pro jek tbüro
w i r d s o m i t a u c h f ü r d a s D e c k s h a u s

w e s e n t l i c h e Vo r a r b e i t g e l e i s t e t , d i e
durch die spätere Ausarbeitung Im De¬
t a i l i n d e n K o n s t r u k t i o n s b ü r o s i h r e n o t ¬

wendige Ergänzung finden muß.

Ras te r de r Längs - und Querspan ten .
Auf die Bedeutung einer sinnvollen An¬
o r d n u n g v o n t r a g e n d e n W ä n d e n z u r
Vermeidung übermäßiger Vibration wur¬
de bereits hingewiesen. Bel der weite¬
ren Ausarbe i tung s ind Ges ichtspunkte
einer funktionellen Zuordnung von Räu¬
m e n u n d e i n e r a t i o n e l l e B a u w e i s e m a ß ¬

gebend . So i s t au f s i nnvo l l e Zuo rd¬
n u n g d e r P r o v i a n t s t o r e s u n d K ü h l ¬
räume zur Küche , der Küche zu den
Messen bzw. Pantries und auf gute Zu¬
gänglichkeit der Proviantstores von au¬
ßen zu achten, um Arbeitswege kurz zu
h a l t e n . I n d e n W o h n d e c k s s o l l t e n s a n i ¬

t ä r e R ä u m e ü b e r e i n a n d e r o d e r s o n s t

günst ig zueinander l iegen, so daß ein
einfaches und mögl ichst kurzes Rohr¬
system möglich wird.

Auch auf die In der Schiffahrt gewach¬
sene Trad i t i on i n de r Bewer tung de r
Räume Ist bei der Projektierung Rück¬
s i c h t z u n e h m e n . N a c h I h r n i m m t d i e

Rangordnung von unten nach oben, von
i n n e n n a c h a u ß e n u n d v o n h i n t e n n a c h
v o r n e z u .

Wichtige, auch durch Vorschriften gere¬
ge l te En twur f sübe r legungen bez iehen
sich auf die Anordnung der Rettungs¬
boote und die Zuordnung der übr igen
Rettungsmittel zu den Wohn- und Auf¬
enthaltsbereichen der Besatzung.

Der Standard der Einrichtung des Decks¬
hauses wird in der Vertragsbauvorschrift
bis ins Detail festgehalten. Weil gerade
hier die subjekt ive Beurtei lung einzel¬
ner Reedereien eine große Rolle spielt

r üs tungs f r agen das P rob lem und d i e
Arbeit im Detail, also bei den Konstruk¬
tionsbüros, liegt, soll hierauf später ein¬
gegangen werden.

Der geschilderte Aufgabenumfang eines
Projektbüros nimmt Bezug auf die Orga¬
n i s a t i o n s f o r m u n s e r e r W e r f t . E s w e r d e n

auch andere Aufgabentei lungen prakt i¬
ziert. Die Existenz eines gut besetzten
Pro jek tbü ros ha t s i ch I n den l e t z ten
Jahren jedoch bewährt; seine Notwen¬
digkeit liegt in einer genauen, frühzeiti¬
gen Kostenerfassung des Projektes auf
d e r B a s i s e i n e s a u s f ü h r l i c h e n t e c h n i ¬

schen Entwurfes begründet.

Die Zeiten, wo mit Hilfe einiger Rechen¬
schieberstellungen und durch Um krat¬
zen von P länen gebau te r Sch i f fe e in
neues Projekt abgegeben und bei der
Preisfindung große Reserven eingebaut
werden konnten, sind seit langem vor¬
b e i . E r s t e r e s v e r b i e t e t s i c h d u r c h d i e

schnel le technische Weiterentwicklung,
l e t z t e r e s d u r c h d i e v e r s c h ä r f t e K o n k u r ¬

r e n z a u f d e m W e l t m a r k t .

Es Ist also notwendig, ein Projekt mög¬
l i c h s t a u s f ü h r l i c h a u s z u a r b e i t e n u n d a n ¬

hand d ieser Unter lagen vorzukalku l ie¬
ren. Ein Schiff, das heute in Auftrag ge¬
geben wird, kann meistens erst In 2-3
Jahren gebaut bzw. abgeliefert werden.
Die Ze i tspanne zwischen Auf t rag und
Ab l ie fe rung se tz t s i ch zusammen aus
einem für die konstruktive und planeri¬
sche Vorarbeit (einschließlich Fertigung
größere r Zu l ie fe r te i l e du rch Un te r l i e¬
feranten) notwendigen technischen Vor-

Aufgaben der Projektbüros

In den vorhergehenden Kapiteln wurde
einiges über die Arbeit In den Projekt¬
b ü r o s u n s e r e r W e r f t g e s a g t . D a b e i
konnte nicht auf Einzelheiten eingegan¬
gen werden, wenn auch einige spezielle
Überlegungen am Beispiel der Schiffs¬
hauptabmessungen etwas ausführ l icher
aufgezeigt wurden. Es versteht sich von
selbst , daß z. B. d ie opt imale Ausle¬
gung des Wärmekreislaufes einer Tur¬
binenanlage oder d ie Dimensionierung
von Bauteilen für ein großes Container¬
schiff ein ähnlich aufwendiges Vorgehen
er forder t . Andere Bere iche, w ie z . B .
d ie Decksausrüs tung (Anker - , Verho l -
und Ladewinden, Poller, Klüsen, Luken
usw.), Beschichtung, Lüftung und Klima,
E l e k t r o t e c h n i k a n B o r d o d e r d i e E i n r i c h ¬

tung des Deckshauses wurden nicht an¬
gesp rochen , obwoh l auch h ie r f ü r de r
maßgebliche Rahmen durch Erarbeitung
einer Bauvorschrift in der Projektabtei¬
lung abgesteckt wird. Da bei vielen Aus-
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Bild 7: Schema der Bearbeitung eines Objek¬
tes im Projektionsbüro.

W E R F TR E E D E R E I

ANGEB OTSAUSARBEITUNG

STANDARDTYP-] SPEZIELLES
S C H I F F A N - P R O J E K T
B I E T E N A U S A R B E I T E N

BEDARFSFESTLEGUNG:
SCHIFFSTYP, GRÖnE,
GESCHWINDIGKEIT,
E V T M A S C H I N E N T Y P schiffen, deren technische Basisunterla¬

gen bereits fertig vorliegen, ist er natür¬
lich geringer als für ein Schiff, das von
Anfang an für einen Reeder maßge¬
schneidert werden soll. Zur Erarbeitung
neuer technischer Unter lagen, wie s ie
zu Vertragsverhandlungen und zur an¬
sch l ießenden Wei terbearbe i tung durch
d ie Kons t ruk t ionsbüros benöt ig t wer¬
den, sind etwa 3bis 4Monate erforder¬
l i c h . H i n z u k o m m e n b i s z u m V e r t r a g s ¬

a b s c h l u ß n o c h 6 b i s 8 M o n a t e i n d e n e n

Einzelhei ten, Änderungs- und Sonder¬
wünsche mi t der Reedere i ausgehan¬
delt werden und in denen vom Projekt¬
bü ro na tü r l i ch nu r noch ge legen t l i ch
A r b e i t e n z u l e i s t e n s i n d .

IT

I
PROJEKTBEARBEITUNG :
HAUPTABMESSUNGEN,
L E I S T U N G S B E D A R F,
PROJEKT GENERALPLAN,
KURZ-BAUVORSCHRIFT,
KALKULATION, VOR¬
KLÄRUNG FESTIGKEIT

ANFRAGE

1
A N G E B O T ( B A S I S )

TECHN. DATEN UND UNTER¬
LAGEN :GENERALPLAN,
KURZ- BAUVORSCHRIFT.
PREIS, LIEFERTERMIN

ANGEBOTS¬
AUSWERTUNG

I
A U S A R B E I T U N G

AUSFÜHRLICHE BAU-
V 0 R S C H R I F T, K L A S S I F 1 -
KATIO.NSPL. (GENEHMIGT)

Die techn ische Entwick lung im Deta i l
bleibt ebensowenig stehen wie die Ent¬
wicklung ganzer Schiffstypen oder neuer
Grundkonzeptionen von Maschinenanla¬
gen. Das Au fkommen des Conta iner¬
transportes und der Schutenträgerschiffe
und die Entwicklung von Gasturbinen¬
oder Kernreaktor-Anlagen seien hier als
Beispiel erwähnt.

Das Projektbüro muß sich also über die
neuesten Entwicklungstendenzen in der
Weltschiffahrt informieren und gegebe¬
nenfalls auch ohne direkte Anfrage ei¬
n e s R e e d e r s i n d i e Z u k u n f t w e i s e n d e

Vo r a r b e i t e n l e i s t e n u m d e n A n s c h l u ß z u

halten und bei plötzlicher Aktualität mit
vorn zu liegen. Dazu gehört auch, daß
das Pro jek tbüro se lbs t au f der Wer f t
n i c h t i s o l i e r t d a s t e h t , s o n d e r n v o n a n ¬

deren Abteilungen Rückmeldungen über
neueste interne Entwicklungen oder über
Erfahrungen mit gebauten Schiffen er¬
h ä l t .

V E R T R A G S ¬
V E R H A N D L U N G E N

VORVERTRAG

-TECHN. VERHANDLUNG. Z U S AT Z F O R D E R U N G E N
IN BAUVORSCHRIFT E IN¬
A R B E I T E N O D E R A D D E N ¬
D U M E R S T E L L E N ,

K O S T E N B E W E RT U N G

R E E D E R E I - W E R F T
ZUR KLÄRUNG DES
T E C H N I S C H E N
L I E F E R U M FA N G E S

I
TECHN VERTRAGSUNTER -TECHN. VERTRAGS¬

U N T E R L A G E N
AUS WERTEN

L A G E N A U S A R B E I T E N :
VERTRAGS-BAUVDRSCHRIFT
V E R T R A G S - G E N E R A L P L A N

B A U V E R T R A G

U N T E R Z E I C H N U N G

B E S T E L L U N G D E R
L A N G F R I S T I G E N
Z U L I E F E R U N G E N Die angesprochene Deta i len tw ick lung

w i r d v o m R e e d e r u n d v o n d e r W e r f t

selbst vorangetr ieben. Die Reedereien
beeinflussen z. B. wegen ihrer Schwie¬
r igke i ten in de r Persona lbescha f fung
weitgehend den immer höher werden¬
den Einr ichtungsstandard im Wohnbe-
r e i c h o d e r d e n G r a d d e r A u t o m a t i o n

der Maschinenanlage, den Umfang von
Navigationshilfsmitteln oder den Einsatz
von Computern an Bord.

I
OBJEKT-ÜBERGABE AN
DIE KONSTRUKTIONSBÜ¬

ROS

lauf, aus dem auf der Werft jeweils vor¬
handenen Auftragspolster und aus der
reinen Bauzeit. Durch diese Langfristig¬
keit (Preis- und Lohnsteigerungen) er¬
geben sich schwer erfaßbare Unsicher¬
he i t en f ü r den Sch i f f sp re i s . Au f das
P r o b l e m n i c h t k a l k u l i e r b a r e r K o s t e n r i s i ¬

ken bei Neuentwicklungen sei in die¬
sem Zusammenhang hingewiesen.

Da zu jedem technischen Projekt eine
Kostenkalkulat ion gehört , d ie das An¬
g e b o t a n d e n R e e d e r e r s t m ö g l i c h
m a c h t , i s t d i e K a l k u l a t i o n e i n w e s e n t ¬

l icher Bestandte i l der Pro jektbearbei¬
t u n g .

Eine wichtige Aufgabe der technischen
Pro jek tab te i lungen i s t in d iesem Zu¬
sammenhang der Projektkalkulation, sich
rechtzei t ig durch Anfragen bei wicht i¬
gen Unter l ieferanten Preisangebote zu
v e r s c h a f f e n .

Der von der Projektabtei lung bis zum
Absch luß des Bauver t rages benö t ig te
Z e i t b e d a r f r i c h t e t s i c h i n e r s t e r L i n i e

nach dem Umfang des zu bearbeiten¬
den Projektes. Bei standardisierten Typ-

D ie Wer f t i s t bemüh t un te r Wahrung
f o r t s c h r i t t l i c h e r F u n k t i o n s w e i s e n b e i B e ¬

achtung a l le r S icherhe i tser fordern isse
möglichst kostengünstige Detailkonstruk¬
t i o n e n z u e n t w i c k e l n . U n t e r d i e s e m G e ¬

sichtspunkt ist vor allem auch die Arbeit
d e r K o n s t r u k t i o n s b ü r o s z u s e h e n , ü b e r
d i e d e m n ä c h s t b e r i c h t e t w e r d e n s o l l .

M a n f r e d F e h r
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OCC erhielt Großauftrag:
H a l b t a u c h e n d e B o h r i n s e l f ü r d i e

Transocean Driiiing Company Limited

Die erreichbare Bohrtiefe beträgt 6000 m
b e i W a s s e r t i e f e n b i s z u 1 8 0 m . D u r c h

dynamische Positionierung ist es jedoch
möglich, auch bei noch größeren Was¬
s e r t i e f e n z u b o h r e n . W ä h r e n d d e s B o h ¬

r e n s s c h w i m m t d i e I n s e l a u f i h r e n v i e r

S tab l l i s le rungssäu len , wobe i s i ch der
Hauptrumpf ca. 9maus dem Wasser
heb t . Absenken und Anheben e r f o l g t
d u r c h F l u t e n b z w. L e n z e n d e r A u f t r i e b s ¬

körper.

D i e I n s e l e r h ä l t k l i m a t i s i e r t e U n t e r k ü n f t e

für 82 Mann, ein Hospital mit zwei Bet¬
ten, Kombüse, Messe, Erho lungsraum
u n d B ü r o s . G a n z a c h t e r n b e fi n d e t s i c h

ein Hubschrauberlandeplatz.

W ä h r e n d d e r S c h l e p p f a h r t w i r d d e r
Rumpf abgesenkt, die Schwimmkörper
hochgezogen, und zwar die Selten¬
schwimmkörper bis etwa 1mFrelbord-
höhe, so daß sie eine ausgezeichnete

Die Transocean Dr i l l ing Company L i¬
m i t e d e r t e i l t e d e m v o n d e n F i r m e n 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 A G u n d U l ¬

r i c h H a r m s G m b H & C o g e b i l d e t e n
Offshore Constructlon Consortium (OCC)
einen Großauftrag. Es handelt sich um
d e n B a u e i n e r h a l b t a u c h e n d e n m o b i l e n
B o h r i n s e l . S i e w i r d I m W e r k F i n k e n w e r ¬

der der HDW gebaut und soll den Na¬
men „Transocean 3“ erhalten. Die Ab¬
lieferung ist für Juli 1973 vorgesehen.

v o m Tr a n s w o r i d M a r i n e E n g i n e e r i n g
D e p a r t m e n t e n t w o r f e n w o r d e n , e i n e r
hunder tprozent igen Tochtergese l lschaf t
der McGee Corporation, Oklahoma City.
D e r H a u p t t e i l d e r B o h r i n s e l I s t e i n
sch i f f s f ö rm ige r Rump f von 152 ,52 m
Länge, 17,68 mBreite und 13,00 mSel¬
tenhöhe. Er hat zwei Beinführungen, je
e i n e v o r n u n d a c h t e r n . Z w e i w e i t e r e

B e i n f ü h r u n g e n b e fi n d e n s i c h a n d e n
E n d e n e i n e s i n s g e s a m t 9 6 m b r e i t e n
Querauslegers, der mit dem Rumpftei l
d i e F o r m e i n e s K r e u z e s b i l d e t . D i e

Beinführungen enthal ten die v ier Sta¬
b i l i s i e r u n g s s ä u l e n , d i e 4 2 , 3 0 m l a n g
sind. Ihr Durchmesser beträgt 10,20 m.
A n i h r e m u n t e r e n E n d e b e fi n d e n s i c h

Auftriebskörper von ca. 33 mLänge,
17,7 mBreite und 4,5 mHöhe.
Gebohrt wird durch eine Öffnung Im
Schnittpunkt Rumpf -Ausleger, wo sich
ein Bohrturm von 45 mHöhe befindet .

Die speziell für Bohrungen in der Nord¬
s e e b e s t i m m t e B o h r i n s e l I s t e i n „ H a l b ¬

taucher“, d. h., daß die Bohrungen von
der schwimmenden Insel aus durchge¬
führ t werden. D ie Bohr inse l läßt s ich
schleppen wie ein Schiff. Vom Entwurf
her ist sie der „Transworid 61“ ähnlich,
die bereits vor der südafrikanischen Kü¬
ste und In der Nordsee mit Erfolg ein¬
gesetzt worden ist. Beide Typen sind
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Stabilität des Fahrzeuges im Schlepp
b e w i r k e n .

M e h r ü b e r d i e s e s h o c h i n t e r e s s a n t e P r o ¬

jekt bringen wir im nächsten Heft.

Rechts: Magnuskräne von Ulrich Harms bringen einen Pylon und Brücken¬
teile der von der Brückenbaufirma Noell &Co. in Würzburg und Salzgitter
vorgefertigten, auf unserem Finkenwerder Werftgelände fertiggebauten
neuen Kattwyk-Brücke nach der Baustelle. Der in den Kränen hängende
Pylon ist 76 mhoch und wiegt ca. 420 t.
Die Kattwyk-Brücke, der zweite Brückenschlag im Hamburger Süderelbe-
gebiet, wird etwa 3km südlich der Köhlbrandbrückenbaustelle errichtet und
soll noch in diesem Jahr fertig werden.

B i ld oben : So ähn l i ch w ie d iese Bohr inse l
„ T r a n s w o r i d 6 1 “ w i r d a u c h u n s e r e B o h r i n s e l
a u s s e h e n .
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ISO beginnt mit der Herausgabe internationaler Normen
Im Jahre 1970 wurde vom Council der internationalen Normung entschieden, daß
mit der Umstei iung auf „ISO-NORMEN*‘ begonnen werden soi l te, d. h. die Ver¬
öffentlichung der bisherigen „ISO-EMPFEHLUNGEN" wird mit Einführung der in-
ternationaien Normen aufhören bzw. eingestelit.

Die Änderung der diesbzügiichen Artikel der ISO-Verfassug wurde im Juni 1971
v e r a b s c h i e d e t .

Die hierauf angekündigte Veröffeniichung der ersten ISO-NORMEN und NORMEN-
Entwürfe im Normenanzeiger der DIN-Mi t te i lungen vom Apr i l 1972 is t nunmehr
eingetroffen. In dem folgenden Bericht ist die Bedeutung der auf uns zukommen¬
den „ In te rna t iona len Normung“ in e iner a l lgeme in ve rs tänd l i chen Kurz fassung
dargestel l t .

6 . N e b e n I S O - N o r m e n I s t d i e A u s a r b e i ¬

tung von ISO-Fachber ichten vorge¬
s e h e n . F ü r d i e A u s a r b e i t u n g d e r
letzteren ergibt sich ein Beschleuni¬
gungs fak to r, denn na tü r l i ch lassen
s i c h d e r a r t i g e B e r i c h t e - a u c h a l s
Z w i s c h e n b e r i c h t e - n o c h s c h n e l l e r

und leichter aufstellen als ISO-Emp-
f e h l u n g e n , u n d s i e k ö n n e n g u t e
Grundlagen für nationale Norm-Ent¬
w ü r f e w e r d e n .

In der ISO-Satzung war seit jeher die
Mögl ichkei t der Aufste l lung Internat io¬
naler Normen vorgesehen; d ie prakt i¬
sche Durchführung war b isher jedoch
immer an de r Fo rde rung gesche i te r t ,
daß derar t ige Normen e inst immig von
allen Mitgl iedskörperschaften angenom¬
m e n w e r d e n m ü s s e n .

Mit dem Anfang des Jahres 1972 taucht
e i n n e u e r N a m e i n d e r i n t e r n a t i o n a l e n

Normung auf: „ I n t e r n a t i o n a l e N o r m
I S O “ , d i e a b J a n u a r 1 9 7 2 v o m I S O -
Zent ra lsekretar la t herausgegeben wi rd
u n d g e g e n ü b e r d e r v e r t r a u t e n I S O -
Empfehlung ein neues „Gesicht“ hat.

rekte Wirkung). Es war deshalb nicht
einzusehen, warum sie nicht gleich
als ISO-Normen erscheinen sol l ten,
o h n e e r s t i n d e n e i n z e l n e n L ä n d e r n

i n n a t i o n a l e N o r m e n ü b e r f ü h r t w e r ¬

den zu müssen (Zeitverlust, unwirt¬
schaftliche Parallelarbeit)^

2. Die ISO bearbeitet auch Gebiete, die
nur einen engeren Kreis von Spe¬
zialisten bzw. Spezialfirmen Interes¬
sieren, z. B. Prüfverfahren für Che¬
mikalien, Lieferbedingungen für Kork
usw. (Empfehlungen mi t sehr k le i¬
ner Reichweite). Es lohnt sich des¬
halb nicht, derartige Empfehlungen
in nationale Normen zu überführen.
Sie sollen vielmehr gleich als Inter¬
nationale Normen erscheinen.

3. Manche ISO-Empfehlungen -z. B.
über d ie Lagerung von Bananen -
interessieren nur wenige Staaten.
A u c h i n d i e s e m F a l l e v e r z i c h t e n
viele Länder auf ihre Übernahme In
na t i ona le Normen und würden d ie
ISO-Norm direkt als nationale Norm
anerkennen. So könnten, um be im
Beispiel zu bleiben, die Importeure
v o n B a n a n e n d i r e k t a u f d i e I S O -
Norm zurückgreifen.

4. In den Entwicklungsländern werden
Überlegungen angestellt. Normen
beim Aufbau der Industrie einzuset¬
zen. Es wäre für die Länder prakti¬
scher, nicht erst eigene Normen¬
werke erstellen zu müssen, sondern
sich gleich der ISO-Norrt ien bedie¬
n e n z u k ö n n e n .

5. Bei der Erarbeitung von ISO-Emp¬
fehlungen werden of t , b loß um die
D iskuss ion zu beenden , unbe f r i e¬
digende Kompromisse geschlossen,
weil es „nur“ Empfehlungen sind,
die bei der Übernahme In das natio¬
nale Normenwerk beliebig geändert
w e r d e n k ö n n e n . D u r c h d i e V o r s t e l ¬

lung, daß das Ergebnis der Bera¬
tung gleich eine Internationale Norm
wird, werden die Verhandlungen an
Ernst und Gewicht gewinnen.

Nach zeitweise schwierigen Verhandlun¬
gen bil l igten ISO-Rat und ISO-General-
versammlung im September 1971 in An-
kara^) grundsätzlich die Veröffentlichung
v o n a u f d e r B a s i s v o n M e h r h e i t s b e ¬

s c h l ü s s e n e r a r b e i t e t e n I n t e r n a t i o n a l e n
N o r m e n . I m L a u f e d e s J a h r e s 1 9 7 1 w u r ¬

den dann d ie er forder l ichen Änderun¬
gen in der Sa tzung und den Ver fah¬
rensregeln der ISO verabschiedet.

Seit einiger Zelt wurden am Export in¬
teressierte und weltweit fert igende Fir¬
men sowie auch die Regierungen mehr
und meh r au f d i e ISO-Emp feh lungen
a u f m e r k s a m . I n d e n l e t z t e n v i e r J a h r e n

schnell te die Produktion der ISO-Emp¬
f e h l u n g e n - n i c h t z u l e t z t d a n k e i n e r
b e s c h l e u n i g t e n B e a r b e i t u n g i m I S O -
Z e n t r a l s e k r e t a r i a t — g e w a l t i g I n d i e
Höhe (1971 : 285 ISO-Empfeh lungen) .
Die k le inen Indust r ie länder, vor a l lem
aber d ie En tw ick lungs länder, konn ten
bei der Überführung der ISO-Empfeh¬
lungen in nat ionale Normen mit dieser
jährlichen Flut nicht mehr Schritt halten.
Immer mehr für die Wirtschaft wichtige
w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e E n t w i c k l u n ¬

gen fanden Eingang in die ISO-Empfeh¬
lungen, d ie übera l l —ebenso w ie d ie
D I N - N o r m e n I n D e u t s c h l a n d

durch ihr „Gewicht“ anerkannt werden.
Es war desha lb nur log isch, daß der
DNA, nach Bera tung m i t den an de r
weltweiten Normung interessierten Krei¬
sen , be i de r ISO den An t rag s te l l t e ,
ISO-Normen herauszugeben.

M i t d e m 1 . J a n u a r 1 9 7 2 w i r d n u n m e h r

die Herausgabe von ISO-Empfehlungen
eingeste l l t . S ta t t dessen veröffent l i ch t
d ie ISO d ie Ergebn isse ih re r techn i¬
schen Arbeit als „Internationale Normen
ISO“ (International Standard ISO; Nor¬
me Internationale ISO).

Zur Verabschiedung einer ISO-Empfeh-
lung war die Zustimmung von 60 %der
abstimmenden Mitgliedskörperschaften
notwendig . Der ISO-Rat besch loß auf
seiner letzten Sitzung im September
1971^), daß eine Internationale Norm in
Zukunft als angenommen gilt, wenn
m i n d e s t e n s 7 5 % d e r a b s t i m m e n d e n
Mitgliedskörperschaften ihr zugestimmt
h a b e n . D a d u r c h s o l l d e m i n t e r n a t i o ¬

n a l e n N o r m u n g s g e d a n k e n n o c h m e h r
Gewicht verschafft und die Einführung
der weltweiten Normungsergebnisse in
d i e P r a x i s e r l e i c h t e r t w e r d e n .

a l l e i n

Folgende Überlegungen wurden dabei
zugrunde gelegt:

1. ISO-Empfehlungen sind nur als Un¬
terlage für die Erarbeitung nationa¬
ler Normen gedacht, d. h. sie sollen
n i c h t d i r e k t f ü r d e n i n t e r n a t i o n a l e n

V e r k e h r v o n F i r m a z u F i r m a d i e n e n

( I nd i r ek te W i r kung ) . Ve rsch iedene
ISO-Empfeh lungen aber, vor a l lem
so lche von g rund legender Bedeu¬
t u n g ( E m p f e h l u n g e n m i t g r o ß e r
Reichwei te) , haben s ich a l lmähl ich
so durchgesetzt, daß sie neben den
n a t i o n a l e n N o r m e n I h r e v e r b i n d e n d e

Funktion Im Welthandel ausüben (di-

N e b e n d e n I S O - N o r m e n w e r d e n i n Z u ¬

kunft auch „ISO-Fachberichte“ (ISO
Te c h n i c a l R e p o r t s ; R a p p o r t s Te c h n l -
q u e s I S O ) h e r a u s g e g e b e n , u n d z w a r
d a n n , w e n n e i n e I S O - A r b e i t n i c h t d i e

erforderl iche Zustimmung als Internatio-

’) siehe DIN-MItt. Bd. 50 (1971) H. 3, S. 97 u. 116
2) Siehe DIN-MItt. Bd. 51 (1972) H. 1, S. 17
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nale Norm erreicht hat, aber eine Un¬
terr ichtung der Öffent l ichkei t über d ie
e r re i ch ten Ergebn isse wünschenswer t
e r s c h e i n t o d e r w e n n d i e I S O - A r b e i t e n

b i s z u r Ve r a b s c h i e d u n g e i n e r I n t e r ¬
nat ionalen Norm s ich länger a ls etwa
d r e i J a h r e h i n z i e h e n .

t e n d i e s e s V e r f a h r e n s w e r d e n z u r Z e i t

noch im ISO-Hauptausschuß beraten.
F ü r D e u t s c h l a n d h a t d a s P r ä s i d i u m d e s

DNA bezüglich der Internationalen Nor¬
men bere i ts 1970 fo lgenden Beschluß
gefaßt:

Entscheidung hierüber tr i ff t der zu¬
ständige Fachnormenausschuß.

Voraussetzung, daß eine CEN- oder
ISO-Norm ohne Überarbeitung in
d a s D e u t s c h e N o r m e n w e r k ü b e r ¬

n o m m e n w i r d , i s t , d a ß d i e s e v o r h e r

ebenfal ls demselben Einspruchsver¬
f a h r e n u n t e r w o r f e n w o r d e n i s t w i e
d i e D I N - N o r m e n u n d d a ß s i e d u r c h

die Normenprüfstel le im Namen des
P r ä s i d i u m s d e s D N A i n d a s D e u t ¬
s c h e N o r m e n w e r k ü b e r n o m m e n w i r d .

D ie Normenprü fs te l le kann in so l¬
chen Fä l len , wenn no twend ig , von
den Regeln der Norm DIN 820 ab¬
w e i c h e n .

Die Überführung der CEN- oder ISO-
Normen kann ohne Verzögerung nur
d a n n s i c h e r g e s t e l l t w e r d e n , w e n n
jede Internationale und Europäische
N o r m i n d e m s e l b e n A u s s c h u ß b e ¬

h a n d e l t w i r d , d e r a u c h d i e n a t i o n a l e
N o r m v e r a b s c h i e d e t . I n Z u k u n f t s o l l

d e s h a l b v e r m i e d e n w e r d e n , i m D e u t ¬

schen Normenausschuß Spiegelaus¬
s c h ü s s e z u r i n t e r n a t i o n a l e n A r b e i t

z u b i l d e n , d i e n u r f ü r d i e i n t e r n a t i o ¬

nale Arbeit zuständig sind.“

„ B e i V o r l i e g e n e i n e r C E N - N o r m
(Europäischen Norm), der Deutsch¬
l a n d z u g e s t i m m t h a t , w i r d d i e s e
ohne Überarbeitung in das Deutsche
N o r m e n w e r k m i t e n t s p r e c h e n d e m
V e r m e r k ü b e r n o m m e n . W e n n e i n e

ISO-Norm (Internationale Norm) vor¬
l i eg t , de r Deu tsch land zuges t immt
hat, kann diese entweder ohne Über¬
arbeitung in das Deutsche Normen¬
werk m i t en tsp rechendem Vermerk
übernommen werden, oder es kann,
ähnlich wie bei den bisherigen ISO-
Empfeh lungen , da raus e ine Deu t¬
s c h e N o r m e r a r b e i t e t w e r d e n . D i e

Aus den derzeit igen ISO-Empfehlungen
w e r d e n n i c h t a u t o m a t i s c h I n t e r n a t i o ¬
n a l e N o r m e n . D i e R i c h t l i n i e n f ü r d i e

t e c h n i s c h e A r b e i t d e r I S O s a h e n e i n e

Überarbeitung der ISO-Empfehlungen
i m A b s t a n d v o n f ü n f J a h r e n v o r . F l i e r b e i

f ä l l t i n Z u k u n f t i n d e n Te c h n i s c h e n K o ¬

mitees die Entscheidung, ob die ISO-
Empfehlung in eine Internationale Norm
umgewandelt wird oder nicht. Der ISO-
Rat empfah l den TCs e ine mög l i chs t
rasche Überarbeitung ihrer ISO-Empfeh¬
lungen mi t dem Z ie l der F ierausgabe
a l s I n t e r n a t i o n a l e N o r m e n . E i n z e l h e i -

Folgende neue Begriffe werden den Benutzern von ISO-Unterlagen
in Zukunft begegnen:

E : I n t e r n a t i o n a l S t a n d a r d

F : N o r m e I n t e r n a t i o n a l e

D : I n t e r n a t i o n a l e N o r m

ISO 1234 ... (Titel)

D ie in te rna t iona le Verflech tungen von
W i r t s c h a f t u n d T e c h n i k m a c h e n e i n e

supranationale Normung zum Gebot der
S t u n d e . E s i s t z u e r w a r t e n , d a ß d i e I n ¬
t e r n a t i o n a l e n N o r m e n d e r I S O i n n o c h

g rößerem Maß a ls b i sher den Z ie len
d e r I S O d i e n e n w e r d e n , „ d e n i n t e r n a ¬
t i o n a l e n A u s t a u s c h v o n G ü t e r n u n d

D i e n s t l e i s t u n g e n z u e r l e i c h t e r n u n d
e i n e Z u s a m m e n a r b e i t a u f i n t e l l e k t u e l ¬

l em , w i ssenscha f t l i chem, t echno log i¬
s c h e m u n d w i r t s c h a f t l i c h e m G e b i e t z u

e n t w i c k e l n “ .

Abkürzung im Text: ISO 1234

E : D r a f t I n t e r n a t i o n a l S t a n d a r d

F: Projet de Norme Internationale
D : I n t e r n a t i o n a l e r N o r m - E n t w u r f

ISO/DIS 1234 . . . (Ti te l )

Abkürzung im Text: ISO/DIS 1234

E: ISO Technical Report
F: Rapport Technique ISO
D : I S O - F a c h b e r i c h t

ISO/TR 1234 . . . (Ti te l )

R . M . G u t t m a n nAbkürzung im Text: ISO/TR 1234

„Liverpool Bay“ auf Probefahrt

«C

i/..-



■Ä.

C o n t a i n e r s c h i f f e i n H a m b u r g u n d K i e l
Das umseitige Bild zeigt die in Kiel ge¬
baute „Liverpool Bay“ elbabwärts fah¬
rend. Das obige Bild zeigt deren Schwe¬
s t e r s c h i f f , B a u - N r . 2 8 , a u f d e r G r o ß h e l ¬

l ing im Bet r ieb F inkenwerder. Rechts
oben ist die „Kowloon Bay“ in Kiel zu
sehen und ih re Tau fpa t i n , d ie Ga t t i n
des Vorstandsvorsitzenden der Barclays
Bank Ltd. London, Sir John Thomson.
F ü n f C o n t a i n e r s c h i f f e w e r d e n w i r d a ¬
m i t i n K ü r z e f ü r d i e O v e r s e a s C o n t a i n e r

Limited (OCL) gebaut haben —über die
b e r e i t s s e i t l ä n g e r e m i n w e l t w e i t e r
F a h r t b e fi n d l i c h e „ To k y o B a y “ h a b e n
wir ja schon ausführlich berichtet.

!

N
I

M m m
W i e s o e i n h o c h t e c h n i s i e r t e s S c h i f f v o n

innen aussieht, davon gibt die neben¬
stehende Abbildung einen Eindruck.
Die Bilder rechts unten zeigen nun be¬
r e i t s d i e F o r t s c h r i t t e a m e r s t e n C o n ¬

ta inerschi ff e ines neuen Großauf t rags.
D a s S c h i f f w i r d u n t e r d e r B a u - N r . 4 3

a l s e r s t e s e i n e r S e r i e v o n d r e i 5 8 0 0 0 -

BRT-Schi f fen in K ie l gebaut . Auf t rag¬
geber ist die Ben Line Containers Ltd.
(BLC). Auch die Schiffe der BLC sind,
w i e d i e d e r O C L , f ü r d e n F e r n o s t d i e n s t
b e s t i m m t .

A u f t e c h n i s c h e E i n z e l h e i t e n d i e s e r
n e u e n S e r i e w e r d e n w i r i m n ä c h s t e n

H e f t z u r ü c k k o m m e n .





Patho-physiologische und psychologische Beobachtungen
des Schiffsarztes Jean-Baptiste-Henri Savigny
beim Schiffbruch der Fregatte L A M E D U S E

v o n H a n s S c h a d e w a l d t

Im vorletzten Heft (4/71 S. 31) erwähnte Prof. Dr. Schadewaldt im Zusammenhang mit Nottallsituationen an Bord die für die
Wissenschaft so wertvolle Studie des Schiffsarztes J. B. H. Savigny, der das Verhalten Schiffbrüchiger in einer verzweifel¬
ten Situation mit bewundernswerter Objektivität festgehalten hatte. Da uns das große Thema „Überleben auf See“ unter
jedem denkbaren Aspekt interessiert und immer wieder beschäftigen soll, wollen wir heute In etwas gekürzter Form die nach¬
folgende Studie bringen, die sich aus medizinischer Sicht mit Savignys Aufzeichnungen befaßt.
Das behandelte Thema ist zudem vor nicht langer Zeit auch in einem anderen Zusammenhang Gesprächsthema gewesen. Man
wird sich des Skandals der geplatzten Uraufführungen von H. W. Henzes „Floß der Medusa“ Anfang Dezember 1968 erinnern.
Die Veranstaltung war zuende bevor der erste Ton erklang -weil sich die Mitwirkenden dagegen wehrten, daß eine künstleri¬
sche Veranstaltung zu einer fragwürdigen politischen Demonstration degradiert würde. Die Sache endete mit Tumult.
Nun Ist dies eigentlich eine viel zu grauenvolle Geschichte, als daß man sie überhaupt, -in welcher Kunstform auch immer -
wieder aufwärmen müßte. Doch wenn, —dieses dann mit verfälschenden polit isierenden Akzenten zu tun, bis hin zu jenen
an den Haaren herbeigezogenen Parallelen zur Gegenwart mit Guevara-Plakat und roter Fahne, das verdiente kaum einen an¬
deren Ausgang.
Man kann der Tragödie, die sich da vor 156 Jahren in tropischer Hitze auf See abspielte, heute nur in einer Form gerecht wer¬
den: in der Form nüchterner wissenschaftlicher Sachlichkeit. Nicht oft genug und nicht eindringlich genug kann uns bewußt ge¬
macht werden, was schon Savigny erkannt und deutiich zum Ausdruck gebracht hatte: „L’energie morale est bien plus neces-
saire que la force physique“, die moralische Kraft ist zum Überleben von größerer Bedeutung als die körperliche. c l .
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Bei der Eröffnung des Par iser „Salon
d e p e i n t u r e “ , d e r o f fi z i e l l e n g r o ß e n
französischen Kunstausstellung, am 25.
August 1819 kam es zu einem Skandal.
Dort hatte der bisher wenig bekannte
Maler Theodore Gericault (1791-1824)
ein Monumentalgemälde von 35 qm
Größe (4,91 qm x7,16 m!) ausgestellt,
das den harmlosen Ti te l „Schi ffbruch¬
szene“ t rug und jedem Besucher des
L o u v r e b e k a n n t s e i n d ü r f t e . J e d e r B e ¬

trachter wußte damals indes, daß es sich
bei der dramatischen Darstellung in ro¬
m a n t i s c h - n a t u r a l i s t i s c h e r M a n i e r u m e i n

Ereignis handelte, das Stadtgespräch in
Paris war, den Schiffbruch der Fregatte
„ L a M e d u s e “ v o r d e r a f r i k a n i s c h e n
Westküste im Jahre 1816, oder vielmehr
den Augenblick, als die nach 13tägigem
T r e i b e n a u f d e m s ü d l i c h e n N o r d a t l a n t i k

völlig verzweifelnden 15 letzten Überle¬
benden des „Floßes der Medusa“, so der
spätere offiziel le Titel des Werkes, die
re t tende Br igg „L’Argus“ am Hor izon t
sichteten.^)

füh r te I hn spez ie l l zum S tud ium des
M e e r e s n a c h L e H a v r e . Z u s a m m e n m i t

e i n e m g e r e t t e t e n S c h i f f s z i m m e r m a n n
rekonstruierte er sogar das Floß, und
s o I s t i n d e r T a t s e i n G e m ä l d e a u f

Grund seiner monatelangen Einfühlung
i n d i e s c h r e c k l i c h e S i t u a t i o n d e r S c h i f f ¬

brüch igen ents tanden. Und doch, w ie
s e h r h e b t s i c h d e r b i s a u f e i n z e l n e P a s ¬

sagen relativ kühle Bericht des Schiffs¬
arztes von der Darstel lung des Malers
ab, der eben doch nicht selbst bei der
Katastrophe dabeigewesen war. Beide,
G e r i c a u l t m i t s e i n e m G e m ä l d e u n d S a -

vigny mit seinem Bericht, hatten dabei
nur Ärger mit der Regierung, die unter
a l l e n U m s t ä n d e n d i e s e n S c h i f f b r u c h v e r ¬

tuschen wol l te, war doch der Marine¬
m i n i s t e r s e l b s t f ü r d i e A u s w a h l d e r w e i t ¬

gehend unfähigen Offiziere verantwort¬
lich gewesen.

Sav igny nahm am 5 . Ma i 1817 nach
mancher le i Verd ruß se inen Absch ied ;
er hatte als „Chirurgien de la marine de
3. classe“ zuerst unter Napoleon, dann
unter Lou is XVI I I . se i t dem 15. Apr i l
1811 redlich seinem Vaterlande gedient.
Doch war er nun frei, seinen Bericht zu¬
sammen mit den traurigen Erfahrungen
seines Leidensgenossen Correard 1817
In monographischer Form, erweitert um
manche Anklage gegen die unfähige Re¬
gierung, im Druck erscheinen zu lassen.
I n P a r i s r i ß m a n s i c h f ö r m l i c h u m d i e ¬

ses Buch, und schon e in Jahr später
e r s c h i e n

la Meduse“ in zweiter Auflage, der 1821
eine dritte und die unserer Darstellung
zugrunde liegende vollständigste mit Li¬
thographien auch von Ger icaul t se lbst
geschmückte vierte Auflage folgte. Auch
h o l l ä n d i s c h e u n d d e u t s c h e Ü b e r s e t z u n ¬

gen schlossen sich an.

Beides, Bild und Buch, wurden nun in
F r a n k r e i c h z u e i n e m P o l i t i k u m e r s t e n

Ranges. Die Liberalen sahen darin eine
moral ische Verurtei lung der herrschen¬
den royalistischen Schicht, die Konser¬
vativen eine Verunglimpfung des Bour¬
bonenkön ig tums . Be ides dü r f te Ma le r
w ie Sch r i f t s te l l e r f e rnge legen haben .
B e i d e w o l l t e n w o h l i n e r s t e r L i n i e d o ¬

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

situation des Menschen par excellence
i n B i l d u n d W o r t f e s t h a l t e n . U n t e r d i e ¬

s e m G e s i c h t s w i n k e l i s t e s a u c h h e u t e

noch in teressant , s ich mi t dem ärz t¬
lichen Bericht Savignys über den Schiff¬
bruch der „Meduse“ zu befassen.

Ein Wort zur Vorgeschichte des Schiff¬
bruches. Während der Napoleonlschen
K r i e g e h a t t e E n g l a n d d i e b i s h e r i g e n
französischen Niederlassungen Im Se¬
negal besetzt. Der Wiener Kongreß gab
d iese Frankre ich zurück, und so be¬
schloß die königl iche Regierung, einen

G o u v e r n e u r m i t e i n e m D e t a c h e m e n t S o l ¬

daten, die frei l ich zumeist aus Bagno-
S t r ä fl i n g e n r e k r u t i e r t w u r d e n , s o w i e
Lehrer, Priester, Ingenieure, auch einen
Marinearzt, eben Savigny, und Bauern
u n d A r b e i t e r m i t e i n e m G e s c h w a d e r v o n
v i e r S c h i f f e n n a c h W e s t a f r i k a z u s e n ¬

den, um wieder von den französischen
Stützpunkten Besi tz zu ergrei fen. Das
G e s c h w a d e r s t a c h m i t c a . 6 0 0 M a n n a m

17. Juni 1816 von der Reede der „I le
d ’ A i x “ b e i R o c h e f o r t I n S e e . D e r K o m ¬

mandan t de r „Meduse“ war 1791 a l s
Leutnant z. S. bei Beginn der Revolu¬
t ion emigr iert und unter Napoleon zu¬
rückgekehrt. Er war dann ausschließlich
in Landstellungen (als Zollbeamter) be¬
schäf t ig t , e rh ie l t jedoch Im Zuge der
Wiedergutmachung unter den Bourbo¬
nen das Kommando über die Fregatte.

S c h o n k u r z n a c h d e r A u s r e i s e w u r d e n

die mangelnden seemännischen Fähig¬
kei ten des Geschwaderchefs offenbar,
was zu einer erhebl ichen Verst immung
u n t e r d e n S c h i f f s o f fi z i e r e n f ü h r t e . W e ¬

der konnte der Verband befehlsgemäß
zusammengehal ten werden, noch wur¬
den die befohlenen Kurse eingehalten.
Einen ganzen Tag lang suchte man am
27. Juni Madeira. Infolge des Gibraltar¬
s t r o m e s w a r m a n c a . 1 0 5 S e e m e i l e n

ö s t l i c h v e r s e t z t w o r d e n . A m A b e n d d e s

30. Juni kam Teneriffa In Sicht, man lief
gut 8Knoten. Am 1. Jul i s ichtete man
das Kap Bojador und die Saharaküste,
d o c h d a n n w i d e r s e t z t e s i c h d e r u n e r f a h ¬

rene Kommandant dem Rat einiger see¬
befahrener Offiziere, die einen weiteren
Abstand von der gefährlichen Küste for¬
der ten. Er s teuer te nach Umschi f fung
des Cap blanc mit Südkurs offensicht¬
l ich direkt in die berücht igte d’Arguln-
B a n k h i n e i n .

Am 13. September 1816 hatte Gericault
in e iner Par iser Zei tung den erschüt¬
ternden Bericht eines der Überlebenden
dieser Tragödie, des Marinearztes Jean-
Baptiste-Henri Savigny (1793—1843) ge¬
lesen, der während seiner Heimreise von
A f r i k a n a c h F r a n k r e i c h e i n k r i t i s c h e s E x ¬

pose seiner Erlebnisse als einer der we¬
n igen Gere t te ten der Ka tas t rophe fü r
d a s M a r i n e m i n i s t e r i u m v e r f a ß t u n d e s

diesem am 11. September nach seinem
E i n t r e f f e n i n P a r i s ü b e r g e b e n h a t t e .
Durch undurchsichtige Quellen gelangte
de r Be r i ch t , e i ne Ank lage gegen d ie
Schiffsführung der „Meduse“, aber auch
gegen das damalige reaktionäre Bour¬
bonenregime Ludwig XVIII. (1755—1824),
o h n e W i s s e n u n d W i l l e n d e s A u t o r s i n

die Öffentlichkeit und erregte ein unge¬
h e u r e s A u f s e h e n . G e r i c a u l t w a r v o n d i e ¬

sem Erlebnisbericht so gefesselt, daß er
sofort Kontakt mit Savigny und einem
anderen Überlebenden der Katastrophe,
dem Heeres ingen ieur A lexandre Cor¬
reard, aufnahm und vom Frühjahr 1818
b i s S o m m e r 1 8 1 9 a n s e i n e m ü b e r d i m e n ¬

s i o n a l e n B i l d a r b e i t e t e .

N a u f r a g e d e l a f r e g a t e

D a s S c h i f f s t r a n d e t e a m 2 . J u l i u m
1 5 . 1 5 U h r a u f P o s i t i o n 1 9 ° 3 6 ' N u n d
16° 45' W.

Verschiedene Versuche, das Schiff frei¬
zubekommen, scheiterten, und so ent¬
s c h l o ß m a n s i c h a m 3 . J u l i i n A n ¬

betracht der Tatsache, daß nur sechs,
zum Teil schon morsche Rettungsboote
an Bord waren, die keineswegs die 365
Mann starke Besatzung hätten auf neh¬
men können, ein Floß zu konstruieren,
d a s f ü r 2 0 0 P e r s o n e n P l a t z h a b e n s o l l t e .

D ieses 20 mlange und 7mbre i te Ret¬
tungsmittel war aus Rahen, Stengen und
sonstigen Spieren zusammengebastelt
worden und war gänzlich unzureichend
für die ihm zugedachte Belastung.

Zahlre iche Studien zeugen von seiner
Sorgfalt. Er verschmähte es sogar nicht,
in das nahe gelegene Höpital Beaujon
zu gehen und dort die Physiognomien
von Sterbenden zu studieren, um sei¬
nem Kunstwerk das größtmögliche Maß
v o n R e a l i s m u s z u v e r l e i h e n . E i n e R e i s e

Man beabs i ch t i g te , den Groß te i l de r
Soldaten auf dem Floß unterzubringen,
dor t auch, sozusagen a ls Depot , Le¬
bensmittel und Wasservorräte zu lagern
und das manövr ie run fäh ige F loß von

’ ) Wi r b rach ten e ine Reproduk t ion des Ge-
m ä i d e s a u s d e m L o u v r e b e r e i t s i n e i n e m a n ¬

deren Zusammenhang; s iehe Hef t 4 /70 . D ie
obige Abbiidung zeigt die Revoite der Matro¬
sen nach der Studie im Fogg-Museum, Cam¬
bridge (USA).
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unter der Last seiner Passagiere nun
b i s z u 1 m i n s W a s s e r e i n t a u c h t e , s o
d a ß a i i e s b i s z u m G ü r t e i i m S e e w a s s e r

stand, war ein Aspirant de 1. Ciasse,
der dazu noch infolge einer schweren
K o n t u s i o n d e s S c h i e n b e i n s s i c h k a u m

bewegen konnte und dem das Seewas¬
s e r b e i s e i n e n o f f e n e n W u n d e n s c h w e r

zusetzte. So war die Kommandogewait
i m G r u n d e d e n b e i d e n N i c h t n a u t i k e r n ,

dem Schi ffsarzt Savigny und dem In-
genieur-geographe Correard zutei l ge¬
worden, die ihre Aufgabe unter den ge¬
gebenen Umständen so gut wie mög¬
l i c h l ö s t e n .

O B S E R V A T I O N Sr

V

S U R L E S

EFFEIS DE LA FAEVI ET DE LA SOIF
d j < ; , i .

Kprouvces aprts Je naufrâ  de Ja frugale du Roi la
Meduse e« iö16; '

. . . I

T H E S E

Presentre et soutenue äla Faeuhe de Medecine de Paris,
le 26 mai i8i8, pour oblenir le grade de Docteur em
medecine,

Auf dem 140 qm großen Floß drängten
s ich 152 Mann ; fü r j eden dü r f te nu r
etwa 0,8 qm Raum gewesen sein. Es
war also unmöglich, sich auch nur zu
setzen, die Schiffbrüchigen waren zu¬
sammengep fe r ch t w ie d i e Bück l i nge .
Man war noch guten Mutes, glaubte man
doch noch bis zum Abend dieses Tages
d a s r e t t e n d e U f e r e r r e i c h e n z u k ö n n e n .

Es ze ig te s i ch aber, daß d ie vö l l i ge
Überlastung des Floßes mit zum schreck¬
l i c h e n E n d e d e r m e i s t e n s e i n e r I n s a s ¬

sen führen sol l te . Die Vorbere i tungen
w a r e n d e n k b a r u n g e n ü g e n d . E s w a r
nicht daran gedacht worden, einen Mast
a u f z u r i c h t e n

wurde ein Oberbramsegel von Bord der
F rega t te gewor fen , das a l s No tsege l
d i e n t e — e s g a b k e i n e n K o m p a ß a n
B o r d , k e i n e n w a s s e r d i c h t e n K o f f e r , i n
d e m W a f f e n o d e r M u n i t i o n h ä t t e n e i n ¬

gelagert werden können, keine Riemen,
keine Werkzeuge, und auch die Wasser-
und Lebensmit te lversorgung war völ l ig
u n g e n ü g e n d . S e c h s We i n - u n d z w e i
Wasserfässer waren alles, was man mit¬
f ü h r t e .

r * B j E A R - B A P Ti $ Te - H E V R i ' S AV I G I T Y, d e R o c h e f o r t ,

Departement de la Chtranl« inHrienr«;

t

Ex-Cbinirgien de 1« Marine.

Le Premierdgoiate dot £tre an homme eenSVent, ladoalev
centople le moi faamein, et eoncentre loaleenoe tffecliontyM.
noas-mtmea. PrtiT (de Lyon ),, Diaconrt lor Ii donleî

e r s t i n l e t z t e r M i n u t e
A P A R I S ,

D E L ’ I M P R I M E R I E D E D I D O T J E Ü N B ,
littprlWttar de I« FteulU de me de« HefoiM-SorlmttiM» ■.* i3#

t S i 8 >

den anderen Ret tungsmit te ln, wie der
Scha luppe und den be iden g röße ren
Jollen, die mit Segeln ausgerüstet wa¬
ren, in Schlepp zu nehmen, um die ca.
4 0 M e i l e n e n t f e r n t e K ü s t e z u e r r e i c h e n .

Vo n d o r t w o l l t e m a n a m S t r a n d i n F o r m

einer Expedi t ion zur nächstge legenen
Nieder lassung St. Louis an der Mün¬
dung des Senegalflusses Vordringen. Es
schien also keine unmittelbare größere
G e f a h r z u b e s t e h e n .

s t a n d e n , e r s c h o l l u m 7 U h r d a s K o m ¬

m a n d o , „ R e t t e s i c h , w e r k a n n ! “ N u n
h e r r s c h t e v o l l e n d s e i n D u r c h e i n a n d e r .

Mehlfässer wurden ins Wasser gewor¬
fen, Wasserfässer e ingeschlagen. Be¬
sonnene versuch ten wen igs tens noch
d e n S c h i f f s z w i e b a c k i n w a s s e r f e s t e F ä s ¬

ser zu packen, doch konnte dieser nicht
mehr au f das F loß gebrach t werden.
A u f d i e s e m b e f a n d e n s i c h i n z w i s c h e n

nur einige Weinfässer, ein kleines Faß
m i t S c h i f f s z w i e b a c k u n d z w e i W a s s e r ¬

fässer. Im größten Ret tungsboot fand
d e r G o u v e r n e u r m i t s e i n e r F a m i l i e Z u ¬
fl u c h t . D e r K o m m a n d a n t k ü m m e r t e s i c h

nicht mehr um die Ausschiffung, son¬
d e r n n a h m i n e i n e r d e r J o l l e n P l a t z .

Entgegen jeder Marinetradi t ion ver l ieß
e r s e i n S c h i f f , a l s s i c h n o c h ü b e r 8 0
M a n n a n B o r d b e f a n d e n . E r h ä t t e n a ¬
t ü r l i c h d a s K o m m a n d o a u f d e m F l o ß

übernehmen müssen, auf dem 151 Ma¬
t r o s e n , S o l d a t e n u n d F u n k t i o n ä r e s o ¬
w i e e i n e C a n t i n i e r e P l a t z f a n d e n . D e r

einzige Seeoffizier und damit Komman¬
dant dieses dicht besetzten Floßes, das

Die vö l l i ge Desorgan isa t ion der Re t¬
t u n g s m a ß n a h m e n w i r d a u c h d a d u r c h
unterstrichen, daß weder die Rettungs¬
b o o t e v o l l b e s e t z t w a r e n , n o c h a l l e B e ¬

satzungsmitglieder von Bord gingen. 80
blieben zurück, von ihnen konnten dank
der Initiative des Leutnants z. S. Espiaux
63 mit einigen Wasserkannen und einer
A n z a h l W e i n fl a s c h e n v o n e i n e r S c h a ¬

luppe aufgenommen werden. Die ver¬
zweifelten Schiffbrüchigen machten sich
jedoch sogleich über den Wein her, so
d a ß d e r L e u t n a n t s i c h b a l d e i n e r v o l l ¬

t r u n k e n e n S o l d a t e s k a g e g e n ü b e r s a h
und später auch auf diesem Boot der
F l ü s s i g k e i t s m a n g e l a l l e n s c h w e r z u
s c h a f f e n m a c h t e . 1 7 S e e l e u t e w o l l t e n

d i e „ M e d u s e “ a u f k e i n e n F a l l v e r l a s ¬

sen. 12 bauten später ein kleines Floß,
d a ß o f f e n s i c h t l i c h a n d e r a f r i k a n i s c h e n

K ü s t e s t r a n d e t e . A l l e I n s a s s e n k a m e n

u m . E i n w e i t e r e r S e e m a n n v e r s u c h t e i n

e i n e m H ü h n e r s t a l l d i e r e t t e n d e K ü s t e

z u e r r e i c h e n , e r v e r s a n k n o c h i n d e r

A m 5 . J u l i k a m n o c h e i n m a l d i e H o f f ¬

nung auf, die Fregatte flott zu bekom¬
men. In der Tat ge lang es , s ie e twa
200 mvoraus zu bewegen, doch dann
saß sie endgültig fest.

Die Aufgabe des Schiffes wurde defini¬
tiv für den nächsten Tag beschlossen,
als in der Nacht zum 6. Juli ein heftiges
Unwetter ausbrach. Zu der Bedrohung
d u r c h d i e S e e k a m n o c h e i n e R e v o l t e

der aus Sträflingen rekrutierten Solda¬
t e n , d i e b e f ü r c h t e t e n , v o n d e n S e e l e u ¬
t e n v e r l a s s e n z u w e r d e n . A l s a m M o r ¬

g e n d e s 6 . J u l i 2 , 7 0 m Wa s s e r i m S c h i f f
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Nähe der Fregatte. Vier Männer blieben
an Bord, einer starb, drei fanden dort
52 Tage lang genügend Lebensmi t te l
und Wasser, bzw. Alkoholika und wur¬
d e n d a n n v o n d e m i m m e r n o c h s c h w i m ¬

menden Wrack abgeborgen. Es ist in¬
teressant festzustellen, daß sie, solange
ihnen noch Wein als Flüssigkeit zur
Verfügung stand, gut miteinander aus¬
k a m e n . A l s s i e a b e r i h r e n D u r s t m i t

Eau-de-vie sti l len mußten, pervertierten
sie zu Tieren, die sich, viele Tage lang,
jeder in eine Ecke des Schiffes zurück¬
gezogen, mit dem Messer in der Hand
u n u n t e r b r o c h e n m i ß t r a u i s c h b e l a u e r t e n

u n d n u r n a c h t s i m S c h i f f a u f d e r S u c h e
n a c h E ß b a r e m u m h e r s c h l i c h e n . I h r Ü b e r ¬

l e b e n b e w e i s t , d a ß d a s K o m m a n d o
„Rette sich, wer kann“ voreilig gegeben
w o r d e n w a r . W a h r s c h e i n l i c h h ä t t e d e r

Großteil der Besatzung gerettet werden
können, wenn er auf dem Wrack bis zur
Bergung ausgehalten hätte. Eine Scha¬
luppe hätte inzwischen versuchen müs¬
s e n , H i l f e v o m F e s t l a n d h e r b e l z u h o l e n .

sondern z.T. körperlich eher asthenisch
Wirkende. Nachmittags gegen 16 Uhr
glaubte man am Horizont Land zu er¬
k e n n e n , d o c h w a r m a n n u r 5 M e i l e n

vom Wrack freigekommen. Brandungs¬
wellen und eine hellere Verfärbung der
See spiegelte der Besatzung das
nahende Land vor. Man glaubte a l len
E r n s t e s i n d e r N ä h e v o n S t . L o u i s z u
se in .

Etwas trockenes Schießpulver hatte er
zusammen mi t Barge ld und Schmuck,
das man für den Weg nach St. Louis an
Land zu gebrauchen hoffte, hoch oben
am Mast festgebunden. Ersteres sol l te
gegebenenfa l ls a ls Not feuer entzündet
werden. In der Nacht zum 7. Juli, dem
2. Tag auf dem Floß, frischte der Wind
au f , a l l es wurde du rch den Seegang
durchelnandergeschüttelt , einige Fässer
m a c h t e n s i c h l o s u n d r o l l t e n z w i s c h e n

den Beinen der Schiffbrüchigen hin und
her, ernste Ver letzungen setzend. Die
ersten machten nun schlapp, aber wer
sich nicht aufrecht hielt, kam unweiger¬
l i c h u n t e r W a s s e r u n d e r t r a n k o d e r

wurde von den Füßen der übrigen un¬
b a r m h e r z i g e r d r ü c k t , e i n i g e fi e l e n
außenbords. Belm morgendlichen Zähl¬
appe l l f eh l ten be re i t s zwanz ig Mann .

B e m e r k e n s w e r t e r w e i s e m a c h t e s i c h z u ¬

erst der Hunger füh lbar. Savigny l ieß
jedem e ine Ro l l ennummer zukommen
und verteilte den Mehlbrei, der gerade
f ü r e i n e M a h l z e i t r e i c h t e . D i e W e i n r a ¬

tion wurde auf drei Viertel pro Tag fest¬
g e s e t z t . D a s W a s s e r s o l l t e b i s z u l e t z t

aufgespart bleiben. Da der einzige See¬
offizier ausgefal len war, übernahm der
couragierte Savigny auch das seemän¬
n i s c h e K o m m a n d o . E r l i e ß e i n e n N o t ¬

mast errichten und an ihm provisorisch
das Oberbramsegel setzen. Bel Sonnen¬
untergang sprach er den Schiffbrüchi¬
gen Gebete vor, die im Chor von allen
w i e d e r h o l t w u r d e n .

Einige lose Weinfässer hatte man zu¬
dem wegen der Gefährdung der Besat¬
zung außenbords werfen müssen. Erste
psychische Verstimmungszustände stell¬
ten sich ein. Zwei Schiffsjungen und ein
Bäcker begingen Suizid, indem sie insW e n d e n w i r u n s n u n a b e r d e m F l o ß z u

u n d v e r f o l g e n w i r d i e s c h r e c k l i c h e
Odyssee der 152 Schiffbrüchigen. Sa¬
vigny bemängelte mit Recht, daß nie¬
m a n d v o r V e r l a s s e n d e s S c h i f f e s d i e

Ge legenhe i t wahrgenommen hat te , so
viel wie möglich von den erreichbaren
L e b e n s m i t t e l n u n d W a s s e r v o r r ä t e n z u

sich zu nehmen. Beim Ablegen wurde
den Schiffbrüchigen zwar noch ein Sack
mit 25 Pfund Schiffszwieback nachge¬
w o r f e n , d o c h fi e l e r I n s M e e r , u n d a l s

er glücklich aufgefischt war, erwies sich,
d a ß d e r I n h a l t n u r n o c h a u s e i n e r m i t

Sa lzwasser get ränkten Mehlpaste be¬
s t a n d .
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Der erste Tag, der 6. Juli 1816, ließ sich
n o c h g a n z f r i e d l i c h a n . B a l d j e d o c h
führte ein folgenschweres Ereignis zur
ersten Erschütterung. Die Schleppleine
zu den Schaluppen brach (oder wurde
gekappt) und die Rettungsboote segel¬
ten davon, angeblich, um schneller Hilfe
h e r b e i r u f e n z u k ö n n e n . D a s F l o ß w a r

sich selbst überlassen. Allgemeine Nie¬
dergesch lagenhe i t mach te s ich b re i t ,
e r s t e W u t a n f ä l l e t r a t e n a u f .
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- /Es zeigt sich auch hier eine in den letz¬

t e n J a h r z e h n t e n v o n a l l e n E x p e r t e n
Immer wieder hervorgehobene Tatsache,
d a ß f e s t e s z u v e r s i c h t l i c h e s A u f t r e t e n d e r

V e r a n t w o r t l i c h e n s c h n e l l s o l c h e S t i m ¬

mungen überwinden he l fen kann, und
Savigny stel l te mit Recht fest, was in
u n s e r e n Ta g e n B o m b a r d u n d L i n d e ¬
mann am eigenen Leibe erlebt hatten,
daß d ie mora l ische Kraf t notwendiger
war als die physische.
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Das aus Planken und Spieren zusammengebaute Floß nach einer Zeichnung von Correard.

Stadt. Savigny sprach von einem „etat
c o m a t e u x “ , d e r b e i e i n e m M a t r o s e n s o ¬

gar so weit führte, daß er in halluzina¬
t o r i s c h e r V e r k e n n u n g s i c h d a r a n
m a c h t e , d e m d a h i n d ö s e n d e n H a u p t ¬
mann Dupont ein Bein abzuschneiden,
i n d e m G l a u b e n , B r o t v o r s i c h z u h a ¬
b e n . D i e s e r b e m e r k t e v e r s t ä n d l i c h e r ¬

w e i s e d a s V o r h a b e n u n d k o n n t e s i c h

g e r a d e n o c h r e t t e n . S a v i g n y s e l b s t
s p ü r t e i n d i e s e m Z u s t a n d ü b e r h a u p t
n i c h t s m e h r v o n S ä b e l h i e b e n , d i e e r b e i
d e r n ä c h t l i c h e n S c h l a c h t e r h a l t e n h a t t e .

An dieser Stelle seiner Schilderung er¬
inner te Sav igny daran , daß dera r t ige
psychot ische Zustände, d ie bevorzugt
in den Äquinoktialgegenden auftreten
w ü r d e n , a u c h s c h o n f r ü h e r d e s ö f t e r e n
b e s c h r i e b e n w o r d e n w ä r e n u n d v o n

dem großen französischen Systematiker
der Medizin Franpois Boissier de Sau¬
vages (1706 bis 1767) 1763 als „Calen-
ture“ unter die „Phreni t is“ eingruppiert
wurden. Diese zuerst von spanischen
S e e f a h r e r n i n s ü d l i c h e n G e w ä s s e r n a l s

„Calentura“ (Kast i l ian isch: F ieber) be-
zeichnete Krankheit mit plötzlichen Ver¬
w i r r t h e i t s z u s t ä n d e n u n d d e r V e r k e n ¬

nung des grünblauen Meeres mit grü¬
nenden Wiesen, Erregtheit und Tropen¬
kollerähnlichen Symptomen wurde zeit¬
weise a ls Sonnenst ich aufgefaßt . Sa¬
v igny bezwe i fe l te d iese These, da e r
das Vorkommen ja gerade in der Nacht
b e o b a c h t e t h a t t e .

Meer sp rangen . Im Lau fe des Tages
mehrten sich die Halluzinationen. Einige
glaubten das rettende Land zu sehen,
andere Segel, und eine allgemeine Un¬
r u h e m a c h t e s i c h b r e i t , d i e m i t d e m

wortlosen Kollaps anderer, die zusam¬
m e n g e s u n k e n e r t r a n k e n , g r a u e n v o l l
k o n t r a s t i e r t e .

h a n d e l t e , d i e u n t e r d e m E i n fl u ß v o n

Alkohol, Hunger, Schlaflosigkeit und der
Trostlosigkeit ihres Schicksals in einen
extremen Erregungszustand geraten wa¬
r e n .

I n t e r e s s a n t i s t , d a ß d i e d a s S e e l e b e n

gewöhnten Mat rosen d ieser reak t i ven
Psychose eher w ide rs tanden , a l s d ie
S o l d a t e n , d i e z u m e r s t e n m a l z u r S e e

fuhren, und es zeigen sich hier interes¬
sante Paral le len zu den Ausführungen
v o n S c h a d e , d e r v o r e i n i g e n J a h r e n
e b e n f a l l s d a r a u f h i n w i e s , d a ß e i n S c h i f f ¬

b r u c h i n F r i e d e n s z e i t e n u n d a u f P a s ¬

sagierschi f fen wesent l ich andere Pro¬
bleme für die meist völlig von der Ka¬
tastrophe Überraschten aufwir f t a ls in
Kriegszeiten, wo jeder stets mit derarti¬
gen Zwischenfällen rechnen muß.

Auch Savigny selbst ist in dieser Nacht
von Halluzinationen geplagt worden. Er
s a h b l ü h e n d e W i e s e n m i t s c h ö n e n W e ¬

sen, die s ich darauf ergingen. Er er¬
kannte jedoch die Gefahr, die im Sich-
gehenlassen lag, erbat etwas Wein und
re t te te s ich dadurch vor der vö l l igen
Gleichgült igkeit .

Der Hunger wurde immer drängender.
A b e n d s e r h o b s i c h d e r i n d i e s e n B r e i ¬

t e n ü b l i c h e N o r d n o r d w e s t w i n d , d o c h

konnte das Floß praktisch nicht manöv¬
r ieren und t r ieb von St römungen und
den vor Senegambien besonders star¬
ken Tagesseew inden und näch t l i chen
Landwinden h i lflos abhäng ig südwär ts
v o r s i c h h i n . D i e s e z w e i t e N a c h t w u r d e

die furchtbarste. Eine grobe See kam
a u f . A l l e s m u ß t e s i c h i n d e r M i t t e d e s

tiefliegenden Floßes zusammendrängen.
D i e S o l d a t e n m a c h t e n s i c h i n i h r e r

zucht losen Verzweiflung an d ie Wein¬
f ä s s e r h e r a n u n d b e t r a n k e n s i c h s i n n ¬

l o s . I m a l k o h o l i s c h e n D e l i r e n t s t a n d n u n

eine al lgemeine Revolte. Die ehemali¬
gen Bagnosträflinge versuchten, die Of¬
fi z i e r e u n d d i e 2 9 M a t r o s e n z u e r m o r ¬

d e n , u n d i n d e r v o n d e n E l e m e n t e n

aufgewühlten Nacht begann ein Kampf
aller gegen alle.

Schließlich gelang es Savigny und sei¬
n e m F r e u n d e C o r r e a r d m i t H i l f e d e r M a ¬

t rosen und e in iger Arbe i ter, des Auf¬
s t a n d e s H e r r z u w e r d e n . E t w a 2 0 B e ¬
s o n n e n e h i e l t e n a l l e a n d e r e n i n S c h a c h .

Man kann sagen, daß es sich bei allen
d i e s e n a n d e r e n u m G e i s t e s v e r w i r r t e

Um so klarer beobachtete er die völlige
Verkennung der Wirkl ichkeit bei ande¬
ren, über die auch Lindemann so pla¬
stisch berichtet hatte. Einige verlangten
Hühnerflügel mit Weißbrot, andere war¬
f e n s i c h i n s M e e r , u m v e r m e i n t l i c h e

Hilfe zu holen, manche glaubten, noch
auf der Fregatte zu sein, andere sahen
i n d e r N a c h t d i e R e e d e e i n e r b l ü h e n d e n

E r f ü h r t e d i e K r a n k h e i t v i e l m e h r a u f e i n e

a n g e b l i c h i n d e n Tr o p e n e i n t r e t e n d e
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Verdünnung des Blutes zurück, das da¬
d u r c h i n v e r s t ä r k t e m M a ß e d e m G e h i r n
z u fl i e ß e n w ü r d e u n d d o r t i m S i n n e

einer Enzephalit is oder Meningitis,
S c h ä d e n s e t z e n k ö n n t e . A b e r a u c h d i e

Ansicht, daß die schlechte Luft in den
Zwischendecks der Sege lsch i f fe da für
verantwortlich sei, konnte Savigny nicht
akzeptieren, befanden sich doch seine
Kranken seit Tagen in der frischen See¬
luft. Andererseits waren in den übrigen
Ret tungsbooten derar t ige Ersche inun¬
gen nicht vorgekommen, es mußte also
a u f d e m F l o ß e i n e s p e z i fi s c h e N o x e
wirksam werden. Dort jedoch fehlte es
an Nahrungsmitteln und Süßwasser. Da¬
mit waren bis auf eine Schaluppe, de¬
r e n W e i n v o r r ä t e v o n d e n S o l d a t e n i n

der ersten Nacht geleert worden waren,
die anderen Rettungsboote besser aus¬
gerüstet. Auf diesem Boot kamen aber
a u c h m e r k w ü r d i g e Wa c h t r ä u m e v o r .

Sav igny ha t e rs tma ls das Augenmerk
au f e i ne nu t r i t i ve Noxe ge lenk t , und
heute glauben wir, daß sich hierunter
durchaus Hitzeerschöpfungszustände in¬
folge Salzmangels verborgen haben
könnten. Sonnenst ich und Hi tzehyper-
pyrexie kommen schon wegen des
nächtlichen Auftretens weniger in Frage,
auch sind hier die Erscheinungen aku¬
tere. Ein reines Wassermangelsyndrom
t r a t w o h l b e i d r e i V i e r t e l W e i n i n d e n

ersten Tagen noch nicht auf, dabei sind
d e l i r a n t e Z u s t ä n d e s e l t e n e r . D i e s a l o -

prive Hitzeerschöpfung ist in den Tro¬
pen zudem neunmal häufiger als eine
Hyperpyrexie, zumal wenn Alkohol die
z e n t r a l e S c h w e i ß s e k r e t i o n n o c h s t i m u ¬

liert. Mangelnde Akklimatisation der
me is ten Sch i f f b rüch igen und schwere
körperliche Belastung dürften weitere
disponierende Faktoren gewesen sein.
Zerebrale und psychische Symptome
sind im übrigen bei diesem Krankheits¬
bild fast die Regel.

Als der dritte Tag anbrach, waren 63
M a n n b e i d e m n ä c h t l i c h e n M a s s a k e r a u f

engstem Raum ums Leben gekommen.
An diesem Tage ereignete sich noch
etwas Schreckliches. Man griff Im ver¬
zweifelten Hunger zur Anthropophagie...
Noch enthiel ten sich die Offiziere, die
mi t En tse tzen bemerk ten , daß in der
N a c h t z w e i W a s s e r - u n d z w e i W e i n f ä s ¬

ser über Bord gespült worden waren.
Mit Mühe konnte noch ein Weinfaß ge¬
rettet werden, ein zweites aufgefischtes
war leck geworden. Salzwasser hatte
s ich m i t dem verb l iebenen We in ge¬
m i s c h t . D i e O f fi z i e r e i h r e r s e i t s s a m m e l ¬

ten nun a l le Un i fo rmschnüre e in , um
damit Fische zu fangen, was aber völlig
mißlang. Sie selbst versuchten ihren
brennenden Hunger, der Durst sp ie l te
b i s d a h i n o f f e n s i c h t l i c h n o c h k e i n e s o

entscheidende Rol le, durch das Kauen
a u f P a t r o n e n t a s c h e n u n d W ä s c h e s t ü k -

ken zu überwinden. Ein einziger Vor¬
teil war zu registrieren. Infolge der ge¬
ringeren Besatzungsstärke hob sich das
Floß merklich, das Wasser ging nun nur
noch bis zum Knie, endlich konnte man
es wagen, sich für einige Zeit hinzuset¬
z e n . I n d e r N a c h t k a m e s w i e d e r z u

l e b h a f t e s t e n H a l l u z i n a t i o n e n . W i e d e r

verschwanden einzelne, teils in halluzi¬
nator ischer Verkennung der See, te i ls
Infolge Entkräftung. Schwerste Magen¬
krämpfe peinigten Savigny, ein Zeichen
für die Inanition, aber auch für die In¬
folge Salzmangels typische Muskelüber-
erregbarkei t .

w a r f d i e S c h w e r s t k r a n k e n u n d M o r i b u n ¬

den einfach über Bord, darunter auch
d ie „Cant in ie re“ , d ie ho f fnungs los mi t
e i ne r Schäde l ve r l e t zung dan iede r l ag .
Man entsch loß s ich ferner, um jedem
we i te ren Gemetze l vo rzubeugen , a l l e
W a f f e n u n d M e s s e r b i s a u f e i n s ü b e r

B o r d z u w e r f e n . D i e s h ä t t e m a n i n d e s
s o f o r t t u n s o l l e n . 1 5 M a n n b l i e b e n

schließlich übrig. Sie kamen tatsächlich
mit den Weinvorräten gerade noch bis
zu ihrer Rettung neun Tage später aus.
Savigny erklärte die völl ige Teilnahms¬
losigkeit am Schicksal ihrer gezeichne¬
ten Kameraden, die nun auch die Offi¬
ziere befallen hatte, aus den Strapazen
d e r S i t u a t i o n u n d d e m v i e l e n E l e n d , d a s

m a n h a t t e m i t e r l e b e n m ü s s e n , e i n e
psychologisch durchaus einleuchtende
Feststel lung.

Am vierten Tag waren wiederum zwölf
Mann gestorben. Der Tag war schön,
d i e S e e r u h i g , d a fi e l e i n S c h w a r m
fl iegender F ische über das F loß her.
Etwa 200 der kleinen, wohlschmecken¬
den her ingsähn l i chen Tie re , verfingen
s i c h i n d e n P l a n k e n . S i e w a r e n e i n e

willkommene und leckere Speise für die
Überlebenden, die sogar versuchten,
mit Hilfe des Pulvers, einer leeren Wein¬
t o n n e u n d W ä s c h e s t ü c k e n a l s Z u n d e r

d i e s e F i s c h e z u r ä u c h e r n .

In den nächsten Tagen ereignete sich
nichts Besonderes. Die Schiffbrüchigen
wurden s tänd ig von der Hoffnung auf
Rettung und der Verzweiflung vor dem
baldigen Tod hin und hergerissen. Am
Weinfaß wurde unter dem Hauptmann
Dupont eine Wache aufgestellt, nach¬
d e m s c h o n v o r h e r z w e i M a t r o s e n v e r ¬

sucht hatten, es von hinten anzuboh¬
r e n . B e i d e w a r e n s o f o r t z u m To d e v e r ¬

urtei l t und ins Meer geworfen worden.
Das Au f tauchen e ines Schmet te r l i ngs
brachte neue Hoffnung, ba ld Land zu
e r r e i c h e n .

Am 9. Tag, dem 13. Juli, kam man auf
die Idee, mitschiffs eine Art Podest zu
e r r i c h t e n u n d k o n n t e n u n a u f d i e s e r
Poop trocken sitzen, ja sogar liegend
schlafen. Das Floß hatte sich, geleichtert,
weiter gehoben. Nun begann der Durst
in den Vordergrund zu treten ...

Dies war die letzte zusätzliche Nahrung,
von nun an bete i l ig ten s ich auch d ie
O f fi z i e r e . . . S a v i g n y w a r s i c h d e s
Schrecklichen dieser Untat wohl bewußt,
l ieß aber auch keinen Zweifel, daß er
die Rettung am 13. Tag In erster Linie
auf diese Ernährungsmöglichkeit zurück¬
führte. In der Nacht ereignete sich eine
w e i t e r e M e u t e r e i .

Einige Spanier, Italiener und Neger ver¬
s u c h t e n i n d e n B e s i t z d e s G e l d b e u t e l s

am Mast zu gelangen, ihre Lebensgei¬
s t e r w a r e n a l s o t r o t z d e r m i s e r a b l e n

Lage recht lebendig. Eine neue Schlacht
entwickel te s ich. Die e inz ige Frau an
Bord wurde indes schwer ve rwunde t .
Der 5. Tag, der 9. Juli zeigte, daß sich
nunmehr auf dem Floß noch 30 Über¬
lebende befanden, in der Hauptsache
solche, die zur Partei des Schiffsarztes
z ä h l t e n . D i e W u n d e n d e r Ve r l e t z t e n e n t ¬

zündeten sich jedoch infolge der stän¬
digen Seewasserüberspülung mehr und
m e h r , u n d d a s F l o ß w a r v o n d e n
Schmerzenssch re i en de r Gepe in i g ten
erfüllt. Doch bleibt anzumerken, daß of¬
fensichtl ich niemand wegen einer Sep¬
sis oder an Tetanus starb, obwohl bei
der Bergung die meisten an ihren Füßen
k a u m n o c h I n t a k t e H a u t a u f w i e s e n .

Einige versuchten In Ihrer Verzweiflung
M e e r w a s s e r z u t r i n k e n , d o c h s e l b s t
10-12 Becher am Tag verminderten
ihren Durst überhaupt nicht, im Gegen¬
teil, ihr Befinden wurde schnell außer¬
o r d e n t l i c h s c h l e c h t . E i n z e l n e k a m e n
über raschend schne l l um, doch s ta rb
an Bord keiner mehr, der vom 9. Tag
a n M e e r w a s s e r z u s i c h g e n o m m e n
hatte. Wieweit die fünf Schiffbrüchigen,
die nach der Rettung im Hospital von
St. Louis den Strapazen noch erlagen,
zu dieser Kategorie gehörten, teilte Sa¬
vigny leider nicht mit. Ein Offizier fand
in seiner Uniformtasche noch eine ver¬
t rocknete Z i t rone und de lekt ier te s ich
an ihr, einer spendete tropfenweise ge¬
rettetes Zahnwasser, ein dri t ter reichte
eine leere Rosenparfümflasche herum,
an deren Duft sich jedermann labte.
Man wurde für das Erfinden von klein¬
sten Erleichterungen äußerst dankbar.
Schon ein Stück Zinn zwischen den Zäh¬
nen, an dem man lutschen konnte.

Am 8. Tag stellte man fest, daß die
Weinvorräte nur noch vier Tage für In¬
z w i s c h e n n o c h 2 7 M a n n r e i c h e n w ü r d e n ,

und so reifte ein der Situation in seiner
Furchtbarkeit entsprechender Plan. Man
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trennen Bedingungen sich wieder höhere
e t h i s c h e G e f ü h l e e i n s t e l l t e n . I m m e r w i e ¬

der wurde von der Gottheit gesprochen,
v i e l e e r z ä h l t e n u n u n t e r b r o c h e n i h r e

Kriegserlebnisse und von der Anthropo¬
phagie wurde nunmehr aus Widerwil len
Abstand genommen.

Chen Beispielen begründet worden. In
diesem Zusammenhang ist es interes¬
s a n t , d a ß u n t e r d e n 1 5 G e r e t t e t e n d e s

Floßes 8Offiz iere oder Gle ichgeste l l te
s i c h b e f a n d e n , w ä h r e n d a n B o r d d e r

„Meduse“ unter 365 Mann nur 31 der¬
art ige Personen in der Liste Savigny’s
a u f t a u c h t e n . D i e s e O f fi z i e r e w a r e n i n

jeder Bez iehung den g le ichen Bed in¬
gungen ausgese t z t w ie j ede r ande re
Schi f fbrüchige, hat ten a l lerd ings z . T.
i h r e S ä b e l n o c h b e i s i c h u n d w a r e n d a ¬

mit bei der großen Meuterei vielleicht in
einer etwas günstigeren Ausgangssitua¬
t ion, aber gerade s ie mußten s ich ja
ständig der wütenden Angriffe der Sol¬
d a t e n e r w e h r e n .

*

m m

Am 13. Tage ih res Tre ibens auf dem
s ü d l i c h e n N o r d a t l a n t i k , d e m 1 7 . J u l i ,
s i c h t e t e m a n e n d l i c h a m H o r i z o n t e i n e

Mastspi tze und diesen Augenbl ick hat
G e r i c a u l t i n s e i n e m b e r ü h m t e n G e ¬

mälde festgehalten .,.

- I
> . . V

A n B o r d d e r „ A r g u s
S c h i f f s a r z t R e n a u d b i s i n d i e t i e f e N a c h t

h i n e i n e r s t m a l s d i e z a h l r e i c h e n W u n d e n .
J e d e r b e k a m n u r e i n e R e i s b o u i l l o n m i t

Wein und Sauerampfer zu trinken, man
lagerte die Schiffbrüchigen in der Nähe
der Kombüse. Dort brach im übrigen in
der Nacht noch ein Brand aus, auf den
e i n e r d e r G e r e t t e t e n m i t e i n e m e r n e u t e n

Delir reagierte, ein anderer wollte sich
i n s M e e r s t ü r z e n , u m s e i n P o r t e m o n n a i e

zu suchen. Einige versuchten, trotz der
Warnungen des Schiffsarztes, andere fet¬
tere Speisen zu s ich zu nehmen. Sie
reagierten mit Durchfall und Erbrechen.
E n d l i c h e r r e i c h t e m a n a m 1 8 . J u l i 1 8 1 6

St . Louis. Die Schi ffbrüchigen wurden
ausgeschifft, auch dies noch ein letztes
ge fäh r l i ches Manöve r i n de r s t a r ken
Brandung. Fünf konnten an Land nicht
mehr gerettet werden.

v e r b a n d d e r

5. Die Schädlichkeit der Mitführung von
Alkoho l i ka wurde e indeut ig bewiesen.
Die Trunkenheit der Schiffbrüchigen war
i n e r s t e r L i n i e a n m a n c h e m S e l b s t m o r d

u n d v o r a l l e m a m A u s b r u c h d e r R e v o l ¬

t e n s c h u l d .

■ ; ■V

*

m m -
6 . D i e G e f ä h r l i c h k e i t d e s M e e r w a s s e r ¬

trinkens wurde von Savigny eindrucks¬
v o l l u n t e r s t r i c h e n .

7. Savigny beschrieb ausdrückl ich Er¬
scheinungen, die wir heute am ehesten
als tropisches Hitze- und Salzmangel¬
syndrom deuten würden. Er wies be¬
r e i t s d a r a u f h i n , d a ß a u ß e r d e r S o n n e n ¬

strahlung und der Hitze noch ein in der
fehlenden Ernährung l iegendes Moment
hierbei eine Rolle spielen müßte, ohne
i n d e s v e r s t ä n d l i c h e r w e i s e d i e Ve r s c h i e ¬

bungen des Minera lhaushal tes erken¬
n e n z u k ö n n e n .

Jean-Babtiste-Henri Savigny (1793-1843)

brachte Erleichterung, ebenso übrigens
a u c h d a s B a d e n v o n H ä n d e n u n d F ü ß e n

oder des ganzen Körpers im Seewas¬
ser, doch waren begleitende Haie, die
mit dem einzigen Bordmesser nicht er¬
legt werden konnten, eine stete War¬
nung. Einige stürzten ihre knappe täg¬
l i c h e W e i n r a t i o n v o n z w e i m a l e i n e m

Viertel in einem Zuge herunter und wa¬
ren für den Rest des Tages betrunken,
andere waren vorsichtiger und benutz¬
ten Strohhalme, mit denen sie langsam,
über den Tag ver te i l t , ihre Rat ion zu
s i c h n a h m e n .

W e n n w i r n u n e i n F a z i t a u s d e n u n s

vorliegenden Berichten ziehen, so wäre
a b s c h l i e ß e n d z u b e m e r k e n :

S o m i t d a r f m a n d e n B e r i c h t d e s M a r i n e ¬

a rz tes Sav igny übe r den Sch i f f b ruch
der „Meduse“ als ein einzigartiges me¬
dizinhistor isches Dokument betrachten,
das gerade heu te w ieder im Zusam¬
menhang mit der Diskussion des Über¬
l e b e n s a u f S e e v e r m e h r t e s I n t e r e s s e
fi n d e n s o l l t e .

1 . Der Schi ffsarzt Savigny war neben
dem Ingenieur Correard und dem Haupt¬
mann Dupont unter 152 Schiffbrüchigen
einer der wenigen, die die ganze Zeit
ü b e r k l a r e n Ve r s t a n d b e w a h r t e n .

2. Savigny hat sogleich die Bedeutung
einer s t ra ffen mi l i tär ischen, insbeson¬
dere aber auch seelischen Führung in
d i e s e r A u s n a h m e s i t u a t i o n e r k a n n t u n d

beim Ausfal l des einzigen Seeoffiziers
entsprechend gehandelt.

F re i l i ch , was d ie Sch i f fb rüch igen der
„ M e d u s e “ w i r k l i c h e r l i t t e n , k a n n k e i n

Bericht schi ldern. Savigny selbst wies
auf die Insuffizienz des geschriebenen
W o r t e s g e g e n ü b e r d e n E r l e b n i s s e n
s e l b s t h i n , u n d s o fi n d e n w i r i n m i t t e n

der Beschreibungen des Unglücks und
einzelner ärzt l icher Betrachtungen den
sorgenvol len Ausruf:

Am 10. Tage wollten sich wiederum ein¬
zelne, die dem Wein zu schnell zuge¬
sprochen hatten, ins Meer stürzen, sie
k o n n t e n j e d o c h v o n i h r e m Vo r h a b e n
abgehalten werden. Nur noch 10 Mann
waren in der Lage, sich ein wenig zu
bewegen und konstruierten endlich aus
dem Bramsegel ein Sonnensegel. Auch
daran hätte früher gedacht werden müs¬
sen. An diesem Tage war das Meer voll
v o n M e d u s e n , d e r e n F a n g a r m e d e n
Schiffbrüchigen furchtbare nesselsucht¬
ar t ige Schmerzen bere i te ten. Nunmehr
g e s e l l t e n s i c h a u c h S c h l a f s t ö r u n g e n
h i n z u , d i e z u s ä t z l i c h d i e s c h o n v o m

Schicksal Gezeichneten peinigten, doch
i s t e s i n t e r e s s a n t , d a ß u n t e r d i e s e n e x -

3. Die Wichtigkeit der sorgsamen Vor¬
bereitung von Rettungsmaßnahmen nau¬
t i scher, aber auch med iz in i scher Ar t ,
Wasserproviant, Verpflegung, Nahrungs¬
und Flüssigkeitsaufnahme vor Überbord¬
gehen, Bekämpfung der Lethargie, Aus¬
nutzung aller nur irgend möglichen ali¬
mentären Hi l fsquel len, wurde von Sa¬
vigny besonders hervorgehoben.

„Affreuse Posit ion! Comment s’en faire
une idee qui ne seit pas au-dessous de
l a r e a i i t e ! “

4. Die Feststellung, daß für die Über¬
l e b e n s c h a n c e n m e h r p s y c h i s c h e a l s
physische Qual i täten maßgebend sind,
ist von Savigny eingehend an zahlrei-

„Welch entsetz i iche Lage! Wie könnte
man das Geschehene sch i idern, ohne
w e i t h i n t e r d e r W i r k i i c h k e i t z u r ü c k z u

b i e i b e n ! “
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Umbau des Fährschiffes „Finnhansa5 5

r e n d e U m b a u d i e n t e i n e r s t e r L i n i e d a z u ,

zusätz l ichen Wohnraum für Passagiere
z u s c h a f f e n .

D ie Gesamtkapaz i t ä t h i ns i ch t i i ch de r
zu befördernden Passagiere wurde je¬
d o c h d a d u r c h n i c h t e r h ö h t .

Z u d i e s e m Z w e c k w u r d e n d i e v o r h a n ¬
d e n e n L a d e r ä u m e a u f d e m T a n k d e c k

und dem C-Deck in jewei ls v ier was¬
serd ich te Ab te i iungen ge te i i t und m i t
W o h n k a b i n e n d e r To u r i s t e n k i a s s e a u s ¬

gebaut. Auf dem Autodeck (B-Deck)
w u r d e e i n v e r g r ö ß e r t e r M i t t e i s c h a c h t
eingebaut. Der dadurch gewonnene
R a u m w u r d e z u m E i n b a u v o n W o h n ¬

kabinen der I. Kiasse genutzt.

D i e n e u e n K a b i n e n w u r d e n d e m F i n n -

hansa-S tandard en tsp rechend ausge¬
führt. Und zwar wurden insgesamt 289
z u s ä t z l i c h e B e t t e n i n 1 1 2 z u s ä t z l i c h e n

K a b i n e n d e r To u r i s t e n k l a s s e ( Ta n k -
und C-Deck) und 28 zusätzl ichen Ka¬
binen der I. Klasse (Plattform- und B-
Deck) angeordnet.

A m 2 8 . F e b r u a r l i e f d a s 1 9 6 6 v o n d e r

W ä r t s i l ä - S c h i f f s w e r f t i n H e l s i n k i f ü r d i e

Oy F inn l i nes L td . , He l s i nk i , gebau te
Fährsch i f f „F innhansa“ unsere Repa¬
raturwerft in Kiel-Gaarden zu umfang¬
r e i c h e n Ü b e r h o l u n g s - u n d U m b a u a r ¬
b e i t e n a n .

D a s a u f d e r R o u t e H e l s i n k i - L ü b e c k i m

regelmäßigen Linienverkehr eingesetzte
7500 BRT große Schiff wurde für den
Transport von Passagieren, Personen-
u n d L a s t w a g e n s o w i e f ü r C o n t a i n e r -
und Pale t ten ladungen konst ru ier t . D ie
R ü c k s i c h t n a h m e a u f s a i s o n b e d i n g t e
Schwankungen in der Nachfrage nach
Passagierplätzen führte zur Planung der
„Finnhansa“ als Zwei-Zweck-Schi ff . Es
wurde konst ru ie r t a ls Zweiabte i lungs¬
sch i f f fü r 1400 Passagiere be i ger in¬
gem Ladungsaufkommen (1 560 t) und
als Einabtei lungsschiff für 556 Passa¬
giere bei entsprechend größerem Auf¬
kommen an Lastwagen oder Container¬
fracht (2 510 t). Zwei mittschiffs gele¬
gene Laderäume dienten der zusätz¬
l i c h e n A u f n a h m e v o n C o n t a i n e r n .

In den Kabinen konnten insgesamt 344
Passagiere untergebracht werden. Die
K a b i n e n d e r I . K l a s s e s i n d m i t s e p a r a ¬
t e m T o i l e t t e n r a u m u n d z w e i B e t t e n

ausgestattet, von denen das obere vom
P u l l m a n n - Ty p i s t . D i e K a b i n e n d e r
T o u r i s t e n k l a s s e h a b e n e n t w e d e r z w e i

Betten (mit Änderungsmöglichkeit in
Einbett-Kabinen) oder v ier Betten (mit
Änderungsmöglichkeit in Dreibett-Kabi¬
nen) sowie eine Dusche.

An Fahrzeugen konnten bei teilweiser
B e l a d u n g m i t L a s t w a g e n i n s g e s a m t
z e h n L a s t w a g e n m i t A n h ä n g e r u n d
etwa 150 Personenwagen untergebracht
w e r d e n .

D e r i m W e r k K i e l d e r H D W i n n e r h a l b

von knapp zwei Monaten durch zufüh-

I n H ö h e d e s z w i s c h e n d e m A - D e c k

und dem B-Deck gelegenen Plat t form-

„Finnhansa“ im Dock. Daneben das im Werk
K ie i gebau te Fährsch i f f „K ronpr ins Hara id “ ,
das zum Frühjahsrputz eindockte.



d e c k s w u r d e a n S t e u e r b o r d s e i t e z w i ¬

s c h e n d e r j e t z i g e n L ä n g s w a n d u n d
d e m v o r h a n d e n e n P l a t t f o r m d e c k e i n z u ¬

sätzliches Hängedeck eingebaut. Es ist
ü b e r d i e a u f d e m A u t o d e c k v o r h a n d e ¬

nen Rampen befahrbar. Insgesamt kön¬
nen nunmehr etwa 154 Personenwagen
oder 21 Lastwagen und 23 Personen¬
wagen befördert werden.

Container soilen nicht mehr transpor¬
t i e r t w e r d e n .

s e i b s t . U m d a r ü b e r h i n a u s a u c h a i l e n

denkbaren Umweitschutzgesetzen ge¬
nüge zu tun, wurde zur Aufnahme der
A b w ä s s e r d a s v o n E i e c t r o i u x e n t w i k -

ke i te Vakuum-Abwasser-System erwei -

F i n n h a n s a — r e c h t s d a s n e u m o n t i e r t e A u t o ¬

hängedeck auf dem B-Deck, l inks das hoch¬
gefahrene, alte Aulohängedeck.

u n t e n l i n k s :

I.-Klasse-Kabine (2 Betten) mit Durchgang zur
N a c h b a r k a b i n e .t e r t .

D i e „ F i n n h a n s a “ s o i i a u f d e r R o u t e

Travemünde—Heis ink i e ingesetz t wer¬
d e n .

u n t e n r e c h t s ;

Quergang in der Touristenklasse (C-Deck) mit
Ausgang zum Treppenhaus.

i rD a ß d e r U m b a u d e s S c h i f f e s u n t e r B e ¬

rücks i ch t i gung de r K iasse - und ve r¬
s c h i e d e n e r

S c h r i f t e n e r f o i g t e , v e r s t e h t s i c h v o n
S i c h e r h e i t s b e h ö r d e n v o r -

/

i i l .Hauptdaten „Finnhansa“: l i
» « ■

I
i

Länge über aiies
Länge CWL
Länge zw. d. Loten
B r e i t e C W L

S e i t e n h ö h e b i s A - D e c k

S e i t e n h ö h e b i s B - D e c k

Tiefgang max. ais Ein-
abtei iungsschiff
Vermessung

143,3 m
122,0 m

118,0 m

19,9 m
12,3 m

7,3 m

1

i5,7 m
7 8 2 0 B R T

3 8 6 7 N RT

2 1 k n

2 X 7 0 0 0 W P S
Geschwind igke i t
Maschinenleistung
K l a s s e : D e t N o r s k e V e r i t a s 1 A 1 I s A

„B i l fe r je “
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Es ist seit etiiehen Jahren unter begü¬
terten Ships-Lovern zu einem beliebten
S p o r t g e w o r d e n , „ K a p i t ä n s b i l d e r “ z u
s a m m e i n - w o m a n i h r e r ü b e r h a u p t
n o c h h a b h a f t w e r d e n k a n n , d e n n d i e

Museen reißen sich in gie icher Weise
um sie. Was hat das mit diesen so ge¬
s c h ä t z t e n B i l d e r n a u f s i c h , d i e d i e

Kuns tw issenschaf t dagegen überhaupt
nicht auf der Rechnung hat?

W e n n e i n K ü n s t l e r e i n S e e s t ü c k , e i n

Sch i f f oder derg l . ma l t , dann is t das
e i n e „ M a r i n e “ . W e n n e i n m a i e n d e r
Seemann ein Schiff porträtiert, dann ist
das e in „Kap i tänsb i l d “ . Daß de r Ma¬
lende selbst ein Kapitän war, kam zwar
vor, ist aber keinesfalis die Regel. Der
Terminus besagt vielmehr, daß solche
Bilder für die Kapitäne der dargestel i -
ten Schiffe gemalt wurden, die ja früher
zumeist auch deren Eigner waren. So
e r k l ä r t s i c h d i e l i e b e v o i l e x a k t e D a r s t e l -

iungsweise, bei weicher jedes Detail

A u c h f ü r K e n n e r d e r M a t e r i e d ü r f t e d a r ¬

i n v i e i U n b e k a n n t e s e n t h a i t e n s e i n , d e n n

es sind vorwiegend Segler des Ostsee¬
raumes abgebildet, wie z. B. rechts oben
„Bark Marie, 1863, Rostock, Capt. T. P.
Vo ß “ . 1 9 2 S e i t e n , 1 2 8 B i i d e r , d a v o n 3 2

vierfarbig. 38,- DM.

„richtig“ sein mußte. Was diese Biidgat-
tung heute in so weiten Kreisen behebt
macht , is t nun gerade das, was t rotz
a i ier Richt igkei t im Deta i i vom st reng
S a c h i i e h e n h e r a n d e n B i i d e r n n i c h t

stimmt, denn da berührt sich die Gat¬
t u n g K a p i t ä n s b i l d e r m i t W e r k e n d e r
naiven Kunst, die ja ebenfails seit dem
späten Impressionismus geschätzt wird
und s ich heute e iner s te igenden Be¬
l i e b t h e i t e r f r e u t .

E ine schöne Sammlung solcher Kapi¬
tänsbi lder hat der Ver lag Del ius, Kla-
sing und Co. unlängst herausgebracht.

*

Ein Buch, das eigent l ich den gleichen
S t o f f b e h a n d e l t u n d d e n s e l b e n Z e i t ¬

r a u m u m s p a n n t , u n d d a s d e n n o c h
grundverschieden von dem oben ge¬
nannten is t , brachte Egon Heinemann

■ßWxe“

Dreimstsdioner mit fiilfsmolor



auf das engste verknüpft sind, und die
für den sport l ichen Sektor zusammen¬
z u f a s s e n d u r c h a u s s i n n v o l l u n d b e ¬

gründet ist.

für jeden, der sich ernsthaft für die Se¬
gelschiffszeit interessiert.

296 Seiten, zahlreiche Fotos und Risse
-S. 29 unten als Beispiel der Hambur¬
g e r D r e i m a s t s c h o n e r „ E l b r i i x e “ . D a s
Buch kostet 68,- DM. i

kürzl ich heraus: Jürgen Meyers doku¬
mentar isches Werk „Hamburgs Segel¬
sch i f fe 1795-1945“ . Dr. Meyer, e r fah¬
rene r Museumsmann und g ründ l i che r
Kenner der Materie (den wir durch sein
Buch „150 Jahre Blankeneser Schiffahrt
1 7 8 5 - 1 9 3 5 “ b e r e i t s k e n n e n ) , h a t m i t
seiner neuen Arbeit eine umfangreiche
u n d d e t a i l l i e r t e D o k u m e n t a t i o n d e r

Hamburger Sch i f f s - und Reedere ige¬
schichte für den angegebenen Zeitraum
e r a r b e i t e t .

Das Gebiet Seemannschaft im präzisen
Sinne des Wor tes behande l t dagegen
Kapitän z. See a. D. Schulze-Hinr ichs
in seinem zweibändigen „Handbuch der
Seemannschaft“ , das 1967 In der Ver-
iagsgesellschaft Wehr und Wissen,
Darmstad t , neu herausgekommen Is t .
Neu -dami t so l l gesag t se in , daß es
s i c h u m e i n s e i t n u n m e h r f a s t v i e r J a h r ¬

z e h n t e n b e w ä h r t e s S t a n d a r d w e r k h a n ¬

delt, das indessen dem sich durch die
t e c h n i s c h e E n t w i c k l u n g e r g e b e n d e n
Wandel vol l und ganz Rechnung trägt.
D i e S e e m a n n s c h a f t u n s e r e r Ta g e i s t
n icht mehr d ie von gestern; t ro tzdem
ble iben d ie grundlegenden Vorausset¬
zungen für die Kunst der Handhabung
e i n e s S c h i f f e s u n v e r ä n d e r l i c h . J e d e

S e e m a n n s c h a f t b e g i n n t d a h e r v o n
neuem be i dem Umgang mi t Tauwerk

* * *

Jeder Segler bes i tz t heute vermut l ich
d ie vom Deutschen Hochseespor tver¬
band Hansa herausgegebene, be i De-
l ius , K las ing &Co. ersch ienene „See¬
mannschaft“ mit dem Untertitel „Hand¬
buch für den Yachtsport“. Ein ausge¬
z e i c h n e t e s , p r e i s w e r t e s W e r k , d a s
e i g e n t l i c h ü b e r d e n d u r c h d a s W o r t
„Seemannschaft“ abgesteckten Rahmen
hinausgeht , denn es enthäl t auch d ie
Grundzüge der Navigation, der Wetter¬
k u n d e u n d d e s S c h i f f a h r t s r e c h t s . D i e s

alles fällt streng genommen nicht mehr
i n d a s G e b i e t d e r „ S e e m a n n s c h a f t “ ;
es sind umfassende Bereiche für sich,
d ie g le ichwohl mi t der Seemannschaf t

Eine Gesamtschau der Epoche, die auf
d ie Depress ion der Kon t inen ta lsper re
fo lg te .und während de r Hamburg In
e inem gewa l t i gen Au f schwung I n de r
Blütezeit der Segelschiffahrt zum Welt¬
hafen wurde. Meyer berichtet vom Ent¬
stehen der großen Reedereien und gibt
zugleich ein eindrucksvolles Bild vom har¬
ten Alltag der Segelschiffahrt. Der Text ist
v o n n ü c h t e r n e r S a c h l i c h k e i t . D a s B u c h i s t

s\n wertvolles Nachschlagewerk für jeden
H a m b u r g e r u n d a u ß e r h a l b H a m b u r g s

wie wird ein Schiff vermurt?
(Vermuren bedeutet: ein Schiff In Gewässern mit wechselnder Strom¬
richtung zwischen zwei Anker legen. Beide Ketten laufen über den
Bug; das Schiff kann so mit kleinem Drehkreis frei schwojen.)

Fierteine1 -

Bügetkiüse I. Stb.-Anker ist Luvanker. Auf das Ende der 3. Kettenlänge ist der
Schlippstopper aufgesetzt und zwischen die 3. und 4. Länge der Muring-
schäkel eingefügt worden.

Schlippstopper Auch die Bb.-Kette (Leekette) liegt im Schlippstopper und ist zwischen
Muringschäket *-än9e getrennt worden. Um den Vorsteven ist eine Stahl-

i ; I h r e ine r du rch d ie Bb . -K lüse genommener

ScMipphaken —

leine herumgi

Tampen ist am Ende der Leekette befestigt, der andere Tampen durch
die Stb.-Klüse zur Tautrommel des Bb.-Spllls geführt. Eine weitere
Stahlleine ist durch das letzte Glied der Leekette geschoren, die daran
nach dem Schlippen aus der Klüse gefiert wird. Aus Sicherheitsgrün¬
den wird die Leekette außenbords durch einen Schlipphaken gehalten. E

Î

$
ieeonker



II. Der Muringschäkel In der Luvkette Ist nach Abnehmen des Schlipp¬

sfoppers bis an die Klüse gefiert worden; die Kette liegt im Spill. Das
Ende der Leekette Ist durch Hieven der Stahlleine mit dem Bb.-Spil l

um den Vorsteven herum in die Stb.-Klüse bis in Höhe des Wluring-

schäkels gehievt worden und wird mit dem Muringschäkel verbunden.

D a s A n s c h ä k e l n d e r h i n t e r e n P a r t d e r L e e k e t t e h a t d e n V o r z u g , d a ß

ein schneiles Ankerlichten gewährleistet ist, auch wenn das Schiff ge¬

rade vor dem Leeanker iiegt. Hierauf kann indessen verzichtet werden,
wenn man die Zei t zum Vermuren abkürzen oder -zumal bei länge¬

rem Liegenbleiben —den Reserveanker k lar behalten wi l l . In diesem
F a l l i s t b e i m V e r m u r e n d I e K e t t e a l s L e e k e t t e z u b e s t i m m e n , a n

deren Seite der Reserveanker lagert.III. Die frei gewordene Stahileine wird nochmals um den Bug herum¬
genommen und an ihr d ie hintere Part der Leekette durch die Bb.-
Klüse, um den Vorsteven und durch die Stb.-KiUse geholt und hier mit

dem noch freien Tampen des Muringschäkels verbunden. Der Schlipp¬

h a k e n w i r d v o n d e r B b . - K e t t e g e n o m m e n .

Bügelk lüsen er le ichtern die Durchführung des Vermurens wesent i ich.
Vermur t man um Niedr igwasser in e inem Geb ie t s ta rken Geze i len-
hubes, so können bei Hochwasser die Ketten stark beansprucht wer¬

den. Sobald jedenfalls die Leepart des Kettenspanns anfängt steif zu

kommen, ist Kette zu stecken; al lerdings kann dadurch der Muring¬
s c h ä k e l u n t e r W a s s e r k o m m e n .

IV. Der Muringschäkel wird aus der Klüse über Wasser gefiert.
Um d ie Luv- und Leeket te le ich t un tersche iden zu können, i s t am

Muringschäkel die Stb.-Kette an den dreigliedrigen, die Bb.-Ketle an
den zweigliedrigen Kettenenden zu befestigen. (Aus Schulze-Hinrichs, „Seemannschaft“)

Wel twunder“ gemacht haben; über d ie
a l s W e l t w u n d e r n o m i n i e r t e n B a u w e r k e

d e s k l a s s i s c h e n A l t e r t u m s u n d d a r ü b e r ,

we lchen Er rungenschaf ten man heu te
das Prädikat „Weltwunder“ zuerkennen
könn te . W i r s te l l t en i n F rage , ob es
h e u t e n o c h s o w i e f r ü h e r B a u w e r k e

s e i n k ö n n t e n , d e n n „ d i e We l t “ h a t t e
nach so l chen ge f rag t . W i r kamen zu
ganz anderen Schlüssen.')

u n d B l o c k w e r k , A n k e r - u n d L a d e g e ¬
s c h i r r , m i t d e r I n s t a n d h a l t u n g d e s
Schiffes, Bootsmanövern, Segeln, Fahr¬
kunde, Anker- und Bojenmanöver, Ma¬
növer auf beschränktem Raum und der
Schiffsführung in See. Jede Seemann¬
schaft behandelt wieder das Verhalten
in Sturm und hoher See, die Fahrpro¬
b leme au f Kanä len und F lüssen , das
Fahren im Eis und schließlich Situatio¬
nen, in denen sich eine Schiffsführung
u n t e r U m s t ä n d e n b e w ä h r e n m u ß : I m
S e e n o t f a l l , b e i K o l l i s i o n , L e c k a g e ,
Grundberührung, Bergung usw. Was
anders geworden gegenüber früher, das
ist sozusagen eine immense Verschie¬
bung der Kräfteverhältnisse und die
nimmt noch ständig zu. Um es auf eine
einfache Formel zu bringen; Vor acht¬
zig Jahren war es ein Problem der See¬
mannschaft, wie man mit einer Hand¬
v o l l M a t r o s e n b e i a u f k o m m e n d e m
sch lech ten Wet te r d ie Bramsege l am
schnellsten festkriegt —heute stehen
einem schnellen Containerschiff 80 000
PS und mehr zur Verfügung; doch man
muß wissen, wie man sie einsetzt. Ge¬
ändert haben sich die Hil fsmittel —sie
richtig zu gebrauchen erfordert see¬
m ä n n i s c h e s K ö n n e n u n d W i s s e n w i e
eh und je.

Das angeführte Buch wendet sich pri¬
mär an den Seeoffizier, von der Sache
her sehe ich jedoch keinen Unterschied
z u d e n P r o b l e m e n , d i e s i c h b e i d e r
Handhabung unserer Schiffe ergeben
u n d d e s h a l b s e i a n d e n Ve r l a g d i e
Frage erlaubt, ob sich der Vorzugspreis
von 81,70 DM für Angehörige der Bun¬
deswehr (gegenüber 158,— DM Laden¬
preis!) nicht auch auf Angehörige einer
d e u t s c h e n G r o ß w e r f t e r s t r e c k e n k ö n n t e .

Wer sich für diese Fragestellung inter¬
e s s i e r t u n d w i s s e n m ö c h t e , w i e d i e e r ¬

neut aufgeworfene Frage nach moder¬
nen S ieben We l twundern von k lugen
Leuten in der jüngsten Zeit beurteilt
wird, dem sei ein spannendes Buch
empfohlen, das die Deutsche Verlags-
A n s t a l t S t u t t g a r t s o e b e n h e r a u s g e ¬
bracht hat : „Die 7modernen Wel twun¬
der“. Wieder l iegt ein Wettbewerb zu¬
grunde. Dieses Mal war ein Zigaretten-
Hersteller (Peter Stuyvesant) der In-
itator und befragt wurden Journalisten.
G e w i ß w a r e n b e i d e r F ü l l e d e r E i n s e n ¬

dungen ebenso viele skurrile Vorschläge
w i e b e i a l l e n A n l ä s s e n s o l c h e r A r t .
A b e r w a s n a c h e i n e r s t r e n g e n u n d
mühevol len Aussiebung übr igbl ieb und
in diesem Buch vorgestel l t wird, ist -
ungeachtet der Unmöglichkeit, eine ein¬
deutige Antwort auf die gestellte Frage
geben zu können -sehr beachtlich. Zu
W e l t w u n d e r n n o m i n i e r t w u r d e n 1 . d i e

Raumfahr t , 2 . d ie Organverpflanzung,
3. die Kernfusion, 4. die Antibabypil le,
5. das Deita-Projekt, 6. das synthetische
Gen, 7. der Computer. Die Preisträger
sind schreibgewandte Männer, die sich
intensiv mit dem jeweiligen Gebiet ihrer
W a h l b e f a ß t h a b e n u n d e s m e i s t e r h a f t

verstehen, dem Leser die of t schwie¬
rige Materie nahezubringen. Ein lesens¬
w e r t e s B u c h . 1 4 4 S e i t e n , 7 0 m e i s t f a r ¬

bige Abbildungen, 28,- DM.

U m n o c h e i n m a l a u f S e e m ä n n i s c h e s z u ¬

rückzukommen; „Bändsei, Leinen, Tros¬
s e n — u n d w i e m a n d a m i t u m g e h t “
heißt ein preiswertes bei Delius, Kla-
sing &Co. erschienenes Buch des Dä¬
nen Kai Lund, aus dem man alles Wis¬
senswerte über Tauwerk überhaupt ler¬
nen und nachschlagen kann. Herste l¬
lungstechnisches über Kunstfasermate¬
r ia l i en und Na tu r fase rn , gesch lagene
und geflochtene Leinen, Drahttauwerk,
alle nur denkbaren Knoten und jede Art
Spleiß werden in Wort und Bild —in
zahlreichen vorzüglich klaren und in¬
s t r u k t i v e n A b b i l d u n g e n - d a r g e b r a c h t .
Das obige Foto zeigt eine Probe, einen
Ausschni t t aus e iner der v ie len B i ld¬
r e i h e n , u n d z w a r w i e e i n L i v e r p o o l -
Augspleiß hergestellt wird. Von beson¬
derem Interesse dürf ten Beispie le wie
das Spleißen quadratgeflochtener Lei¬
nen u. ä. sein, die man in älteren Wer¬
k e n d i e s e r A r t n i c h t fi n d e t .

* * *

M a n w i r d s i c h e r i n n e r n , d a ß w i r u n s

vor einigen Jahren anläßlich eines von
d e r „ W e l t “ v e r a n s t a l t e t e n P r e i s a u s ¬
s c h r e i b e n s G e d a n k e n ü b e r „ S i e b e n

') Siehe W. Claviez: „Kleine Philosophie
ü b e r S i e b e n W e l t w u n d e r “ , W Z D e u t s c h e
Wer f t He f t 4 / 1966 C l .
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Schiffbau wie in Vorzeit-Tagen ..
V o n H a n s G e o r g P r a g e r

Rund 40 Kilometer südlich von Beira im heutigen Mozambique liegt das Fischer¬
dorf Nova Sofala, an dessen Strand sich ein verfallenes portugiesisches Fort er¬
hebt. Es erinnert an die Zeit des Gold- und Eisenexportes aus dem „Lande des
Monotopa“, des „Herrschers der Minen“. Als die Portugiesen im 16. Jahrhundert
hier Fuß faßten und in die Sofala-Schiffahrt „einstiegen“, setzten sie nur fort, was
arabische Segelschiffe schon Jahrhunderte vorher getan hatten. In unserem letz¬
ten Heft wurde erwähnt, daß die Distanz Persischer Golf —Sofala das älteste über¬
seeische Fahrtgebiet der Menschheitsgeschichte überhaupt sein dürfte. Wir wollen
heute mit einer Beschreibung der arabischen Dhauschiffahrt fortfahren.

W i n d s e g l e r m i t e i n e m e x t r e m h o h e n
Heck, das vor dem Ober laufenwerden
d u r c h a c h t e r l i c h e S e e n s c h ü t z e n s o l l .

In seinem Buch „Einmal Afrika und zu¬
r ü c k , b i t t e ! “ s c h r e i b t M a x M o h l 1 9 6 5 :

„S ie kommen m i t dem Kaskas i , dem
N o r d o s t m o n s u n . D i e e r s t e n fi n d e n s i c h
s c h o n E n d e D e z e m b e r e i n . M i t t e J a ¬

nuar ist der Hafen voifgepackt mit hoch-
kiel igen Glanzstücken maurischer Zim¬
m e r m a n n s a r b e i t . M i t i h r e n r i e s i g e n
D r e i e c k s s e g e l n , i h r e n g e s c h n i t z t e n
Flaggstöcken und den bunten Zierplan¬
ken verkörpern diese Boote eine Epo¬
che der Seefahrt, die man längst ver¬
gangen wähnte.
W ä h r e n d d e r D h a u - S a i s o n w i r d d e r a l t e
H a f e n M o m b a s a s z u e i n e r S z e n e a u s

Historisch steht die Tatsache fest, daß
d i e A r a b e r u n d I n d e r d a s P h ä n o m e n d e r

rege lmäßig wechse lnden Monsunr ich¬
tung schon vor Beg inn unserer Ze i t¬
rechnung gekannt und ausgenutzt ha¬
ben. Jedes Jahr zur gleichen Zeit gin¬
gen ganze Sch i f fsgeschwader auf d ie

Reise. Sie traten die uralte „Rundfahrt
d e r A r a b e i “ a n , d i e e s n o c h i n u n s e r e n

Tagen gibt. Noch immer sieht man im
a l t e n H a f e n v o n M o m b a s a , a u f d e r
R e e d e v o n S a n s i b a r u n d i n d e r H a f e n ¬
b u c h t v o n D a r - e s - S a l a m h ö l z e r n e a r a ¬

bische Dhauen ankern -typische Vorm-
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Tausendundeiner Nacht. Bärtige Kapi¬
täne in phantastischen Roben, diamant¬
besetzte Schwerter um die Hüften ge¬
gürtet, schreiten an Land. Sie sind See¬
f a h r e r a l t e n S t i l s . I h r e 1 5 0 t g r o ß e n
,dhows‘ steuern sie ohne Navigations¬
h i l l e n ü b e r d e n I n d i s c h e n O z e a n . S i e

brauchen ke in Radargerät . S ie haben
e i n e n f e i n e n I n s t i n k t d a f ü r , w o h e r d e r
W i n d w e h t .

Der Nahoda, der Kapi tän einer Dhau,
is t zug le ich ih r E igentümer. Er kom¬
m a n d i e r t n i c h t n u r , e r h e r r s c h t . S e i n e

Kabine —meist die einzige im Schiff —
i s t w e d e r m i t K l i m a a n l a g e n o c h m i t
fl i e ß e n d e m W a s s e r v e r s e h e n , a b e r s i e

ist eine Stätte muselmanischer Behag¬
l ichkei t : Teppiche, wundervol le Teppi¬
c h e u n d K i s s e n s c h m ü c k e n d e n R a u m .

Es du f te t nach Ka f fee . Das Logbuch
u n d e i n ü b e r d i m e n s i o n a l e r K o r a n , i n

Leder gebunden, l iegen gri ffbereit ne¬
ben dem Schla fp la tz . Man spür t , daß
h i e r a n d e r e M a ß e g e l t e n . A u c h d a s
Zeitmaß ist ein anderes; es gibt keine
H a s t — w e d e r i m G e s c h ä f t n o c h b e i m

Vergnügen.

B i s M a i / J u n i , d . h . b i s d i e S c h i l f e m i t

dem Kuzi , dem Gegenmonsun, wieder
(nach A rab ien ) zu rücksege ln können ,
s i n d d i e S t r a ß e n d e r A l t s t a d t v o n a b e n ¬
t e u e r l i c h e n F a h r e n s l e u t e n a u s d e m

Orient bevölkert. Es herrscht ein baby¬
l o n i s c h e s S p r a c h e n g e w i r r . D e n Ta g
ü b e r w i r d a u f d e n S c h i f f e n o d e r V e r ¬

lade rampen gearbe i te t . D ie Ma t rosen
schleppen Datteln und Gewürze, Baum-
w o l l - u n d S t o f f b a l l e n a n L a n d . U n d

z w i s c h e n d u r c h , w e n n d a s A u g e d e s
Gesetzes gerade abwesend is t , ve r¬
scheuern s ie , was d ie Hosen taschen
h a l t e n . M e i s t i s t e s H a s c h i s c h . “

Diese Zeilen lassen erkennen, daß Allan
Vill iers Buch „Die Söhne Sindbads“ bis
zu einem gewissen Grade noch immer
aktuel l ist. Vi l l iers, austral ischer Kapi¬
t ä n u n d S e e s c h r i f t s t e l l e r , h a t t e i m J a h r e

1939 eine monatelange Reise auf einer
arabischen Dhau namens „Triumph der
E h r b a r k e i t “ v o n A d e n n a c h O s t a f r i k a

und von dort nach Kuweit mitgemacht.
V i l l i e r s s t e l l t e i n s e i n e m B u c h f e s t :

„D ie heu t ige a rab ische Dhau s tammt
d i r e k t v o n d e n v o r s i n t fl u t l i c h e n F a h r ¬

zeugen ab, auf denen viel le icht Men¬
schen erstmalig zur See fuhren. ... Die¬
s e a r a b i s c h e n S c h i f f e s t e l l e n f a s t d e n

V e r b a n d u n v e r b i l d e t e r , n u r v o m W i n d

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

„ i n d i s c h e n B o h r e r “ .

unten; Stapellauf-Vorbereitungen nach Fert ig¬
ste l lung e iner k le inen F ischer-Dhau auf der
B a h r e i n - I n s e l M u h a r r a k



oben: Eine größere Dhau-Werft In Ma*
namayBahrein. Die Hellinge haben Son¬
n e n s c h u t z d ä c h e r a u s P a l m e n b l ä t t e r n . I m

Vordergrund Teakho lz be i der Wässe¬
r u n g .

M i t t e : D ie k l ass i schen Fah rzeuge de r
a r a b i s c h e n S e e f a h r t d i e v e r s c h i e d e n a r t i ¬

gen Dhauen werden noch Immer von ge¬
s c h i c k t e n S c h i f f s z i m m e r l e u t e n m i t u r a l t e n

Werkzeugen gebaut.

unten: Für die Spanten der formschönen
S c h i f f e w i r d m e i s t e n s h a r t e s M a n g r o v e n ¬

h o l z a u s d e m h ö l l i s c h h e i ß e n R u fi d i l - ■ - W . , .D e l t a ( Ta n s a n i a ) v e r a r b e i t e t .

p rak t i sch auch a l le Dhauen der a rab ischen Hochseesch i f fah r t
Glühkopf- oder Dieselmotoren. Sie betreiben außerhalb der Mon¬
sunreisen regel rechte Kümcschi ffahr t im Bereich ihres Heimat¬
ha fens und se tzen nu r noch fü r e ine Os ta f r i ka fah r t p ro Jah r
Segel wie in alten Zeiten. Nur sehr wenigen Dhauen segeln das
ganze Jahr über. In Arabien brach sich die Überzeugung Bahn,
daß ein Schiff keineswegs nur von der Gunst des Monsuns und
damit allein von Allahs Willen abhängig sei; sonst aber hat sich
se i t den Tagen S indbad des See fah re rs wen ig geänder t . D ie
Dhauen werden unverändert nach gle ichen Mustern gebaut, für
d i e w e d e r e i n e Z e i c h n u n g e x i s t i e r t n o c h j e m a l s e i n M o d e i l -
Sch leppversuch un te rnommen wurde . Man bau t d ie hö lze rnen
Schiffe wie in alten Zeiten nach den Überl ieferungen der Väter
und Vorväter „über den Daumen“. Im gesamten Bereich des Per¬
s i s c h e n G o l f e s , d e s R o t e n M e e r e s , d e r S ü d k ü s t e d e r A r a b i s c h e n
H a l b i n s e l s o w i e i n d e n R ä u m e n I r a n , P a k i s t a n , I n d i e n s t e h t d e r
D h a u - S c h i f f b a u a l t e r A r t n o c h i n v o l l e r B l ü t e . D e r B a u o d e r A n ¬

kau f s täh le rne r Kümos w i rd aus g rundsä tz l i chen E rwägungen
abgelehnt. Daran ist nicht allein die Beharrlichkeit einer statischen
Kultur schuld; es stehen auch praktische Gründe dahinter.

‘ » 1

~rsA:\. ■

Salzwasser, glühende Sonne, tropischer Bewuchs, beträchtliche
Korros ionsprob leme, hohe Konserv ie rungskosten sprechen dor t
unten ebenso gegen das stählerne Küstenschiff wie die hohen In¬
vestitionskosten, der zu große Tiefgang sowie überhaupt das für
die Fahrt zwischen den Korallenriffen zu große Schiffsgefäß. Die
Dhau ist ungleich flexibler; für die Fahrwasserverhältnisse der un¬
zähligen Kleinhäfen ist sie ideal, flachgehend und doch hochsee-

f
J
t

getriebener Fahrzeuge dar ...Die schneeweißen
Schoner der Südsee haben iängst Motoren.

Die F ischer von L ioucester, d ie Schoner Ba l is , d ie
Ketschen, d ie Bauho lz aus Tasmanien br ingen, d ie
G a l e a s s e n d e r O s t s e e - s i e h a b e n a l l e S c h r a u b e n !

Wenn ich nach zwanzig Jahren meines Seefahrt-Er¬
lebens um m ich b l i cke , w i l l es m i r sche inen , daß
wirkl ich nur noch die arabischen Segler wie vor Ur¬
zeiten ohne jede Maschinenkraft angetrieben werden."

Diese Sätze wurden vor 32 Jahren geschrieben. Sie
s ind zwar in e ine r H ins ich t überho l t : Heu te haben
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mengsei von Kameitalg und ungelösch¬
t e m K a l k , d e m i n b e s t i m m t e n F ä l l e n
Haifischöl beigegeben wird.

am Sch i f f . K lass ifiz ie rungsvorschr i f ten
s i n d e b e n s o u n b e k a n n t w i e e i n e S e e ¬

berufsgenossenschaft oder eine Schiffs¬
besetzungsordnung. Das Schi ff is t in¬
folge seiner einfachen Bauweise über¬
raschend schne l l abgeschr ieben . D ie
Bauwerft benötigt ihrerseits kaum tech¬
n isches Gerä t , ke ine Hebezeuge und
Masch inen , ke ine e lek t r i sche Energ ie
u n d k e i n S K - B ü r o . A u c h d a s B a u m a t e ¬

rial ist unvorstellbar billig; Die Spanten
entstehen aus schrumpel igem Mangro¬
v e n - o d e r P a l m e n h o l z — w i l d i m B e ¬

reich des Rufidji-Deltas geschlagen und
für niedrigste Transportkosten mit dem
Monsun he rbe igesege l t . Fü r d i e Be¬
plankung nimmt man das Holz der Ko¬
k o s p a l m e , m e i s t e n s s o g a r i n d i s c h e s
T e a k h o l z .

tüchtig. Im Falle einer Grundberührung
ist eine Reparatur weniger kostspielig als
b e i e i n e m s t ä h l e r n e n S c h i f f . K o s t e n f ü r

Aufslippen oder Eindocken entfallen,
S c h ä d e n a m S c h i f f k ö n n e n i n e i n f a c h e r

Z immermannsa rbe i t bese i t i g t we rden .
Vor allem aber Ist die Dhau sozusagen
„pflegele icht “ . S ie benöt ig t ke ine teu¬
ren Ölfarbe-Anstriche. Sie wird nur ge¬
legentlich mit Walöl oder Fischöl über¬
pinselt und Ist damit sogar gegen den
B o h r w u r m i m m u n .

Der Begri ff „Dhau“ ist nicht im arabi¬
s c h e n R a u m e n t s t a n d e n , s o n d e r n i n d e r

angelsächsischen Welt. Die Araber ha¬
ben ihn inzwischen a ls Sammelbegr i f f
für al le segelfähigen, arabischen Holz¬
schiffe übernommen. Es gibt „die Dhau“
a ls Typ a lso n ich t . H ingegen g ib t es
große Boomen, in seltenen Fällen auch
noch große Baggalas für die Hochsee¬
fahr t -und es g ib t Sambuks, Shu ’a is ,
Bedenis, Beierns, Ganjas, Badaus, Sa-
ruks, Jalibuts und andere Typen für die
„K le ine Fahr t “ im Bere ich des Pers i¬
s c h e n G o l f e s u n d d e s R o t e n M e e r e s .

Der Sambuk ist zum Beispiel das typi¬
s c h e S c h i f f d e r P e r l e n fi s c h e r , d a s z u ¬

gleich aber auch in der Frachtfahrt ein¬
gesetzt wird, hochseefähig ist und des¬
h a l b - o b w o h l e i g e n t l i c h „ K ü m o “ -
s e h r w o h l a u c h a u f d e n M o n s u n r o u t e n

angetroffen wird.

Wenn Reparatur- oder Konservierungs¬
a r b e i t e n a m U n t e r w a s s e r s c h i f f n o t w e n ¬

dig sind, rammt man an einer Flach¬
w a s s e r s t e l l e m i t s t a r k e m T i d e n h u b z w e i

Reihen von acht bis zehn „Stelzen“ in
den Grund und setzt das mi t St ropps
d a r a n f e s t g e l a s c h t e S c h i f f z w i s c h e n
ihnen au f . D ie S t ropps e rgeben e ine
gleitende Befestigung. Bei jedem Hoch¬
w a s s e r s c h w i m m t d a s S c h i f f z w i s c h e n

d e n S t e l z e n w i e d e r a u f . D a n n r u h t d i e

„Werftarbeit“ so lange. Überdies halten
z w e i A n k e r v o r n u n d a c h t e r n d a s S c h i f f

zusätz l ich in seiner Lage, so daß die
S t e l z e n e n t l a s t e t w e r d e n , w e n n d e r G e ¬

zeitenstrom gegen den aufschwimmen¬
den Rumpf drückt.

Das Haup twerkzeug des Sch i f fbauers
s i n d h e u t e n o c h d a s B r e i t b e i l ( a l s
Schlag-, Schnitz- und Planierungswerk¬
z e u g ) u n d d e r I n d i s c h e B o h r e r, d e n
e i n e A r t G e i g e n b o g e n a n t r e i b t . A l s
S c h r a u b s t o c k d i e n e n z u m e i s t d i e Z e ¬

hen der bar füßigen Schi ffbauer. Unter
unglaublich primitiven Verhältnissen ent¬
s t e h e n b e s t e c h e n d s c h ö n e S c h i f f e , d i e
i n m a n c h e n F ä l l e n h u n d e r t o d e r a u c h

zweihundert Jahre lang halten!

Die Größe der e inze lnen Schi f fs typen
i s t s c h w e r z u b e s c h r e i b e n , z u m a l s i e

se lbs t innerha lb e ines Typs var i ie ren
k a n n . D i e A r a b e r b e r e c h n e n i h r e

Schiffsgrößen nicht nach Tragfähigkeits¬
o d e r R a u m t o n n e n , s o n d e r n l e d i g l i c h
nach ihrer Ladefähigkeit an verpackten

Die Besatzung selbst erledigt die nor¬
male Überholungs- und Reparaturarbeit K a l f a t e r t w i r d d a s S c h i f f m i t e i n e m G e -
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k l ima herrscht . Unter den anspruchs¬
losen Seeleuten gibt es weder Zank
noch Neid. Bedürfnislosigkeit und Of¬
fenhe i t un tere inander, Beschau l ichke i t
und Zufr iedenhei t mi t dem Vorhande¬
n e n s i n d s i c h t b a r . I n m i t t e n v o n

Schmutz und Ladungsdurcheinander
hoffnungslos überladener Schiffe, zwi¬
schen Seekisten, Tampen, Ankerket ten
und Gebetsteppichen nimmt man mit
selbstverständl icher Höflichkei t aufe in¬
a n d e r R ü c k s i c h t . E s s t i m m t n o c h h e u t e ,

daß e in „nakhoda“ g rundsätz l i ch au f¬
steht, wenn ihn jemand grüßt. „Es
s c h i c k t s i c h n i c h t “ , i m S i t z e n e i n e n
G r u ß z u e r w i d e r n . K a f f e e — u n d s e i e r

aus Dat te lkernen hergeste l l t -kredenzt
m a n m i t Z e r e m o n i e l l . U n d z u r G e b e t s ¬

z e l t - f ü n f m a l a m Ta g - w i r f t s i c h d i e
ganze Crew auf den ausgebreiteten
Gebetsteppichen und Mänteln auf die
Knie, um sich in die „kiblah“, die hei¬
lige Richtung -gen Mekka -zu ver¬
neigen. Fast überall existiert eine Bord¬
kapelle mit Ziegenfelltrommeln, Tam¬
b u r i n s u n d G u i t a r r e n . W e l c h s e l t s a m e n

K o n t r a s t b i e t e t e i n e D h a u m i t s o l c h e n

Lebensformen, wenn auf der P ier e in
Tanklastzug zum Bunkern von Dieselöl
v o r f ä h r t !

Typisch für Dhauen aller Typen ist
übrigens jene an Tampen hängende,
kleine Balustrage, die backbord achtern
über den Heckspiegel hinaushängt. Sie
i s t i m w a h r s t e n S i n n e d e s W o r t e s e i n

„Wasserklosett“, das ungeniert auch im
H a f e n b e n u t z t w i r d . M a n h ö r t e s a l l e n t ¬

h a l b e n a n d e n k l a c k e n d e n G e r ä u s c h e n

I m H a f e n w a s s e r - u n d m a n r i e c h t e s

leider auch, wel l die Bordklosetts und
d i e A u s d ü n s t u n g e n d e s F i s c h ö l e s I n
de r he ißen Tropensonne e ine unve r¬
k e n n b a r e D u f t v a r i a n t e a u s s t r ö m e n .

S c h e i c h t ü m e r d e s P e r s i s c h e n G o l f e s

praktisch alle Arten Stückgut, die in der
Seeschiffahrt unserer Tage anfallen kön¬
n e n . E i n e D h a u v o l l e r Wa s c h - o d e r N ä h ¬

masch inen, Fernsehgeräte oder sogar
A u t o s i s t k e i n u n g e w o h n t e r A n b l i c k
mehr. Das trockne Kl ima gestattet es,
a l l e K o l l i a l s D e c k s l a s t z u f a h r e n . D a s

Lastdeck einer Dhau liegt ziemlich tief
u n d e n t s p r i c h t e t w a d e m Z w i s c h e n ¬
d e c k e i n e s S t a h l s c h i f f - L a d e r a u m e s .

Schutzpersenninge gegen überkommen¬
d e n G i s c h t s i n d s e l t e n - u n d w e n n ,

d a n n s i n d s i e a u s P a l m e n b l ä t t e r n o d e r

Schilf geflochten. Auch sind Bastmatten
o d e r R e i s s t r o h - Ta t a m i s I m G e b r a u c h .

Bas ra -Da t te ln , d ie ta tsäch l i ch se i t j e
das umfangreichste Seefrachtgut der
„Arabei“ ist. Auf jeder Monsunausreise
n a c h O s t a f r i k a w u r d e n - u n d w e r d e n

n o c h i m m e r - D a t t e l n a u s d e n „ P a l ¬
mengärten“ des Schatt e l -Arab mitge¬
nommen, die In vegetationsmäßig weni¬
ger begünstigten Ländern wie Somalia
eine begehrte Importware sind.

E i n e a r a b i s c h e D h a u h a t a l s o d a s F a s ¬

sungsvermögen von soundsovlelen Kör¬
ben Datteln. Wenn der Bauauftrag ver¬
geben wird, nennt der Besteller ledig¬
l i c h d i e e r w ü n s c h t e K ö r b e - A n z a h l u n d

a l len fa l l s den bevorzugten Sch i f fs typ .
Auch da sind gleitende Übergänge in
der Beschäft igung des Fahrzeugs mlt-
en t sche ldend . Be i sp ie l swe ise g ib t es
viele Sambuks, die in der Perlensaison
noch immer auf Perlentaucherfahrt ge¬
h e n , i n d e r M o n s u n z e l t j e d o c h n a c h
Afrika segeln.

Die gesamte Besatzung mit Ausnahme
d e s „ n a k h o d a “ ( K a p i t ä n s ) , b i s w e i l e n
a u c h d e s „ m u a l l i m “ ( S t e u e r m a n n e s )
schläf t unter f re iem Himmel an Deck,
z u m e i s t a u f d e r L a d u n g . A u f d i e s e
Welse werden auch d ie grundsätz l i ch
verschleierten Frauen befördlert.

E i n e a r a b i s c h e H o c h s e e - B o o m d ü r f t e

mit einem Fassungsvermögen von 2500
Dat te lkörben etwa 150-200 tdw Trag¬
fähigkeit haben. Es gibt jedoch verein¬
zel t Riesenboomen und Baggalas, d ie
b i s z u 7 5 0 0 K ö r b e l a d e n k ö n n e n u n d

m a x i m a l - a u f S e g e l r e i s e n - 8 0 M a n n
Besatzung haben. Die Baggala ist übri¬
gens ein Schiff von romantischer Schön¬
heit. Sie fäl l t durch ihre kunstvoll ge¬
schnitzte Heck-Galerie auf, die fraglos
in den Tagen der portugiesischen Ent¬
d e c k e r z u r M o d e w u r d e u n d s i c h b e i

Baggalas bis zum heutigen Tage erhal¬
t e n h a t .

Mittelpunkt eines jeden Schiffes ist eine

Sandkiste mit Steinen, in d̂ r ein Herd¬
f e u e r a u s B u s c h w e r k u n d P a l m e n h o l z

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

se ines Amtes und berei tet d ie kargen
M a h l z e i t e n v o r , d i e I m m e r w i e d e r m i t

selbstgefangenen Fischen ergänzt wer¬
d e n . D a s T r i n k w a s s e r w i r d I n F ä s s e r n

o d e r a l t e n K a n i s t e r n a u f b e w a h r t . M a n
w ä s c h t s i c h

„ U n r e i n e n “ v o n A l l a h n i c h t e r h ö r t
würde und wen iger aus hyg ien ischen
G r ü n d e n - m i t S e e w a s s e r u n d I ß t a n

Bord gebackenes , ungesäuer tes Bro t ,
das an Festtagen mit etwas Sesam ge¬
würzt wi rd . D ie Bedür fn is los igke i t der
a r a b i s c h e n S e e l e u t e i s t v e r b l ü f f e n d .

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

Ländern m i t Vo l lbeschä f t i gung , Ge ld¬
schwemme und sprunghaft angestiege¬
n e m L e b e n s s t a n d a r d ä l a K u w e i t .

w e i l d a s G e b e t e i n e s

A u f d e n M o n s u n r e i s e n u n d i n d e r C r o s s

Trade-Fahrt überhaupt nehmen diesel¬
ben Seefrachtgüter wie vor 2000 Jahren
ihren Weg über die Arabische See und
durch d ie os ta f r i kan ische Reg ion des
Ind ischen Ozeans : Gepreß te Da t te ln ,
Tr o c k e n fi s c h , H a i fi s c h fl o s s e n , H o n i g ,
Tabak, Reis, Weihrauch, Myrrhe, Herd¬
s t e i n e , P a l m e n - u n d M a n g r o v e n h o l z ,
Salz, Sesamöl, Indische Texti l ien, Zie¬
g e n , K o k o s n ü s s e , S p e i s e ö l u n d d a s
P fl a n z e n f e t t G h e e . N e u e r d i n g s s i n d
denkba r moderne Ladungsgü te r dazu
gekommen, d ie von der P las t i kwanne
bis zum Tonbandgerät a l les umfassen
k ö n n e n . S o i s t e s ü b l i c h , d a ß n a c h
A f r i k a a u s r e i s e n d e D h a u e n i n A d e n
n o c h e i n e P a r t i e T r a n s i s t o r r a d i o s u n d

To n b a n d g e r ä t e „ m a d e i n J a p a n “ a n
Bord nehmen, d ie in den Bazars der
Somal ischen Volksrepubl ik , von Kenya
u n d T a n s a n i a m e i s t b i e t e n d a n d e n

Mann gebracht werden.

Ha t e ine Dhau zwe i so lcher P lumps-
WC’s am Heck, dann ist das ein un¬
trügl iches Kennzeichen dafür, daß s ie
Passagiere befördert . Das Steuerbord-
K l o s e t t i s t d e n m i t r e i s e n d e n D a m e n Vo r ¬

behalten, die natürlich auch dieses von
allen Blicken gemiedene Örtchen in
t ie fe r Versch le ie rung au fsuchen. So l¬
che „Fahrgastschiffe“ sind ein durchaus
erhei ternder Anbl ick . Vol lgepfercht mi t
F rauen , K inde rn , G re i sen , Hamme ln ,
Ziegen und anderem Getier, mit „Hühn
u n P e r d ü h n “ l e g e n d i e s e l e b e n s g e ¬
f ä h r l i c h ü b e r l a d e n e n U n t e r s ä t z e S e e ¬

törns zurück , deren Länge jeder Be¬
schre ibung spo t te t . M i t o r i en ta l i sche r
Sch iksa lsergebenhel t hockt man eng¬
gedrängt und engelsgeduld ig an Deck
u n d v e r b r i n g t s o v i e l e Ta g e u n d
N ä c h t e . F ü r S c h i f f b r u c h f ä l l e g i b t e s
keine Vorsorge. Rettungsflöße, Schwimm¬
westen oder Notsignalmuniton sind un¬
bekannt, wei l s ie der is lamischen Kis-

D a s e i n f a c h e L e b e n d e r N a c h f a h r e n

v o n S I n d b a d d e m S e e f a h r e r s e t z t s i c h

zwischen Straßenkreuzern, Betonmisch¬
m a s c h i n e n u n d k l i m a t i s i e r t e n B ü r o h ä u ¬

sern for t - in e legant gewordenen
G r o ß s t ä d t e n w i e K u w e i t o d e r D u b a i .

A l l a n V i l l i e r s h a t e s m a l e i n h a r t e s

Leben „ohne a l le Ecken und Kanten“
genannt. Er stel l te sich damals selbst
die Frage, ob dieses schl ichte Dasein
n i c h t m ö g l i c h e r w e i s e g r ö ß e r e i n n e r e
Zufriedenheit hervorbringt als der hohe
L e b e n s s t a n d a r d d e r t e c h n i s c h z i v i l i s i e r ¬

t en Na t i onen . D iese F rage l äß t s i ch
wohl kaum bindend beantworten. Eigene
Beobachtungen an Bord von arabischen
Dhauen In sechs Persergolfländern, in
Aden, Djibouti und am Roten Meer ha¬
ben mich jedoch davon überzeugt, daß
ein ausgesprochen harmonisches Bord-

D i e m o t o r i s i e r t e n D h a u e n f a h r e n i m

Zubringer- und Verteilerverkehr der In¬
folge des Olbooms schlagartig vom
N e u z e i t fi e b e r e r f a ß t e n a r a b i s c h e n
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mit Funkpeilern ausgerüstet sind. Bei¬
des widerspr icht sonst igen Gepflogen¬
h e i t e n d e r a r a b i s c h e n D h a u s c h i f f a h r t .

A b e r d i e i n D u b a i b e h e i m a t e t e n , n i c h t

zufällig neben großen Bankhäusern ver¬
täuten Dhauen gehen mit Duldung und
Prozen tua lbe te i l i gung Se ine r Kön ig l i¬
chen Hoheit des Emirs dem eigenartig¬
sten Gewerbe der Welt nach: s i e

schmuggeln Gold nach Pakistan und
I n d i e n . D i e s e L ä n d e r h a b e n d i e E i n ¬

a r a b i s c h e S c h e i c h t ü m e r o d e r v o n B e ¬

d u i n e n o h n e g ü l t i g e A u s w e i s p a p i e r e
über irgendwelche Grenzen hinweg, ist
z u m e i s t l o h n e n d e r a l s d i e F r a c h t f a h r t .

met-Auffassung vom ohnehin vorbe¬
stimmten Schicksal widersprechen. Auch
ein Seenotret tungsdienst is t aus g le i¬
c h e m G r u n d e u n b e k a n n t . K e i n e S t a t i s t i k

h a t b i s l a n g z u k l ä r e n v e r m o c h t , w i e
viele tausend Dhauen jederzeit rund um
Arabien, in den Gewässern der Arabi¬
s c h e n S e e u n d d e s I n d i s c h e n O z e a n s

unterwegs sind —und wieviele davon
verunglücken. Manches dieser Schiffe
verschwand spurlos zwischen den Ko¬
ral lenr i f fen, andere wurden mehr oder
weniger unbemerkt von einem Riesen¬
tanker über den Haufen gefahren oder
ein Opfer von Stürmen. Verhängnisvoll
ist, daß der Fatalismus der Orientalen
auch d ie Ve rwendung von Pos i t i ons¬
l a t e r n e n z u r S e l t e n h e i t m a c h t . M a n v e r ¬

l ä ß t s i c h m e h r a u f A l l a h s u n e n d l i c h e
G ü t e a l s a u f S i c h t b a r k e i t b e i d u n k l e r

N a c h t . D e r G e b r a u c h v o n R a d a r r e fl e k ¬

toren ist den guten Leutchen schon gar
nicht beizubringen. Der Selbsterhal¬
tungstrieb ist unterentwickelt. Hinzu¬
kommt, daß auch die eine oder andere
D h a u a u f v e r s t ä n d l i c h e n G r ü n d e n W e r t

darauf legt, weder von Zollkreuzern
noch von patrouillierenden Kriegsschif¬
f e n b e m e r k t z u w e r d e n . H a s c h i s c h , Wa f ¬

f e n u n d M u n i t i o n o d e r a u c h M e n s c h e n

zu schmuggeln ist durchaus ein lohnen¬
des Geschäf t . Abgesehen davon, daß
hier und dort sogar noch Sklavenhan¬
d e l ü b l i c h i s t - a u c h d e r S c h m u g g e l
illegaler iranischer „Gastarbeiter“ in

I n d e m S c h e i c h t u m D u b a i fi e l m i r a u f ,

daß die auf dem Khor, der die gleich¬
namige Hauptstadt ähnlich durchschnei¬
de t w ie de r Cana le Grande Vened ig ,
motorisierte Dhauen vertäut l iegen, die
m i t S c h n e l l ä u f e r d i e s e l n , t e i l w e i s e s o g a r



Euphrat bis zu einem Punkte gefolgt,
der Syriens Küste am nächsten ist. Dort
haben sie sich schl ießl ich angesiedelt.
Fest steht, daß die Bahreiner seit un¬
zähl igen Jahrhunderten Seeleute s ind,
auch s ie begannen mit dem genähten
B o o t . D i e P e r l e n fi s c h e r e i d ü r f t e n s i e

s e i t e t w a 4 0 0 0 J a h r e n b e t r e i b e n . E i n

assyrisches Relief aus dem Jahre 2000
V. Chr. spricht von einem Paket „Fisch¬
augen“ aus Dilmun. Jenes Dilmun, spä¬
ter Tylos oder Tylus, ist der alte Name
v o n B a h r e i n - u n d d i e „ F i s c h a u g e n “
waren Perlen, von deren Schönheit und
V i e l z a h l a u c h P l i n l u s s c h w ä r m t e . D i e s e s
G e w e r b e d e r P e r l e n t a u c h e r h a t J a h r ¬

tausende lang den Reichtum Bahre ins
begründet. In den letzten Jahrzehnten
ging es mehr und mehr zurück, weil die
japan ische Zuch tpe r le de r Na tu rpe r le
v o m P e r s i s c h e n G o l f i m m e r m e h r K o n ¬
k u r r e n z m a c h t e . H e u t e s i n d e s a l l e n f a l l s

40-50 Per lenflscher-Sambuks, d ie von
Bahrein aus auf die Bänke gehen.

f u h r v o n G o l d v e r b o t e n , o b w o h l s t a r k e

N a c h f r a g e n a c h G o l d - a l l e i n s c h o n
b e i d e n S a r i h e r s t e l l e r n u n d G o l d s c h m i e ¬

d e n - b e s t e h t . D a s G o l d k o m m t m i t

Charterflugzeugen tonnenweise in Bar¬
ren aus der Schweiz nach Dubai, wird
auf d ie Schmuggeldhauen umgesch la-
g e n u n d i m S c h u t z e d e r D u n k e l h e i t
irgendwo zwischen den Mündungen von
Indus und Ganges ange landet . Duba i
e r h e b t f ü r d e n G o l d t r a n s i t k e i n e n Z o l l ,

we i l der Emir den Goldschmuggel a ls
legal betrachtet. Auf diese Weise wur¬
den allein 1970 nicht weniger als 220 t
Gold in Dubai umgeschlagen, was etwa
15% des Weltgoldvorrates überhaupt
entsprechen dürfte. Von den Großkauf¬
l e u t e n u n d B a n k e n b e z i e h e n e t w a z w a n ¬

z ig Absa tz -Kaufleu te , d i e g l e i chze i t i g
D h a u r e e d e r s i n d , i h r e W a r e . S i e l a s s e n

etwa hundert schnel le Goldschmuggler-
Dhauen laufen, die tei lweise Ladungen
b i s z u s e c h s M i l l i o n e n M a r k W e r t a n

Bord haben ! De r Sch i f f se igne r e rhä l t
6—8 %Provision vom Bruttogewinn, wo¬
von er auch die Besatzung angemessen
ent lohnt. Die Bezahlung kann auch in
indischem Silber vonstatten gehen, das
w iede rum ve rkau f t und flugzeugwe ise
nach England und in die Schweiz ver¬
b r a c h t w i r d .

Der aus Palmenholz gefertigte Mast ei¬
ne r Dhau he iß t „d iq l “ ode r „daqua l “ .
Das große Late inersegel , das übera l l
z w i s c h e n M a r o k k o u n d I n d i e n , d e m
Persischen Golf und Mozambique ver¬
b r e i t e t i s t , w i r k t m i t s e i n e r h o h e n R a h -

n o c k a u s g e s p r o c h e n s c h l a h k . I n d e r
a r a b i s c h e n W e l t h a t e s n i e m a l s V i e r ¬

kantsegel gegeben, die im Altertum das
Segel des Mittelmeeres bdl Ägyptern,
Phöniziern, Griechen und Römern ge¬
wesen s ind. A l lerd ings is t man schon
m e h r e r e J a h r h u n d e r t e v . C h r . a u f d i e

Idee gekommen, die Rahsegel von Nil¬
schiffen an einem Ende hefunterzubin-
den und mit diesem Lugger auch dort
noch Wind zu fassen, wo eine Böschung
die Wasserfläche in Lee bringt.

Es ist indessen ziemlich sicher, daß das
eigentliche Lateinersegel vom Indischen
O z e a n g e k o m m e n i s t . I n g r i e c h i s c h -
byzantinischen Manuskripten des spä¬
ten 9. Jh. gibt es früheste Beweise für
seine Existenz. Das Lateinersegel kam
vermutlich mit der arabischen Expan¬
s i o n n a c h M o h a m m e d i n d i e L e v a n t e .

Es fand schließlich der lateinergetakelte
„mizzan“ als Balancemast Eingang in
d e n S c h i f f b a u d e r w e s t l i c h e n L ä n d e r .

Ohne das Lateinersegel des Mizzan ma¬
s t e s w ä r e d i e W e l t w o h l k a u m v o n
D r e i m a s t e r n e n t d e c k t w o r d e n .

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

b a u e s i s t B a h r e i n n o c h h e u t e . I n d e r

H a u p t s t a d t M a n a m a g i b t e s m e h r e r e
Werften, vor allem aber auf der nörd¬
l ichen Insel Muharraq, d ie ta tsächl ich
e i n e I n s e l d e r S c h i f f b a u e r i s t . U n d o b

die dort gebauten Dhauen nun mit Mo¬
to r und Sch raube vom S tape l l au fen
o d e r n i c h t : s i e s i n d f a s t u n v e r ä n d e r t e

Produkte einer uralten, statischen Kul¬
tur. Und noch immer ranken sich My¬
thos und Aberg lauben um d ie He i l ige
d e r a r a b i s c h e n S c h i f f s b a u e r . N o c h I m ¬

m e r s t r e i c h e n b i s w e i l e n v e r s c h l e i e r t e

Frauen auf dem Werf tge lände herum,
um in e inem unbewachten Augenbl ick
mög l i chs t über den f r i schges t reck ten
K i e l e i n e r D h a u z u s p r i n g e n — w a s
nach alter Überlieferung Allah bewegen
so l l , d ie B i t te um Fruchtbarke i t e iner
b is lang k inder losen Frau zu e rhören .
Leider soll aber der Sprung einer Frau
über den Kiel dem Schiff Unglück brin¬
gen anstat t g lückhaf te Fahr t . Deshalb
l iefern s ich „spr ingwi l l ige“ Araber innen
und Werftarbeiter in den ersten Tagen
nach der Kiel legung eine Art von kal¬
tem Krieg. Wer aber den Schiffbauern
von Manama und Muharreq zuschaut ,
w e i ß , d a ß s i e K ü n s t l e r I h r e s F a c h e s

sind, die jede Planke l iebevoll anbrin¬
g e n .

D i e G o l d s c h m u g g l e r n e h m e n e s I n
Kauf, daß Ihr Schiff von einem Radar-
Z o l l k r e u z e r e r t a p p t u n d a u f g e b r a c h t
werden kann, was zur Inhaftierung der
gesamten Besatzung führt. Sie bleiben
jedoch gelassen, denn b innen kurzem
werden ungenannte Hintermänner jede
gewünschte Kaution hinterlegen, um die
einschlägig er fahrene „Goldcrew“ wie¬
d e r f r e i z u k a u f e n u n d a u ß e r L a n d e s z u

br ingen.

Die Lateinersegel einer arabischen Dhau
sind nicht reffbar, deshalb ist es üblich,
ein großes Tag- und ein kleineres Nacht¬
segel zu fahren.

Schiffsbauhistorisch von Interesse ist,
daß die Verwendung von Nägeln im
arabischen Raum erst nach 1500 aufge-
kommen Ist —erst als der Handel der
Europäer endgültig den Indischen Oze¬
an erfaßte und deren Schiffe eine neue
Z e l t v e r k ö r p e r t e n . B i s d a h i n w u r d e n
die Krawelplanken der Dhauen durch¬
w e g - d u r c h v o r g e b o h r t e L ö c h e r - z u ¬
sammengenäht. Es gab noch kein Spant¬
system, die Stiche wurden über Str in¬
ger dichtgeholt. Das waren lange, enge
Holzstücke. Belm Kalfatern Wurde Werg
aus Dattelpalmen verwendet.

Wenn gesagt wurde, daß diese Spezlal-
Dhauen vereinzelt sogar Funkpeiler ha¬
ben, so darf n icht übersehen werden,
daß die Navigationseinrichtung aller an¬
deren Dhauen für unsere Begriffe haar¬
st räubend pr imi t iv s ind. Der a l lenfa l ls
vorhandene Kompaß stammt aus irgend¬
e i n e m T r ö d l e r l a d e n i n M o m b a s s a o d e r

Kohrramshar. Chronometer, Pelldiopter,
Log und Seekarten sind ebensowenig
ü b l i c h w i e s e l b s t e i n H a n d l o t . M a n f ä h r t
„ a u f S i c h t “ d u r c h d i e K o r a l l e n r i f f e . D i e

arabischen Küsten sind navigatorisch
außerordentl ich schwierig. An gewissen
Stromkringeln und Seegangsbildern er¬
kennen die arabischen Seeleute jede
l a u e r n d e U n t i e f e . I h r e V o r f a h r e n h a b e n

vielleicht die astronomische Navigation
beherrscht und mögl icherweise entwik-
kelt. Aber wenn, dann ist diese Steuer¬
mannskunst In Vergessenhei t geraten.
Selbst die Hochseeschiffahrt begnügt
sich mit Koppelnavigation und dem In¬
stinkt der Schiffsleitungen.

M a r c o P o l o e r z ä h l t e v o n d e n S c h i f f e n
aus Hormuz, daß sie keine Decks hat¬
ten, daß aber die Ladung mit Häuten
abgedeckt wurde. Solche ungedeckten
Dhauen g ibt es noch heute im Roten
M e e r - a l s S a r u k s .

Früher durften nur bärtige Männer Plan¬
k e n e i n z i e h e n - u n d n i e m a l s m e h r a l s

eine am Tag. Es wurde geruhsam,
gründlich und sauber gearbeitet.Die Phönizier sollen nach den neuesten

Forschungen ursprünglich aus Bahrein
stammen und dann mit ihren Fahrzeu¬
gen den Euphrat aufwärts gefahren
sein. Der Persische Golf habe sich da¬
ma ls we i t e r a l s heu te no rdwär t s e r¬
streckt. Die Phönizier seien' dann dem

Etwas schneller geht es heutzutage
doch, aber immer noch ohne Hekt ik -
ge t reu dem Wor t des Prophe ten Mo¬
hammed: „Allah gab die Zelt -von Eile
hat er nichts gesagt.“
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Umrüstung der Hubinsel IV
Die von der Stahlbauabtei lung unseres
Kie ler Werkes 1960 gebaute Hubinsel
IV machte Anfang Dezember des ver¬
gangenen Jähes am Schwentineufer in
K i e l - D i e t r i c h s d o r f f e s t .

Nachdem d ie 44 Mete r l angen Be ine
a u f 3 0 M e t e r v e r k ü r z t w o r d e n w a r e n ,

wurde der 30,5 Meter lange, 21,3 Me¬
ter breite und 3,1 Meter hohe Inselkör¬
per um 6 ,5 Mete r ve r länger t und fü r
Pfahlbohrungen ausgerüstet.

M i t t e M ä r z w u r d e s i e z u m E i n s a t z n a c h

Westafrika geschleppt.

Stapellauf und Ablieferung
von „Mulus 4”

A m 1 6 . M ä r z l i e f i m W e r k K i e l - D i e t r i c h s -

dorf ein für die Reederei Risdon Beaziey
U l r i ch Harms L td . , Sou thampton , be¬
stimmter Bergungs- und Transportleich¬
ter vom Stapel.

Be i dem 76 Me te r l angen , 24 Me te r
breiten und 4,68 Meter hohen, antriebs¬
l o s e n F a h r z e u g h a n d e l t e s s i c h u m
e i n e n N a c h b a u v o n „ M u l u s 1

2“ und „Mulus 3“. Es erhiel t den Na¬
m e n „ M u l u s 4 “ .

Der eine Tragfähigkeit von 5000 tauf¬
w e i s e n d e P o n t o n k a n n z u r A u f n a h m e

schwimmender Ladung über Bodenven¬
tile geflutet werden. Das Lenzen erfolgt
d u r c h P r e ß l u f t . A u f M u l u s 4 w a r t e n z a h l ¬

reiche, weltweite Einsätze.

M u l u s
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F u n k b r ü c k e n a c h Ü b e r s e e
U t l a n d s h ö r n h e i ß t e i n e k l e i n e B a u e r n ¬

landschaf t in Ost f r ies land, unmit te lbar
hinter dem Nordseedeich gelegen, etwa
1 0 K i l o m e t e r v o n N o r d d e i c h e n t f e r n t .
D i e s e r N a m e i s t i n k e i n e m O r t s v e r z e i c h ¬

nis zu finden und doch müßte er eigent¬
l i c h w e l t b e k a n n t s e i n . I n d e r G e m a r ¬

kung von U t l andshö rn , e i ne r flachen
Landzunge im Küstenstrich, die, wie der
Name sag t , e igen t l i ch außerha lb des
L a n d e s l i e g t , s t e h e n d i e g e w a l t i g e n
Antennenanlagen der Küstenfunkstat ion
N o r d d e i c h - R a d i o .

H i e r , u n m i t t e l b a r u n t e r h a l b d e s D e i c h e s

beginnen die weitgespannten Funkbrük-
k e n i n a l l e M e e r e , i n a l l e K o n t i n e n t e

d e r E r d e . I n U t l a n d s h ö r n s t e h e n d i e b i s

zu 65 Meter hohen Empfangsantennen,
in deren Drähten die Funksprüche vom
Atlantik, vom Mittelmeer, vom Indischen
Ozean, vom Pazifik oder aus der Japa¬
n ischen See au fge fangen werden . In
U t l a n d s h ö r n h a b e n d i e F u n k e r v o n

Norddeich-Radio ihre Arbeitsplätze. Es
sind k le ine, pul tar t ige Tische, an de¬
n e n s i e s i t z e n , m i t M o r s e t a s t e n u n d

Kontrollgeräten, in denen im Rhythmus
der Funktöne kleine Lämpchen aufflak-
k e r n u n d w i e d e r v e r l ö s c h e n . U t l a n d s ¬

h ö r n , d i e B a u e r n l a n d s c h a f t m i t d e m A n ¬

tennenwald, den graugelben Posthäu¬
s e r n , d e r s c h m a l e n B e t o n s t r a ß e i n d e r

Marsch und den vom Sturm gebeugten
Bäumen bei den Höfen, ist die Arbeits¬
stätte der über 100 Frauen und Männer,
d i e Ta g u n d N a c h t d e n Ä t h e r n a c h
F u n k z e i c h e n a b h o r c h e n .

„ H i e r i s t N o r d d e i c h - R a d i o , w i r r u f e n
M S „ G I N N H E I M “ — H i e r i s t N o r d d e i c h -

4 0



Die Funkkarte zeigt d ie Ent fernungsbereiche
v o n N o r d d e i c h - R a d i o a u s .

B i s z u 6 5 M e t e r h o c h s i n d d i e A n t e n n e n d e r

Empfangsanlage in Utlandshörn bei Norddeich.

R a d i o , w i r r u f e n M S „ G i N N H E i M “ . . . ! “
□e r F u n k o f fi z i e r a u f d e m U R A G - F r a c h -

ter im At iant ik , e ine haibe Tagesreise
v o r d e r E i n f a h r t z u m S t . L o r e n z - S t r o m ,

hat die Frequenz von Norddeich-Radio
eingestei i t . „Guten Morgen! Wir haben
ein Gespräch für Sie aus Bremen . . . “
Die Kurzwei len-Verständigung an d ie¬
sem f rühen Winter tag is t gu t . in Ut¬
landshörn hat der Funker das Gespräch
mit Bremen geschaltet. Fast 20 000 Watt
beträgt die Leistung, mit der die Worte
ü b e r d i e 5 0 0 0 K i l o m e t e r w e i t e D i s t a n z

v o n d e r d e u t s c h e n N o r d s e e k ü s t e i n O s t ¬

fr ies land zum St. Lorenz-Strom getra¬
gen werden. Die Ionosphäre reflektiert
die Sendeenergie wie ein Spiegel. Auf
diese Weise gelangt sie an jeden Punkt
der Erde. Der F lop( -Sprung) , w ie der
F a c h m a n n s a g t , w a r a n d i e s e m Ta g
über den Atlantik gut. Er vollzieht sich
a n n ä h e r n d m i t L i c h t g e s c h w i n d i g k e i t .
Te c h n i s c h n u t z e n d i e F u n k e r d i e r e fl e k ¬

tierende Schicht aus, um mit Hilfe der
„Sprünge“ von Ionosphäre zur Erde und
zur Ionosphäre und wieder zur Erde
jeden Punkt auf den Meeren oder an
Land zu erreichen. Ein solcher „Sprung“
r e i c h t e t w a 3 0 0 0 K i l o m e t e r w e i t . D a s

h e i ß t i n 3 0 0 0 K i l o m e t e r n w i r d d e r F u n k ¬

strahl in der Ionosphäre gebrochen und
in dem gleichen Winkel, in dem er die
reflektierende Schicht erreicht, geht er
z u r E r d e z u r ü c k .

E t w a 1 2 K i l o m e t e r v o n U t l a n d s h ö r n e n t ¬

fernt liegt die Ortschaft Osterloog. Hier
b e fi n d e t s i c h d i e S e n d e f u n k s t e l l e v o n

N o r d d e i c h - R a d i o . E s s i n d 6 K u r z w e l l e n ¬

sender. Die umfangreiche automatische
F e r n b e d i e n u n g s e i n r i c h t u n g f ü r d i e s e
Sender ist in einer sogenannten Fern¬
w i rkzen t ra le un te rgeb rach t . We i te rh in
gibt es 7sogenannte handbediente Sen¬
der in Oster loog. Es s ind 5Mi t te lwel¬
l e n s e n d e r u n d 2 G r e n z w e l l e n s e n d e r .

D ie Antennenan lage bes teh t dor t aus
z u r Z e i t n e u n 2 2 M e t e r h o h e n K u r z w e l -
l e n - R u n d s t r a h l - R e u s e n a n t e n n e n , v o n d e ¬

n e n f ü n f a u c h f ü r G r e n z w e l l e a b s t i m m ¬

bar sind, einem 45 Meter hohen Gitter¬
m a s t s o w i e z w e i 4 0 M e t e r h o h e R o h r ¬

masten zur gleichzeit igen Ausstrahlung
von 2F requenzen im Grenzwe l l enbe¬
r e i c h . D e r i m L a n d w e i t h i n s i c h t b a r e

1 3 3 M e t e r h o h e R o h r m a s t v o n O s t e r ¬

loog, der einen Durchmesser von 1Me¬
ter hat, strahlt auf der internationalen



l i n k s : B l i c k v o n u n t e n i n e i n e n d e r A n t e n n e n ¬

m a s t e n .

u n t e n : B ü c k i n e i n e n F u n k r a u m . A u c h F r a u e n

v e r s e h e n d e n F u n k d i e n s t .

chung der Seenot-Frequenzen. Dieses
geschieht mit Sprechfunk und Teiegra-
fie funk . M i t hü l f e von Funkpe i l ungen
k ö n n e n d i e S t a n d o r t e v o n i n S e e n o t b e ¬

findlichen Schiffen in der Nordsee ge¬
n a u e r m i t t e l t w e r d e n . B e i S e e n o t - u n d

L u f t n o t f ä l i e n i n d e r d e u t s c h e n B u c h t i s t

Norddeich-Radio ein wichtiger Nachrich-
t e n - O b e r m i t t i e r . D a r ü b e r h i n a u s v e r b r e i ¬

t e t d i e K ü s t e n f u n k s t e l i e n a u t i s c h e Wa r n ¬

n a c h r i c h t e n , E i s b e r i c h t e , M i n e n w a r n u n ¬

gen, Wetterwarnungen, Zeitzeichen und
sogar e ine Funkpresse, e ine Ar t Zei¬
tung für den Seemann unterwegs.

Not- und Anruf-Frequenz 500 kFlz. Wei¬
tere 65 Meter hohe Stah lg i t te rmasten
werden für Mitteifrequenzen eingesetzt.

steigt diese Leistung um über 300 Pro¬
zent an. Aber nicht nur Gespräche und
Te l e g r a m m e z u d e n S c h i f f e n w e r d e n
ü b e r d i e F u n k b r ü c k e v o n N o r d d e i c h - R a ¬

d io ge le i t e t . Auch Land funks te l i en i n
a i ler Wei t s ind Empfänger von Nach¬
r i c h t e n , d i e N o r d d e i c h - R a d i o f u n k t .

N o r d d e i c h - R a d i o , d a s i s t e i n e w e l t w e i t

t ä t i ge Se rv i ce -S ta t i on de r Deu tschen
Bundespost. Mit hülfe moderner Technik
u n t e r h ä i t d i e s e K ü s t e n f u n k s t e i l e n i c h t

nur den Kontakt zu ungezähiten Schif¬
f e n a u f d e n s i e b e n W e l t m e e r e n , s i e e x ¬

perimentiert auch mit neuart igen Tech-
noiogien, mit deren Fliife die Schiffahrt
morgen noch sicherer, noch rat ionei ier
betrieben werden kann. Es geiang Nord-
d e i c h - R a d i o e r s t m a l i g , e i n e n F e r n -
s c h r e i b - K o n t a k t m i t S c h i f f e n a u f h o h e r

See herzusteilen. Seit Mai vergangenen
J a h r e s t i c k e n a u f d e u t s c h e n C o n t a i n e r ¬

s c h i f f e n d i e F e r n s c h r e i b e r, a n g e r e g t
d u r c h e i n e F u n k b r ü c k e a u s N o r d d e i c h .

Zu jeder Zeit kann jetzt die Reederei
N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t e l n , d i e a n B o r d

sofort im Fernschreibtext voriiegen.

D i e S t r o m v e r s o r g u n g w i r d ü b e r d r e i
20 000 Voit Drehstrom-Ringkabei sicher-
g e s t e l i t . E i n a u t o m a t i s c h s t a r t e n d e s D i e -

s e i a g g r e g a t v o n 7 5 0 P S u n d e t w a
450 kVA Leistung sorgt dafür, daß auch
b e i A u s f a i l d e s S t r o m e s d e r S e n d e b e ¬

trieb weitergeht.

A i l e zwe i S tunden gehen d ie Funke r
a u f d e n i n F a h r t b e fi n d l i c h e n S c h i f f e n

auf Sammelruf-Frequenz. Während die¬
ser Zeit erfahren Tausende von Kapitä¬
n e n , S c h i f f s o f fi z i e r e n u n d M a n n s c h a f t e n

N a c h r i c h t e n a u s d e r F l e i m a t , v o n d e r

Reederei Mitteiiungen über die Ladung,
ü b e r n e u e L ö s c h h ä f e n o d e r ü b e r W e r f t ¬

l iegezeiten.

In Ut landshörn , wo der Funkempfang
s t a t t fi n d e t , s i n d d i e A n t e n n e n z w i s c h e n
1 3 T ü r m e n u n d M a s t e n v o n 2 4 b i s 6 5 m

Flöhe aufgehängt. Norddeich-Radio ver¬
mittelt täglich im Durchschnitt 350 See¬
funk-Gespräche und 1000 Telegramme
in alle Welt. Im Dezember, genauer ge¬
sagt in den 14 Tagen vor Weihnachten

Aber zu den wichtigsten Aufgaben von
N o r d d e i c h - R a d i o g e h ö r t d i e Ü b e r w a -
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I
Caspar mit der Herrichtung des Schif-G R Ö N L A N D sorgte Tak iermeis ter Herber t Koke lsk i

(FKA) mi t se inen Männern, Insgesamt
waren annähernd zwanzig Mann unter
der Le i tung von Sch i f f s ingen ieur Jan

fes beschäftigt.
W i r w e r d e n i m n ä c h s t e n H e f t a u f d i e s e s

b e m e r k e n s w e r t e S c h i f f z u r ü c k k o m m e n .

5 5

h ö l z e r n e s P o l a r s c h i f f ü b e r

h u n d e r t J a h r e a l t

Wochenlang lag da so ’n o l le r k le iner
abgetakelter Kahn am Liegeplatz 12 im
W e r k G a a r d e n . V o n n i e m a n d e m b e ¬

achtet. Doch etwa Mitte April kam Le¬
b e n i n d a s S c h i f f , s a h m a n S c h i f f s ¬

ingenieure mit weißen Helmen und Män¬
n e r i m b r a u n e n P ä c k c h e n m i t S c h i f f e r ¬

mü tzen an Bo rd gehen , h ie r und da
k lop fen und m i te inander reden . Ba ld
m e l d e t e s i c h a u c h d a s F e r n s e h e n . D e n n

der so lange unbeachtete olle Kahn ist
d a s ä l t e s t e n o c h e r h a l t e n e S c h i f f , d a s

je unter deutscher Flagge gefahren ist:
das Polarsegel forschungsschi f f „Grön¬
land“. Es wurde zwischen dem 12. April
und dem 9. Mai 1972 von der Repara¬
turabtei lung unseres Kieler Werkes im
alten Stil als Yacht aufgetakelt.

Mast, Baum, Gaffel, Rahen und Klüver¬
baum waren ohne Beschläge an Bord.
N a c h d e m S c h i f f s i n g e n i e u r J o a c h i m
Meier -Luersdor f (KSA) un te r Verwen¬
dung von Zeichnungen des Schwester¬
schiffes „Gjoa“ die erforder l ichen Ein¬
z e l t e i l z e i c h n u n g e n a n g e f e r t i g t h a t t e ,
s t e l l t e n S c h l o s s e r u n d Z i m m e r l e u t e d i e

Beschläge her. Das Auftakeln, zu dem
es an genauen Zeichnungen fehlte, be-



i n d e r V o l k s k ü c h e d e s v a t e r l ä n d i s c h e n

Frauenvereins Altona, wo es jeden Mit¬
tag einen Liter „Quer durch den Garten“
für zehn Rpf. gibt —ansonsten nur von
d e n Ä r m s t e n d e r A r m e n u n d v o n P e n ¬

nern und Pu t ten au fgesuch t -mehren
s i c h d i e a r b e i t s l o s e n S e e l e u t e . V o r b e i

is t es mi t der guten Bordküche, dem
d i c k e n E i s b e i n b e i m S c h l a c h t e r m a x i n

de r g roßen Fre ihe i t und dem Wiener
Schnitzel bei Schilp auf der Reeperbahn.
„Finkenbude“ und „Pik As“ haben Floch-
betrieb, denn auch die müden Häupter
d e r L a n d s t r e i c h e r b e i d e r l e i G e s c h l e c h t s

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

„Sorgenbrecher“ vorausgeht.

I

\
\ \

I

Der Abgesang der sogenannten „Golde¬
n e n 2 0 e r J a h r e “ b e f a n d s i c h a u f H o c h ¬

touren. Auch mein Bordkol lege, Albert
We i n r e i c h u n d i c h , h e i m g e k e h r t a u s
polaren Zonen, des ewigen Eises über¬
drüssig, hatten abgemustert, aber nicht,
um das Heer der Stempelbrüder zu ver¬
größern, sondern um unseren Kurs süd¬
w ä r t s z u r i c h t e n . E i n m a l w i e d e r P a l m e n ¬

wedeln und Monsungeflüsterzu lauschen.
H a t s i c h w a s ! K e i n e C h a n c e , k e i n J o b ,

und so gingen wir, jeder für sich, auf
H e u e r s u c h e . B e i H a n n e s B r a n d t a m A l -
t o n a e r F i s c h m a r k t a u f z u k r e u z e n h i e l t i c h

f ü r u n t e r m e i n e r W ü r d e , z u m a l e r , b e ¬

kannt unter dem Spi tznamen „Hannes
h e s t ’ n S h i p “ g e w o h n t w a r, m ö g l i c h s t
unerfahrene oder linientreue Jungs, auch
Wandervöge l , au f K lü tenewer zu ve r -
shanghaien. Also nichts wie hin zu Jonny
Barghusen in der Hochst raße, der ln
j e n e n J a h r e n n o c h e i n e S h a n g h a i e r -
quetsche betrieb. Es gab deren entlang
d e r K ö m - u n d K ü s t e n s t r a ß e n o c h m e h ¬

r e r e , d i e i h r H a n d w e r k i n d e n H i n t e r ¬
s t u b e n d e r P i e s e l e i e n b e t r i e b e n . I c h

kannte Jonny bereits aus mehreren vor¬
ausgegangenen S i t zungen i n se inem
K l i e n t e n r o o m , d i e s i c h a b e r i m m e r z e r ¬

schlugen, wei l etwas Besseres dazwi¬
schen kam. Daß Jonny mit einer Hand
gab und mit der anderen nahm, versteht
s ich von se lbst , je höher das pr ivate
Opfer, je höher die Gunst. Das Gewerbe
ähnel te dem der „Enge lmacher innen“ .
H e i m l i c h , s t i l l u n d l e i s e , a b e r d i e r e c h t e
H a n d w u ß t e i m m e r w a s d i e l i n k e t a t

und umgekehrt. Wenn Not am Mann war,
l ieß Jonny sich auch mit einem Zieh¬
schein becircen. Gewiß trug er auf bei¬
d e n S c h u l t e r n , d e n n z u i h m v e r i r r t e n

sich auch Kapitäne, die es eilig hatten
o d e r a u s i r g e n d w e l c h e n G r ü n d e n
s c h l e c h t e L e u t e b e k a m e n . N u n , d i e s m a l

hatte ich es eilig, dem Land wieder die
Kehrseite zu zeigen, die Heuer war noch
nicht verklungen und zersprungen, so¬
mit war ich in der glücklichen Lage, dem
J o n n y m e i n e n T r i b u t a u f d e n T r e s e n z u

ballern. Der mir zugedachte Pott, eine

U n t e r n e h m e n

Es war e inma l —könn te man sagen ,
w e n n w i r n o c h i n d e r Z e i t d e r M ä r c h e n

leb ten . Das nachfo lgend Gesch i lder te
i s t a b e r k e i n M ä r c h e n s o n d e r n e h e r e i n

comic Str ip aus dem Seemannsleben,
g e s c h e h e n z u e i n e r Z e i t , d a d a s A b e n ¬

teuer eigentlich bereits der Vergangen¬
heit angehörte. Es war 1928, ein Jahr
nach dem tragisch ver laufenen Polar¬
u n t e r n e h m e n d e s i t a l i e n i s c h e n A d m i r a l s

Nobile mit seinem Luftschiff „Italia“, bei
d e m 1 7 W i s s e n s c h a f t l e r a u s v i e r N a t i o ¬

nen ihr Leben l ießen. Die Wellen, die
d a s „ I t a l i a “ - U n t e r n e h m e n i n a l l e r W e l t

schlug waren noch nicht verebbt, als die
Welt von neuem aufhorchte. Eigentl ich
war es mehr eine Köpenikiade zur See,
a l s e i n e r n s t z u n e h m e n d e s A b e n t e u e r

und bevor der Dampfer „Fa lke“ se ine
Nase in Tiefwasser steckte, wußte nie¬
mand von der Besatzung, in was er sich
d a e i n l i e ß .

Juni 1929 —überall in der Welt l iegen
die Schiffe auf. Mast reiht sich an Mast,
so auch in Hamburg. Die vielbesungene
H a f e n s t a d t h a t i n n e r h a l b i h r e r G e m a r ¬

k u n g e i n e n Wa l d d a z u b e k o m m e n , i n
dessen Wipfeln kein Vogel singt, dafür
aber Blöcke knarren, Möwen schreien,
hängendes Gut sich im Schwall hin und
her bewegt. 1929 -nach einigen Jah¬
ren Flittergold -das Jahr der Weltwirt¬
s c h a f t s k r i s e . S o m a n c h e F i r m a s t e h t v o r

dem Ruin und lange Schlangen stehen
v o r d e n H e u e r s t e l l e n u n d A r b e i t s ä m t e r n .

Man geht wieder einmal stempeln. Auch

4 4



17 Jahre alte Kiste, befand sich noch
a u f d e r R e i s e v o n R o t t e r d a m n a c h H a m ¬

burg und sollte anderentags eintreffen,
um in Hamburg Teilladung zu überneh¬
men. Bevor ich diese Stadt verließ, traf
I c h A l b e r t n o c h b e i E i e r k o h r s a m F i s c h ¬

m a r k t . A u c h e r h a t t e e t w a s u n t e r d e r

Hand aufgegabelt, einen schnittigen 18-
Meiler, dem die herrliche Aufgabe zu¬
teil wurde, mit einer südamerikanischen
Filmexpedition in Richtung Venezuela zu
schippern. Also, recht etwas für ein See¬
mannsherz, es roch nach Abenteuer und
M o n e y m a k e n , d e r D o l l a r s t a n d t r o t z
Krise fest auf 4,20 RM und das Pfund
auf 20,40 RM. Ein Job nach Maß für
e inen deutschen Sai lor, dessen Heuer
nicht gerade in den oberen Regionen
schwebte. Ich beneidete Albert ein wenig
u m d i e s e n J o b , d e r e i n e m S e e m a n n
nicht oft zuteil wurde. Na ja, schiet an
Boom, Ich hat te den meinen, e r den
s e i n e n . Wa s e s m i t d e m s e i n e n a u f s i c h

hatte, erfuhr ich später von Ihm selbst,
n a c h d e m I c h b e r e i t s v o r h e r d u r c h d i e

Presse brühwarm erfahren hatte, was es
mit dem „Falke“-Unternehmen auf s ich
h a t t e .

eher Gründe sie zu verschweigen. Es
ist nie so recht ans Tageslicht gekom¬
m e n , w i e v i e l h a n d f e s t e D o l l a r s b e r e i t s

den Besitzer gewechselt hatten, bevor
das Unternehmen überhaupt auf die
Beine gestellt werden konnte. Seeleute
lagen in diesem Schicksalsjahr an Land
wie Sand am Meer. Zunächst ga l t es
e r s t e i n m a l ü b e r d e n V e r b a n d D e u t ¬

s c h e r K a p i t ä n e u n d S c h i f f s o f fi z i e r e
einen Kapitän zu shanghaien und ihm
d i e S a c h e m i t t e l s d e r I n t e r n a t i o n a l b e ¬

k a n n t e n B e w e g u n g m i t D a u m e n u n d
Z e i g e fi n g e r s c h m a c k h a f t z u m a c h e n .
N u n , I c h m ö c h t e i n t u r b u l e n t e n J a h r e n

den Kapi tän sehen, der n icht zugre i f t
u n d s i c h s a g t : „ G e i h t k l o o r - g e i h t
k l o o r - g e i h t n i c h k l o o r — n o m i d e
S i n t fl u t “ . M a n h a t t e i h m n a t ü r l i c h n u r

das nöt igs te auf d ie Nase gebunden,
d ie Drahtz ieher b le iben ja in so lchen
F ä l l e n I m m e r h ü b s c h i m d u n k e l n . E s

be re i te te ke ine Schw ie r igke i ten , übe r
d e n s e l b e n V e r b a n d a u c h d e n R e s t d e r

Ach te rgäs te zu bescha f fen . D ie Vor¬
mastcrew aufzus töbern war überhaupt
ke in Problem, und wenn man s ie auf
d e n e i n z e l n e n H e u e r s t e l l e n h e r a u s ¬

p i ck t , ohne s t r eng nach den Rege ln
der Parität zu gehen, dann hat sowie¬
s o j e d e r e r f a h r e n e S e e m a n n s c h o n
etwas Im Oran. Sonderjobs wie Spri t¬
schmuggel und ähnliches erbringen zu¬
mindest doppelte Heuer; aber der Film,
der auf „Falke“ gedreht werden sol l te,
über t ra f a l les b isher dagewesene. 32
Mann, vom Kapitän bis zum Moses hat¬
ten alle Hände voll zu tun, die Ladung,
große, a ls Fi lmgerät deklar ier te Holz¬
kisten, in den Laderäumen zu verstauen.
N o c h b e v o r d i e s e d a n n m i t B u n k e r k o h ¬

len abgedeckt wurden, kam einem der
Ladungsoffiz ie re —nich t zu le tz t durch
das geheimnisvolle Getue des Alten —
d ie Ange legenhe i t span i sch vo r. Von
I rgende inem F i lmgewa l t igen des Au f¬
n a h m e t e a m s w a r a u c h n o c h n i c h t s z u

bemerken, also wurde kurzerhand eine
K is te angep ick t —Masch inengewehre !
O h a

d a s s e l b e S c h i c k s a l d e r V i s i t a t i o n d u r c h

unbefugte Hand. Gewehre, Pistolen, Er¬
s a t z t e i l e . D e r F a l l w a r d a m i t k l a r —

Waffenschmuggel, so dachte man. Die
F lüs terpropaganda begann zu k re isen
und der gesunde Seemannssinn sagte
s i c h - k e i n e F e i e r o h n e M e y e r , h i e r
lacht doppelte Heuer. Mit gel inder Er¬
pressung wurde der A l te von achtern
und von vorn e ingelu l l t , s ich bei den
noch im Untergrund befindlichen Draht¬
z i e h e r n d a f ü r e i n z u s e t z e n . N a c h e i n i ¬

g e m F e i l s c h e n w u r d e n d i e d o p p e l t e
Heuer und ein saftiges Überstunden¬
geld zugesagt und von Stund an war
m a n e i n e v e r s c h w o r e n e G e m e i n s c h a f t .

Es wäre nicht das erste Schiff, das Waf¬

fen schmugge l t . Daß s i ch e i n Judas
u n t e r d e r B e s a t z u n g b e f a n d , k o n n t e
m a n n o c h n i c h t a h n e n . A m 1 0 . J u l i w a r

d i e a m t l i c h e D e k l a r a t i o n v o n M e n s c h e n

und Fracht erledigt. Leinen los und ab
ging die Reise, zunächst durch den Kiel-
Kanal nach Gdynia zur Übernahme der
Res t l adung und -unse re r gehe imn i s¬
v o l l e n A u f t r a g g e b e r . I m K o h l e n u m ¬
schlaghafen wurde festgemacht und
ohne viel Gesumse sogleich mit der Be¬
ladung begonnen. Kiste auf Kiste setzte
der Kran in den Raum, ganz offen
deklariert als Munition, Handgranten
usw. Die K is ten mi t exp los iven Inhal t
z i e r t e e i n e fl a m m e n d e r o t e G r a n a t e .
W e i t e r h i n r a u s c h t e n e t w a 3 0 B a s s e r -

m a n n s c h e G e s t a l t e n m i t u n d o h n e M e n ¬

joubärtchen über das Fallreep, die Stars
u n d Ed e l ko mp a rse n d e r ü b e rn o mme ¬
nen Herrlichkeiten, der deutschen Spra¬
che kaum mächt ig , da für der f ranzö¬
sischen und spanischen um so besser.
Einer der mit Vorbedacht angeheuerten
W a c h o f fi z i e r e k o n n t e d i e s e L e u t e v e r ¬

stehen und betät igte sich gegen Son¬
d e r h o n o r a r a l s D o l m e t s c h e r . D a f ü r

e i n e n G r o ß t e i l d e r „ F i l m p a s s a g i e r e “
keine Kammern zur Verfügung standen,
w u r d e n s i e i n B e h e l f s u n t e r k ü n f t e n i m

Laderaum untergebracht. Verl ief bisher
alles wie geplant, hier in Gdynia schoß
einer der Wachingenieure quer und ver¬
langte dreifache Heuer. Er sah seinen
Weizen b lühen, konnte ihn aber n icht
e i n f a h r e n . S o m u s t e r t e e r r a c h e s c h n a u ¬

bend ab, und noch bevor „Falke“ aus
dem Skagerrak kommend, die Nase in
den Wand steckte, wußten die Gazetten
i n a l l e r W e l t d a r ü b e r z u b e r i c h t e n , w a s
d a m i t w e m K u r s V e n e z u e l a ü b e r d e n
A t l a n t i k k e u c h t e . M i t z i e m l i c h s c h l e c h ¬

t e m G e w i s s e n m i e d m a n d e n K i e l -

Kanal und nahm den Umweg über Ska-
gen in Kauf. Von etwaigen Häschern in
europä ischen Gewässern unbemerk t -
wenn es mu lmig sch ien wurde abge¬
b l e n d e t g e f a h r e n - g i n g e s a u f Z i e l ¬
k u r s .

H i e r z u n ä c h s t d e r S t e c k b r i e f : S / S

„ F a l k e “ , 1 9 0 2 I n H ü l l e r b a u t , e t w a
2000 BRT, wurde vor dem 1. Weltkrieg
v o n d e r k a i s e r l i c h e n M a r i n e e r w o r b e n
u n d m i t s e i n e n 1 8 M e i l e n a l s H i l f s - u n d

P u m p e n s c h i f f I n H a v a r i e f ä l l e n u n t e r
dem Namen „Triton“ eingesetzt. Im Ver¬
lauf der Modernisierung der Flotte er¬
wies sie sich jedoch trotz ihrer 18 Mei¬
l en a l s zu l angsam, wu rde zunächs t
e ingemot te t , später an e ine deutsche
Reederei verhökert, die es als Fracht¬
schiff „Falke“ wieder In Fahrt brachte.
1 9 1 5 w u r d e d a s S c h i f f v o r W i n d a u v o m

Russen mi t e iner Ladung But ter ver¬
s e n k t u n d " a n s c h l i e ß e n d v o n d e r H a m ¬

burger Bergungsfirma „Taucher Harms¬
t o r f “ g e b o r g e n u n d n a c h A l t o n a g e ¬
schleppt. Die Ladung Butter erwies sich
als Tropfen auf einen heißen Stein in
der bereits schwierigen Belieferung der
Bevö lkerung mi t d iesem Ede l fe t t . Vor
d e n s t ä d t i s c h e n V e r k a u f s s t e l l e n s t a n d

man Schlange, um wenigstens ein paar
G r a m m v o n d e m z u e r w i s c h e n , w a s
n a c h A b fl u ß i n d u n k l e K a n ä l e d a v o n

übrig bl ieb. Danach fr istete „Falke“ im
Hafen von Altona einige Jahre an den
P f ä h l e n d a s L e b e n d e r a l t e n S c h i f f e

und begann an seinen Festmachern zu
vergammeln . Doch 1929 erwachte s ie
zu neuem Leben, ein kurzes zwar, aber
e s h a t t e e s i n s i c h . D i e G e s c h i c h t e d e r

Seefahrt ist bis Ins graue Altertum hin¬
ab gewürz t mi t S to rys und Legenden
a b e n t e u e r l i c h s t e r A r t u n d v i e l e s i n d v o n

einem Shanty oder Lied umwoben. Für
d ie Odysseuskomöd ie „Fa lke“ gab es

n o c h m e h r e r e K i s t e n e r l i t t e n

Am Feiertag des Nationalhelden Simon
Bo l i va r g ing de r Traum vom Waf fen¬
schmuggel und leichtverdienten Dollars
zu Ende. Die ganze eingeschiffte Gang
ersch ien In phantas t ischen Uni fo rmen
mit umgeschnallter Plempe, die Pistole
i n d e r F a u s t a n D e c k u n d e r k o r S / S

„Falke“ zum Kriegsschiff ; die deutsche
Handelsflagge wurde niedergeholt , da¬
f ü r r a u s c h t e d i e v e n e z u l a n i s c h e a n d i e

Gaffel. Mit der deutschen Schiffsleitung
hatte man sich gegen harte Dollars be¬
reits arrangiert, jetzt hieß es die Lords
vor dem Mast für ein zwielichtiges Un¬
ternehmen zu begeistern. Eine Meute¬
rei schien auszubrechen -aber es ge¬
lang, sie mit vorgehaltener Pistole und
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z u s ä t z l i c h e n D o l l a r c h e n s z u e r s t i c k e n

und somit ein Blutvergießen zu verhin¬
dern. Man ergab sich in sein Schick¬
sal, denn die Banderelos, schwer be¬
w a f f n e t , h a t t e n d i e M a c h t . J e t z t h i e ß e s -

Tag für Tag Hand- und Maschinenwaf- ,
fen reinigen, exerzieren, Schießübungen
a u f i m W a s s e r t r e i b e n d e Z i e l e z u v e r ¬

a n s t a l t e n , u m f ü r e i n e n H a n d s t r e i c h a u f

Venezuela parat zu sein. Manch einem
war es n icht recht geheuer um seine
b i s h e r u n b e fl e c k t e S e e l e .

A n f a n g A u g u s t k a m S a n t a L u c i a i n
Sicht, Martinique wurde passiert, wäh¬
rend der Dunkelheit stets abgeblendet
u n d o h n e P o s i t i o n s l i c h t e r . D i e S t i m ¬

mung war alles andere als rosig unter
den Deutschen und in Erwar tung der
Dinge, die da kommen sollten, flatterte
s o m a n c h e m n i c h t n u r d a s H e r z , s o n ¬

d e r n a u c h d i e H o s e . Vo r B l a n q u i l l a
ging der Anker an Grund. Dieser klei¬
n e n , n u r v o n w e n i g e n E i n g e b o r e n e n
b e w o h n t e n I n s e l s o l l t e e s z u e r s t a n d e n

Kragen gehen, gewissermaßen als Pre¬
miere. Ein Landungstrupp, schwer be- m e h r A h n u n g h a t t e n a l s j e n e , d i e s i e
waffnet, setzte über, fand aber außer v e r f ü h r e n s o l l t e n . A b e r w a s t u t m a n
einem mitnehmenswerten Mann nichts n i c h t s c h o n a l l e s u m s c h n e l l r e i c h z u

weiter als alte Frauen, Greise, Affen, w e r d e n . E i n K r e u z - u n d Q u e r g e b a l l e r e
Schildkröten und Paradiesvögel. Die m i t s c h a r f e r M u n i t o n b e g a n n i m B u s c h ,
Geisel beichtet aus Angst, daß die Nach- d a ß e i n e m A n g s t u n d B a n g e w e r d e n
rieht von der Ankunft eines Avisos mit k o n n t e . D e m Z u f a l l i s t e s w o h l z u v e r -

Revolutionären bereits sämtlichen Kü- d a n k e n , d a ß n i c h t h i e r s c h o n V e r l u s t e

stenwachstellen vorlag. Somit begann z u b e k l a g e n w a r e n . D o c h d a s s o l l t e
die Angelegenheit brenzlig zu werden. n i c h t l a n g e a u f s i c h w a r t e n l a s s e n . N a -
Aber was blieb den A- und B-Sagern t ü r l i c h h a t t e a u c h d i e R e g i e r u n g b e r e i t s
übrig? Mitgefangen, mitgehangen wenn W i n d v o n d e n V o r g ä n g e n a n d e r K ü s t e
es schiefgeht, und es ging schief. b e k o m m e n u n d i h r e r s e i t s V o r b e r e i t u n -
Eines Abends trafen, auf allen nur mög- g e n g e t r o f f e n , u m d e n A u f s t ä n d i s c h e n
liehen Untersätzen, Revoluzzer eines an e i n e n h e i ß e n E m p f a n g z u b e r e i t e n . Z u -
Land dirigierenden Generals ein, die n ä c h s t g a l t e s C u m a n a P o r t o f S u c r e
die Seeinvasion unterstützen sollten, a n z u l a u f e n , u m h i e r d e n e r s t e n S t ü t z ¬

eine armselige Küstenbevölkerung, die p u n k t u n d e i n e A u s g a n g s b a s i s f ü r a l l e
irgendwelchen großen Versprechungen w e i t e r e n U n t e r n e h m u n g e n z u e r r i c h t e n ,
erlag und sich dem Umsturz zur Verfü- D i e „ K a m p f s t ä r k e “ d e s K r e u z e r s „ F a l k e “
gung stellte. Die Hamburger Fisch- b e t r u g i n s g e s a m t 2 2 0 M a n n . S i e s o l l t e
marktslöwen waren festtäglich geklei- h i e r i n C u m a n a n o c h d u r c h r e v o l u t i o -
det gegen das, was da an Bord strömte n ä r e L a n d t r u p p e n v e r s t ä r k t w e r d e n ,
um einem „Admiral“ Delgado zu helfen. K a u m h a t t e „ F a l k e “ s e i n e N a s e u m
einen Präsidenten Gomez zu stürzen. d a s v o r g e l a g e r t e K a p g e s t e c k t , s c h l u g

i h m a u c h s c h o n e i n k o n z e n t r i e r t e s

Feuer aus allen möglichen Waffen ent¬
gegen. Mi t dem Mut der Verzweiflung
wurde dieses erwidert , e in Landungs¬
korps an Land gesetzt , um den geg¬
nerischen Brückenkopf zu stürmen. Die¬
ses gelang zunächst auch unter einigen
Verlusten auf beiden Seiten. Das Kampf¬
getümmel zog sich zu den Häusern und
H ü t t e n d e s Z e n t r u m s v o n C u m a n a z u ¬

r ü c k . F r e u n d u n d F e i n d , b e i d e i n L u m ¬

pen gehüllt, ließen sich kaum noch un¬
terscheiden. „Admiral“ Delgado und der
größte Tei l seiner „Falkebanditen“ fie¬
l e n , m i t d e m M u t d e r Ve r z w e i fl u n g
kämpfend, in dieser ersten und letzten

l l l u s t r . K a r i n H a u k e

B a t a i l l e . D e r A u f s t a n d w a r z u s a m m e n ¬

gebrochen, ein Rest des Häufleins ein¬
schließlich des deutschen Kaders, zog
sich auf die Bucht zurück ohne verfolgt
z u w e r d e n . E s w a r e n e t w a 5 0 M a n n ,

abgesehen von denen, die bereits Fer¬
sengeld gegeben hatten und im retten¬
den Busch untergekrochen waren. Der
A l t e a b e r a u f S / S „ F a l k e “ h a t t e r e c h t ¬

zei t ig Lunte gerochen und war abge¬
dampf t , ohne auf d ie F lüchtenden zu
warten. Der Rest der Besatzung hatte
Klamauk gemacht und ihn gezwungen,
nach Por t o f Spain zu ret i r ieren. E in
Kapitän, der sein Gesicht verloren hatte
und dem nicht mehr der Respekt ent¬
g e g e n g e b r a c h t w u r d e , d e r e i n e m
„Master next God“ gebühr t . D ie noch
a n B o r d b e fi n d l i c h e n V e n e z u l a n e r w u r ¬

den vor Barbados an Land gescheucht.
In Port of Spain kam „Falke“ zunächst
an die Kette, die Besatzung wurde vom
Engländer unter Verschluß genommen
und später mit einem deutschen Schiff
nach Hamburg verfrachtet, wo sie vom
S t a a t s a n w a l t s c h o n s e h n s ü c h t i g e r ¬
w a r t e t w u r d e . 1 9 3 0 e r h o b d i e s e r v o r

al lem gegen die verantwort l ichen Ach¬
tergäste, Anklage wegen Menschenraub,
E i n e S e n s a t i o n b a h n t e s i c h a n , a b e r d i e
S a c h e v e r l i e f d a n n s c h l i e ß l i c h i m

Sande. Das Kind wurde durch tüchtige
Advokaten r icht ig geschaukel t und da
sich keine politischen Verwicklungen er¬
gaben, wurde der Prozeß niedergeschla¬
gen., So wurde eine Seefahrt in Ham¬
burg aktenkundig, die gar nicht lust ig
war, und eine Besatzung kehrte genau
so a rm, w ie s ie vo rher war, zu rück .

W a f f e n w u r d e n v e r t e i l t u n d z u n ä c h s t

erst einmal Manöver im grünen Busch
v e r a n s t a l t e t . K a u m e i n e r v o n d e n

Elendsgestal ten hat te, abgesehen von
der Machete, jemals einen Schießprügel
in der Hand gehalten. Aber was tat’s?
Das au f den a l t en Koppe l sch lösse rn
e i n g e s t a n z t e S y m b o l : „ G o t t m i t u n s “
w ü r d e d i e s e n s c h o n v e r a n l a s s e n , d e n

S i e g a n d i e n e u e F a h n e z u h e f t e n .
D e n k s t e ! E i n Te i l d e r d e u t s c h e n B e s a t ¬

zung war unter dem Einfluß von v ie l
Alkohol und großen Dollarversprechun¬
gen bereits auf diese neue Fahne ver¬
eidigt und zu Führern und Unterführern
e r n a n n t w o r d e n , o b w o h l s i e k a u m R u d o l f J a k o b e i t
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Schon immer

gab es
Steuern

A l l e W e l t s t ö h n t ü b e r h o h e S t e u e r l a s t e n

m i t E i n k o m m e n s t e u e r s ä t z e n b i s z u

5 3 % . D e r b u n d e s d e u t s c h e F i s k u s
s c h e i n t u n e r s ä t t l i c h . O b e r 5 0 v e r s c h i e ¬
d e n e S t e u e r a r t e n v e r h e l f e n Va t e r S t a a t

zu einem ständig fließendem Strom von
E i n n a h m e n . B u n d , L ä n d e r u n d G e m e i n ¬
d e n t e i l e n s i c h d e n R i e s e n k u c h e n . D i e

große Steuerreform sol l Neuver te i lung
der Lasten, sol l Gerecht igkeit br ingen.
U n d d o c h , b e t r a c h t e t m a n d i e S t e u e r ¬

geschichte, so wie sie von den Völkern
d i e s e r E r d e i n J a h r t a u s e n d e n e r l e b t

u n d e r l i t t e n w u r d e , s o l e b e n w i r h e u t e
i n e i n e m w a h r h a f t h u m a n i t ä r e n Z e i t ¬

alter. Was sind progressive Steuersätze
verglichen mit Steuern in Form von Tri¬
buten, Fron und Leibeigenschaften?

etwa 50 Köpfen. Es überrascht n icht ,
d a ß d i e H i n t e r z i e h u n g v o n A b g a b e n
eine Todsünde darstel l t , denn sie ge¬
f ä h r d e t d i e E x i s t e n z d e r G e m e i n s c h a f t .

Um die Jäger von der heimlichen Über¬
t re tung der Abgabenverpfl ich tung ab¬
zuschrecken, werden ihnen von Jugend
an für etwaige Hinterziehung Krankheit,
G e b r e c h e n u n d f r ü h e r To d i n A u s s i c h t

gestellt. Ein deutscher Missionar berich¬
tet von einem Jäger, der ein er legtes
Emu a l le in verschlang und dafür zum
Hungertode verurteilt wurde.

und Natura labgaben. E ine Kei lschr i f t¬
tafel berichtet von einem Feldzug gegen
den König von Namri:

S e i n e G ö t t e r , s e i n e n B e s i t z , s e i n e

H a b e , d i e F r e u d e n m ä d c h e n s e i n e r

Pa läs te , ohne Zah l , sch lepp te i ch
f o r t .

Für damal ige Begr i f fe gewal t ig waren
die Abgaben, die besiegte Völker zu lei¬
s t e n h a t t e n . V o n H e r o d o t , d e r i m 5 .
J a h r h u n d e r t v . C h r . K l e i n a s i e n d u r c h ¬

querte, wissen wir, daß die Kolcher und
ihre Nachbarn alle 5Jahre je 100 Kna¬
b e n u n d M ä d c h e n a b z u l i e f e r n h a t t e n .

Babylon und Assyr ien zahl ten für den
gleichen Zei t raum 1000 Talente Si lber
(ca . 9Mio DM) und 500 beschn i t tene
K n a b e n . D i e Ä t h i o p i e r h a t t e n a l l e 3
J a h r e 2 0 0 S t ä m m e E b e n h o l z , 2 0 E l f e n ¬

beinzähne und 5Knaben aufzubr ingen.
Wi l l kür l i ch war d ie S teuere in t re ibung.
Im 1. Buch sagt Samuel (1050 v. Chr.)
in seiner Prophezeiung über die Rechte
d e r T r i b u t h e r r e n u n d i h r e r S t e u e r e i n ¬
n e h m e r :

D a s F e h l e n e i n e r G e l d w i r t s c h a f t i s t d e r

G r u n d , d a ß i n d e r F r ü h z e i t d i e S t e u e r n

n i c h t i n G e l d , s o n d e r n i n F o r m v o n N a ¬

turalabgaben und Arbeitsleistungen ent¬
r i c h t e t w u r d e n . D e r W a n d e l i n d e r A u f ¬

fassung über die Verwendung sakraler
Opfer führte dazu, daß Menschen nicht
mehr auf Altären geopfert, sondern den
Tributherren als Leibeigene überlassen
w u r d e n . A u c h d i e a l l m ä h l i c h e E n t w i c k ¬

l u n g u n d A u s b r e i t u n g d e r G e l d w i r t ¬
schaft verdrängte nicht die frühen For¬
men der Steuerzahlung. Beide standen
n e b e n e i n a n d e r u n d e r s t i m 1 9 . J a h r ¬

h u n d e r t w u r d e z . B . i n D e u t s c h l a n d d i e

Fron abgeschafft.

D i e e r s t e n k o n k r e t e n H i n w e i s e ü b e r

Steuererhebungen haben wi r von den
S u m e r e r n , d e m ä l t e s t e n S c h r i f t v o l k d e r

Erde. Umfangreiche Tontafelarchive mit
S t e u e r q u i t t u n g e n , F r o n - u n d Tr i b u t ¬
l i s t e n w u r d e n i n d e n l e t z t e n J a h r z e h n ¬

ten bei Lagasch (südl. Irak) gefunden.
Damals, um 3000 vor Chr., entwickelte
s ich in Mesopotamien (heut iges I rak)
a u s d e r A c k e r b a u - d i e S t a d t k u l t u r . E i n ¬

z e l n e n d ö r fl i c h e n P r i e s t e r n w a r d e r A u f ¬

st ieg zu Pr iester fürsten gelungen. Die
S i c h e r u n g d e r p o l i t i s c h e n u n d w i r t ¬
s c h a f t l i c h e n M a c h t e r f o r d e r t e r e g e l ¬
mäßige Ausgaben in e inem b is dahin
u n b e k a n n t e n A u s m a ß . W a r e n d i e A b ¬

gaben des Vo lkes b is zu d ieser Ze i t
der althergebrachten, mystischen Macht
der Götter geopfert worden, so verein¬
nahmten sie jetzt die Fürsten im Na¬
men dieser Götter. Die Tempel erhiel¬
t e n S c h a t z - u n d Vo r r a t s h ä u s e r z u r A u f ¬

nahme der Tie r - und F ruch tabgaben .
Aufseher und Schreiber wurden ausge¬
bildet. Stadtbefest igungen, Damm- und
K a n a l b a u t e n u n t e r d e r K n u t e d e r F r o n

e r r i ch te t . Au f K r i egszügen t r i eb man
G e s c h e n k e f ü r d i e S c h a t z h ä u s e r e i n .

Versuchen wir, den Beginn der Steuer¬
erhebung festzulegen, so liegt es nahe,
diesen Zeitpunkt dann anzunehmen, als
M e n s c h e n s i c h e r s t m a l s z u G e m e i n ¬
s c h a f t e n z u s a m m e n s c h l o s s e n . D i e s e s

Z u s a m m e n g e h e n s o l l t e d e n K a m p f
u m s D a s e i n e r l e i c h t e r n , s o l l t e d e n A l t e n
u n d S c h w a c h e n S c h u t z u n d L e b e n s u n ¬

te rha l t gewähren. D ie e rs ten Steuern
w a r e n A b g a b e n v o n d e r J a g d - u n d
S a m m e l b e u t e z u m U n t e r h a l t d e r d e m

Daseinskampf nicht mehr gewachsenen
S i p p e n - o d e r S t a m m e s a n g e h ö r i g e n .
Ä h n l i c h e F o r m e n fi n d e n w i r h e u t e n o c h

i n Z e n t r a l a u s t r a l i e n , w o d i e U r e i n w o h ¬

ner auf der Steinzeitstufe der Jäger und
Sammler leben. Dort versorgen 10 bis
20 jagdfähige Männer e ine Sippe von

E u r e S ö h n e w i r d e r n e h m e n f ü r s e i ¬

nen Wagen und seine Gespanne ...

E u r e T ö c h t e r w i r d e r n e h m e n , d a ß
s i e S a l b e n b e r e i t e r i n n e n s e i e n . . .

Eure besten Äcker, Weinberge und
Ölgärten wird er nehmen und
seinen Großen geben.

Und eure Knechte und Mägde
u n d e u r e b e s t e n R i n d e r u n d E s e l
w i r d e r n e h m e n u n d i n s e i n e n

D i e n s t s t e l l e n .

Vo n e u r e n H e r d e n w i r d e r d e n
Z e h n t e n n e h m e n u n d i h r m ü ß t

s e i n e K n e c h t e s e i n .
Bei der Unterwerfung von Völkern be¬
gnügte man sich nicht nur mit Schatz-
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stung begründete die wirtschaftliche
und politische Macht Athens.

O h n e s t e u e r l i c h e L a s t e n k o n n t e n z e i t ¬

weilig auch die Römer leben. Sie gelten
als die Meister der Steuerüberwälzung
auf andere Völker. Steuerpachtgesel l¬
schaften nutzten die Spiel- und Wett¬
leidenschaft aus. In der Erfindung skru¬
p e l l o s e r S p i e l r e g e l n w e t t e i f e r t e n s i e
m i t e i n a n d e r . U m v o n i h r e m T r e i b e n a b ¬

zulenken, schossen sie die Gelder für
den Bau neuer Zirkusanlagen vor. Zins¬
sätze von 48% sind verbürgt. Zur Ti l¬
gung dieser Darlehen erhielten sie das
Recht zum E inzug der Aed i lens teuer,
d i e e i n T r i b u t d e r e r o b e r t e n P r o v i n z e n

an den Zirkus mit seinem riesigen Men¬
schen- und Tierpark war. So groß war
d e r E i n fl u ß d i e s e r G e s e l l s c h a f t e n , d a ß

s ie s i ch vom Staa ts rech t unabhäng ig
machen und die Provinzen ausplündern
konnten. Der Senat wagte es im Jahre
213 v. Chr. nicht, gegen eine Steuer¬
pachtgese l lschaf t Anze ige wegen Be¬
trugs zu erstatten.

M o n a c o v e r f ä h r t h e u t e n o c h n a c h d i e ¬

sem Prinzip. Die Fremden werden mit
einer so hohen Spielbanksteuer belegt,
daß die Bürger steuerfrei bleiben kön¬
n e n .

U n t e r K a i s e r A u g u s t u s w u r d e n a u c h
d i e R ö m e r z u r K a s s e g e b e t e n . D e r
Finanzbedarf aufwendiger Hofhaltungen
war enorm. Es begann mit einer 5%igen
V e r m ö g e n s a b g a b e . E s f o l g t e e i n e
1%ige Umsatzsteuer. Seine Nachfolger
t r i e b e n d i e S t e u e r e r h e b u n g a u f d i e
Sp i t ze . Ke ine A r t von Gegens tänden
oder Menschen gab es, d ie n icht der
Besteuerung unter lagen. Um die Ver¬
werflichkeit des Systems zu zeigen, he¬
b e n d i e G e s c h i c h t s s c h r e i b e r d i e B e ¬

s teue rung de r D i rnen und des Ur ins
h e r v o r . B e d e n k e n w i r , d a ß a u c h d e r

kn i e te wu rde n i ede rgeduck t und ge¬
peitscht. Säumige wurden hart gestraft.
J e Ta g S ä u m n i s 1 S t o c k s c h l a g o d e r
Peitschenhieb. Zwangsarbei t und Aus¬
lieferung von Frau und Kind als Tem¬
pelhörige waren möglich, und so weiter,
u n d s o f o r t .

E i n e K e i l s c h r i f t t a f e l a u s d e m 3 . J a h r ¬

t a u s e n d V . C h r . b e r i c h t e t v o n d e r N o t
d e s V o l k e s :

„Du kannst einen König lieben.
D u k a n n s t e i n e n F ü r s t e n l i e b e n .
A b e r d e r M a n n , d e n D u f ü r c h t e n

m u ß t ,

ist der Steuereinnehmer.“ ' )

D i e S u m e r e r w a r e n e s a u c h , d i e d i e

erste große Steuerreform durchführten.
König Urukagina vertr ieb den Aufseher
über den Schiffszol l , den Magazinauf¬
seher, die Eintreiber der Esel-, Schaf-
und F ischsteuer. Er hob Scheidungs¬
u n d S a l b ö l s t e u e r a u f u n d s e n k t e d i e

Erbschaf ts teuer. Im ganzen Land gab
e s k e i n e n S t e u e r a u f s e h e r m e h r . D i e s e s

S t e u e r p a r a d i e s z e r b r a c h u n t e r d e r
Knute e ines t r ibuthungr igen Nachbar¬
f ü r s t e n .

Die Körpersteuer in Form der Fron er¬
lebte in Ägypten ihre höchste Blüte.
Man kannte Bau-, Handwerker-, Ernte-,
Jagd- und Transportfronden. Ohne Fron
sind d ie gewal t igen Bauten des a l ten
Ägyptens nicht denkbar. Herodot be¬
richtet über den Bau der Cheopspyra¬
m i d e : J e 1 0 0 0 0 0 M e n s c h e n a r b e i t e t e n

je 3Monate. Zehn Jahre wurde an der
Straße gebaut, auf der man die Stein¬
b löcke t ranspor t ie r te . 2000 Menschen
waren 3Jahre beschäf t ig t , e inen 6000
Z e n t n e r s c h w e r e n S t e i n a u s d e n B r ü ¬

chen Ärabiens oder Äthiopiens herbei¬
z u s c h a f f e n .

König Necho (609-594 v. Chr. ) baute
e i n e n K a n a l z u m R o t e n M e e r . 1 7 7 k m

lang. Im mörderischen Küstenklima Eri¬
treas starben 120 000 Menschen ^).

B e d e n k e n w i r , d a ß d i e F r o n i n D e u t s c h ¬

land erst im vorigen Jahrhundert abge¬
schafft wurde —welche Vorstel lung für
uns heutige Steuerbürger, statt Freizeit¬
gestaltung —Straßenbaufron! Äufschluß-
r e i c h a u c h d i e F o r m d e r S t e u e r e r k l ä ¬

rung. Äuf alten ägyptischen Reliefs fin¬
den wir sie dargestellt. Die Steuerpflich¬
tigen kniend vor den Steuereintreibern.
Mi t e iner Geste der Ergebenhe i t , um
G n a d e b i t t e n d . W e r n i c h t f r e i w i l l i g

Wie human is t Vater Staat geworden!
3 0 S t o c k h i e b e o d e r 1 % S ä u m n i s z u ¬

schlag i c h g l a u b e d i e W a h l f ä l l t
n i c h t s c h w e r .

S teuer l i che Kon junk tu rpo l i t i k i s t ä l te r
als wir glauben. Im 1. Buch Moses deu¬
tet Joseph den Traum des Pharao von
den 7 fe t ten und den 7mageren Jah¬
ren. Er finanzier te d ie mageren Jahre
durch die Verdoppelung des Steuersat¬
z e s v o n 1 0 % a u f 2 0 % . E r s t e l l t e e i n e n

Hausha l t sp lan fü r 14 Jah re au f , den
längsten der Weltgeschichte.

Ä u c h e i n a n d e r e s P r o b l e m u n s e r e r

Tage ist gar nicht so neu. Es war eine
S t e u e r fl u c h t , a l s M o s e s u m 1 2 5 0 v. C h r .

sein Volk aus Ägypten fortführte. Ur¬
sache war d ie Fami l ienpol i t ik Ramses
II. Um der Vermehrung der Kinder Is¬
rae ls E inha l t zu geb ie ten, verordnete
e r i h n e n s c h w e r s t e F r o n a r b e i t . D i e P i l l e

w a r n o c h u n b e k a n n t .

M o s e s f ü h r t e s e i n V o l k n a c h K a n a a n

ins Gelobte Land. Hier galt der sagen¬
h a f t e S t e u e r s a t z v o n 1 0 % . D o c h s c h o n

kurze Zeit nach der Gründung des 1.
israelitischen Königreichs (1020 v. Chr.)
h a t t e d i e H e r r l i c h k e i t e i n E n d e . F r o n ¬

den, Vermögensabgaben und Sonder¬
steuern belasteten das Volk. König Sa¬
lomo beschäftigte ständig 200 000 Fron¬
a r b e i t e n U n t e r S a l o m o n ’ s S o h n r e b e l ¬
l i e r t e d a s V o l k . D e r S t e u e r s t a a t J u d a

zerbrach. Nach der staatlichen Zersplit¬
te rung fie len Ässy re r und Baby lon ie r
über Israel her. Gewaltige Tribute wa¬
ren die Folge. Der Weg des Volkes Is¬
rael endete in der babylonischen Ge¬
fangenschaft.

D o c h n i c h t i m m e r w a r d e r S t a a t n u r d e r
N e h m e n d e . D i e Ä t h e n e r z a h l t e n k e i n e

Steuern. Vie lmehr wurden d ie Er t räge
aus dem Silberbergbau in Laurion jähr¬
l ich an d ie Bürger ausgeschüt tet , b is
T h e m i s t o k l e s ( 4 9 0 v. C h r . ) d i e s e G e l d e r
z u r ü c k b e h i e l t u n d f ü r d e n B a u e i n e r

K r i e g s fl o t t e v e r w a n d t e . D i e s e Ä u f r ü -

S e i l e 4 7 :

„Tr ibutabl ieferung in Mesopotamien, darunter
e in Tr ibutmädchen ( in der Mi t te der oberen
Reihe).“

u n t e n :

„Steuerabrechnung auf einer Tontafei aus Pyios
mit dem Text: .Veranlagt 24 Leinentücher; ab-
geliefert 21; Restschuld 2; erlassen 1.‘ 14. Jh.
V . C h r . “

') Übersetzung d. sumeroiogischen Instituts d.
Universität Philadelphia,

hverg l . WZ 2/69, Der Wasserweg durch d ie
W ü s t e .



deutsche F iskus d ie gewerb l iche Un¬
z u c h t b e s t e u e r t ?

geht auf den babylonischen Talmud zu¬
rück. Dort werden drei Gruppen anrü¬
ch ige r Be ru fe genann t , d ie m i t M iß¬
trauen bedacht werden, im Verdacht der
Unsitt l ichkeit stehen, usw. Dem verru¬
fensten Stand gehörten „Würfelspieler,
W u c h e r e r , W e t t v e r a n s t a l t e r , H i r t e n ,
S t e u e r e r h e b e r u n d Z ö l l n e r “ a n . D i e

Ausübung so lcher Gewerbe war n ich t
n u r S c h a n d e s o n d e r n S ü n d e . D e r
s c h l e c h t e R u f d e r Z ö l l n e r u n d S t e u e r ¬

erheber war darauf zurückzuführen, daß
sie als selbständige Gewerbetreibende
die Steuererhebung gepachtet hat ten.
Alles, was sie über die jährliche Steuer¬
pachtsumme hinaus einnahmen, floß in
ihre eigenen Taschen. Da es keine fe¬
sten Steuersätze gab, konnten sie, mit
der Staatsgewalt im Rücken, ihre Hab¬
sucht voll befriedigen.

Z I T A T E
Die Weihnachtsgeschichte des Evange¬
l i s t e n L u k a s h a t e i n e n g r a u s a m e n
steuergeschicht l ichen Hintergrund. Die
v o n K a i s e r A u g u s t u s a n g e o r d n e t e
Schätzung d ien te der Er fassung a l le r
S teuer - und Tr ibu tpfl ich t igen des rö¬
m i s c h e n W e l t r e i c h s . W e r G r u n d b e s i t z

in einer anderen Gemeinde hatte, mußte
seine Schätzungserk lärung dort abge¬
ben. Die Sippe Davids hatte Erbbesitz
i n B e t h l e h e m . D a r u m m u ß t e J o s e f d o r t ¬

h in . Ze i tgenossen ber ich ten von Fo l¬
terungen und Stockschlägen zur Ermitt¬
lung der s teuer l ichen „Wahrhei t “ . Fa¬
mi l ienangehör ige wurden gegeneinan¬
der ausgespielt. Es gab keine Rücksicht
a u f A l t e r u n d G e s u n d h e i t s z u s t a n d . E i n e

g roße Zah l w i r k l i ch m i t te l l ose r Leu te
wurde zu Tode gequält.

Viel Schlechtes entsteht, indem
m a n G u t e s ü b e r t r e i b t .

T h o r n t o n W i l d e r
a m e r i k a n i s c h e r S c h r i f t s t e l l e r

Scherben bringen Glück —aber
nur dem Archäologen.

Agatha Christ ie
englische Schriftstellerin

M i t d e r s t ä d t i s c h e n L e b e n s w e i s e
v o n h e u t e i s t d a s P r i v a t a u t o
n i c h t m e h r z u v e r e i n b a r e n . M a n
muß endlich den Mut haben, das
laut zu sagen.

G r i m a u d
der Polizeipräfekt von Paris

I s t e s n i c h t d a s Z e i c h e n e i n e s h u m a n i ¬

t ä r e n S t e u e r z e i t a l t e r s , d a ß Z ö l l n e r u n d

Steuerbeamte heute ein wohlangesehe¬
n e r B e r u f s s t a n d s i n d ? W i e m u ß s i c h

d ie Steuererhebung gewandel t haben.

W e n n m a n s i e h t , w i e M i n i s t e r
von heute auf morgen in ein an¬
deres, vo l lkommen f remdes Res¬
s o r t w e c h s e l n , k o m m t m a n u n ¬
w i l l k ü r l i c h z u d e m S c h l u ß , d a ß
e i n M i n i s t e r a m t d e r e i n z i g e
hochbezahlte Posten ist, den Un¬
gelernte ausüben können.

L i e s t m a n d i e B i b e l , s o s t ö ß t m a n i m ¬

m e r w i e d e r a u f S t e l l e n , i n d e n e n d e r
S t a n d d e r Z ö l l n e r a l s d e r v e r w e r fl i c h s t e

d a r g e s t e l l t w i r d . D i e E i n s t u f u n g d e r
Zöl lner in den niedrigsten Berufsstand H a r t m u t B r a n d a u

Wil ly Brockmann war ein hervorragen¬
d e r M e i s t e r s e i n e s F a c h s . D u r c h i h n

wurden wir Lehrl inge in die Kunst der
Geometrie des Schiffbauers eingeweiht.
H e u t e b e s e t z e n v i e l e s e i n e r S c h ü l e r l e i ¬

t e n d e P o s i t i o n e n . S t e l l v e r t r e t e n d f ü r s i e

sei nur unser Vorstandsmitg l ied Klaus
N e i t z k e e r w ä h n t .

S i n n e n d a u f d e m S c h n ü r b o d e n s t e h e n d ,

wenn es galt die Klüsen einzustraken,
a n s e i n e m S c h r e i b t i s c h v e r k r o c h e n ,
w e n n e r m i t s e i n e r v o n i h m s e l b s t e n t ¬

w icke l ten und gehe imgeha l tenen Me¬
t h o d e d i e A u ß e n h a u t a b w i c k l u n g b e ¬
rechne te , oder vä te r l i ch ko r r ig ie rend ,
w e n n e s i n u n s e r e n B e r i c h t s h e f t e n n i c h t

so ganz stimmte —so erinnert sich ge¬
w i ß m a n c h e r v o n u n s .

W i l l y B r o c k m a n n s a g t e n i e v i e l . E r
stellte seine Erfolge nicht in den Vor¬
dergrund, obwohl d ie Entwicklung von
ihm maßgeblich beeinflußt wurde.
D i e e r s t e M o n o p o l - B r e n n s c h n e i d m a -
s c h i n e s t a n d a u f d e r D W !

Ein großer Pantograph zur Maßstabs¬
übertragung vom 1:1-Riß auf den 1:10-
R i ß w u r d e v o n i h m s e l b s t e n t w o r f e n

und eigenhändig gefertigt, da der Markt
s o e t w a s n i c h t b o t . S e i n S c h n ü r b o d e n ¬
b o c k z u m A u f s t e l l e n v o n S c h i f f s f o r m e n

1 : 1 , d i e n t e a l s M o d e l l d e n h e u t e ü b ¬
l i c h e n 1 : 1 0 - L e h r e n ; u n d s o k ö n n t e m a n
f o r t f a h r e n .

Unsere Werft hat Willy Brockmann viel
zu danken. Uns Lehrl ingen war er ein
Vorbild. Wir respektierten ihn nicht nur
a l s L e h r m e i s t e r , w i r v e r e h r t e n i h n .

C a r l o F r a n c h i
i t a l i e n i s c h e r K a b a r e t t i s t

Ich kenne französische Kollegen,
d i e v o r F a b r i k t o r e n d i e A r b e i t e r
z u r R e v o l u t i o n a u f r i e f e n . D a b e i
v e r d i e n e n d i e s e K o l l e g e n a n
e i n e m A b e n d m e h r a l s e i n A r ¬
beiter in einem ganzen Jahr.

S a l v a t o r e A d a m o
ital ienischer Schlagersänger

D a s K i n o k o m m t w i e d e r ! D i e
L e u t e w o l l e n m i t e r l e b e n , o h n e
d a ß d i e F a m i l i e d a z w i s c h e n ¬
quatscht.

Oliver Hassencamp
d e u t s c h e r K a b a r e t t i s t

I n v i e l e n M e n s c h e n s t e c k t e i n
S c h i e d s r i c h t e r : s i e r e n n e n d o r t ¬
hin, wo andere etwas tun und
l a u e r n a u f F e h l e r .

R o b e r t L e m b k e
d e u t s c h e r F e r n s e h - S h o w - M a n n

Meister Brockmann 80 Jahre
D i e m e i s t e n M e n s c h e n w e n d e n
m e h r Z e i t u n d K r a f t d a r a n , u m
d ie P rob leme he rumzureden , a l s
sie anzupacken.

Die ehemal igen Schi f fbaulehr l inge der
D W g r a t u l i e r e n i h r e m a l t e n S c h n ü r ¬
bodenmeister Wil ly Brockmann herzl ich
zum 80. Geburtstag!

Nachdem in der ersten Nachkr iegszei t
m i t d e m S c h i f f b a u b e i d e r D W u n t e r e r ¬

hebl ichen Beschränkungen wieder be¬
gonnen wurde, er lebten wir Schiffbau¬
lehrl inge —damals noch zahlreiche! —
unter der Obhut von Wil ly Brockmann
den Wiederaufstieg.

Henry Ford
a m e r i k a n i s c h e r I n d u s t r i e l l e r

Fachleute sind immer böse, wenn
e inem La ien e twas e i n fä l l t , was
nicht ihnen eingefallen ist.

J o h n S t e i n b e c k
a m e r i k a n i s c h e r S c h r i f t s t e l l e rK . K .
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