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Adolf Westphal Dr. Manfred Lennings

L i e b e M i t a r b e i t e r d e r H D W
Bei der Gründung der Howaldtswerke-Deutsche Wer fl vor fast drei Jahren
ging es darum, eine international konkurrenzfähige Großwerfl zu schaffen. Trotz
der Schwierigkeiten, wie sie nun einmal hei dem Zusammenschluß von so tra¬
ditionsreichen Unternehmen wie den Howaldtswerken und der Deutschen Werfl
auf treten müssen, hin ich fest davon überzeugt, daß diese Entscheidung richtig
w a r .

Wir hefnden uns jetzt im zweiten Abschnitt der Ver Schmelzung. Bis heute sind
die wirtschaftlichen Ergebnisse, trotz hervorragender technischer Leistungen, un¬
günstig, und wir alle wissen, daß die Howaldtswerke-Deutsche Werfl —wie
auch viele andere Großwerften —einen harten Weg vor sich hat. Dies ver¬
pflichtet uns, konsequent alle organisatorischen Reserven auszuschöpfen, die
unser großes Unternehmen im zweiten Abschnitt des Zusammenwachsens bietet,
yoraussetzung für den besten Einsatz unserer Arbeitskraft ist dabei ein einheit¬
liches Denken und Handeln im HDW-Maßstab.
Ich will nicht viele Worte machen, nur eines kann ich Ihnen versprechen: Der
Vorstand wird alle vor ihm liegenden Aufgaben ohne Zögern angreifen. Dabei
geht es niemandem von uns um einzelne Namen oder Interessen, sondern jedem
um die Zukunft der Howaldtswerke-Deutsche Werfl.
Auf eine gute und glückhafte Zusammenarbeit!



Direktor Gerr i t Körte mi t der Taufpat in Miss
Ellinor Young Reusch.

r e c h t e S e i t e : E l f s e i t w ä r t s r o l l e n d e L u k e n d e k -

kel, die in der Mitte geteilt sind, wefden hy¬
draulisch geöffnet und geschlossen.

der HDW entwickelte und gebaute voll¬
elektrische Fernsteuerung installiert.

Der Dampf der Turbine wird in einem
K e s s e l d e r B a u a r t B a b c o c k - W i l c o x e r ¬

zeugt . Dieser St rah lungs-Schi f fskessel
hat eine Dampfleistung von 90 t/h (max.).
D e r A r b e i t s d r u c k a m Ü b e r h i t z e r - A u s t r i t t

beträgt 62 atü, die Überhitzer-Tempera¬
tur 515° C.

D i e Tu r b i n e t r e i b t d i e f ü n f fl ü g e l i g e ,
42 ,25 t schwere Sch raube von 8 ,5 m
Durchmesser über ein doppeltes Zahn-
rad-üntersetzungsgetr iebe.

O B O - C a r r i e r „ P O L A R B R I S J J

Ein ö lge feuer ter H i l fskesse l kann d ie
Hi l fsmaschinen versorgen. Dampfdruck
62 atü, Dampfleistung 30 t/h. Bei Ausfall
des Hauptkessels kann die im Hilfskes¬
se l e r zeug te Damp fmenge zum No t¬
ant r ieb ( take home) der Haupt turb ine
v e r w e n d e t w e r d e n .

A m 2 9 . J u n i w u r d e i m W e r k K i e l - D i e t ¬

richsdorf ein für die Hvalfangerselskapet
„Po la r i s “ A /S , Larv ik , Norwegen, be¬
s t i m m t e r O r e - B u l k - O i l - C a r r i e r ( O B O )
nach erfolgreich verlaufener Probefahrt
in die östliche Ostsee getauft.

M iss E l l i no r Young Reusch gab dem
Schiff den Namen „Polarbris“.

Die „Polarbris“ ist eine Neuentwicklung
der HDW. Der am 14. November 1969
unter der Baunummer 5im Dock VIII in
Kiel-Gaarden auf Kiel gelegte Neubau
wurde am 12. April dieses Jahres aufge¬
schwommen. Er hat eine Tragfähigkei t
von 139 000 ts und wurde mit 73 526 BRT

(55 942 NRT) vermessen. Die Ablieferung
d e s S c h i f f e s e r f o l g t e k u r z n a c h d e r
T a u f e .

Der OBO-Carr ier, der d ie Fähigkei ten
dreier konvent ionel ler Schi ffe, nämlich
eines Erzschiffes, eines Massengutfrach¬
ters und eines Tankers in sich vereinigt,
ist das erste Schiff diesr Art, das in Kiel
gebaut wurde.

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 — H C — o r

Tanker for oll (HC 2, 4, 6, 8, Empty) +
M V, E O .

Der K lassenzusa tz EO bedeu te t , daß d ie¬

ses Schiff weitgehend mit Fernsteuerun¬
gen und automatischen Kontrolleinrich¬
tungen für d ie Kessel - und Turbinen¬
a n l a g e a l s a u c h f ü r d e n L a d e - u n d
Löschbetrieb ausgerüstet wird.

Ladeölpumpenausrüstung

Als Ladeölpumpen dienen 3Turbo-Pum-
p e n m i t e i n e r L e i s t u n g v o n j e 2 5 0 0
cbm/h (Seewasser) und 2Nachlenzpum¬
pen mit einer Leistung von je 200 cbm/h
(Seewasser).

Für Wasserba l las t s ind 2Pumpen mi t
einer Leistung von je 2000 cbm/h ein¬
gebaut.

L a d e r ä u m e :

D i e 9 L a d e r ä u m e w e r d e n d u r c h 11 s e i t ¬

w ä r t s r o l l e n d e L u k e n d e c k e l , d i e i n M i t t e

Schiff geteilt sind, hydraulisch geöffnet
u n d v e r s c h l o s s e n . S i e t r e t e n n u r f ü r

Schütt ladungen in Funktion. Besondere
Öl-Luken, wie auf Tankern übl ich, be¬
s i t z t das Sch i f f n i ch t .

S t r o m v e r s o r g u n g

Die elektrische Stromversorgung erfolgt
d u r c h e i n e n T u r b o - D r e h s t r o m - G e n e r a -

tor mit einer Leistung von 800 kW (450 V,
60 Hz). Außerdem wurden ein Diesel¬
generator mit einer Leistung von 800 kW
sowie ein Not-Dieselgenerator mit einer
Leistung von 100 kW installiert.

D i e L u k e n d e c k e l s i n d e i n F a b r i k a t d e r

norwegischen Fa. Kvaerner-Brug, Oslo,
und wurden in Deutschland hergestellt.

N a u t i s c h e A u s r ü s t u n g

Die nautische Ausrüstung entspricht dem
n e u e s t e n S t a n d d e r Te c h n i k . D a s S c h i f f

verfügt über Kreiselkompaßanlage, Echo¬
lot, F.T.-Stat ion, Radar, Decca-Naviga-
tor, Sichtfunkpei ler und al le sonst igen
Einrichtungen, wie sie auf Schiffen die¬
ser Größenordnung üblich sind.

Technische Hauptdaten: Ant r iebsan lage:

D a s S c h i f f w i r d d u r c h e i n e G e t r i e b e -

Turb inen-An lage der Bauar t „Genera l -
Electric“ angetrieben. Ihre Leistung be¬
trägt 24 000 SHP bei 85 üpM. Dampf¬
z u s t a n d v o r d e r H o c h d r u c k t u r b i n e 6 0 a t ü
und 510° C.

2 8 0 , 0 0 mLänge über alles
Länge zwischen den Loten 266,50 m

4 3 , 4 0 mBreite auf Spanten
S e i t e n h ö h e

Tiefgang
Tragfäh igke i t
V e r m e s s u n g

2 2 , 6 0 m

c a . 1 6 , 6 1 m

139 000 ts

7 3 5 2 6 B RT
5 5 9 4 2 N R T

2 4 0 0 0 S H P

V o n e i n e m k l i m a t i s i e r t e n z e n t r a l e n M a -

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

anlage vollautomatisch als Tag-Wachen-
Schiff gefahren.

B e s a t z u n g

Die 40köpfige Besatzung wird in voll¬
k l i m a t i s i e r t e n E i n z e l k a b i n e n u n d A u f e n t ¬

haltsräumen untergebracht. Hobbyraum
und Swimmingpool vervollständigen das
Bild dieses modernen Allround-Schiffes.

G e t r i e b e t u r b i n e
F a b r i k a t G e n e r a l E l e c t r i c ,

gebaut von der AG „Weser“,
B r e m e n Für d ie Fernbedienung der Turb inen¬

anlage vom Maschinenkontrollraum bzw.
v o n d e r B r ü c k e i s t e i n e v o m W e r k K i e l

Geschwindigkei t
b e l a d e n c a . 1 5 , 7 5 k n
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CLAVIGO”-Tanker für IVlitItelmeer und Persischen GolfM

Wa r u m b a u t G e l s e n b e r g Ta n k e r ? I s t
nicht die Clavigo nach heutigen Maßstä¬
ben viel zu klein, um rentabel eingesetzt
zu werden? Mit diesen Fragen wird die
Konzernzentrale des einzigen in deut¬
schem Besitz befindlichen voll integrier¬
t e n M i n e r a l ö l k o n z e r n s m i t a u s l ä n d i s c h e r

Rohölbasis in diesen Tagen konfrontiert.
D i e A n t w o r t l a u t e t s c h l i c h t : We i l e s r e n ¬

tabel ist. Gelsenberg verfügt bisher nur
über einen eigenen Tanker, nämlich die
„Egmont“ mit 53 000 tTragfähigkeit. Sie
wurde Gelsenberg zugeschlagen, als der
Mineralölkonzern nach der sogenannten
Genfer Vereinbarung 1967 die zunächst
sehr enge Partnerschaft mit dem ameri¬
k a n i s c h e n Ö l k o n z e r n M o b i l O i l a u f e i n e

neue Grundlage stellte. Damals besaßen
Gelsenberg und Mobi l Oi l gemeinsam
e i n e R e e d e r e i . D i e s e R e e d e r e i - To c h t e r

wurde aufgelöst. Jede der Mütter erhielt
e in Sch i f f . B i s 1967 ha t te Ge lsenbe rg das

gesamte Rohöl von Mobil Oil auf cif-Ba-
sis gekauft, das heißt also einschließlich
der Fracht. Die Neuregelung, bei den
har ten Ause inanderse tzungen mi t de r
Mobil Oil ging es in erster Linie um die
Rohöl-Einstandspreise, stel l te also den
Beg inn der e igenen Tank-Sch i f fah r ts -

Aktivitäten von Gelsenberg, der früheren
G B A G , d a r . N a c h e i n e m T i e f d e s i n t e r ¬
n a t i o n a l e n F r a c h t e n m a r k t e s M i t t e d e r

sechziger Jahre is t Tankerraum inter¬
nat ional e in begehrtes Gut . Rund d ie
F lä l f t e de r fü r 1970 e rwar te ten We l te rdö l¬

förderung von 2,2 Mrd. twird transpor¬
t i e r t . K e i n W u n d e r , d a ß d e r A n t e i l d e r

Tanker an der gesamten Weltflotte stän¬
dig wächst.
Den wicht igsten Vor te i l e iner e igenen
Tankerflot te s ieht das be i Gelsenberg
für den Mineralölbereich zuständige Vor¬
standsmitglied Dr. Enno Schubert in der
Ta tsache , daß man h ie r m i t f es ten Kos ten
k a l k u l i e r e n k a n n . E s h a b e n s i c h b e i
d e n i n t e r n a t i o n a l e n M i n e r a l ö l k o n z e r n e n

gewisse Erfahrungssätze in der Tank¬
schi ffahr t herausgeste l l t . So wird se i t
einiger Zeit angestrebt, daß mögl ichst
rd. 90 °/o des zu transportierenden Erd¬
öls durch langfristig kontrollierte Tanker-
Tonnage befördert wird, das heißt also
entweder mit eigenen Tankern oder mit
Tankern, die langfristig gemietet werden,
a l s o m i t C h a r t e r t o n n a g e . Z w i s c h e n
Eigen- und Chartertonnage beträgt das
Verhältnis gewöhnlich etwa 50 :50.
Gerade wegen der großen Schwankun¬

gen bei den Mineralölprodukten sind die
Minera lö lgesel lschaf ten daran in teres¬
siert, überall dort, wo es nur eben mög¬
l i c h i s t , m i t f e s t e n K o s t e n z u k a l k u l i e r e n .
U n d h i e r b i e t e t s i c h i n e r s t e r L i n i e d e r

Transport des Rohöls an. Der Rest von
üblicherweise etwa 10% des Transport¬
volumens wird mit tels Spotcharter ab¬
gewickelt, das heißt, daß kurzfristig Tan¬
ke r raum angemie te t und dabe i un te r
U m s t ä n d e n s e h r h o h e F r a c h t s ä t z e i n

Kauf genommen werden. Zur Zeit über¬
steigt der Bedarf an Tankerraum-Kapa¬
zität das Angebot, obwohl in den letzten
J a h r e n S c h i f f e m i t r d . 1 6 M i l l . t Ta n k ¬

raum jähr l ich gebaut werden und d ie
We l t t a n k e r fl o t t e i n z w i s c h e n r d . 1 3 5 M i l l . t

Tragfähigkeit besitzt.
Flinweise, daß doch schon seit geraumer
Zeit Tanker mit über 200 000 tgebaut
werden und jetzt die Tendenz eher zu
300 000, 400 000 und 500 000-t-Tankern
h i n g e h t , a l s n a c h u n t e n , z u e i n e m
143 000-t-Tanker, wie er nun für Gelsen¬
berg vom Stapel läuft, kontert Schubert
mit dem Argument, daß gegenwärtig ge¬
rade eine solche Tankergröße für Gel¬
senberg das richtige sei. Denn die „gro¬
ß e n P ö t t e “ k ö n n e n n i c h t i n s M i t t e l m e e r
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W ä h r e n d d e s B a u s . B l i c k a u f d e n 1 4 3 0 0 0 - To n ¬

ner aus der Vogelperspektive und von achtern.

fahren, da die meisten nordafrikanischen
Häfen, Gelsenberg hat seine Rohölbasis
in Libyen, noch keine entsprechenden
Ladevorr ichtungen besi tzen. Außerdem
hat die „Clavigo“ solche Abmessungen,
d a ß s i e d u r c h d e n S u e z - K a n a l f a h r e n
k a n n , f a l l s d i e s e r i n a b s e h b a r e r Z e i t

wieder passierbar wird. Der 230 000-t-
Ta n k e r — S c h u b e r t w o l l t e s i c h n i c h t f e s t ¬

legen lassen, ob dieser unter Umständen
„GötzvonBer l i ch ingen“ he ißen könn te -
„Goethe hat ja noch mehr geschrieben“
—wurde jetzt deswegen in Auftrag ge¬
geben, weil 1973 das Verarbeitungsvolu¬
men, aber auch der Umfang des Rohöl¬
geschäftes des Essener Konzerns so ge¬
w a c h s e n s e i n w i r d , „ d a ß d i e s e r P o t t

dann gerade in unser Geschäft paßt“.
1 9 7 3 w i r d G e l s e n b e r g a l s o ü b e r r d .
430 000 teigenen Tankraum verfügen.
TT „Clavigo“ wurde einschließlich Aus¬
rüstung und Maschinenanlage nach den
Vo r s c h r i f t e n u n d u n t e r A u f s i c h t d e s G e r -

F . 1

manischen L loyd und der Seeberufs¬
genossenschaft gebaut und erhiel t d ie
K l a s s e G L 1 0 0 A 4 „ Ta n k s c h i f f “ - I - M C

(16/24).

Hauptabmessungen

Länge über alles
Länge zwischen den Loten 272,00 m
B r e i t e

S e i t e n h ö h e

Freibordt iefgang
Tragfäh igke i t
l e e r e s S c h i f f

Ve rd rängung
Leistung (normal)
Umdrehungen (normal)
Probefahr tgeschwindigkei t
bei 24 360 WPS und

1 0 2 , 5 5 U P M
L a d e r a u m f ü r Ö l

r e i n e r B a l l a s t r a u m

außer Hinterpiek
Vermessung bis 31.10. 70

2 8 5 , 0 0 m

4 1 , 0 0 m

2 2 , 4 5 m

1 7 , 0 7 m
142 910 t

2 2 3 0 0 t

165 210 t

24 000 WPS
1 0 0 U P M

a l s L a d e t a n k s b z w . z u r A u f n a h m e d e s

Öl -Wasser -Gemisches , das durch das
Ta n k w a s c h e n e n t s t e h t . I m F l u s h ö l t a n k

hinter Mitteltank 5kann Reinigungsöl für
das Ladeölsystem gefahren werden.

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

tu rb inen-An lage ange t r ieben , d ie von
der AEG und De Shelde (Getriebe) her¬
ges te l l t wurde . Ih re Le is tung be t räg t
24 000 WPS (Höchstlast) und 100 UpM
(Dampfzustand vor der HD-Turbine 60
atü und 510° C).

D ie Masch inenan lage w i rd von e inem
k l i m a t i s i e r t e n z e n t r a l e n M a s c h i n e n k o n -

trollraum im 16/24-Std.-Wachfrei-System
des Germanischen Lloyd gefahren.

Für d ie Fernbed ienung der Turb inen¬
a n l a g e v o m M a s c h i n e n - K o n t r o l l r a u m
bzw. von der Brücke ist eine von der
HDW, Werk Kiel, entwickelte und ge¬

baute elektronische Fernsteuerung ein¬
g e b a u t .

Der Dampf für d ie Turb ine wi rd in 2
Schiffswasserrohrkesseln mit der Typen¬
bezeichnung VNS 62/515° CEerzeugt.
Die Dampfleistung der Strahlungskessel
beträgt je 36/50 t /h. Der Arbei tsdruck
am Überhitzeraustritt beträgt 62 atü, die
Überhitzertemperatur 515° C.
Die Turbine treibt die fünfflügelige, 33 t
schwere Schraube von 7,8 mDurchmes¬
ser über ein zweistufiges Zahnrad-Ünter-
setzungsgetr iebe.

Ladeölpumpenausrüstung

Als Ladepumpen dienen 4Kreiselpum¬
pen mit einer Leistung von je 3500
c b m / h ( S e e w a s s e r ) u n d 2 Ta n k r e i n i ¬
gungsejektoren mit einer Leistung von
je 450 cbm/h (Seewasser). Für Wasser¬
ballast stehen eine Kreiselpumpe mit
einer Leistung von 3000 cbm/h und ein

1 5 , 7 5 k n
1 7 0 8 8 8 c b m

2 2 8 6 8 c b m

7 2 9 6 2 B R T

5 6 0 7 2 N R T

Besatzung 34 Mann +2Eigner -F 1Lotse.

*

Der Schiffskörper ist innerhalb des Lade¬
t a n k b e r e i c h s d u r c h z w e i ö l d i c h t e S e i t e n ¬

längsschotte und 4öldichte Querschotte
i n 1 0 S e i t e n t a n k s u n d 5 M i t t e l t a n k s u n ¬

t e r t e i l t . Vo n d i e s e n 1 5 Ta n k s s i n d 1 3 f ü r
d i e A u f n a h m e v o n L a d e ö l b e s t i m m t . D i e

b e i d e n m i t t l e r e n S e i t e n t a n k s s i n d r e i n e
W a s s e r b a l l a s t t a n k s . D i e L a d e t a n k s s i n d

mit Inhaltsmeßeinrichtungen für örtl iche
Anzeige und für Fernanzeige im Kon-
trollraum versehen. Die Sloptanks in den
hinteren Seitentanks dienen wahlweise

5



links: Dr. Lennings, Dr. Voltz, Frau Narjes
und die Taufpatin Frau Funcke.

M i t t e : D r . H e n k e m i t U l r i c h H a r m s

unten: „Clavigo“ auf Probefahrt.

Ejektor mit einer Leistung von 350 cbm/h
zur Verfügung.

S t r o m e r z e u g u n g

Die elektrische Stromversorgung erfolgt
d u r c h e i n e n T u r b o - D r e h s t r o m g e n e r a t o r

(Siemens) mit einer Leistung von 800 kW
(450 V, 60 Hz.) bei 1800 UpM. Außerdem
wurden e in D iese lgenera to r m i t e ine r
Leistung von 800 kW (450 V, 60 Hz.) bei
900 UpM und ein Notdiesel mit 1800 UpM
für 100 kW ins ta l l i e r t .

N a u t i s c h e A u s r ü s t u n g

Die nautische Ausrüstung entspricht dem
n e u e s t e n S t a n d d e r Te c h n i k . D a s S c h i f f

verfügt über Kreiselkompaßanlage, Echo¬
lot, F.T.-Station, Radar, Decca Naviga¬
tor, Sicht funkpei ler und al le sonst igen
Einrichtungen, die auf Einheiten dieser
A r t ü b l i c h s i n d .

*

M i t s e i n e r R e d e z u r T a u f e d e s

142 910-tdw-Turbinentankers „Clavigo“
v e r a b s c h i e d e t e s i c h K o n s u l A d o l f W e s t -

phaI, der am 1. Oktober als Vorstands¬
v o r s i t z e n d e r d e r H D W a u s s c h e i d e t , m i t

bewegten Worten des Dankes von seinen
„Kollegen“ der HDW Kiel, insbesondere
von jenen, die gleich nach 1945 Erheb¬
l i c h e s z u m W i e d e r a u f b a u d e r W e r f t b e i ¬

t r u g e n .

F r a u E l i s a b e t h F u n c k e , G a t t i n d e s

früheren Vorstandsvorsitzenden und jet¬
zigen Aufsichtsratsmitgliedes der Gel¬
senberg AG, Dr. Friedrich Funcke, taufte
d a s Sc h i f f .

- > i t ,



Nach „Ludw igsha fen “ und „E r l angen “
w u r d e a m 2 9 . M a i d a s d r i t t e d e r v i e r

Omni-Schiffe getauft, die wir für die Ha-
pag bauen. Dieses Schiff (Bau-Nr. 10)
w u r d e a u f d e n N a m e n „ L e v e r k u s e n “

getauf t . Taufpat in war d ie Gat t in des
Vorstandsvorsitzenden von Bayer, Lever¬
kusen, Frau Irmingard Hansen.
D i e s e 4 E i n h e i t e n s i n d e i n e W e i t e r e n t ¬

wicklung der Hammonia-Klasse, die von
der Hapag im Ostasiendienst eingesetzt
w i r d . K e n n z e i c h e n d i e s e r v o n u n s e r e r

W e r f t z u s a m m e n m i t d e r R e e d e r e i e n t ¬
w i c k e l t e n M o t o r f r a c h t s c h i f f e i s t i h r e v i e l ¬

fä l t ige Verwendbarkei t , d ie es ermög¬
l i ch t , s i e i n den un te rsch ied l i chs ten Fah r¬

gebieten zu beschäftigen. Die Einheiten
t ragen deshalb auch d ie Bezeichnung
„ O m n i - S c h i f f e “ .

Vorgesehen s ind Führungsgerüs te fü r
310 Container ä20 Fuß, unabhängig da¬
von sind die Voraussetzungen für den
späteren Einbau von Containerausrüstun¬
gen für sämt l iche Laderäume berück¬
sichtigt.

H a u p t m a s c h i n e
E i n f a c h w i r k e n d e r

D iese lmotor mi t Abgas turboaufladung,
B a u a r t H D W - M a n K 9 Z 8 6 / 1 6 0 F . L e i ¬

stung 22 500 PSe bei einer Drehzahl von
1 2 2 U / m i n .

Über eine Fernsteuerung kann der Mo¬
t o r v o n d e r B r ü c k e o d e r d e m L e i t s t a n d

aus gefahren werden.

be i 1500 U/min sowie e ine in d ie We l len¬

le i tung eingebaute Wel lengeneratoren¬
anlage mit einer Leistung von 800 kW im
D r e h z a h l b e r e i c h 1 2 2 - 1 0 0 U / m i n . G e ¬

neratorspannung: 450 V, 60 Hz.
A u t o m a t i o n

Die gesamte Maschinenanlage des Schif¬
fes ist soweit automatisiert, daß ein 16-
stündiger wachfreier Betr ieb nach den
Vorschriften des GL möglich ist.

Besatzung
Die 38 Mann starke Besatzung ist in 34
Kammern untergebracht.

Für die ganze Einrichtung ist eine voll¬
automatische Klimaanlage vorgesehen.

Zweitakt-Kreuzkopf-

Geschwind igke i t
22,0 kn bei 90°/o der maximalen Lei¬
stung und einem Tiefgang von 9,75 m.

S t r o m e r z e u g e r
2 D r e h s t r o m g e n e r a t o r e n 3 9 0 k W b e i
720 U/min, 1Drehstromgenerator 390 kW

V f
i T * I
a : .

Hauptabmessungen
Länge über alles
Länge zwischen den Loten 155,00 m
Breite auf Spanten
Se i tenhöhe b i s zum 1 . Deck
S e i t e n h ö h e b i s z u m 2 . D e c k

Tiefgang als Freidecker
Tragfähigkei t
Tiefgang als Volldecker
Tragfähigkei t
Vermessung

1 6 5 , 1 0 m

2 4 , 5 0 m

1 4 , 5 0 m
11 , 6 0 m

9 , 7 5 m
1 2 6 5 0 t

1 0 , 7 0 m
1 5 5 5 0 t

1 4 5 0 0 B R T



Veränderungen im Verstand und Aufsichtsrat der HDW
und Bergwirtschaftslehre in Clausthal und promovierte 1964
zum Dr. Ing.

Am 1. Oktober 1964 trat Dr. Lennings als Assistent des Vor¬
standes bei der Gutehoffnungshütte-Akt ienverein ein, wurde
1966 Handlungsbevollmächtigter, 1967 als Leiter der Haupt¬
abteilung Planung und Investitionen Prokurist und 1968 Di¬
rektor der Hauptabteilung Planung und Volkswirtschaft.

Dr. Lennings wurde am 10. Dezember 1968 in den Vorstand
d e r D e u t s c h e W e r f t A G b e r u f e n u n d w a r s e i t d e m 1 . J a n u a r

1969 als stel lvertretendes Vorstandsmitgl ied des GHH-Kon-
zerns für technische Fragen und Planung zuständig.

Den Posten als Vorstand der Altgesellschaft Deutsche Werft
legte Dr. Lennings mit dem Tage seiner Berufung zum Vor¬
s t a n d s v o r s i t z e n d e n d e r H D W n i e d e r .

I n s e i n e m G r u ß w o r t h a t d e r n e u e C h e f u n s e r e s U n t e r n e h ¬

mens an uns alle appelliert, gemeinsam die vor uns liegen¬
den Aufgaben in dem Geis te anzupacken, der a l le in e ine
neue HDW-Crew schaffen kann: sich nicht mehr als Angehö¬
riger der einen oder der anderen der zusammengeschmol¬
zenen Werften zu fühlen, sondern nur noch als Mitarbeiter
unserer neuen GroBwerft, der Howaldtswerke -Deutsche Werft.
Unser Versprechen dem Vorstand gegenüber soll sein, nicht
ihm al le in die Lösung der vor uns l iegenden Aufgaben zu
ü b e r l a s s e n , s o n d e r n i n g e g e n s e i t i g e m Ve r t r a u e n u n s e r
bestes herzugeben. Wir sitzen im selben Boot.

M i t d e m 1 . O k t o b e r d i e s e s J a h r e s i s t d e r W e c h s e l i n d e r

Führungsspitze der HDW vollzogen worden. Dr. Manfred
Lennings und Dr. Norbert Henke haben Konsul Adolf West-
phal und Dr. Paul Voltz als Vorsitzenden und stellvertreten¬
d e n Vo r s i t z e n d e n d e s Vo r s t a n d e s u n s e r e s U n t e r n e h m e n s a b ¬

gelöst. Konsul Westphal und Dr. Voltz haben im Aufsichts¬
rat andere Aufgaben übernommen, sind also weiterhin aktiv
für die HDW tätig; darum soll heute nicht der Schwerpunkt
auf dem Abschied liegen, sondern auf dem Neubeginn.

Dr. Norbert Henke ist unserer Belegschaft bekannt, er ge¬
hört dem Vorstand seit der Gründung der HDW an und war
b e r e i t s v o r h e r i m V o r s t a n d d e r K i e l e r H o w a l d t s w e r k e A G .

Dr. Lennings dagegen kommt nicht aus unseren Reihen, d. h.
aus einer der drei Werften, die sich 1968 zur HDW zusam¬
mengeschlossen haben; und doch gehört er schon lange zu
uns, nämlich als Angehöriger der Gutehoffnungshütte. Dies
war, im Telegrammstil, sein bisheriger Weg:

Manfred Lennings wurde am 23. Februar 1934 in Oberhausen
geboren, kam mi t Kr iegsbeg inn zur Schu le und beendete
s e i n e S c h u l z e i t 1 9 5 3 m i t d e m A b i t u r . D a n a c h s t u d i e r t e e r
B e t r i e b s w i r t s c h a f t a n d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . B a l d d a r a u f

wandte er sich ganz dem Bergbau zu, absolvierte ein Prak¬
t i kum und s tud ie r te dann Bergbau au f de r Bergakademie
Clausthal. Dort machte er sein Diplom, blieb aber weiter als
wissenschaftl icher Mitarbeiter beim Institut für Bergbaukunde

F o r t s c h r i t t e i n S a c h e n F e r n u n t e r r i c h t
V o n F o r t s c h r i t t e n i n S a c h e n F e r n u n t e r ¬

richt konnte man jahrelang nichts be¬
r ichten. Fehlanzeigen wohin man sah,
gleichgültig, ob es sich um die überwie¬
gend fragwürdigen Werbe- und Arbeits¬
m e t h o d e n d e r M e h r z a h l d e r F e r n l e h r ¬

institute handelte, gegen die die Schüler
so gut wie keinen Schutz hatten, einer¬
lei, ob man das Fehlen staatlicher Kon-
t r o l l i n s t a n z e n z u b e d a u e r n h a t t e . I n z w i ¬

schen hat sich da einiges getan. Denn
der Fernunterricht, vor wenigen Jahren
noch a ls mehr oder wen iger dub iose
Ange legenhe i t häufig n i ch t e rns t ge¬
nommen, leider oft zu Recht, hat begon¬
nen, salonfähig zu werden, freilich mehr
der Not gehorchend. Denn als ein „Weg
zur In formier ten Gesel lschaf t “ , d ie wi r
sein müssen, wenn wir nicht unsere Exi¬
stenz aufs Spiel setzen wollen, bot sich
der Fernunterr icht geradezu zwingend
a n . W i e n u n s e h e n d i e s e F o r t s c h r i t t e
a u s ?

Z u n ä c h s t e i n m a l : v o r r u n d z w e i J a h r e n

noch gab es nur wenige Fernschulen,
die ihren Schülern ein Kündigungsrecht
einräumten, wenn sie nicht mehr weiter¬
m a c h e n w o l l t e n o d e r k o n n t e n . D i e S c h ü ¬

ler konnten zwar aufhören zu arbeiten,
a b e r a u f h ö r e n z u z a h l e n k o n n t e n s i e
n i c h t . D a s i s t a u c h h e u t e n o c h b e i s e h r

vielen Instituten der Fall, Vorsicht des¬

halb grundsätzlich weiterhin am Platze.
Indes: die größten Fernlehr inst i tute in
der Bundesrepublik (mehr als die Hälfte
der Fernschüler sind angeblich Ihre Kun¬
den) haben die Bedingungen ihrer Stu¬
dienverträge geändert. Fernschülern, die
sich neu anmelden, steht das Recht zu,
langfr is t ige Lehrgänge vorzei t ig abzu¬
brechen. Nachdem jetzt auch der Fern¬
schüler Verträge kündigen kann, werden
d ie Fern lehr ins t i tu te gezwungen , ih re
Teilnehmer gut zu betreuen. Sie werden
über qual ifiz ier te Lehrkräf te, über ge¬
eignetes Lehrmaterial verfügen müssen,
u m v o r I h r e n S c h ü l e r n b e s t e h e n z u k ö n ¬

nen. Sie werden neue, wirkungsvollere
Methoden der Unterrichtung zu entwlk-
keln haben, um das halten zu können,
was sie in ihrer Werbung versprechen.

Aber auch die Fernschüler selbst, bisher
immer Stiefkind der Steuergesetzgebung
und of t genug verbi t ter t darüber, daß
ihr Fortbildungswille nicht besser hono¬
riert wird, haben heute unter gewissen
Vorausse tzungen S teuervergüns t igun¬
gen zu erwarten: Studienkosten, die im
Rahmen einer Berufsausbi ldung (z. B.
Vorberei tung auf den Kaufmannsgehi l¬
fenbrief, die Fachschulrei fe, das Wirt¬
schaftsabitur, den graduierten Betriebs¬
w i r t u n d Te i l n a h m e a n b e r u f s f ö r d e r n d e n

Lehrgängen der Schule für Weiterbil¬
dungskurse) oder Kosten, die für Wei¬
terbildung In einem nicht ausgeübten
Beruf anfal len, können vom 1. Januar
1969 an a l s Sonde rausgaben b i s zu
DM 900,- bzw. DM 1200,- pro Jahr im
R a h m e n d e r L o h n s t e u e r b z w . E i n ¬

kommensteuerjahreserklärung abgesetzt
w e r d e n .S c h l i e ß l i c h h a t a b e r a u c h d e r G e s e t z ¬

gebe r m i t dem Mehrwer t s teue rgese tz
ein bißchen Druck auf den pädagogi¬
s c h e n E i f e r u n d d a s s e r i ö s e G e s c h ä f t s ¬

g e b a r e n a u c h d e r F e r n l e h r i n s t i t u t e
ausgeübt. Das Gesetz sieht nämlich vor,
daß die Vorbereitung auf eine staatliche
Prüfung oder einen Beruf umsatzsteuer¬
frei sein kann, wenn sie ordnungsgemäß
durchgeführ t wi rd. Der Bundesgesetz¬
geber überließ es den Ländern, zu deu¬
ten, was ordnungsgemäß sei.

Der Staat erläßt aber seit jüngster Zelt
dem Fe rnschü le r be i en tsp rechenden
We i t e r b i l d u n g s b e m ü h u n g e n n i c h t n u r
Geld. Unter gewissen Voraussetzungen
gibt er ihm auch noch finanzielle Bei¬
hilfen, z. B. aus dem seit 1. Juli 1969
gült igen Arbeitsförderungsgesetz.

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

gänge zur beruflichen Fortbildung (wie

8



z, B. die Vorbereitung von Facharbeitern
auf die staatliche Technikerprüfung) ge¬
fördert werden können, wenn z. B. nach
Gestaltung des Lehrplans, nach Unter¬
r i ch tsme thode (Fe rnun te r r i ch t komb i¬
n ier t mi t D i rek tunter r ich t ) , Ausb i ldung
und Berufserfahrung des Leiters und der
Lehrkräf te , e in er fo lgre icher Abschluß
der B l l dungsmaßnahmen zu e rwar ten
i s t . I n z w i s c h e n h a t d i e B u n d e s a n s t a l t f ü r

Arbeit noch In punkto Kündigung genau
definiert, unter welchen diesbezüglichen
Vertragsbedingungen für entsprechende
Fernunter r ich tskurse überhaupt finan¬
ziel le Förderung durch das Arbeitsför¬
derungsgesetz in Frage kommen kann.
D a n a c h m u ß d i e Te i l n a h m e a m F e r n ¬
u n t e r r i c h t m i t e i n e r S t u d i e n d a u e r v o n

m e h r a l s s e c h s M o n a t e n m i t e i n e r F r i s t

v o n h ö c h s t e n s s e c h s W o c h e n , e r s t m a l s

z u m E n d e d e r e r s t e n s e c h s M o n a t e , s o ¬

dann jewei ls zum Ende der nächsten
drei Monate ohne Angabe von Gründen
kündbar sein. Und: die Berechnung die¬
ser Zei tspannen beginnt mi t Abschluß
des Vert rags . . .
M a n s i e h t , d i e W e i c h e n f ü r e i n e b e s s e r e

Kontrol lmögl ichkei t des Fernunterr ichts
werden gestellt. Und das noch mit zwei
weiteren Einr ichtungen, die schon sei t
langem diskutiert und jetzt endlich Wirk¬
l i c h k e i t w e r d e n : I n K ö l n w i r d n u n e i n e

Z e n t r a l s t e l l e f ü r F e r n u n t e r r i c h t e i n ¬

gerichtet, eine von den Bundesländern

gemeinsam getragene Institution. Sie hat
folgende Aufgabenstel lung:
1. Die Integration des Fernunterrichts¬

w e s e n s i n d a s b e s t e h e n d e ö f f e n t ¬

l i c h e B i l d u n g s w e s e n , s o w e i t d i e s
möglich und vertretbar ist, zu fördern;

2. eine fachlich einwandfreie und päd¬
agogisch zweckentsprechende inhalt¬
l iche Gestal tung der Fernlehrgänge
zu gewährleisten helfen;

3. Fernlehrgangstei lnehmern die Able¬
gung von Prüfungen und den Über¬
gang in E inr ich tungen des ö f fen t¬
lichen Bildungswesens unter Bedin¬
gungen zu ermöglichen, die ihrer be¬
sonderen Situation Rechnung tragen;

4 . I n t e r e s s e n t e n ü b e r d i e d u r c h F e r n ¬

unterr icht gegebenen Bi ldungsmög¬
l ichkei ten zuver lässig und sachl ich
z u i n f o r m i e r e n ;

5 . Fe rn leh rgangs te i l nehmer vo r e ine r
finanziel len Ausnutzung und sonst i¬
gen unser iösen Geschäf tsprakt iken
z u s c h ü t z e n ;

6 . Fern lehrgangste i lnehmer (n ich t je¬
doch die Fernlehrinstitute) nach Mög¬
l i c h k e i t a u c h fi n a n z i e l l z u f ö r d e r n .

Die Zentralstelle beschäftigt sich jedoch
nur mit Lehrgängen, die auf staatl iche
oder öffent l iche Prüfungen vorbereiten.
Flingegen ist es Aufgabe des in Berlin
e r r i c h t e t e n B u n d e s i n s t i t u t s f ü r B e r u f s ¬

bi ldungsforschung, d ie berufsbi ldenden
Lehrgänge zu überprüfen, die nicht zu

s t a a t l i c h e n o d e r ö f f e n t l i c h e n A b s c h l u ß ¬

zeugnissen führen. Das Institut soll un¬
ter anderem die zukünf t igen Chancen
einzelner Berufszweige wissenschaftl ich
e r f o r s c h e n u n d s o d e m N a c h w u c h s w i r k ¬

same Entscheidungshi l fe le is ten. Dem
Hauptausschuß gehören Ver t re te r der
Arbeitgeberverbände, der Gewerkschaf¬
t e n , d e s H a n d w e r k s u n d d e s D e u t s c h e n

Industrie- und Handelstages an. Als eine
der speziellen Aufgaben dieses Instituts
wurde die Erforschung des Fernstudiums
herausgestellt. Man denkt daran, Fern¬
lehr inst i tute auf deren eigenen Antrag
zu überprüfen und ihnen bei befr iedi¬
gendem Ergebnis ein „Gütezeichen“ zu
v e r l e i h e n . A u f d i e s e W e i s e h o f f t m a n ,
z w e i f e l h a f t e F e r n l e h r i n s t i t u t e a u s z u ¬

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

endl ich in Bewegung gekommen. Dazu
be iget ragen hat unter anderem auch,
daß in letzter Zeit im Bundestag und in
Länderparlamenten immer häufiger An¬
fragen zu diesem Thema gemacht wur¬
den. Nicht zu vergessen ist aber auch
d ie Ak t i on B i l dungs in fo rma t ion e . V. ,
e i n e A u s k u n f t s s t e l l e f ü r F e r n u n t e r r i c h t ,

unabhängig und neutral. Sie hat schon
einige tausend Anfragen schriftlich, tele¬
fonisch und persönlich beantwortet und
hunder ten von Fernschülern gehol fen,
aus unkündbaren Studienverträgen ent¬
l a s s e n z u w e r d e n . D i e A n s c h r i f t : S t u t t -

gart-M, Alte Poststraße 5. H. Schreiner

Können und Erfahrung
m a c h e n d e n F a c h a r b e i t e r a u s

Werkes mit einem durchaus anspruchs¬
v o l l e n P r o g r a m m z u m G e l i n g e n d e s
Abends be i t rug , so l l n i ch t unerwähnt
b l e i b e n .

In einer Feierstunde im „Bellevue“ wur¬
d e n a m A b e n d d e s 3 0 . J u n i 5 7 A u s z u b i l ¬

d e n d e u n s e r e s K i e l e r W e r k e s n a c h b e ¬

s t a n d e n e r A b s c h l u ß p r ü f u n g f r e i g e ¬
sprochen.
Ausbi ldungsle i ter Rudol f Meyer konnte
zu dieser festlichen Veranstaltung —wie
s i e n a c h s e i n e n W o r t e n h e u t e k e i n e s ¬

wegs mehr selbstverständlich ist —außer
unserem Vorstandsmitglied Gerrit Körte,
d e n A u s b i l d e r n u n d d e m B e t r i e b s r a t s ¬

mitglied Horst Bender auch die Vertreter
d e r I n d u s t r i e - u n d H a n d e l s k a m m e r , d e r
B e r u f s s c h u l e u n d d e s A r b e i t s a m t e s s o ¬

wie e inen großen Tei l der E l tern der
jungen Facharbeiter begrüßen.
B e i e i n e m N o t e n d u r c h s c h n i t t v o n 2 , 8 i m

P r a k t i s c h e n u n d 3 , 1 i m T h e o r e t i s c h e n
s c h n i t t e n d i e s m a l d i e t e c h n i s c h e n Z e i c h ¬

nerinnen und die Werkzeugmacher be¬
sonders gut ab. S ie s te l l ten d ie dre i
b e s t e n . W ä h r e n d d i e t e c h n i s c h e Z e i c h ¬
n e r i n W a l t r a u d J e s s e n i m P r a k t i s c h e n

und Theoret ischen mi t „sehr gut “ ab-
s c h n i t t , e r h i e l t e n d i e t e c h n i s c h e Z e i c h ¬

n e r i n C h r i s t a W i l l u n d d e r M a s c h i n e n ¬

s c h l o s s e r H e l m u t B r o s c h i n b e i d e n d i e

Note „gut“. Waltraud Jessen erhielt als
Anerkennung ihrer besonders guten Lei¬
stungen Prämien der IHK und der Werft.
In den Glückwunschansprachen wurde
d a s Ve r s t ä n d n i s d e u t l i c h , d a s v o n a l l e n

Sei ten für d ie auch bei uns spürbare
Unruhe der jungen Generation, die sich
m i t d e m B e s t e h e n d e n n i c h t i m m e r u n d

ü b e r a l l m e h r a b fi n d e n w o l l e , v o r h a n d e n

is t . Doch wurde auch ausgesprochen,
daß s i ch d ie j ungen Menschen n ich t
d a z u h i n r e i ß e n l a s s e n s o l l t e n , n u r u m

der Zerstörung willen zu zerstören, was
ihre Eltern aufgebaut haben. Sich in nun
e inmal no twend ige Ordnungen e inzu¬
fügen, betonte Vorstandsmitgl ied Gerri t
Kör te , bedeute ke ineswegs s ich e twa
„ s k l a v i s c h “ u n t e r z u o r d n e n . Z u m a n d e r n

wurde wiederho l t darauf h ingewiesen,
daß „berufl iche Bi ldung heute a ls le¬
benslanger Prozeß verstanden werden“
m ü s s e .

Daß d ie Wer f t kape l l e unse res K ie le r
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Die Bauarbeiten an den Kaimauern im Werk Ross gehen ihrer Fert igstel lung entgegen. Bis Ende des
Jahres werden die neuen Kais voll in Betrieb genommen werden können; wesentlich bessere Liegeplatz¬
bedingungen werden dann geschaffen sein. Der alte Imperatorkai ist um 70 Meter verlängert worden,
w o b e i 1 8 6 l a u f e n d e M e t e r R o h r - u n d K a b e l k a n a l i m a l t e n K a i m a u e r b e r e i c h n e u e r s t e l l t w o r d e n s i n d .

Am Sägereikai sind Kaiflächen in einer Gesamtlänge von 334 Meter neu erstellt worden. Die vorhandenen
Kaikräne wurden entsprechend versetzt. Die obige Skizze gibt eine Übersicht über die durchgeführte
Veränden.ng, die Fotos zeigen ausschnitthaft einige Eiauphasen.





I m V o r d e r g r u n d d i e V e r l ä n g e r u n g d e s a l t e n I m p e r a t o r -

kais, dahinter der neue Sägerelkai. Auf dieser aus dem
Sommer stammenden Aufnahme ist die inzwischen abge¬
brochene Ecke noch zu sehen. (Vergl. Skizze S. 10)



In einer Bauzeit von nur vier Monaten entstand unter Federführung der Bauabtei¬
lung unseres Kieler Werkes im Werk Gaarden die Brennerhalle 2a. Da sie unter
Ausnu tzung de r Se i t enwände de r Ha l l en 2und 3zw ischen d iesen un te r E in¬
beziehung der Kran-Ausrüstung des früher dort befindlichen Zwischenlagers er¬
richtet wurde, waren lediglich die Überdachung, Vorder- und Rückwand sowie die
H a l l e n s o h l e m i t d e m F u n d a m e n t f ü r d i e B r e n n m a s c h i n e n e u z u e r s t e l l e n . D i e

Dachkonstruktion wurde aus Stahlbindern mit eisernen Pfetten gefertigt und erhielt
eine Eterniteindeckung mit Lichtwellplatten. Die Hallensohle wurde als kassettierte
Betonplatte geschüttet. Die ebenfalls neu installierte Brennmaschine ist inzwischen
in Betrieb genommen worden.

Neue

Brennerhalle
Im Werk Gaarden



G r e a t B r i t a i n * * w i e d e r z u h a u s e9 9

Bergungs-Glanzleistung von Ulrich Harms -Mulus III hervorragend bewährt

Restaurierung eines so wichtigen Mark¬
steines in der Entwickiung der Schiff¬
baukunst , w ie ihn d ie „Great Br i ta in “
zwei fe i ios darste i i t , geradezu uner iäß-
iich. Mehr ais bei irgendweichen ande¬
r e n B a u w e r k e n i s t e s b e i S c h i f f e n v o n

zufäi i igen Umständen abhängig, ob sie
ü b e r h a u p t e r h a i t e n w e r d e n k ö n n e n .
F e s t e B a u w e r k e h a b e n m e h r o d e r w e ¬

niger eine von Stadtpianern und Denk¬
ma ispflegeämte rn bes t immte Lebens¬
dauer; Schiffe -haben ein Schicksal.

g rad ig an dem Unternehmen bete i l ig t
ist, und so haben wir Grund genug, noch
einmal etwas eingehender diese groß¬
ar t ige Bergungs le is tung zu würd igen .
E in 127 Jah re a l tes Wrack wurde aus de r

K a p H o r n - R e g i o n n a c h E n g l a n d g e ¬
s c h a f f t ; e i n U n t e r n e h m e n , n a c h d e s s e n

Sinn mancher fragen wird, für den Sinn
u n d m a t e r i e l l e r N u t z e n d a s s e l b e i s t . D a ß

das ganze gewiß n icht „ rentabel“ is t ,
u n d d o c h e i n e n S i n n h a t , d a f ü r s o l l h i e r

eine Lanze gebrochen werden.

E i n e r s e i t s — l e b e n w i r i n e i n e r Z e i t , i n

der alles, was gestern war, nichts mehr
gilt; von einer nicht ganz neuen Ma¬
schine bis zur Kindererziehung, und von
Menschen über dreißig ganz zu schwei¬
gen .,. (Doch das wußte auch der alte
Goethe schon, siehe Faust I I , 2. Akt,
Vers 6787.)

Andererseits —geben wir Mil l ionen aus
für alten Plünnkram. Neulich zeigte mir
ein Antiquitätenhöker eine alte Suppen¬
terr ine, d ie auf i rgend e ines Herzogs
Tisch gestanden haben soll. Es gibt of¬
fenba r Leu te , d i e soe twas samme ln .
„Achtundzwanzigtausend“, sagte er se¬
riös. „Scheußlich“, sagte ich voller Mit¬
gefühl , und die Unterhal tung war zu¬
e n d e .

N u n w ä r e i c h z w e i f e l l o s a u c h d a n n n i c h t

i n Ve rsuchung gekommen , wenn das
Prachtstück in irgendeiner Hinsicht er¬
st rebenswer t gewesen wäre; aber ich
versuche, mir mein Innenleben vorzu¬
stellen, hätte es sich um ein altes Schiff
gehandelt.

Ein altes Schiff, darum geht es hier. Kein
deutsches, und e in Hamburger schon
gar nicht, wie sich leider von selbst ver¬
steht. Ein britisches. Der ganze Vorgang
dürfte eigentlich als bekannt vorausge¬
setzt werden, denn er stand ja in der
Zeitung. Aber wir wissen ja, wie das mit
Zeitungsartikeln so ist; das, worauf es
ankommt, fehlt fast immer. Hinzu kommt
in diesem Fall, daß unsere Werft hoch-

Das der „Great Br i ta in“ begann 1845.
M i t 9 7 , 5 0 ( 8 8 , 1 0 ) m L ä n g e , 1 5 , 4 0 m
Bre i te und 9 ,90 mSei tenhöhe is t aus
heutiger Sicht die Größe dieses Schif¬
f e s k a u m e i n e n e n n e n s w e r t e B e s o n d e r ¬

heit; doch damals war sie ein Wagnis.
Die „Great Britain“ übertraf bei weitem
jedes andere bis dahin gebaute Schiff.
Sie war ganz aus Eisen, hatte erstmalig
e inen Doppe lboden und wasserd ich te
Schotte, hatte das erste Log mit elek¬
tr ischer Fernanzeige und —dar in l iegt
woh l de r mu t igs te techn ische Schr i t t
n a c h v o r n — w a r d e r e r s t e O c e a n - L i n e r
m i t S c h r a u b e n a n t r i e b . S i e s o l l t e z u e r s t

e in Raddampfer werden und d ie Ma¬
schinen waren schon in Auftrag gege¬
b e n w o r d e n . D o c h w ä h r e n d d e s B a u s

w u r d e n d i e V e r s u c h e m i t d e m g a n z

neuartigen Antrieb der Fregatte „Archi-
m e d e s “ b e k a n n t . M a n c h a r t e r t e d i e s e s

S c h i f f f ü r s e c h s M o n a t e u n d e n t s c h l o ß

sich dann, auch die „Great Britain“ mit

Es gibt nicht v iele mari t ime Oldt imer,
doch daß dem so ist, läßt keineswegs
den Sch luß zu, daß es s ich um a l te
Schiffe nicht lohne. Das Gegenteil ist der
Fall. Die Frage, was Kunst sei und was
nicht, ist heute von keinem Gelehrten
m e h r b e a n t w o r t b a r. E b e n s o w e n i g i s t
e ine be f r ied igende An twor t zu finden
auf die Frage, wieso manche alten feu¬
d a l i s t i s c h e n B a u d e n k m ä l e r a n L a n d

derar t ig ehrerb ie t ig bes taun t werden ,
obwohl sie Zeugen eines durchaus nicht
gutzuheißenden Lebensstils sind, wäh¬
r e n d s o e i n a l t e s S c h i f f , i n d e m s i c h

techn isches Können und Erfinderge is t
e iner ganzen Epoche sp iege ln , kaum
b e a c h t e t w e r d e n s o l l ? W e n n m a n d e m

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

echte entwicklungsgeschichtl iche Zeug¬
n i s s e h a n d e l t , w e i t e r h i n d i e u n s e r e r

abend länd ischen Auf fassung des Be¬
griffes Kultur gemäße Bedeutung zuer¬
kennen will, erscheint die Bergung und

1 4



e i n e r „ a r c h i m e d i s c h e n “ S c h r a u b e a u s ¬

z u r ü s t e n . N i c h t , d a ß m a n d e s h a i b a u f

Besegelung verzichten konnte. So zu¬
verlässig und ieistungsfähig waren die
Maschinen noch lange n icht . D ie ur¬
s p r ü n g l i c h e Ta k e l u n g w a r d i e e i n e s
S e c h s m a s t e r s . D i e Z a h l d e r M a s t e n

w u r d e d a n n a b e r s e h r b a l d r e d u z i e r t ,

1 8 4 7 a u f f ü n f , 1 8 5 3 e r s t a u f v i e r u n d
d a n n a u f d r e i .

„ In technologischer Hinsicht bedeutete
d i e , G r e a t B r i t a i n ' f ü r i h r e Z e i t e t w a

das g le i che w ie f ü r d i e uns r i ge das
Überschallflugzeug-Projekt Concorde“
schreibt der engl ische Schi ffbauer Dr.
E w a n C o r l e t t . D a s Z e i t a l t e r d e r s i c h

ü b e r s t ü r z e n d e n t e c h n i s c h e n R e k o r d e ,

der sich pausenlos ablösenden Super¬
l a t i v e , h a t t e u m d i e M i t t e d e s 1 9 . J a h r ¬
h u n d e r t s s e i n e e r s t e n A u s b r ü c h e . H e u t e

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

wir von noch größeren, noch schnelle¬
ren, noch teureren Projekten hören. Die¬
s e s K e n n z e i c h e n u n s e r e s t e c h n i s c h e n

Zeitalters ist eine Allgemeinerscheinung

geworden —damals waren es Einzelne,
bedeu tende Männer, d ie d ie Impu lse
gaben. Daß der b r i t i sche Sch i f fbauer
I samba rd K ingdom B rune i zu d i esen
gehörte, steht außer Zweifel. Er war der
E r b a u e r d i e s e s S c h i f f e s s o w i e d e r w e ¬

n ige Jah re vo rangegangenen
W e s t e r n “ ; u n d w a s e r m i t d e r e i n e i n ¬

halb Jahrzehnte darauffolgenden „Great
E a s t e r n “ f ü r n e u e M a ß s t ä b e s e t z t e , i s t

j a a l l geme in bekann t . * ) B rune i so l l t e
m i t d e r „ G r e a t B r i t a i n “ a b e r a u c h e i n e n

Vorgeschmack der Schwierigkeiten be¬
k o m m e n , d i e i h n b e i m B a u d e r „ G r e a t
E a s t e r n “ e r w a r t e t e n ! D a m a l s w i e h e u t e

lagen die zu überwindenden technischen
P r o b l e m e n i c h t a l l e i n i n d e r S c h i f f s ¬

größe an sich, sondern auch in zahl¬
reichen Begleitumständen, die man erst
nach bösen Erfahrungen ernst zu neh¬
men lernte. Schon nach dem Stapellauf
fing das an. Für die nötige Show hatte
man gesorgt; Kirchenglocken, Kanonen¬
schüsse , Mus i kkape l l en und so f o r t .
A b e r n a c h P a s s i e r e n d e s e r s t e n S c h l e u ¬

s e n t o r e s b l i e b d a s S c h i f f i m z w e i t e n

hängen und konnte aus demselben erst
h e r a u s , n a c h d e m m a n e t l i c h e s M a u e r ¬

werk abgebrochen hatte. Es folgte eine
Re ihe we i te re r Ärgern isse bevor das
S c h i f f i m S o m m e r 1 8 4 5 e n d l i c h s e e k l a r

w a r .G r e a t

N a c h e i n e r b e m e r k e n s w e r t s c h n e l l e n

Jungfernfahrt im August desselben Jah¬
res von L i ve rpoo l nach New York i n
knapp 15 Tagen, an der sich offenbar
nicht mehr als 60 Passagiere teilzuneh¬
m e n t r a u t e n , s c h i e n d a s S c h i f f v o m
Pech ver fo lg t . Auf der zwei ten Reise
brach der Propeller, und am 22. Sep¬
t e m b e r 1 8 9 6 l i e f d i e „ G r e a t B r i t a i n “ i n

*Vgl. ausführl iche Würdigung dieses Kapitels
Schiffbaugeschichte WZ Deutsche Werft 1/63
S e i t e 7 - 1 5 .

„Great Br i ta in '
B r i s t o l . O r i g i n a l C a l e o t y p e - F o t o v o n F o x
Talbot aus den Vierziger Jahren des vorigen
J a h r h u n d e r t s !

wäh rend de r Aus rüs tung i n

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

verschi ff t , Truppen zur Kr im transpor¬
t i e r t u n d e b e n s o n a c h I n d i e n , a l s e s
d o r t k r i s e l t e .

A l s n a c h f a s t v i e r J a h r z e h n t e n w e c h s e l ¬
v o l l e n L e b e n s d i e M a s c h i n e n s c h l i e ß ¬

lich das ihre getan hatten, gab man das
S c h i f f i m m e r n o c h n i c h t a u f , s o n d e r n
v e r w a n d e l t e e s w i e d e r i n e i n r e i n e s

Segelschiff. Das war 1882, zu einer Zeit
also, als die Dampfer den Segelschiffen

tain“ hat te danach in 41 Dienst jahren
32 Reisen gemacht und s ich gut be¬
w ä h r t , S i e w u r d e v o r a l l e m i n d e r A u ¬

s t ra l ien fahr t e ingese tz t , nachdem d ie
Z a h l d e r M a s t e n r e d u z i e r t u n d d i e
1 0 0 0 - P S - M a s c h i n e n d u r c h k l e i n e r e v o n

n u r 5 0 0 P S e r s e t z t w o r d e n w a r e n . I m

Laufe ihres langen Lebens d iente d ie
„ G r e a t B r i t a i n “ d a n n d e n v e r s c h i e d e n ¬

sten Zwecken, je nachdem, welche Auf¬
gaben gerade im Vordergrund standen.

der Dundrum Bay auf Grund. Dort blieb
sie ein Jahr lang hoch und trocken lie¬
gen. Die Kosten der Bergungsversuche
stiegen ins Uferlose. Die Great Western
Steamship Company gab auf und ver¬
kauf te das Schi f f an Gibbs, Br ight &
Company of Bristol and Liverpool.

Es wäre jedoch ungerecht und unzu¬
t re f f end , Schw ie r i gke i t en und M iße r¬
fo lge über^ubewerten. Die „Great Br i -

/ y
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l inks oben: Das Stapellauflest,

links unten: Der große Salon,

rechts: „Great Britain“ als Viermaster,

u n t e n : B e i G r a v e s e n d 1 8 7 5 .

s c h o n e r n s t h a f t K o n k u r r e n z z u m a c h e n

begonnen hatten. Kohle nach der ame¬
r i k a n i s c h e n W e s t k ü s t e — d a f ü r w a r d e r

Veteran noch gut genug.

Man hatte diesen Vorkämpfer der ma¬
sch inenge t r i ebenen E i sensch i f f e a l so
wieder zu einem Segler gemacht. Dar¬
über hinaus hat man seinen Eisenrumpf
mit einer Holzplankenschicht versehen
- e i n e e n t s c h i e d e n e A b s a g e a n a l l e n
Fo r t sch r i t t , könn te man me inen . De r
Zweck dieser zusätzlichen Holzbeplan¬
kung ist laut englischen Zeitungsberich¬
ten ungeklärt. Ich glaube nicht fehlzu¬
gehen in de r Annahme, daß s ie aus
dem selben Grund angebracht worden
war, aus dem man zu jener Ze i t d ie
Kompositschiffe baute: um das Unter¬
wasserschi ff mi t Kupferblech beschla¬
gen zu können. (S iehe darüber mehr
in He f t 3 /69 , „Sege lsch i f f und Tech¬
n ik . ) E in sauberes Un te rwassersch i f f
war ganz offensichtl ich die Vorausset¬
zung dafür, daß das al te Schi ff , jetzt

wieder als Segler, wenigstens einiger¬
m a ß e n l i e f .

Aber die Tage der „Great Britain“ schie¬
nen ohnehin gezählt. 1886 hatte sie nicht
n u r F e u e r a n B o r d , s o n d e r n v e r l o r a m

Kap Horn in schweren Stürmen auch
noch e inen Te i l i h re r Take lage . Po r t
Stanley auf den Falkland Inseln wurde
a ls Notha fen ange lau fen , es war d ie
l e t z t e R e i s e d e s S c h i f f e s . E i n e I n s t a n d ¬

se tzung lohn te n ich t mehr ; aber das
se inerze i t epochemachende Sch i f f a ls
Wrack dort nutzlos vergammeln zu las¬
s e n , s o w e i t w a r e s n u n w i e d e r u m a u c h

n ich t . D ie Fa lk land Is lands Company
k a u f t e d i e „ G r e a t B r i t a i n “ u n d m a c h t e

aus der Hulk ein Woll- und Kohlelager.

Als ein halbes Jahrhundert später selbst
d i e f ü r e i n s o l c h e s S c h i f f n i c h t s e h r



e h r e n v o l l e R o l l e a l s s c h w i m m e n d e s

L a g e r h a u s z u v i e l g e w o r d e n w a r ,
schleppte man die Hulk ein paar Meilen
wei ter nach Sparrow Cove und setzte
sie auf Grund. Damals wäre ein Schlepp
nach England technisch möglich und im
Vergleich zu heute billig gewesen; aber
d a s G e l d w a r e b e n n i c h t d a . E s w ä r e

a u c h h e u t e n i c h t d a g e w e s e n , o h n e
einige beherzte Männer, die alte Schiffe
l i e b e n u n d a u c h b e r e i t s i n d , d a f ü r e t w a s

auszugeben -aus eigener Tasche, nicht
de r des S taa tes .

der Zeit als Hulk. Um einen bequemen
Zugang zu haben, hatte man eine Strin-
gerpiatte durchschnitten.
Alle Lecks wurden verstopft, wobei alte
Matratzen und Sperrholz Triumphe fei¬
erten. Und dann begann der oben bereits
angedeutete Hebevorgang, nachdem das
S c h i f f m i t H i l f e d e r a u f d e n F o t o s e r -

Grund kann ihm nichts passieren und
schw immend auch n i ch t —a lso sag te
m a n s i c h , m u ß z u m m i n d e s t e n e i n Te i l

des Pontons ständig auf Grund l iegen
oder ständig an der Oberfläche schwim¬
m e n . D e r Z u s t a n d , h o r i z o n t a l u n t e r d e r

Oberfläche schwimmend, darf überhaupt
n i c h t e i n t r e t e n , f ü r k e i n e n o c h s o k u r z e

*

D st diese ganze Geschichte an sich
schon spannend genug, wird sie für uns
i n b e s o n d e r e m M a ß e a k t u e l l d u r c h d e n

Bergungsvorgang selbst. Die Mulus-Pon¬
t o n s s i n d f ü r u n s e r e W e r f t k e i n e O b ¬

jek te , von denen man v ie l Aufhebens
m a c h t . Ü b e r e i n e n 2 0 0 0 0 0 - t - Ta n k e r o d e r

e i n A t o m s c h i f f l o h n t s i c h s c h o n e h e r z u
r e d e n .

kennbaren Pfosten in d ie gewünschte
Lage gebracht worden war. Daß das
Sch i f f n i ch t i n de r M i t t e l l i n i e des Pon tons

l a g , s o n d e r n d i a g o n a l , w a r l e d i g l i c h
platzmäßig bedingt.
D a s o b e n b e s c h r i e b e n e V e r f a h r e n , d e n

P o n t o n u n t e r d a s S c h i f f z u b a l a n c i e r e n ,

w u r d e v e r s t ä n d l i c h e r w e i s e n i c h t e r s t m a ¬

lig bei der „Great Britain“ ausprobiert.

Zeit , sondern nur der, wo der Ponton
n o c h e t w a s F r e i b o r d h a t , o d e r d e r , w o

ein Ende des Pontons auf Grund liegt.
Um den Liegeplatz des Wracks herum
waren die Tiefgangsverhältnisse im gro¬
ßen und ganzen günstig. Die Einschrän¬
kung besagt, daß sich beim ersten Ver¬
such, das Schiff auf den abgesenkten
Ponton zu bugsieren, d ie Wasser t ie fe

S o e i n s c h w i m m e n d e r P o n t o n , f ü r d e n

selbst die Bezeichnung „Bergungsleich¬
ter“ schon etwas hochgestochen klingt,
ist im Grunde das primitivste Instrument,
d a s m a n s i c h d e n k e n k a n n . A b e r w i e b e i

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

Können, mit dem man darauf zu spielen
v e r s t e h t , d i e E i n f a c h h e i t d e r V o r a u s ¬

setzungen vergessen. Ulrich Harms und
s e i n e L e u t e s i n d s o l c h e V i r t u o s e n i h r e s

Fachs, Man frage irgend einen Theore¬
t i k e r a u f u n s e r e r W e r f t o d e r s o n s t w o

i n u n s e r e r B r a n c h e , w i e m a n e i n m e h r e r e

tausend Tonnen wiegendes Wrack mi t
4mTiefgang mittels eines Pontons ohne
Seitenkästen, wie sie ein Schwimmdock
hat, heil an die Oberfläche kriegt. Dies
ist nämlich keine Frage der Tragfähig¬
ke i t , sonde rn e i n S tab i l i t ä t sp rob lem.
„Geht gar nicht“, werden sie sagen, und
das haben sie gesagt. Nun, ob es geht,
s t e h t n i c h t m e h r z u r D i s k u s s i o n . W i r

wollen kurz das Prinzip andeuten, wie es
geht.

« e s » « ?

Es wurden sogar schon Fälle durchexer¬
ziert, wo der Ponton ohne Auflage auf
den Grund in tiefem Wasser schräg an
der Oberfläche hing und unter das zu
hebende Objek t gek lappt wurde —als
I d e e w i r k l i c h e i n E i d e s K o l u m b u s , i n

d e r P r a x i s e m i n e n t e s s e e m ä n n i s c h e s
K ö n n e n m i t e i n e m S c h u ß s c h w a r z e r M a ¬

gie. Wie die Tanks nämlich geflutet wer¬
den, welche, und in welcher Reihenfolge,
w i e w e i t m a n d i e S t a b i l i t ä t d e s z u b e r ¬

genden Fahrzeuges in der ersten Phase
d e s A n h e b e n s n o c h m i t a u s n u t z t , d a r ¬

ü b e r u n s h i e r a u s f ü h r l i c h z u v e r b r e i t e n

a l s n i c h t a u s r e i c h e n d e r w i e s . A b e r d a s

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

s t e h t s i c h v o n s e l b s t , d a ß m a n d e n

Dampfer erstmal wieder schwimmfähig
m a c h e n m u ß t e . N i c h t n u r d i e „ Ve r a n k e ¬

rungslöcher“ vorn und achtern waren zu
dichten, sondern vor allem ein häßlicher
R i ß d u r c h d i e A u ß e n h a u t , d e r d u r c h a u s

die Gefahr in sich barg, daß das Schiff
a u s e i n a n d e r b r e c h e n k o n n t e . D i e s e r R i ß

w a r i n d e s s e n k e i n e s w e g s d i e F o l g e
e i n e s R e c h e n f e h l e r s B r u n e i s , s o n d e r n
d ie e ine r Gedanken los igke i t wäh rend

Voraussetzung ist, daß der abgesenkte
P o n t o n i n k e i n e r P h a s e d e s g a n z e n M a ¬
növers in eine instabile Phase gerät. Auf

/

m
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sehen auch schon wieder erledigt sind.
Zur Ze i t a rbe i te t e r im Pers i schen Go l f .

„Great Britain“ ist in die Heimat zurück¬
gekehrt und ist dabei, in eine neue
P h a s e i h r e s D a s e i n s z u t r e t e n . E i n e M i l ¬

lion der Schleppzug, einiges mehr noch
d e r A u s b a u . Z u v i e l G e l d ? D a s k o m m t a u f

d i e R e l a t i o n e n a n . G e m e s s e n a m D u r c h ¬

s c h n i t t s e i n k o m m e n e i n e s H D W - M a n n e s

ist das natürlich eine ganze Menge, aber
ausgedrückt in anderen Einheiten, wie
z. B. abgestürzten Starfightern, Bilder¬
preisen von Picasso oder Haushaltsgeld
v o n F r a u O n a s s i s s i e h t d i e S a c h e a n d e r s
a u s . E s w ä r e z u w ü n s c h e n , d a ß m a n

n o c h m e h r s o s c h ö n e S c h i f f e f ä n d e w i e

die „Great Britain“ und sie wieder her¬
stellte. Jedes dafür ausgegebene Pfund
wäre vertretbar, und wir würden auch
n o c h g r ö ß e r e M u l i b a u e n u m d a b e i
m i t z u h e l f e n .

Ponton festgeschweißt. Bei der „Great
Britain“ ging das nicht so einfach; doch
ge lang es , auch d iese Ladung durch
v ie le Bodenpa l len und s ta rke Ket ten-
laschings so mit dem Ponton zu verbin¬
den, daß das ganze zu einer unverrück¬
baren Einheit wurde. Einen großen Vor¬
teil hat ja eine geschleppte Last gegen¬
über e iner Deckladung an Bord eines
S c h i f f e s : e s g i b t k e i n e V i b r a t i o n e n
d u r c h d i e M a s c h i n e . W i r w i s s e n , w i e e s

bei kritischen Geschwindigkeitsstufen oft
in der Takelage klappert. Diese Vibra¬
tionen sind der Todfeind aller Laschings,
s c h l i m m e r a l s s c h w e r e S e e .

i s t w e d e r u n s e r e A b s i c h t n o c h l ä ß t s i c h

das überhaupt in ein rezeptartiges theo¬
r e t i s c h e s S c h e m a p r e s s e n . K u r z , d i e

Hebung klappte, und am 24. April wurde
die „Old Lady of the Falklands“ in Port
Stan ley fe ie r l i ch verabsch iedet . Dann
setz te s ich das se l tsame Gespann in
M a r s c h .

Eine Woche später lief der Schleppzug
Montevideo an, wo die Ladung nachge¬
lascht wurde, damit auf der langen Reise
nichts passiert. Irgendwann mußte man
s c h o n m i t h a r t e m W e t t e r r e c h n e n a u f

einer so langen Reise, und wenn solch
eine Deckslast erst einmal in Bewegung
gerät, ist durchaus mit ernsten Schwie¬
rigkeiten zu rechnen!

A b e r d e r K o l o ß r ü h r t e s i c h n i c h t . W e d e r

in der windigen Zone der „Roaring For-
t i e s “ , n o c h i n d e m S t u r m b e i d e n C a p
Ve r d i s c h e n I n s e l n , n o c h b e i W i n d s t ä r k e

10 querab Scilly Islands, Mulus hat ge¬
zeigt, daß er für atlantischen Seegang
sehr güns t ige Abmessungen ha t und
auch bei schwerem Wetter sehr ruhig in
der See liegt. In vielen Fällen wird das
zu transportierende Gut einfach auf dem

Für e ine weiche Verbindung zwischen
dem Schlepper Varius II (einem umge¬
bauten Heckfänger) und Mulus III sorgte
eine 800 mlange Schleppleine. So er¬
reichte der Schleppzug Ende Juni nach
60 Tagen wohlbehai ten se in Z ie l . Am
2 3 . 6 . w u r d e d i e „ G r e a t B r i t a i n “ i n

Avonmouth abgeschwommen und legte
das letzte Stück zwar nicht aus eigener
Kraft, jedoch auf eigenem Kiel zurück.
M u l u s k e h r t e n a c h C u x h a v e n z u r ü c k , u m

neue Aufgaben anzupacken, die inzwi-

W . C i a v i e z

Für die f reundl iche Über lassung der histor i¬
s c h e n F o t o s s e i d e m N a t i o n a l M a r i t i m e M u ¬

seum, Greenwich, herzlich gedankt. Die Fotos
von der Bergung von Marion Morrison stellte
uns Ulrich Harms entgegenkommend zur Ver¬
fügung.
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Betriebsversammlungen in Hamburg und Kiel
N a c h d e m d e r B e t r i e b s r a t u n s e r e s K i e ¬

ler Werkes die Belegschaft im März und
April dieses Jahres in einer Reihe von
Teilversammlungen —wie das Betriebs¬
verfassungsgesetz die Versammlungen
e i n z e l n e r B e t r i e b e o d e r T e i l b e t r i e b e

e i n e s U n t e r n e h m e n s n e n n t — ü b e r s e i n e

Tätigkeit informiert hatte, lud er die etwa
n e u n t a u s e n d M i t a r b e i t e r u n s e r e r K i e ¬

l e r B e t r i e b e z u m 1 0 . J u l i w i e d e r i n d i e

Ostseehalle zu einer gemeinsamen Be¬
triebsversammlung ein. Gekommen sein
mögen etwas mehr als die Hälfte -das
läßt sich schwer schätzen. Genug immer¬
hin, um für einige jene Anonymität her¬
z u s t e l l e n , d i e i h n e n A n r e i z z u s e i n
sche in t , den Ab lauf der Versammlung
durch unqual ifiz ier te Zwischenrufe und
K r a k e h l e n z u s t ö r e n .

heftigen Diskussion ging es im wesent¬
lichen um die In der inzwischen ange¬
laufenen Tari fverhandlungsrunde durch¬
zusetzenden Lohnforderungen und um
d ie E in füh rung de r P rog rammen t l oh¬
nung. Während der Sprecher des Frank¬
f u r t e r I G - M e t a l l - Vo r s t a n d e s O t m a r G ü n ¬

ter In seinem der Diskussion folgenden
R e f e r a t z u r L o h n r u n d e n s i t u a t i o n a u f d i e
v o n d e n D i s k u s s i o n s t e i l n e h m e r n w i e d e r ¬

ho l t genannte Forderung e iner Lohn¬
erhöhung um 15% nicht einging, um
den Entscheidungen der regionalen Ta¬
r i f k o m m i s s i o n e n

n a h m

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

zur Programmentlohnung Stel lung. Der
Bez i rks le i te r der IG Meta l l , Hamburg,
Heinz Scholz, sagte er u. a., er habe in
Aussicht gestellt, daß es schon in naher
Zukunft gewerkschaft l iche Arbei tsgrup¬
pen geben werde, die sich ständig mit
den Problemen der Programmentlohnung
beschäftigen. Von ihnen seien dann für
zukünftige Verhandlungen sowohl Infor¬
mation und Unterrichtung als auch Un¬
terstützung zu erwarten.

D a s I n v e s t i t i o n e n i n e i n e r H ö h e v o n
e t w a d r e i h u n d e r t M i l l i o n e n D M e r f o r ¬

dernde Konzept sol le jedoch zunächst
von Ingenieurbüros und Unternehmens¬
beratern geprüft werden. Ein Ergebnis
s e i i n e t w a e i n e m J a h r z u e r w a r t e n .

Dann werde auch das Ergebnis der von
der Bundesregierung geforderten Werf¬
tenquete vorliegen. Im Fall der Geneh¬
migung des mögl icherweise in Einzel¬
heiten auch geänderten Konzepts sei
mit einer weiteren Planungs- und Bau¬
z e i t v o n e t w a f ü n f J a h r e n z u r e c h n e n .

W ä h r e n d d e r B a u z e i t w ü r d e e i n a n d i e

augenbl ickl iche Belegschaftsstärke an¬
gepaßtes Einhelling-Bauprogramm (Hel¬
ling 5) den Schiffsneubau In Finkenwer¬
d e r f o r t f ü h r e n . W ä h r e n d d a s W e r k R o s s

einer der Hauptzulieferer für diese neue
W e r f t w e r d e n w ü r d e .

n i c h t v o r z u g r e i f e n ,
B e t r i e b s r a t s v o r s i t z e n d e r O t t o

D e r B e t r i e b s r a t s v o r s i t z e n d e O t t o B ö h m

berichtete über die Im ersten Halbjahr
noch heftig diskutierte. Inzwischen aber
abgesch lossene Be t r i ebsve re inba rung
zur Einführung des Programmlohnes in
d e r H a l l e 5 s o w i e ü b e r w e i t e r e B e t r i e b s ¬

vere inbarungen zur Verbesserung der
Mitsprache des Betriebsrates beim be¬
trieblichen Vorschlagswesen, zur Rege¬
lung der Bezahlung der Feiertage bei
der Werkfeuerwehr und zur Regelung
der Bezahlung von Überstunden von
Meis tern und Vorarbe i te rn . Er sprach
z u m a n d e r n ü b e r z w i s c h e n z e i t l i c h a u s ¬

gehandelte Zelt lohnverbesserungen und
ging ausführl ich auf das Verfahren bei
der schr i t tweisen wei teren Ein führung
der Programm-Entlohnung ein. Der Be¬
tr iebsrat, sagte er, werde keine dies¬
bezügl iche Bet r iebsvere inbarung ohne
Mitwirkung der Vertrauensleute und der
Beteiligten abschließen.

Vo rs tandsmi tg l i ed Ger r i t Kö r te i n fo r¬
mierte die Belegschaft über die von der
HDW seit März getätigten Schiffsneubau¬
abschlüsse und wies darauf hin, daß bei
Ihnen zum Teil seit langem zum ersten¬
mal glei tende Preise hätten vereinbart
werden können. Er sprach aber auch von
der zwingenden Notwendigkei t , wenig¬
s t e n s b e s c h e i d e n e Ü b e r s c h ü s s e z u e r ¬

zielen, um konkurrenzfähig bleiben zu
können, da neben den Löhnen und So¬
zialleistungen, den Betriebs- und Repa¬
r a t u r k o s t e n a u c h d a s G e l d f ü r I n v e s t i ¬

tionen aufgebracht werden müsse. Sor¬
gen indes machten zur Zeit nicht nur die
a l lgemeine Kosten- und Pre isentwick¬
lung bei anhaltender Enge auf dem Ar¬
b e i t s m a r k t , s o n d e r n d a r ü b e r h i n a u s

auch die Verzögerungen in der Material¬
l ieferung, d ie kostspiel ige Wartezei ten
und Umdispositionen zur Folge hätten.

I n d e r r e c h t a u s f ü h r l i c h e n u n d z u m Te i l

E i n D i skuss ions te l l nehmer bemerk te ,
daß Dr. Voltz jetzt, da er demnächst weg¬
g e h e , g u t v o n N e u b a u p l ä n e n r e d e n
könne. Ihm antwortete Dr. Voltz, daß er
sowohl als Vorstandsmitglied der Deut¬
sche Werft AG, der fünfzigprozentigen
Muttergesel lschaft der HDW, wie auch
als Aufsichtsratsmitglied der HDW wei¬
terh in dafür wi rken werde, daß d iese
Pläne „nicht versanden“.

Den Bericht des Betriebsrates gaben in
d e n W e r k e n F i n k e n w e r d e r u n d R e i h e r ¬

stieg der stel lvertretende Betriebsrats¬
v o r s i t z e n d e O t t o R i e c k h o f f u n d i m W e r k
R o s s d e r B e t r i e b s r a t s v o r s i t z e n d e K a r l

R i c h t e r . B e i d e s e t z t e n s i c h v o r a l l e m

e n t s c h i e d e n k r i t i s c h m i t d e r v o n d e r

H a m b u r g e r „ n e u s p a r “ b e a b s i c h t i g t e n
(und inzwischen fallengelassenen) Ein¬
führung von Kontoführungsgebühren für
Lohn- und Gehaltskonten auseinander;
beide wiesen darauf hin, daß die Be¬
t r i e b s r ä t e v o n F i n k e n w e r d e r u n d R o s s

bei Lohnfragen gemeinsame Regelungen
a n s t r e b t e n . W ä h r e n d O t t o R i e c k h o f f d a r ¬

über hinaus u. a. über die Zusage des
Vo r s t a n d e s I n f o r m i e r t e , d i e Vo r a u s ¬
setzungen zur Einrichtung einer Sozial¬
werkstatt für Behinderte zu prüfen, gab
Karl Richter der Hoffnung Ausdruck, daß
die Harmonisierung der Sozialleistungen
im September abgesch lossen werden
k ö n n e .

Die Diskuss ionsbei t räge beschäf t ig ten
sich mit dem Konjunkturzuschlag (Fkw.),
dem Lohnunterschied bei gleicher Arbeit
z w i s c h e n H D W - M i t a r b e l t e r n u n d F r e m d ¬

firmenarbeitern (Fkw. und Reiherst ieg),
mit der Belüftung der Schlosserei (Ross),
mit der Forderung nach einer generellen
Lohngruppenberein igung und der Ver¬
besserung der Entlohnung der Küchen-
und Kantinenfrauen (Reiherstieg).

Bei den am 16., 17. und 20. Juli, also
n a c h d e m B e k a n n t w e r d e n d e r b e v o r ¬

stehenden Veränderungen im Vorstand
und Im Aufsichtsrat der HDW durchge¬
führten Betr iebsversammlungen in den
Werken Finkenwerder, Ross und Reiher¬
stieg standen die ausführlichen Informa¬
t i o n e n u n s e r e s s t e l l v e r t r e t e n d e n V o r ¬

s t a n d s v o r s i t z e r s D r . V o l t z i m M i t t e l ¬

punkt des Interesses. Höchste Aufmerk¬
samkeit fand vor allem jener Teil seines
Vortrages, der sich mit den dem Auf¬
s i c h t s r a t a m 1 3 . J u l i i n K i e l v o m V o r ¬

stand vorgelegten Plänen zur Fortset¬
zung des Schiffsneubaues im Hamburger
Bereich der HDW beschäftigte.

Ausgehend von den Überlegungen, daß
die Anlagen der Werke Ross und Fin¬
kenwerder den ständig steigenden tech¬
nischen Anforderungen eines modernen
S c h i f f b a u e s d e r Z u k u n f t o h n e I n v e s t i ¬

t i onen n i ch t mehr au f Dauer ge rech t
würden, sehe das Konzept einer Im Auf¬
t r a g d e s A u f s i c h t s r a t e s e r a r b e i t e t e n
S t u d i e d e n B a u n e u e r We r f t a n l a g e n
un te r Ausnu tzung des a l s L i egep la t z
nicht mehr benöt igten Steendlekkanals
als künftiges Baudock vor. Die geplanten
Anlagen, sagte Dr. Voltz, erlaubten den
Bau g röß te r Sch i f f e un te r Dach . S ie
müßten modernsten Fertigungsmethoden
unter Einschluß elektronisch gesteuerter
Maschinen gerecht werden, erforderten
aber auch modernen Fert igungsabläu¬
fen entsprechende, neue Lohnfindungs¬
methoden und Lohnsysteme.
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Nach Rubystone, Lodestone, Coralstone ist am 15. Juli der
letzte der vier Edelsteine für die Italpacific-Line vom Stapel
gelaufen: „Pearlstone“. Mrs. Patricia A. Jacobsen taufte das
Schiff, das noch bis Ende des Jahres abgeliefert werden soll.
Hauptabmessungen und technische Besonderheiten dieser
Schiffe siehe Heft 2und vorhergehende.

Stapellauf

MS „PEARLSTONE 55

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

Die „Glomar Chal lenger“ befindet s ich
a u f e i n e r 4 0 0 0 0 S e e m e i l e n R e i s e d u r c h

Atlantik und Pazifik auf der größten Tief¬
seebohrexpedit ion, die je unternommen
wurde. 40—60 Bohrungen sollen in ver¬
sch iedenen Meerest ie fen durchgeführ t
w e r d e n . Z i e l d i e s e r A r b e i t e n i s t e i n B e i ¬

trag zur Erforschung der Erdgeschichte
und de r geo log ischen Bescha f fenhe i t
der Erdkruste unter dem Meeresgrund.
Das nebenstehend gezeigte Schiff wird
a l s d a s e r s t e b e z e i c h n e t , d a s d i e B o h ¬

rungen unverankert, nur mit „Dynamic
Pos i t ion ing“ ausführen kann, was d ie
Voraussetzung für Bohrungen in sehr
großen Tiefen ist. Mehr als 7000 mBohr¬
r o h r s i n d a n B o r d . D e r R o h r d u r c h m e s s e r

beträgt 5Zoll.

*

Auch die Japaner haben jetzt ein Atom-
Forschungsschiff „Mutsu“. Es wurde am
1 3 . J u l i v o n d e r To k i o - W e r f t d e r I s h i -

kawajima-Harima Heavy Industries (IHI)
an den Eigner, die Japan Nuclear Ship
Development Agency (JNSDA) überge-
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b e n . D a s S c h i f f i s t b i s a u f d i e R e a k t o r ¬

anlage vollständig ausgerüstet.

D i e „ M u t s u “ , d e r e n H a u p t m a ß e b e i
8 3 0 0 B R T 1 3 0 , 0 0 / 11 6 , 0 0 m L ä n g e ,
1 9 , 0 0 m B r e i t e , 1 3 , 2 0 m S e i t e n h ö h e u n d

6 ,90 mTie fgang be t r agen , w i r d nach
d e m e r f o l g t e n R e a k t o r e i n b a u ( E n d e
Januar 1972) vorerst nur Forschungs¬
und Erprobungsfahrten durchführen, um
später dann a ls Ausb i ldungssch i f f fü r
Besatzungen atomgetriebener Schiffe zu
dienen. Sie ist für die Unterbringung von
59 Mann Besatzung und 20 Wissen¬
schaftlern eingerichtet.

*

B i l d r e c h t s : K e i n U n f a l l , s o n d e r n Te s t !

„Over she goes“ war das Kommando,
als das Rettungsboot „Princess Marina“
auf se ine Stabi l i tä tse igenschaf ten ge¬
prüft wurde. Die Belastungsproben des
E r n s t f a l l s b e w e i s e n i m m e r w i e d e r , d a ß

die hier gezeigte Art der Erprobung kei¬
neswegs übertrieben ist.

„Manhat tan“ (Bi ld unten) is t im Laufe
des Sommers abermals unterwegs ge¬
wesen um die Möglichkeit des Abtrans¬
portes des arktischen Öls zu ergründen.
Eine Patent lösung für d ieses Problem
gib t es n ich t ; jede Methode ha t ih re
H a k e n u n d m a n w i r d n o c h l a n g e r e c h -

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

wi r tschaf t l i chste is t . (Verg l . Hef t 4 /69
S. 18 ff)

n e n

y

I

I



G e r ä t e m i t E l e k t r o d e n b e s t ü c k e n u n d

a u f s t e l l e n . N a c h A b l a u f d i e s e r Z e i t m u ß
er das e rs te Gerä t w ieder m i t e ine r E lek¬

trode bestücken, und das Ganze beginnt
v o n n e u e m .

Als Sonderentwicklung des Schwerkraft¬
s c h w e i ß e n s k a n n m a n d i e A u t o k o n t a k ¬

ter genannten Federkraftgeräte ansehen.
B e i i h n e n ü b e r n i m m t e i n e F e d e r d i e A r ¬

beit der Schwerkraft. (Bild 4)

D e r E l e k t r o d e n h a l t e r d e r A u t o k o n t a k t e r

ist drehbar auf einer kleinen Fußplatte
angebracht, die mit Hilfe von zwei Ma¬
gneten am Werkstück befestigt wird. Die
E l e k t r o d e w i r d d u r c h d i e F e d e r i n d e n

Nah tw inke l gedrück t , wobe i d ie Aus¬
zugslänge der Elektrode fast der effekti¬
ven Elektrodenlänge entspricht.

D e r Vo r t e i l d e s G e r ä t e s b e s t e h t i n s e i ¬

nen geringen Ausmaßen. Es eignet sich
gut zum Schweißen von sonst mechani¬
s i e r t e n G e r ä t e n n i c h t z u g ä n g l i c h e n
Schweißstellen. Als Nachteil gilt, daß die
Elektrode beim Schweißbeginn fast pa¬
rallel zur Schweißnaht liegt.

Für diese Geräte, die nur mit Wechsel¬
strom betr ieben werden können, müs¬
s e n a u s d e m E l e k t r o d e n a n g e b o t d i e
geeignetsten herausgesucht werden, da
d ickumhü l l t e Hoch le i s tungse lek t roden
leicht zum Schiefbrennen neigen. Beim
f o r t s c h r e i t e n d e n E l e k t r o d e n a b b r a n d ä n ¬

d e r t s i c h d e r W i n k e l z w i s c h e n E l e k t r o d e

und Werkstück jedoch und die Schweiß¬
e igenscha f ten und das Aussehen der
N a h t o b e r fl ä c h e v e r b e s s e r n s i c h .

D i e m e i s t e n G e r ä t e z ü n d e n I h r e E l e k ¬

t r o d e b e i m A u f s e t z e n d i r e k t i n d e r N a h t .

Die Beendigung des Schweißprozesses
erfolgt wie beim Handschweißen da¬
durch, daß der Elektrodenhalter mit der
E l e k t r o d e d u r c h e i n e N o c k e a u s d e r

N a h t h e r a u s g e b r a c h t w i r d , w e n n d i e
Elektrode fast abgeschmolzen ist. Diese
A r t v o n G e r ä t e n i s t a m e i n f a c h s t e n z u

bedienen, hat aber leider den Nachteil,
daß der Schweißer sich leicht die Augen
v e r b l i t z e n k a n n .

An den Geräten einiger Hersteller findet
m a n E i n - u n d A u s s c h a l t e r , d i e a b e r d e m
S c h w e i ß e r d u r c h z u s ä t z l i c h e K a b e l u n d

kompl iz ier tere Bedienungsweise Mehr¬
a r b e i t a n l a s t e n .

B e t r a c h t e t m a n d e n E i n s a t z d e r S c h w e r ¬

k r a f t s c h w e i ß g e r ä t e w e l t w e i t , s o b e ¬
m e r k t m a n e i n e s s o f o r t : a u ß e r h a l b

D e u t s c h l a n d s w e r d e n a l l e G e r ä t e b e i

Zündspannungen um 90 Volt mit Wech¬
selstrom betrieben. Auf größeren deut¬
schen Werften findet man dagegen sehr
o f t d ie Schwe ißs t romverso rgung übe r
große Zentralen, die den Schweißstrom
a l s G l e i c h s t r o m ü b e r S t r o m s c h i e n e n ,

Kabe l und Reg le r an den Schwe ißer
l i e f e r n .

M e c h a n i s i e r t e
Lichtbogenschweißverfahren
i m S c h i f f b a u v o n H a n s J ü r g e n K l o h n e n

1. Fortsetzung: Wirtschaftlichkeitsüberlegungen
b e i d e n S c h w e r k r a f t s c h w e i ß v e r f a h r e n

bei Spannungen von etwa 100 Volt.
( B i l d i )

Da die damals eingesetzten Elektroden
d e n h o h e n S c h w e i ß s t r o m n i c h t a u s h i e l ¬

ten und bei der hohen Erwärmung in¬
folge ihres Eigengewichtes schon ab¬
knickten, wenn der Schweißprozeß erst
zur Hälfte abgelaufen war, und da zum
andern bessere Geräte angeboten wur¬
den, wurde das Verfahren nach Japan
v e r k a u f t .

In Japan ging man dem Versagen des
G e r ä t e s a u f d e n G r u n d , s c h u f n e u e , d e m

Verfahren besser angepaßte Elektroden
und setzt nun das in seinem Ursprungs¬
land nicht ernst genug genommene Ver¬
f a h r e n s c h o n s e i t v i e l e n J a h r e n m i t

bestem Erfolg im Schiffbau ein. Japan
i s t i n z w i s c h e n z u m W e l t s c h i f f b a u l a n d

Nr. 1aufgestiegen. Darum bemüht man
sich in Westeuropa al les, was auf ja¬
panischen Werften zum Erfolg geführt
hat , ebenfal ls zu nutzen. So gelangte
a u c h d a s S c h w e r k r a f t - S c h w e i ß v e r f a h r e n

nach Westeuropa zurück.

Am ursprünglichen Prinzip hat sich nichts
geänder t . Das Gros der angebotenen
V a r i a t i o n e n d i e n t w i e d a s e r s t e G e r ä t

z u m S c h w e i ß e n v o n K e h l n ä h t e n . D i e G e ¬

räte sind al lerdings je nach Herstel ler
unterschiedlich In Ausführung und Preis.
(Bild 2)

B e i m n o r m a l e n D r e i b e i n b o c k w i r d d a s

Gleitrohr zur Schweißnaht ausgerichtet,
wodurch die Auszugslänge der Elektrode
in geringen Grenzen beeinflußt werden
k a n n . A u ß e r d e m k a n n d u r c h d i e W a h l

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

Kehlnahthöhe variiert werden. (Bild 3)

Das hier abgebildete Modell dient zum
S c h w e i ß e n v o n S t u m p f n ä h t e n , d e r e n
Wurze l vom Handschwe ißer vorge leg t
w e r d e n m u ß .

Bei der Weiterentwicklung des Grund¬
gerätes legte man besonderen Wert auf
die Möglichkeit zum schnellen Wechsel
d e r E l e k t r o d e n u n d z u e b e n s o s c h n e l l e r

Umstellung des Gerätes. Denn ein Mann
k a n n n u r s o v i e l G e r ä t e a u f s t e l l e n u n d

beaufs icht igen, wie e ine Elektrode an
A b s c h m e l z z e l t b r a u c h t . B r e n n t e i n e E l e k ¬

t r o d e z . B . d r e i M i n u t e n , s o k a n n d e r

Schwe ißer d re i M inu ten lang we i te re

Das L ichtbogen-Handschweißver fahren
war über nackte, getauchte und dünn¬
u m m a n t e l t e z u d e n s t a r k u m m a n t e l t e n

Elektroden gekommen. In den dreißiger
Jahren kamen dann d ie sogenann ten
K o n t a k t e l e k t r o d e n a u f d e n M a r k t , d i e
b e i m S c h w e i ß e n z u m Z w e c k e d e r Z ü n ¬

dung einfach In der zu verschweißenden
Naht aufgesetzt wurden. Der Lichtbogen
b r a n n t e s o d a n n a u s d e m E l e k t r o d e n ¬

kern heraus, ohne daß d ie E lek t rode
k l e b t e .

Mit der Einführung dieser Elektroden be¬
gannen die Bemühungen, den Schweiß¬
vorgang zu mechanisieren. Man hoffte,
d u r c h d e n E i n s a t z h ö h e r e r S t r o m s t ä r k e n

und durch Mechanisierung des Schweiß¬
prozesses zu höheren Le is tungen zu
k o m m e n . A u s d i e s e r Z e i t s t a m m t a u c h

der Im ersten Tei l beschr iebene Kjel l -
berg Knüppelautomat. Die meisten Her¬
steller scheiterten damals jedoch an der
zu großen Kompliziertheit ihrer Geräte.

Ausgangs der dreißiger Jahre brachte
die englische Firma Murex ihren „Deck-
w e l d e r “ a u f d e n M a r k t . B e l I h m h a n ¬

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

an dem an e iner schrägen Lei ts tange
e in E lek t rodenha l te r angeb rach t wa r.
D i e a b z u s c h m e l z e n d e E l e k t r o d e w u r d e

in den Elektrodenhalter eingespannt und
brannte durch Ihre eigene Schwerkraft
im Abwärtsgang selbsttätig ab.

Der Bedienungsmann sol l te nach kur¬
zer Einweisung zwei und mehr Geräte
gleichzeitig bedienen.

A l s S c h w e i ß s t r o m q u e l l e d i e n t e e i n
Trans formator. Dabe i e rgaben s ich je
n a c h E l e k t r o d e n d u r c h m e s s e r S c h w e i ß ¬

stromstärken von 500 bis 600 Ampere

Si-hheßhaken

Gtflochtenet
A t b e s l k a b t l

1

Gle i tb lock

G l e i t r o h r
i t r o d e n -

Hal ter
We*
rrichtuni Hauptkabel

Schu tzb lech
E lek t rode

Schwelßliaie
Kupferne
Fuhrunianhienen

I n d i k a t o r



Daher muß die für Gleichstrom geeignet¬
s t e E l e k t r o d e e r m i t t e l t w e r d e n . Z u m a n ¬

dern ist die Blaswirkung zu beachten,
auch hat die mit Gleichstrom geschweißte
N a h t e i n e r a u h e r e O b e r fl ä c h e .

Schweißtechnisch ergeben sich also bei
den Schwerkraftschweißgeräten in bezug
a u f d i e W i r t s c h a f t l i c h k e i t k e i n e P r o ¬

b l e m e . D a s S c h w e r k r a f t s c h w e i ß e n e r h ö h t

ü b e r a l l d o r t d i e P r o d u k t i v i t ä t , w o d i e

Gegebenheiten des Arbeitsplatzes nicht
zu kompliziert sind. Zum Schweißen eig¬
net sich theoretisch jede Kontakt-Elek¬
trode, d ie man schleppend schweißen
k a n n .

Bei der Ermittlung der Zahl der Geräte,
d i e v o n e i n e m M a n n b e d i e n t w e r d e n

können, ohne ihn zu überfordern, sind
zwei Faktoren wichtig:

a) die Brenndauer der Elektrode und

b) die Rüstzeit, in der ein Schwerkraft¬
schweißgerä t w ieder schweißbere i t
gemacht werden kann.

Wenn wir für die Abschmelzleistung pro
E l e k t r o d e V c m V m i n , f ü r d i e A b s c h m e l z ¬

zeit pro Elektrode ti, setzen und die Ein¬
r ichtzei t mi t t , i veranschlagen, lassen
sich folgende Ergebnisse ableiten:

P ro Mann können g l e i chze i t i g——
E l e k t r o d e n a b s c h m e l z e n .

Dazu muß der Schweißer über—^
-F 1Gerät verfügen. t u

Die Abschmelzleistung pro Mann be¬

t räg t VX M l

t n

N u n w i r d d e r F a k t o r t „ n i c h t n u r v o n d e r

Leistung des Schweißers, sondern auch
stark von den Gegebenheiten des Ar¬
beitsplatzes beeinflußt. Sind z. B. die zu
verschweißenden Längsbänder, Span¬
t e n o d e r D e c k s b a l k e n s o h o c h , d a ß d e r

Schweißer sich nicht mehr frei bewegen
kann, so sinkt zwangsläufig die Einsatz¬
fähigkeit seiner Geräte.

Be i den fo lgenden Beisp ie len wurden
hor izonta le Kehlnähte zugrundegelegt ,
d i e m i t d e u t s c h e n 6 , 0 m m G l e i c h s t r o m -

Flochleistungs-Elektroden mit einer Aus¬
bringung von rund 150% an einfachen
Geräten abgeschweißt wurden.

E r m i t t e l t w u r d e n b e i 1 0 E l e k t r o d e n f ü r

tu 30 Sekunden und für tj, 135 Sekunden.
Somit ergibt sich ein Gerätebedarf von

t h 1 3 5
+ 1 = 5 , 5 G e r ä t e .

3 0t n

I n d e r S k i z z e i s t d e r E i n s a t z v o n f ü n f

Schwerkraf tschweißgeräten dargestel l t .
D a n a c h d e r R ü s t z e i t d e s z u e r s t a u f ¬

ges te l l t en Gerä tes von 30 Sekunden

2 5



Da sich die bisher angesprochenen Er¬
gebnisse auf Elektroden von 700 mm
Länge und 150% Ausbringung beziehen,
muß erwähnt werden, daß unterschied¬
liche Elektroden angeboten werden. So
bietet Japan Wechsels t rom-Elekt roden
von 1000 mm Länge und 1207o Ausbrin¬
gung an. In Westeuropa werden diese
Längen nur auf besonderen Wunsch ge¬
fertigt werden.

Ob d iese über langen E lek t roden e ine
bessere Leistung bringen, bleibt dahin¬
gestellt. Bei Verwendung desselben
E l e k t r o d e n d u r c h m e s s e r s v e r ä n d e r t s i c h

die Stromstärke kaum, während die Ab¬
laufzei t pro Elektrode proport ional zur
Länge wächst; mit ihr wächst die Warte¬
zeit des Schweißers. Die optimal aus¬
nutzbare Elektrodenlänge l iegt zur Zeit
bei 700 mm. Ob man also die mögliche
Längensteigerung auf 1000 mm ausnut¬
zen kann und wi rd , muß der Zukunf t
ü b e r l a s s e n b l e i b e n .

5 S c h w e r k r a f t s c h w e i ß a e r ä t e
3 0 s e k 1 3 5 s e k 1 1

2 2 2
I h 4 -

3 3 3
I ^ I—

A A 4

5- 5

i£L L5_ŝ kA E l e k t r o d e n 1 5 0 s e k

U m l a u f 1 6 0 s e k

w ä h r e n d d e r E l e k t r o d e n b r e n n z e i t v o n

1 3 5 S e k u n d e n ( o d e r 4 x 3 0 S e k . + 1 5
Sek.) vier weitere Geräte aufgestellt wer¬
den können, ergibt sich theoretisch nach
jedem fünften Gerät eine Wartezeit von
15 Sekunden bei insgesamt 165 Sekun¬
d e n A r b e i t s z e i t . N u n h a t d e r S c h w e i ß e r

a b e r - e i n m a l a b g e s e h e n v o n s e i n e n
pe rsön l i chen Be langen —noch e in ige
andere Aufgaben neben dem Herunter¬
s c h w e i ß e n d e r E l e k t r o d e n z u v e r s e h e n .

D i e S c h w e i ß n a h t m u ß e n t s c h l a c k t u n d

gesäubert werden, und Elektroden müs¬
sen zu den Geräten gebracht werden.
D i e g e n a n n t e n 1 5 S e k u n d e n r e i c h e n
dazu bei weitem nicht aus. Diese Über¬
l e g u n g u n d d i e E r w ä g u n g , d a ß e s
schwe iß techn isch am güns t igs ten Is t ,
w e n n z w e i G e r ä t e - e i n s l i n k s , e i n s
rechts -gleichzeitig an einem Profil ar¬
bei ten, um so d ie Winke lschrumpfung
auszuschalten, haben dazu geführt, den
Einsatz pro Schweißer auf vier Geräte
z u b e s c h r ä n k e n .

die prozentuale Einschaltdauer zur rei¬
nen Schweißnaht pro Tag, zur Anzahl
der p ro Tag verarbe i te ten E lek t roden
u n d z u d e n e r z i e l t e n M e t e r n S c h w e i ß ¬

naht pro Tag in Beziehung gesetzt wird.
Als Tagesarbeitszeit sind 8Stunden oder
480 Minuten zugrunde gelegt, während
d i e E l e k t r o d e n b r e n n z e i t b e i e i n e r A u s ¬

zugslänge von 770 mm pro Elektrode
m i t 1 3 5 S e k u n d e n e r m i t t e l t w u r d e .

Hier noch einige Hinweise zur Praxis:
Da jedes Schwerkraftgerät eine Strom¬
quelle benötigt, muß ein Schweißer, der
v i e r G e r ä t e b e d i e n e n s o l l , a l s o a u c h

über vier Stromquellen verfügen. Beim
E i n s a t z v o n W e c h s e l s t r o m b r a u c h t e r

vier Transformatoren; beim Einsatz von
G l e i c h s t r o m e n t w e d e r v i e r G l e i c h r i c h t e r ,

v i e r U m f o r m e r o d e r b e i z e n t r a l e r

7 05 0 6 0Prozentuale Einschaltdauer (ED) 3 0 4 0

Handschweißen (bis ED =40)
o d e r S c h w e r k r a f t s c h w e i ß e n

m i t e i n e m G e r ä t

Schweißzeit/Tag in Min.

Verarbei tete Elektroden/Tag

Meter Schweißnaht/Tag

2 8 8 3 3 61 4 4 1 9 2 2 4 0

1 2 8 1 4 96 4 8 5 1 0 7

8 2 9 8 1 1 44 9 6 5

S c h w e r k r a f t s c h w e i ß e n 2 G e r ä t e

Schweißzeit/Tag in Min.

Verarbei tete Elektroden/Tag

Meter Schweißnaht/Tag

5 7 6 6 7 22 8 8 3 8 4 4 8 0

Da die reine Schweißzeit aufgrund der
ö r t l i chen Gegebenhe i ten am Arbe i t s¬
platz, der persönlichen Belange und der
Säuberungsarbeiten u. a. geringer ist als
d i e A r b e i t s z e i t d e s S c h w e i ß e r s , h a t s i c h

für Berechnungen der verschiedensten
Art der Begr i f f der prozentualen Ein¬
scha l tdauer (ED) e ingeführ t . S ie w i rd
n a c h d e r F o r m e l e r r e c h n e t :

1 7 0 2 1 4 2 5 6 2 9 81 2 8

1 9 6 2 2 89 8 1 3 0 1 6 4

S c h w e r k r a f t s c h w e i ß e n 3 G e r ä t e

Schweißzeit/Tag in Min.

Verarbei tete Elektroden/Tag

Meter Schweißnaht/Tag

5 7 6 7 2 0 864 1 0 0 84 3 2

321 3 8 4 4 4 71 9 2 2 5 5

1 9 5 2 4 6 2 9 4 3 4 21 4 7

S c h w e r k r a f t s c h w e i ß e n 4 G e r ä t e

Schweißzeit/Tag in Min.

Verarbei tete Elektroden/Tag
Meter Schweißnaht/Tag

r e i n e S c h w e i ß z e i t
E D = X 1 0 0

gesamte Arbeitszeit
pro Tag

1 3 4 45 7 6 7 6 8 9 6 0 1 1 5 2

4 2 8 5 1 2 5 9 62 5 6 3 4 0

D a b e i m S c h w e r k r a f t s c h w e i ß e n d a s G e ¬

r ä t d e m S c h w e i ß e r d a s F ü h r e n d e r E l e k ¬

trode abnimmt, er also mehrere Geräte
aufstellen und beaufsichtigen kann, sei
in der fo lgenden Tabe l le e inmal e ine
Leis tungsaufste l lung gegeben, be i der

3 2 8 3 9 2 4 5 61 9 6 2 6 0

Schweißstromversorgung vier Regler.
Der Schweißer muß ohne große Behin¬
d e r u n g - n i c h t z u h o h e P r o fi l e ! - v o n

Ste l l t man d iese Ergebn isse g rafisch
dar, wird die Überlegenheit der Schwer¬
kraftschweißung noch deutlicher.

2 6



einem Gerät zum anderen gelangen
k ö n n e n .

D ie Gerä te so l l t en mög l i chs t e in fach
sein; jede „Verbesserung“ an ihnen
bringt im al lgemeinen eine zusätzl iche
Belastung des Schweißers mit sich.
D i e E l e k t r o d e n d u r c h m e s s e r m ü s s e n s o

gewähl t werden, daß das gewünschte
„ a “ - M a ß d e r K e h l e e i n w a n d f r e i e r r e i c h t
w i r d .

D i e E l e k t r o d e m u ß m i t d e n h e u t e ü b ¬

lichen Primern (Farbanstriche) einwand¬
frei fertig werden.

Bei guter Arbeitsvorbereitung wird die
Schwerkraftschweißung auch weiterhin
einen wichtigen Beitrag zur Produktions¬
steigerung der Schweißbetr iebe leisten
k ö n n e n .

Wie verhalte ich mich im auf der
Die Notrufsäule und ihre Bedeutung

H a b e n S i e a u f d e r A u t o b a h n e i n e n S c h a ¬

den oder eine Panne, dann gehen Sie
auf dem schnellsten Weg zur nächsten
N o t r u f s ä u l e . E i n k l e i n e r s c h w a r z e r P f e i l

an den Leitpfosten seitlich der Autobahn
weist den Weg dorthin.

Wenn Sie die Rufsäule erreicht haben,
heben Sie die Klappe zur Sprechöffnung.
Die Benutzung ist kostenlos! Warten Sie,
b i s s i c h d i e N o t r u f z e n t r a l e m e l d e t . N e n ¬

nen Sie ihr die Nummer, die aufgemalt
In der Sprechöffnung steht. Sie gibt den
Kilometer an, bei dem Sie sich gerade
befinden. Auch die Angabe der Fahrt¬
richtung ist wichtig.

W e r k s t ä t t e n h a b e n o f t w e i t e A n f a h r t s ¬
s t r e c k e n .

B e l e i n e m U n f a l l o h n e P e r s o n e n s c h a d e n

muß die Polizei gerufen werden, wenn
m a n s i c h n i c h t v o r h e r m i t s e i n e m U n f a l l ¬

partner geeinigt hat. Bei einem Unfal l
m i t P e r s o n e n s c h a d e n P o l i z e i u n d K r a n ¬

kenwagen ru fen . E in Absch leppd iens t
kann erst in Funktion treten, wenn die
Polizei den Unfall aufgenommen hat.
A u f d e r A u t o b a h n i s t d i e S t r a ß e n w a c h t

n a c h t s n i c h t m e h r e r r e i c h b a r , i m U n t e r ¬
s c h i e d z u d e n P a n n e n d i e n s t e n d e r v e r ¬

s c h i e d e n e n A u t o m o b i l - C l u b s i n d e n B e ¬

re ichen der Großs täd te , d ie Tag und
Nach t im E insa tz s ind .

Stehen Sie mit Ihrem Wagen, an dem
ein Schaden au fge t re ten i s t , au f der
Fahrbahn, sichern Sie ihn auf eine ge¬
nügende Ent fe rnung h in mi t den be¬
kannten und amtlich zugelassenen Warn¬
ze ichen ab (Warndre ieck , Warnfacke l ,
Warnblinkanlage am Wagen); stehen Sie
aber auf einem Parkplatz, dann gehen
Sie an den Fahrbahnrand, um den Hilfs¬
d i e n s t e i n w e i s e n z u k ö n n e n . D e n k e n S i e

daran, daß die Werkstätten keinen Kilo¬
meter ohne Bezahlung fahren.

Es widerspricht den allgemeinen Spiel¬
regeln, wenn man sich ohne einen Pfen¬
nig Geld auf der Autobahn bewegt. Ist
eine Werkstattreparatur fäll ig, kann die
betreffende Firma sofor t ige Bezahlung
verlangen. In vielen Fällen wird der Wa¬
gen erst herausgegeben, wenn die Rech¬
nung bezahlt ist. Scheckbuch mit Scheck¬
karte (Sicherheit!!) nicht vergessen.
Ü b e r d i e N o t r u f z e n t r a l e k a n n d e r A u t o ¬

fahrer gegen spätere Gebührenerstat¬

tung seiner Fi rma eigene Not fa l l -Mel¬
dungen durchgeben lassen.

Fahren Sie bitte nicht ohne Reserverad,
d i e S t r a ß e n w a c h t f ü h r t k e i n e E r s a t z ¬

räder „en gros“ mit. Außerdem wird es
ein teures Vergnügen, wenn eine Werk¬
statt ein Reserverad bringen muß.

W e n n b e i U n f ä l l e n v o n h i n t e n k o m m e n d e

Hilfsfahrzeuge zu erkennen sind und Sie
befinden sich auf der Fahrspur, also auf
der rechten Fahrbahnseite, dann welchen
S i e s o f o r t n a c h r e c h t s a u s . F a h r e n S i e
a b e r i n d e m M o m e n t a u f d e r Ü b e r h o l ¬

spur, also der linken Seite der Fahrbahn,
d a n n w e i c h e n S i e s o f o r t n a c h l i n k s a u s .

So entsteht in der Mitte ein Raum, den
die Hi l fsfahrzeuge ungehindert passie¬
ren können. Wird dieser Weg verbaut,
k ö n n e n N a c h t e i l e f ü r e v e n t u e l l e U n f a l l ¬

opfer entstehen.

In der Praxis lautet die Meldung so: „Ich
spreche von Kilometer 365,5 und stehe
mit dem Wagen in Fahrtrichtung Hanno¬
ver. Ich habe eine Reifenpanne und bitte
u m d a s K o m m e n d e r S t r a ß e n w a c h t . M e i n

K e n n z e i c h e n l a u t e t : X Y - A Z 3 6 5 . I c h

fahre einen dunkelgrünen “ Ve rsehen S ie I h re Gepäcks tücke au f
dem Dachgepäckträger mit Adressenzet¬
teln. Bei Verlust, zuweilen bedingt durch
h o h e G e s c h w i n d i g k e i t e n , k a n n m a n
s c h n e l l e r d e n V e r l i e r e r f e s t s t e l l e n u n d

ihn benachrichtigen.

V e r t r a u e n S i e k e i n e m „ w i l d e n “ A b ¬

sch leppd iens t . E r such t s i ch l i egen¬
gebl iebene Kraft fahrer und bietet s ich
i h n e n a n . F o r d e r n S i e z u e r s t e i n e n S t r a -

ß e n w a c h t f a h r e r a n . E r w i r d s o h e l f e n

können, daß die nächste Werkstatt mit
eigener Kraft erreicht oder sicher weiter¬
ge fah ren werden kann . I s t I h r „Fa l l “
aber aussichtslos, dann fordern Sie über
die Notrufzentrale einen Abschleppdienst
an. Sie werden so auf jeden Fall reell
versorgt.

Nicht g le ich verzagt sein und Geduld
haben, wenn die zugesagte Hilfeleistung
n i c h t s o f o r t e i n s e t z t . S t r a ß e n w a c h t u n d

E i n „ U n f a l l z e t t e l “ m i t d e n A n s c h r i f t e n

der nächsten Angehörigen und der An¬
gabe der e igenen Blutgruppe kann In
s c h w e r e n F ä l l e n e i n e b e s o n d e r e H i l f e

sein. Die Anschrift der jeweiligen Haft¬
pflichtversicherung darf auch nicht feh¬
len. Der Unfallzettel gehört zum Führer¬
s c h e i n .

Horst Hauptreif,
N o t r u f z e n t r a l e A u t o b a h n m e i s t e r e i

K a s s e l - O s t
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fw«7 .-rw ,

Det Dansk-Franske D/S, Kopenhagen, l ieß im Sommer bei uns zwei Schiffe
ver längern . In jewe i l s e inem Monat wurden im Werk Ross B a n a n a “ u n d

K i n s h a s a “ d u r c h e i n 1 7 , 6 m l a n g e s , 4 1 0 t s c h w e r e s Z w i s c h e n s t ü c k u m c a .55

3500 m^ vergrößert, wodurch die Ladefähigkeit wirtschaftlicher wurde.
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Dies sind die Fahrtgebiete der deutschen Handelsflotte. Auf
allen Meeren ist die deutsche Flagge zu sehen; 7Mill. BRT
S c h i f f s r a u m s c h w i m m e n z w i s c h e n A u s t r a l i e n u n d d e m W e i ¬

ß e n M e e r , z w i s c h e n G r ö n l a n d u n d H a w a i i u n d b e d i e n e n 7 0 0
Häfen in aller Welt. Die untenstehende Übersicht verdeutlicht,
wie sich diese Flotte prozentual zusammensetzt. Die Stück¬
gu t fah r t übe rw ieg t immer noch be i we i tem, t ro t zdem d ie
Größe der Frachter nur ein Bruchteil der der Tanker beträgt;
a b e r d i e A n z a h l d e r S c h i f f e m a c h t e s . V o n d e n 1 2 2 6 d e u t ¬

s c h e n S c h i f f e n ü b e r 5 0 0 B R T s i n d 9 6 0 Tr o c k e n f r a c h t e r .

180 Reedereien gibt es in der Bundesrepublik, die Seeschiff¬
fahr t be t re iben (Küstensch i f fahr t und F ischere i n ich t mi t¬
gerechnet) ; aber d iese 180 Reedereien besi tzen durchaus
nicht alle eigene Schiffe. Gut die Hälfte der deutschen Ton¬
nage verteilt sich auf 29 Reedereien.
D ie Be fö rderungs le i s tungen der deu tschen Hande lsflo t ten
werden überwiegend im Expor t und Impor t über deutsche
Häfen erbracht, sowie Im sogenannten Cross-Trade. Das ist
Seeverkehr unter deutscher Flagge zwischen nicht-deutschen
H ä f e n , z . B . , w e n n G ü t e r v o n d e n n i e d e r l ä n d i s c h e n R h e i n ¬

mündungshäfen nach Amerika oder Afrika verschifft werden.
O b e r d i e H ä l f t e d e s d e u t s c h e n C r o s s - T r a d e - V e r k e h r s e n t ¬

fä l l t auf d ie Rheinmündungshäfen und davon ist wiederum
e i n b e d e u t e n d e r Te i l f ü r d i e d e u t s c h e E i n - u n d A u s f u h r b e ¬
s t i m m t . 4 0 0 0 0 M a n n f a h r e n a u f d e u t s c h e n S c h i f f e n z u r S e e .

Während einer Informationsfahrt mit unserer „Hamburg“ von
Cuxhaven nach Rotterdam führten Ende Juni Mitglieder des
Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages und an¬
dere Bundestagsabgeordnete Gespräche mit Vertretern des
Verbandes Deutscher Reeder über aktuelle Fragen der See¬
schi ffahr t , über finanzwir tschaf t l iche, personal- und schi ff¬
fahrtspolit ische Probleme.
Der weltweite Strukturwandel, die revolutionierende Entwick¬
lung im techn ischen Bere ich und d ie s ta rken E innahme¬
schwankungen, denen das Schiffahrtsgewerbe unterworfen ist,
wurde gewürdigt; es wurde aber auch festgestel l t , daß die
meisten Handelsflotten der Welt staatl iche Förderung erfah¬
ren. Um die notwendige Gleichstellung der deutschen Flagge
i m i n t e r n a t i o n a l e n W e t t b e w e r b z u e r r e i c h e n , w u r d e n fi s k a l i ¬

sche und steuerliche Maßnahmen so lange für unverzichtbar
erachtet wie die Förderung im Ausland andauert.
Man gab der Ho f fnung Ausdruck , daß ungeach te t de r i n
letz ter Zei t zunehmenden flaggenprotekt ionis t ischen Prakt i -

Linienfahrt 31,2%

Trampfahrt 21,8%

Massengutfahrt 19,5%

Passagierschiffahrt 2,1 %
Kühlfahrt 4,2%

Tankfahrt 21,2%
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ken e in ige r, i nsbesondere südamer i kan ischer Länder das
Prinzip der Freiheit der Meere grundsätzlich richtig sei, und
der Einfluß des Staates auf ein Minimum beschränkt bleiben
sollte. Es sei wünschenswert, Schritte zum Schutze der tra¬
ditionellen Schiffahrtsinteressen möglichst in Gemeinschaft
mit den befreundeten Schiffahrtsländern zu unternehmen.
Ausführlich wurde über Personalprobleme der Seeschiffahrt
gesprochen. Im Vordergrund standen Fragen zur neuen
Schiffsbesetzungsordnung und Ausbildungsreform, die die
Sorgen der Reeder erkennen ließen, da die neuen Vorschrif¬
ten der technischen Entwicklung nicht hinreichend Rechnung
trügen. Besonders hervorgehoben wurden die verstärkten
Maßnahmen seitens der Reeder zur Berufsaufklärung sowie

die intensivierte Betreuung des fahrenden Personals. Im Ver¬
lau f der Gespräche wurde fes tges te l l t , daß der deu tsche
Seemann im Vergleich mit anderen europäischen Schiffahrts¬
nationen in sozialer Hinsicht gleich- oder bessergestellt sei.
Es wurde diskutiert, dem Gedanken der sozialen Symmetrie
folgend, daß steuerliche Maßnahmen auch mit dem Ziel ein¬
gesetzt werden sollten, den berufsbedingten Besonderheiten
u n d E r s c h w e r n i s s e n d e s s e e f a h r e n d e n P e r s o n a l s i n a n -

gemesssener Weise Rechnung zu tragen.

Abgeordnete und Reedervertreter begrüßten den umfassen¬
den Gedankenaustausch, der mit der direkten Anschauung
aktueller Schiffahrtsprobleme verbunden war.

* * *

Von der obenstehenden kurzen Übersicht über die gegen¬
wärtige Situation der deutschen Seeschiffahrt ein Sprung
zurück um 60 Jahre. Der nachfolgende Bericht bedarf keines
Kommentars, er spricht für sich selbst. Wir haben an dem
Originaltext nichts verändert, um ihm nichts von seiner Le¬
bendigkeit zu nehmen. Die Zahl der Männer, die noch als
Schiffsjungen auf Segelschiffen um Kap Horn gesegelt sind
und die später selbst Kapitäne wurden und über diese Zeit
aus eigenem Erleben berichten können, wird immer kleiner.
Noch kleiner ist die Zahl derer, die die Gabe haben, über
diese verklungene Zeit so sachlich und fesselnd zugleich zu
berichten wie Kapitän Fries, den unsere Leser bereits ken¬
nen. (Siehe Nord-Ostsee-Kanal, Heft 2/68.) Wir danken dem
Verfasser, daß er uns die Erlaubnis gab, diese Seiten aus
seinen handgeschriebenen Lebenserinnerungen zu veröffent¬
l i c h e n . S i e s i n d e i n a u t h e n t i s c h e s z e i t g e s c h i c h t l i c h e s
D o k u m e n t .

M i i M c U i c r Vo n K a p i t ä n H a n s F r i e s

G e t r e u d e m m e i n e r M u t t e r v o r I h r e m

Sterben gegebenen Versprechen hat te
m e i n O n k e l m i r d i e S t e l l e a l s S c h i f f s ¬

junge auf der Bark „Undine“ der Ham¬
burger Rhedere i Wachsmuth u . K rog-
mann besorgt, ohne einen Zuschuß zah¬
len zu müssen, wie das damals vielfach
ü b l i c h w a r.

Die Rückkehr der „Undine“ nach Europa
hatte sich sehr verzögert, well sie auf
der Ausreise bei Kap Horn einen Tei l
der Takelage verloren hatte, nach Mon¬
tevideo zurück lief und hier neu aufgeta¬
kelt wurde. Soweit ich erinnere, brachte
sie dann eine Ladung Salpeter von Chile
nach Nantes zurück und war vor Anfang
1 9 0 9 n i c h t i n D e u t s c h l a n d z u e r w a r t e n .

Um die Zeit zu nutzen, fuhr ich solange
auf Dampfern.
Im Mal 1908 musterte ich als Decksjunge
auf dem ca. 5000 BRT großen Fracht¬
dampfer „Entrerios“ der Hamburg-Süd.
Vater brachte mich nach Hamburg, mit
O n k e l E r n s t ’ s B e i h i l f e w u r d e d i e A u s ¬

rüstung eingekauft, die ärztliche Unter¬
suchung Im Seemannshaus und die An¬
musterung auf dem Seemannsamt in der
Admiral i tätsstraße er ledigt . Dann aßen
w i r i n d e r S t a d t n o c h z u s a m m e n i n

pitän eines Trampdampfers mit diesem
v e r s c h o l l e n .

Die körperl iche Arbeit fiel mir anfangs
recht schwer, viel mehr aber noch das
enge Zusammenleben mi t Leuten aus
einem Milieu, das ich bisher noch nicht
kannte, das meinem bis dahin gewohn¬
ten ge l inde gesagt , sehr versch ieden
war. Es hat mich damals allerlei Über¬
windung gekostet, meinem Beruf treu zu
b l e i b e n . E i n e m e i n e r e r s t e n s e e m ä n n i ¬

schen Leistungen war, daß sich der Se¬
gen eines von mir mit viel Mühe ge¬
reinigten Lokusses auf die längsseits lie¬
gende in schneeweißer Lackfarbe und
glänzendem Messing strahlende Bar¬
kasse „Co lumbus“ des a l le rse i ts sehr
gefürchteten Oberinspektors der „Ham¬
burg-Süd“ ergoß, was alle mir Im Range
übergeordneten Männer der „Entrerios“
einem Schlaganfall nahe zu bringen
schien. A ls ich aus den von mi r ge¬
reinigten heiligen Hallen erfolgbefrie¬
digt, ahnungslos an Deck kam, um nach
d e r U r s a c h e s o v i e l e r l a u t e r S t i m m e n

z u f o r s c h e n , s t ü r z t e d e r h ü n e n h a f t e
B o o t s m a n n a u f m i c h z u m i t d e n i n w e ¬

nig freundlichem Ton gestammelten
Worten: „Spring bloß öber Bord, de

einem guten Lokal zu Mittag. Vater ver¬
a b s c h i e d e t e s i c h , u n d O n k e l E r n s t
b r a c h t e m i c h m i t e i n e m J o l l e n f ü h r e r a n

B o r d , u m d u r c h e i n p a a r p a s s e n d e
Worte als ehemaliger Kapitän derselben
Rhederei zum 1. Offizier, seinem Neffen
die Wege etwas zu ebnen. Dann ging
auch er und ich hatte Zelt und Gelegen¬
he i t , übe r d ie Ve rw i r k l i chung me ines
Wunsches, Seemann zu werden, nach¬
zudenken. Daß diese ganze Angelegen¬
heit eine verflixt prosaische war, däm¬
m e r t e m i r s e h r b a l d .

Die „Entrerios“ hatte der Flaute auf dem
Frachtenmärkte wegen längere Zel t In
Hamburg st i l lge legen, an den Pfählen
i m H a n s a - H a f e n v e r t ä u t . M a n h a t t e d i e

Zelt genutzt, Schiff und Maschine in al¬
l e n Te i l e n g r ü n d l i c h I n s t a n d z u s e t z e n
und zu überholen. Der Kesselreinigung
wegen gab es lange kein Licht, Dampf,
fließend Wasser an Bord. Die Besatzung
w a r r e d u z i e r t a u f d a s n o t w e n d i g s t e
Wach personal.

Der Kapitän des Schiffes war ein älterer,
woh lwo l l ende r, gemü t l i che r He r r ; de r
1. Offizier, ruhig und energisch, mit sehr
gepflegtem Äußeren, ist später als Ka-
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oben: Der Hamburger Hafen 1908

M i t t e : D i e E c k e m i t d e m S t . P a u i i - F ä h r h a u s ;
r e c h t s o b e n d i e S e e w a r t e ,

unten: Der Dampfer „Patr ic ia“ , auf dem der
V e r f a s s e r 1 9 0 8 a n m u s t e r t e .

Fußmarsch von 1Stunde. Wenig begei¬
ster t ent ledigte ich mich solcher Auf¬
t räge in Er innerung an e inen ebenso
langen wie lauten Abend an Bord, wo
in alkoholischer Volksgemeinschaft Ma¬
trosen und Heizer in Erinnerung an ihre
Mi l i tärd ienstzei t mi t e inem Luf tgewehr
glaubten, ihre Scharfschießübungen in
u n s e r e m W o h n r a u m w i e d e r h o l e n z u

müssen, un te r An le i tung des He izers
Carl, der als ehemaliger Herero-Krieger
a u s S ü d w e s t i m S c h i e ß e n u n d T r i n k e n

die Führung übernahm, womit sich der
sonst so würdige 1. Bootsmann nur mit
e i n e r H o s e b e k l e i d e t b a u c h t a n z e n d e i n ¬

v e r s t a n d e n e r k l ä r t e . M e i n e i n d e r A t m o ¬

sphäre e ines pastora len E l te rnhauses
gewachsenen Vors te l lungen von dem
erwählten Beruf entsprachen nicht ganz
d e r W i r k l i c h k e i t , w i e m i r h i e r z u m e r s t e n
u n d d u r c h a u s n i c h t z u m l e t z t e n M a l z u m

B e w u ß t s e i n k a m .

Das Schiff instandgesetzt, holten wir an
die Kai und luden Stückgut für Monte¬
v i d e o , B u e n o s A i r e s u n d R o s a r i o , n a h ¬

men gleichzeit ig Bunkerkohlen für Aus-
und Heimreise. Unsere Verpflegung war
reichlich, aber nicht zeitgemäß, d. h. die
Mögl ichkei t f r ischen Proviant (Fle isch,
Gemüse) und gute Konserven zu geben
in keiner Weise genutzt. Die jahrhun¬
dertealten zwangsmäßigen Gewohnhei¬
ten der Segelschiffszeit glaubten die bei
d e r d e u t s c h e n H a n d e l s m a r i n e i n f ü h ¬

rende Stellungen aufgerückten Seeleute
b e i b e h a l t e n z u m ü s s e n , o h n e d a ß d i e

Notwendigkeit dazu vorlag. Ohne groß¬
zügigen Weitblick, Verständnis für Bes¬
serung und Fortschr i t t , Gefühl für d ie
Notwendigkeit der Hebung des Standes,
Erkenntnis der Notwendigkei t zur Be¬
hebung sozialer Rückstände, haftete der
Seemannsstand am Alten, zum eigenen
S c h a d e n .

D e r P e r s o n a l b e d a r f d e r n a c h d e r R e i c h s ¬

gründung schnel l anwachsenden deut¬
s c h e n H a n d e l s m a r i n e k o n n t e n i c h t m e h r .

m o o k t d i d o o t ! “ D a b e i n a c h a u ß e n b o r d s

zeigend. Ein kurzer Blick in diese Rich¬
tung klärte mich über die weittragenden
Folgen meiner seemännischen Tätigkeit
a u f .

D i e v o n d e m e n t s e t z t e n B o o t s m a n n m i r

en tgegengesch leude r te P ropheze iung
bezügl ich der Absichten des Al lgewal¬
tigen erwies sich jedoch als zu pessi¬
mist isch; dem humanist isch gebi ldeten
Neffen eines Kapitäns seiner Rhederei
g laub te e r du rch Großmut noch e ine
Chance fürs Leben geben zu können.
Bald kam die vollzählige Besatzung an
Bord. Das Matrosenlogis war an Steu¬
e r b o r d u n t e r d e r B a c k , a u f d e r a n d e r e n
S e i t e w o h n t e n d i e H e i z e r .

Mit den Heizern glaubten die Matrosen
n u r v e r k e h r e n z u k ö n n e n , n a c h d e m a l l e

n ü c h t e r n e n Vo r u r t e i l e g e g e n d i e s e
K l a s s e v o n M e n s c h e n d u r c h k o n z e n t r i e r ¬

ten Alkohol vorher ausgelöscht waren,
w a s m i r a b e n d s n a c h A r b e i t s s c h l u ß d i e

Auf t räge e inbrach te , fü r d ie an Bord
gesammelten letzten Seemannspfennige
Schnaps von der Veddel zu holen, ein
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wie bisher, aus der Küstenbevölkerung
geste l l t werden; aus a l len Te l len des
Landes kam der Nachwuchs, und es bot
sich jedem jungen Mann mit geringster
Schulbildung die Möglichkeit in führende
Stellungen aufzurücken.
Die leidige deutsche Uneinigkeit wirkte
sich auch bei den sich aus allen Schich¬
t e n d e s V o l k e s r e k r u t i e r e n d e n S e e f a h ¬
rern zu deren Nachte i l aus. Unserem
Volk mangelte im Gegensatz zum eng¬
lischen das Gefühl für die Bedeutung
der Seefahrt und der daraus result ie¬
renden Mögl ichkeiten, was auch einen
Ausdruck fand Im geringen Ansehen des
Seemannsstandes beim eigenen Volk.
„ D a s d e u t s c h e V o l k h a t d i e S e e n i c h t

verstanden“, sagte Tirpitz 1919, nach¬
dem die Engländer ihn bei seiner Ver¬
abschiedung aus dem Staatsdienst als
d e n d a s S c h i f f v e r l a s s e n d e n L o t s e n b e ¬
z e i c h n e t h a t t e n .

sah ich aus Vaters Zimmer noch Licht
schimmern. Mein Klopfen an die Haus¬
tür wurde mit Vaters: „Wer ist da?“ be¬
antwor te t . „Hans! “ „Was fü r ’n Hans?“
„Hans Fr ies“ . Die Wiedersehensfreude
war umso größer, weil man mich über¬
haupt n icht erwar te t hat te . Von a l len
s c h o n a m F r ü h s t ü c k s t i s c h s i t z e n d e n G e ¬

s c h w i s t e r n w u ß t e k e i n e s v o n m e i n e r

Rückkehr, als ich am nächsten Morgen
ins Z immer t ra t . Auch E r i ch war da ,
hatte also, wie ich, die Schule ohne das
Ein jähr igenzeugnis ver lassen
K u m m e r d e r E l t e r n . M e i n O n k e l h a t t e

ihm eine Stelle als Schiffsjunge auf einer
kleinen Bark besorgt. Mein Vetter und
ich brachten ihn an Bord; wir sahen ihn
nie wieder. Am 24. April 1909 starb er
in Guayaquil am gelben Fieber, wo Ich
e in ige Mona te spä te r se in Grab be¬
s u c h t e .

rekord auf dem Nordatlantik weit länger
Innegehabt als irgendein Schiff zuvor. In
New York sah man die größten und
schnel lsten Schiffe al ler Nationen. Die
amerikanische Handelsflotte war damals
aber noch ohne Bedeutung, abgesehen
v o n d e r K ü s t e n f a h r t .

Mit den 1000 Zwischendeckern der „Pa¬
tricia“ kam aus Osteuropa ein gehöriges
Quantum Ungeziefer an Bord, das mir
d a s L e b e n s e h r v e r l e i d e t e . D i e K o s t a n

Bord war gut. In New York besuchte Ich
entfernte Verwandte, -- mit wenig Geld
in der Tasche —(ich verdiente wie auf
der „Entrerios“ 15 Mim Monat) habe ich
d a m a l s v o n d e n z w e i f e l h a f t e n R e i z e n

der Riesenstadt nicht viel gesehen. Ein
v o n m i r m i t e n g l i s c h e n B r o c k e n u m
Auskunft gebetener r iesiger Pol iceman
Im Straßengewimmel schlug mir schmun¬
zelnd auf gut plattdeutsch vor, in dieser
M u n d a r t m i t i h m z u v e r h a n d e l n . E s w a r

ein eingewanderter Mecklenburger. Nach
d e r 1 . A u s r e i s e w u r d e i c h a n B o r d I n d i e

Offiz ie rsmesse verse tz t , was s ich a ls
wesentl iche Verbesserung in Unterkunft
(fast wanzenfrei), Behandlung und Ver¬
pflegung erwies. Die Offiz iere ze igten
w o h l w o l l e n d e s I n t e r e s s e f ü r i h r e n N a c h ¬
w u c h s . A l s B e s u c h e r u n s e r e r O f fi z i e r s ¬

messe lernte ich damals den 2. Offizier,
Hans Lody, eines anderen In New York
liegenden Hapag-Dampfers kennen, den
berühmten deutschen Spion, der 1914
i m To w e r i n L o n d o n e r s c h o s s e n w u r d e .

Rückkehrend nach Europa ha t ten w i r
fast keine Passagiere an Bord, aber viel
Ladung. Die U.S.A. nahmen damals noch
fas t unbesehen den größten Te i l des
europä ischen Bevö lkerungsüberschus¬
s e s a u f . A m 1 . 1 . 1 9 0 9 k a m e n w i r v o n d e r

2. Reise In Cuxhaven wieder an, erreich¬
ten Hamburg aber e rs t 2Tage spä te r
wegen Nebel. Ich musterte ab und reiste
n a c h H a u s e .

Die „Undine“ war endl ich In Hamburg
a n g e k o m m e n u n d l u d S t ü c k g u t f ü r
Callao in Peru und Guayaquil in Ecua¬
d o r . E n d e J a n u a r 1 9 0 9 b r a c h t e V a t e r

mich an Bord, vom 1. Steuermann Buck
begrüßt. Der Ernst des Lebens begann
u n d n a h m a u f d i e s e m S c h i f f z u w e i l e n

Formen an, von denen Ich noch nichts
ahnte. D ie „Undine“ so l l te n ie wieder
i n d i e H e i m a t z u r ü c k k e h r e n .

An Stel le eines dreckigen, gutmütigen,
f a u l e n D e u t s c h - C h i l e n e n w u r d e i c h a l s

Kajü ts junge e ingesetz t und hat te den
Vorzug, Im Achterschiff neben der Messe
eine kleine eigene Kammer zu beziehen,
während die übrige Besatzung, mit Aus¬
nahme des Kap i t äns und de r be iden
S t e u e r l e u t e , i m v o r d e r e n D e c k s h a u s
w o h n t e . D i e „ U n d i n e “ w a r a l s g r o ß e
Bark mit doppel ten Bram- und Royal¬
rahen i n den 90e r Jah ren am C l yde
un te r dem Namen „Dunfion “ f ü r e i ne

z u m

Weil die „Undine“ Immer noch nicht zu¬
rück war, musterte ich im Herbst 1908
nochmals als Junge auf dem 13 424 BRT
großen Doppelschrauben-Passagier- und
Frachtdampfer „Patr ic ia“ der Hamburg-
Amer ika-L in ie , machte mi t dem Schi f f
2Reisen von Hamburg nach New York.
Als Logisjunge hatte Ich für die 2Boots¬
männer, 2Z immer leute und 2Quar t ie r¬
master zu sorgen; das war an sich nicht
v ie l Arbei t auf dem großen, aber un¬
modernen Schi ff , das Passagiere in 3
K l a s s e n u n d 1 0 0 0 Z w i s c h e n d e c k e r n a h m ,

neben vieler Ladung. In Stettin gebaut,
war das Schiff als Neubau das größte
d e r d a m a l i g e n d e u t s c h e n H a n d e l s ¬
marine gewesen. Kapitän Heinrich Ma-
gin war ein bejahrter, weißhaariger, wür¬
diger Mann. Der untersetzte, rothaarige
1. Offizier sah sehr bärbeißig aus, war
gegen mich aber sehr freundlich.

In Boulogne sur mer und Plymouth zu
Anker gehend, nahmen wir von da Post
und Passagiere mit. Die Marconi-Station
an Bord war von engl ischen Beamten
besetzt, die Funkentelegraphie steckte
n o c h i n d e n K i n d e r s c h u h e n . J e d e d r a h t ¬

lose Verbindung mi t anderen Schi ffen
wurde den Passagieren an Bord durch
Anschlag bekanntgegeben. Die Passa¬
gierfahrt auf dem Nordatlantik l ief da¬
mals auf hohen Touren. Gegen die deut¬
schen 4Schorns te inschne l ldampfer mi t
Kolbenmaschinen und langjähr igen In¬
h a b e r d e s b l a u e n B a n d e s „ D e u t s c h -

An Arbeit auf der „Enterios” mangelte
es nicht, wachweise wurde Tag und
Nacht durchgearbeitet. Ein Kap der bra¬
si l ianischen Küste war das erste, was
i c h v o n f r e m d e n E r d t e i l e n s a h . I n M o n ¬

tevideo mußten wir selber die Stückgut¬
ladung löschen, die Hafenarbeiter streik¬
t e n .

D i e M i l l i o n e n s t a d t B u e n o s A i r e s m i t

I h r e m H a f e n u n d S c h i f f s v e r k e h r v e r ¬

fehlte ihre Wirkung auf mich nicht. Aus
al lem und jedem fühlte ich noch eine
gehörige Portion Romantik heraus, trotz
a l l e r t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t e i n d e r

Welt. Die Windjammer aus aller Herren
Länder umgab ein besonderes Fluidum,
und s ie beflüge l t en me ine Phan tas ie
und Sehnsucht. Hinter uns lag ein aus¬
g e d ö r r t e r , b r e i t e r G a f f e l s c h o n e r m i t
e iner Ladung Apfels inen an Deck, mit
verwegen aussehenden und gekleideten
südlichen Gestalten an Bord, für die die
Arbei t im Gegensatz zu uns nur e ine
gelegentliche Unterbrechung des Nichts¬
t u n s z u s e i n s c h i e n . D a ß d e r d i e N a c h t ¬

wache im Ha fen gehende Jacob Lau
von dem l ängsse i t s l i egenden eng l i ¬
s c h e n F r a c h t d a m p f e r „ Vo l t a i r e '
Liverpool eine große Dose Apfelsinen¬
marmelade besorgte , machte mi r a l le
englischen Schiffe sympathisch.
V o n B u e n o s A i r e s f u h r e n w i r fl u ß a u f ¬

w ä r t s n a c h R o s a r i o , l ö s c h t e n d a d e n

Rest der Stückgutladung und luden Ge¬
treide, Leinsaat und Salzfelle für Ham¬
burg. Die Rückreise verlief ohne beson¬
dere Zwischenfälle. Einer Aufforderung,
die nächste Reise des Dampfers wieder
mitzumachen, kam ich nicht nach. Ich
w o l l t e e r s t m a l n a c h H a u s e u n d f r e u e

m ich auch j e t z t noch , das ge tan zu
haben! Mi t dem le tz ten Zug kam Ich
n a c h t s u m h a l b z w ö l f I n A l b e r s d o r f a n ,
d i e H a u s t ü r w a r v e r s c h l o s s e n , a b e r
durch die geschlossenen Fenster läden

a u s

land“ der Hapag, „Kaiser Wi lhelm M“,
„Kaiser Wilhelm der Große“ und „Kron-

d e s N o r d d e u t s c h e np r I n z W i l h e l m
Lloyd, hatte die englische Cunard Line
d i e Tu r b i n e n d a m p f e r „ L u s i t a n i a “ u n d
„Mauretania“ gebaut, die ein voller Er¬
folg wurden im Gegensatz zu der gleich¬
z e i t i g v o m N o r d d e u t s c h e n L l o y d m i t
Kolbenmaschinen in Auftrag gegebenen
„Kronprinzessin Cäci i ie“.
Die „Mauretania“ hat den Schnelligkelts-
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Die „Undine“ in Cailao 1909. Der Mann auf der
Fockrah läßt die Größe der Takelage erkennen.

rechts unten; Der größte Teil unserer Besat¬
zung 1909 . Der Ver fasser s i t zend vor ie tz te
R e i h e i i n k s . Z w e i t e R e i h e : 1 . S t e u e r m a n n ,

Koch , 2 . S teuermann. L inks neben dem 1 .
S t e u e r m a n n s t e h e n d m i t d e m b r e i t e n H u t d e r

Segeimacher.

S i tzge legenhe i ten vor den Ko jen. Für
Matratze, Bettzeug und Eßgeschirr hatte
jeder selber zu sorgen, das Schiff steilte
nur Tee- und Kaffeekessel und große
B l e c h s c h ü s s e l n z u m H o l e n d e s E s s e n s .

Das Logis war voll heizbar, aber sofort
n a c h Ve r l a s s e n d e s H e i m a t h a f e n s w u r d e

der kleine Eisenofen in Gewahrsam ge¬
n o m m e n u n d k a m a u c h w ä h r e n d d e r

ganzen Re ise n ich t w ieder zum Vor¬
s c h e i n . D u r c h d i e v i e l e n B e w o h n e r w a r

der Raum an sich auch schon gewärmt
in kühlem Wetter, aber der Mangel an
Möglichkeit, das nasse Zeug der ganzen
Besatzung be i Kap Horn -wochenlang
bei Sturm, Nässe und Kälte —zu trock¬
nen, war sehr übel. Nach heutigen Be¬
griffen ein völlig unmöglicher Zustand,
b e i d e m w i r a b e r d o c h w o h l n i c h t m i n ¬

der g lückl ich waren, a ls es d ie Men¬
schen jetzt sind. Die Luft im Logis ist
e i n T h e m a f ü r s i c h , v o r a l l e m , w e n n

wegen schlecht Wetter Türen und Bull¬
augen geschlossen sein mußten. In die¬
s e m e i n e n R a u m l e b t e n v i e l l e i c h t 1 4

Mann ein bis zwei Jahre tagaus tagein,
s ie sch l ie fen h ier, s ie aßen, t ranken,
rauchten, priemten, machten Handarbei¬
t e n , s p i e l t e n u n d m a c h t e n To i l e t t e
(Waschräume und Gelegenheit gab es
nicht an Bord, man wusch sich und sein
Zeug in einer Pütz an Deck), hier im
Logis hing das schmutzige, oft mal
schweißdurchtränkte, dann wieder naß¬
gewordene Arbeite- und Unterzeug, das
Ölzeug und die mit Teer, Tran und Talg
a l l e p a a r Ta g e g e s c h m i e r t e n l a n g e n
Seestiefel und aus dem Eßspind duftete
d i e o f t i n m e h r e r e n F a r b e n s c h i l l e r n d e

Margarine, der ach so knappe braune
Z u c k e r o d e r a l s d e s s e n E r s a t z d i e M e ¬

lasse und das muffige Hartbrot, selten
ohne Maden, Käfer und Würmer, wäh¬
r e n d b e i w a r m e m W e t t e r S c h a r e n v o n

Kakerlaken jeden Winkel und Ritze des
R a u m e s d u r c h w i m m e l t e n , ü b e r a l l i h r e
V i s i t e n k a r t e h i n t e r l a s s e n d . D i e s e n u n ¬

zeitgemäßen spartanischen Zuständen
war nur mit energischer, diszipl inierter
Sauberkeit zu begegnen und das wurde
auch gemacht in vorbildlicher Weise, wie
ich es nirgendwo besser sah, auch nicht
b e i d e r W e h r m a c h t . F ü r d i e S a u b e r h a l ¬

tung von Körper, K le idung , Wohnung
s t a n d n u r d i e F r e i z e i t u n d e i n M i n i m u m

an Wasser zur Verfügung, denn das See¬
wasser kam nicht in Frage mit seinem
hohen Sa lzgeha l t . D ie F r i schwasser¬

englische Rhederei gebaut. Für den Bau
w a r d a s Z i e i , v i e i L a d u n g z u n e h ¬
men ausschlaggebend gewesen, n icht
s c h n e l l e R e i s e n z u m a c h e n . D a s S c h i f f

war, wie sich später zu unserem Glück
erweisen soilte, sehr solide gebaut. Die
nach Havarie bei Kap Horn auf der ietz-
ten Re ise i n Mon tev ideo au fgese tz te
neue Take lage war seh r schwer und
stark, die Masten bis zum Flaggenknopf
aus Stahl, mit doppelten Bram- u. Royal¬
rahen im Fock- u. Großmast. Der Kapi¬
t ä n w a r n a c h d e r l e t z t e n R e i s e v o n d e r

Rhede re i en t l assen , se i n Nach fo l ge r
hat te vorher das Vo l lsch i f f „Pa lmyra“
der Rhedere i Laeisz durch Strandung
bei Kap Horn verloren. Die gesamte Be¬
satzung war dabei ums Leben gekom¬
m e n , a u ß e r i h m u n d d e m 1 . S t e u e r m a n n ,
d e n i c h 1 9 2 7 a l s B e a r b e i t e r d e r G e z e i ¬

t e n t a f e l a u f d e r d e u t s c h e n S e e w a r t e i n

Hamburg kennen le rn te . Der Kap i tän
war Junggeselie, stammte aus der Mark
Brandenburg und hatte nur auf Segel¬
schiffen gefahren. Der 2. Steuermann,
S o h n e i n e s H u s u m e r Z o l l s c h i f f e r s , k a m

a u c h v o n L a e i s z , e t w a 2 8 J a h r e a l t . D e r
K o c h , S o h n e i n e s L o k o m o t i v f ü h r e r s , c a .

3 0 J a h r e a i t , h a t t e a l s S c h ü l e r s e i n e n
L e h r e r i n d e r K l a s s e m i t e i n e m R e v o l v e r

niedergeschossen, fuhr seitdem zur See
auf Segelschiffen. Fietje, der Mecklen¬
burger Sege lmacher, war, wenn ohne
A l k o h o l , a l s S e e m a n n n i c h t z u ü b e r ¬

t r e f f e n , s o n s t u n b r a u c h b a r .

Die eigentiiche Heuer des Kapitäns war,
soviel ich mal aus einer Unterhaitung an
Bord von ihm hör te, recht n iedr ig , er
e r h i e l t a b e r P r o z e n t e v o n d e r F r a c h t .

D i e M o n a t s h e u e r n f ü r d i e B e s a t z u n g
w a r e n : 1 . S t e u e r m a n n 1 5 0 M , 2 . S t e u e r ¬

mann 120 M, Koch- und Segelmacher,
Z immermann (de r Z immermann ha t t e
e t w a s h ö h e r e H e u e r , w e i l e r s i c h s e i n

e igenes Handwerksgesch i r r h ie l t ) und
S c h m i e d c a . 8 0 M , V o l l m a t r o s e n S O ¬

SO M, Leichtmatrosen 15—30 M, Jungens
5M. Wir hatten 10-stündigen Arbeitstag;
auf See ging die ganze Besatzung mit
wenigen Ausnahmen Wache um Wache
und die jeweilige Wache an Deck mußte
von 6-18 Uhr arbeiten. Zu jedem größe¬
ren Segelmanöver, Wenden und Halsen,
wurde die Freiwache mit an Deck geholt
ohne Sondervergütung. Die Wohnräume,
Aborte p. p. wurden von Jungens und
Leichtmatrosen in der Freizei t gesäu¬
b e r t , a l l e M a h l z e i t e n w u r d e n w ä h r e n d

der Freiwache eingenommen und dann
auch das Eßgeschirr gesäubert. Kapitän,
Steuerleute und Kajütsjunge wohnten im
Achterschiff, Koch, Zimmermann, Segel¬
m a c h e r u n d S c h m i e d i n e i n e m R a u m d e s

D e c k s h a u s e s , i n e i n e m a n d e r e n d i e M a ¬

t rosen , Le i ch tma t rosen und Jungens .
L ä n g s d e n E i s e n w ä n d e n d e r Wo h n ¬
räume des Deckshauses (des Log i s )
w a r e n h ö l z e r n e K o j e n j e 2 ü b e r e i n ¬
ander fest eingebaut, in der Mitte ein
H o i z t i s c h f e s t m o n t i e r t , d e r P l a t z f ü r d i e
H ä l f t e d e r B e w o h n e r d e s R a u m e s b o t .

Ein Holzspind zum Verstauen des Eß-
geschirrs und eins für das Landgangs¬
zeug der Seeieute stand zur Verfügung.
2 H o l z b ä n k e o h n e L e h n e n v o r d e m T i s c h

und eine Petroleumlampe darüber ver¬
vol lständigte das Mobi lar, für weiteren
Komfo r t mußte d ie Besa tzung se ibe r
sorgen. So brachte jeder sein Hab und
G u t i n e i n e r S e e k i s t e v o n t r a d i t i o n e i l

f es tge leg tem Maße m i t an Bo rd , d ie
Kisten standen im Logis als zusätzliche
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tanks der großen Segelschiffe entspra¬
chen etwa dem sparsamen Bedarf der
Besatzung für 100 Tage, weiterer Bedarf
mußte durch Regen und Schnee gedeckt
w e r d e n . D i e a n D e c k a u f z u s c h r a u b e n d e

u n d a b z u m o n t i e r e n d e F r i s c h w a s s e r ¬

pumpe befand sich wohlweislich im Ge¬
wahrsam der Schiffsleitung, wurde 4.00
morgens angeschlagen und unter Auf¬
s i c h t d e s w a c h h a b e n d e n S t e u e r m a n n s

wurde der der Besatzungszahl entspre¬
c h e n d e W a s s e r b e d a r f i n d i e K o m b ü s e

verausgabt. War es 4Uhr noch dunkel
u n d d i e A u f m e r k s a m k e i t d e s W a c h ¬

h a b e n d e n m a l a b g e l e n k t , d a n n v e r ¬
schwanden g le i ch e in ige Pü tzen vo l l
Wasser für privaten Verbrauch, was aber
mit der Gefahr einer Tracht Prügel ver¬
bunden war. Wöchent l ich zweimal gab
es ein wenig Waschwasser, solange die
für diesen Zweck vorgesehenen großen
H o l z f ä s s e r a n D e c k n i c h t v o n u n s w ä h ¬

rend de r F re i ze i t ha t ten m i t Regen¬
wasser gefü l l t werden können. Rein i¬
gungsgeschirr, Seife und Soda mit Aus¬
n a h m e v o n P ü t z e n u n d B e s e n z u r S a u ¬

berhaltung der Wohnräume mußten die
Matrosen s ich se lber mi tbr ingen oder
besorgen. Dank der Selbstdisziplin unter
d e r M a n n s c h a f t w a r d i e S a u b e r k e i t a u f

den Segelschiffen durchweg vorbildl ich.
D i e v o n d e r M a n n s c h a f t a u f S e e z u v e r ¬

richtende Arbeit war im Vergleich zu der
auf Dampfern allerdings auch nicht im¬
mer so schmutzig. Die Möglichkeit, bei
gutem Wetter irgendwo in fr ischer Luft
an Deck zu schlafen, wurde natür l ich
sehr ausgenutzt und war von wesent¬
l ichem Vor te i l . D ie sani tären Anlagen
entsprachen dem spartanischen Stil der
W o h n r ä u m e .

Ein Minimum an Verpflegung auf deut¬
schen Schiffen war in der Speiserol ie
durch Reichsgesetz festgelegt. Die darin
festgelegten Quantitäten waren als sol¬
che ausreichend. Für eine Abwechselung
im Küchenze t te l , Fachausb i l dung de r
Köche, Ersatz für verdorbenen Proviant,
Entschädigung der Besatzung für viel¬
leicht monatelang verabreichten verdor¬
b e n e m P r o v i a n t u . ä . w a r a b e r n i c h t s

vorgesehen. Nach der damals gült igen
Speiserol le hat te die Schi ffsbesatzung
keinen Anspruch auf irgendwelche Kon¬
s e r v e n , M i l c h , A u f s c h n i t t , O b s t , M a r m e ¬
l a d e , f r i s c h e s B r o t , K a k a o , K u c h e n ,

Süßigkeiten usw., die damals für wenig
G e l d ü b e r a l l z u h a b e n w a r e n u n d s i c h

an Land auch jeder Mensch tagtäglich
a l s s e l b s t v e r s t ä n d l i c h z u G e m ü t e f ü h r t e .

Ich habe auf keinem Segelschiff irgend¬
e t w a s a n A u f s c h n i t t , M i l c h , O b s t , K o m ¬

pott, Eiern, Marmelade, Limonade, Ku¬
c h e n u s w . e r h a l t e n m i t A u s n a h m e v o n

W e i h n a c h t e n , w o w i r e t w a s A u f s c h n i t t

und mißratenen selbstgebackenen Ku¬
chen bekamen. Der Wochenspeisezettel
war auf See jahraus, jahrein derselbe.
Die gesetzl ich vorgeschriebenen Men¬
gen an Zucker oder Melasse und Mar¬
garine wurden wöchentl ich an die Be¬
satzung verausgabt, vom ältesten bzw.
respektiertesten Matrosen im Logis ver¬
tei l t zur bel iebigen Weiterverwendung,
in alten Zigarettenschachteln in der Koje
a u f b e w a h r t b e i v i e l l e i c h t 3 0 ° u n d m e h r

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

hungriger Kakerlaken. Auf See 3.30 Uhr
s c h w a r z e r K a f f e e u n d H a r t b r o t , 7 . 3 0 d a s ¬

se lbe und in Wasser gekochte Buch¬
weizengrütze (blauer Heinrich, flog mei¬
stens unberührt über Bord) oder Reis
o d e r w e i ß e B o h n e n o d e r d i c k e E r b s e n

oder Linsen, vielleicht mit etwas Speck
u n d Z w i e b e l n d a r ü b e r , 1 1 . 3 0 w ö c h e n t ¬

l ich 2mal Erbsensuppe, 2mal Bohnen¬
suppe, 2mal süße Suppen (Plummen u.
Klüten), 1mal Graupensuppe und 2mal
Salzfleisch, 2mal Salzspeck, 2mal Do¬
senfleisch, 1mal Kl ippfisch mit Sauer¬
k r a u t o d e r S a l z b o h n e n o d e r D ö r r k a r ¬

t o f f e l n , 1 5 . 3 0 s c h w a r z e r K a f f e e u n d

H a r t b r o t , 1 8 . 0 0 s c h w a r z e r Te e u n d H a r t ¬

brot, evt l . Reste vom Mittag. Frisches
G e m ü s e u n d K a r t o f f e l n w u r d e n , w e n n

im Ha fen zu haben , f ü r 2—3 Wochen m i t -



genommen. Frisches Brot erhielten wir
auf See und im Hafen außer Hamburg
2mal in der Woche für je eine Mahlzeit
ausreichend. Zur Vorbeugung von Vita¬
minmange lk rankhe i ten (Skorbu t , Ber i -
beri usw.) gab es für diesen Zweck extra
hergeste l l ten konzent r ier ten Z i t ronen¬
saft (lime Juice) mit irgendwelchen Zu¬
s ä t z e n , d e r m i t v i e l Wa s s e r v e r d ü n n t u n d

Zucker getrunken werden sollte. Da der
uns zugete i l te Zucker ohneh in schon
sehr knapp war bzw. auch durch Me¬
l a s s e e r s e t z t w u r d e , b e n u t z t e n w i r d e n
s c h a r f e n S a f t u m s o n n a b e n d s o h n e v i e l

M ü h e T i s c h , B ä n k e u n d F u ß b o d e n s c h ö n

weiß zu scheuern im Logis.

Das Salzfleisch, vor allem der Salzspeck,
war in der Regel gut , sch i l le r te aber
durch das oft jahrelange Liegen in der
s c h a r f e n S a l p e t e r l a u g e i n m e h r e r e n
F a r b e n , d i e K n o c h e n k o n n t e m a n z w i ¬

schen den Fingern zerreiben. Um das
Fleisch und den Speck vor Gebrauch
auszulaugen, wurde es 12 Stunden vor¬
he r i n Seewasse r ge leg t , desg l . d i e
Klippfische.

D a ß m i r u n d m e i n e n K a m e r a d e n a u f

unseren Segelschi ffsre isen diese Kost
trotz ihrer unbedingten Mangelhaftigkeit
doch gut bekommen ist, lag wohl an der
sonst so gesunden Lebensweise: regel¬
mäßige körper l iche Arbei t b is zur Er¬
müdung in der fr ischen Seeluft. Ruhr¬
e r k r a n k u n g e n a u f d e r H e i m r e i s e d e r
„ H e l i o s “ v o n L o b o s d e A f u e r a m i t
G u a n o n a c h L o n d o n r ü h r t e n h e r v o n

völ l ig verdorbenem schmutzigen Tr ink¬
wasser und ekelerregend verdorbenem
Proviant. Auf der 196 Tage langen Aus¬
re i se de r „ I nd ra “ von Hamburg nach
Antofagasta hatten wir so gut wie keine
K r a n k h e i t t r o t z v i e l e r R a t t e n a n B o r d .

Später konstat ier te aber e in Zahnarzt
a n m e i n e n Z ä h n e n d i e Z e i c h e n v o n
S k o r b u t .

und Heuerbaas gefeiert , der auch die
große Abrechnung bereitwillig in Ver¬
wahrung nahm und ratenweise je nach
Wunsch wieder verausgabte (meist wohl
ohne Abrechnung). Notwendige Ergän¬
zungen der persönlichen Ausrüstung für
d i e n ä c h s t e R e i s e w u r d e n a u s d e m G e ¬

schäft des Schlaf- und Heuerbaas gegen
Barzahlung beschaff t , und wenn dann
das Ge ld des e in log ie r ten Seemanns
a l l e w a r, d a n n w a r a u f e i n m a l a u c h e i n e
S te l l e au f e i nem se ine r Sch i f f e zu haben ,

vorher meist nicht. Bei der Anmusterung
auf lange Reise mit einem Segelschiff
gab es in der Regel einen Gehaltsvor¬
schuß von 2Monaten pro Mann, zahl¬
bar, wenn das Schiff von Hamburg aus-
iau fend Cuxhaven pass ier t ha t te . Be i
der Anmusterung gab es den Gutschein
d a f ü r u n d d a s w a r e n d a n n f ü r e i n e n

Vo l l m a t r o s e n 1 2 0 M a u f e i n m a l , d i e m a n

sich in guten Goldstücken auszahlen las¬
s e n k o n n t e . S o l c h e H e u e r - V o r s c h u ß ¬
s c h e i n e w u r d e n d a m a l s a m H a f e n a l s

Bargeld in Zahlung gegeben und ge¬
n o m m e n , b e i m S c h l a f - u n d H e u e r b a a s

kriegten die Einiogierer sie wahrschein-
i ich gar nicht erst in die Hände; al le
d a m i t v e r b u n d e n e M ü h e w u r d e d e m

Seemann gerne abgenommen. Ein spä¬
t e r e s G e s e t z h i n d e r t e d i e B a a s e d a r a n ,

das Geschäft der Stellenvermittlung mit
dem einer Kneipe, Logierhaus und Aus¬
rüstung zu verbinden. Ob immer mit Er¬
folg, mag dahingestellt bleiben.

Mit Ausnahme der ganz großen Damp-
f e r r h e d e r e i e n b e d i e n t e n s i c h v o r d e m

1. Weltkrieg die Rheder zur Bemannung
i h r e r S c h i f f e d e r H e u e r b a a s e . D a s w a r e n

meist alte gerissene ehemalige Kapitäne
0. ä., die irgendwo am Hafen ein küm-
meri iches kleines muffiges Kontor hat¬
t e n , w o s i e d i e S e e l e u t e a n n a h m e n .
F r ü h e r w a r m i t d i e s e n i n s t i t u t i o n e n z u ¬

gleich eine Kneipe und Logishaus ver¬
b u n d e n , e v e n t u e l i a u c h n o c h e i n S e e ¬

mannsausrüstungsgeschäft . Wol i te man
von solchem Heuerbaas e ine Ste l lung
a u f e i n e m S c h i f f h a b e n , m u ß t e m a n s i c h

erstmai bei ihm einquartieren und hatte
sehr famil iäre Stel lung und beste Be¬
handlung, solange man noch über Geld
verfügte. War das Geld alle, sorgte der
B a a s s c h o n d a f ü r , d a ß m a n s c h n e l l a n
B o r d k a m . Vo n d e r R e i s e h e i m k e h r e n d e

Schiffe wurden sofort besucht, um die
Mannschaft mit der großen Abrechnung
nach oft jahrelanger Reise in Quart ier
zu nehmen; ihr Zeug wurde da gewa¬
schen und gefl ick t , d ie Heimkehr des
Weitgereisten wurde auf seine Kosten
im großen Bekanntenkreis beim Schlaf- (Fortsetzung folgt)

Schwieriger Transport
I m W e r k G a a r d e n s o l l t e n e i n 7 4 t s c h w e r e r D i e s e l k r a n

und ein 60 tschwerer Diesel-E-Kran ausgetauscht wer¬
den. Die zu überwindende Entfernung betrug etwa 450
M e t e r . E i n G i e i s a n s c h l u ß w a r n i c h t v o r h a n d e n . E i n

A u t o k r a n , d e r d i e a u s z u t a u s c h e n d e n K r ä n e a u f e i n e n

Tieflader hä t te se tzen können , s tand n ich t zu r Ver¬
fügung. So mußten sich die Männer vom Transportbe¬
t r i e b e t w a s a n d e r e s e i n f a l i e n l a s s e n .

Die von der Hamburger Bergungsfirma Ulrich Harms bei
ähn l ich schwier igen Transpor ten verwendeten „F iexo-
d a m “ - B e h ä l t e r b o t e n s i c h a n . „ F l e x o d a m “ - B e h ä l t e r s i n d

sch lauchförmige, flex ib le Gebi lde aus kautschukgum¬
miertem Nyiongewebe. Sie sind fünf Meter lang, haben
e i n e n D u r c h m e s s e r v o n 6 0 c m u n d k ö n n e n b e i e i n e m

L u f t d r u c k v o n 0 , 2 b i s 0 , 3 a t ü b i s z u 3 0 0 t h e b e n u n d

transport ieren.
Für den Transpor t der Kräne wurde e ine Transpor t¬
platte gefert igt und jeweiis so vor dem Kranbahnende
aufgebockt , daß der Kran herauffahren konnte. Dann
wurden „Flexodam“-Behälter unter die Platte geschoben
und die Pallen weggenommen. Die Last ruhte aiso nun¬
mehr ganz auf den zusammengepreßten „Schläuchen“.
Weitere „Flexodam“-Behälter wurden vor die Transport¬
platte gelegt, so daß eine Zugmaschine den Kran zügig
a n d e n n e u e n S t a n d o r t v e r f a h r e n k o n n t e .
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Kernenergie in der Bundesrepublik
W i r l e b e n t i e f e r i m A t o m z e i t a l t e r , a l s

uns im al lgemeinen bewußt ist . Diese
Z e i l e n s o l l e n e i n e n k u r z e n Ü b e r b l i c k

geben, was sich in der Bundesrepublik
d a h e u t e t u t — u n d z w a r n i c h t a u f S e e ,
s o n d e r n a n L a n d .

Physikunterr icht , d ie Mögl ichkei t e iner
eventuellen kommerziel len Nutzung der
A t o m k r a f t i n e i n e r f e r n e n Z u k u n f t m i t

äußerster Vorsicht in Erwägung zu zie¬
hen wagte.

D ie kühnsten Träume jener Ze i t s ind
heute berei ts Technik von vorgestern.

Das auf unserer Werft in Kiel gebau¬
te Kernenerg ie-Forschungssch i f f „Ot to
H a h n “ i s t z w e i f e l l o s e i n e d e r t e c h n i ¬

s c h e n P i o n i e r l e i s t u n g e n d e r l e t z t e n
J a h r e . W i r h a b e n s c h o n w i e d e r h o l t ü b e r

d i e s e s S c h i f f b e r i c h t e t ; e r s t i m l e t z t e n

H e f t k o n n t e n w i r m e l d e n , d a ß d i e „ O t t o
H a h n “ a u s d e m S t a d i u m d e r V e r s u c h s ¬

fahrten heraus ist und anfängt, Geld ein¬
zubringen. Wie kurze Zeit wird es noch
dauern, bis Schiffe mit Kernenergiean¬
trieb zum gewohnten Bild in den Häfen
gehören?
Illusionen? Wie war das doch vor dreißig
J a h r e n ? A l s O t t o H a h n i m R a h m e n

grundlegender Forschungsarbeiten 1938
in Berlin-Dahlem die Kernspaltung nach¬
gewiesen hatte, wer hätte damals wohl
die vol le Tragweite dieser Entdeckung
ü b e r s e h e n ? D i e ä l t e r e n S e m e s t e r u n t e r

u n s w e r d e n s i c h n o c h e r i n n e r n , w i e

m a n d a m a l s a u f d e r H o c h s c h u l e , i m

I m L a u f e d e s J a h r e s 1 9 6 7 w u r d e n i n

o b e n : N S „ O t t o H a h n “

rechts: Kugelschleuse im Sicherheitsbehälter



elekt r ischen Gesamt-Net to le is tung von
890 MW. Es s ind d ies :

d a s K e r n k r a f t w e r k K a h l / M a i n m i t

15 MW,

der Mehrzweckforschungsreaktor
M Z F R i n K a r l s r u h e m i t 5 6 M W,

d a s K e r n k r a f t w e r k

Gundremmingen /Donau
mit 237 MW,

der Hochtemperaturreaktor AVR in
Jü l ich mi t 15 MW,

das Kernkraftwerk Lingen/Ems
mi t 240 MW,

d a s K e r n k r a f t w e r k

Obrigheim/Neckar mit 237 MW
(nach Leistungserhöhung)

Im Bau befindliche Kernenergie-Kraftwerke

Geplante In¬
b e t r i e b n a h m eTyp und Netto-LeistungK e r n k r a f t w e r k

Kompakte Natriumgekühlte
Kernreaktoranlage

D 2 0 - R e a k t o r u n d

C02-Kühlung

D r u c k w a s s e r r e a k t o r

1 9 7 0K a r l s r u h e
2 0 M W

1 9 7 1N i e d e r a i c h b a c h / I s a r
1 0 0 M W

6 3 0 M W 1 9 7 2S t a d e / E l b e

6 4 0 M W 1 9 7 2S i e d e w a s s e r r e a k t o rWürgassen /Weser

D r u c k w a s s e r r e a k t o r 1 1 4 5 M W 1 9 7 4B i b l i s / R h e i n

S i e d e w a s s e r r e a k t o r 7 7 0 M W 1 9 7 4B r u n s b ü t t e l / E l b e

eines 300 Megawatt Kernkraftwerkes in
der Nähe von Vlissingen in Holland. Die
deutsche Industrie hat damit weitgehend
A n s c h l u ß a n d i e a u f d i e s e m G e b i e t f ü h ¬

renden Länder gefunden, obwohl in der
Bundesrepublik die Arbeiten zur Erfor¬
s c h u n g u n d f r i e d l i c h e n N u t z u n g d e r
Kernene rg ie e rs t 1955 au fgenommen
w e r d e n k o n n t e n .

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

Basis —ohne jede Staatsbeihi l fe -zwei
Kernkraftwerke, in Stade und Würgas¬
sen, mit einer elektrischen Leistung von
630 und 640 Megawatt von norddeut¬
schen Elektr izi tätsversorgungsunterneh¬
m e n b e i d e r d e u t s c h e n I n d u s t r i e i n A u f ¬

trag gegeben. 1968 konnte die deutsche
R e a k t o r b a u i n d u s t r i e e i n e n e r s t e n E x ¬

portauftrag aus Argentinien verbuchen,
dem sich 1969 ein zweiter Exporterfolg
a n s c h l o ß m i t d e m A u f t r a g z u m B a u

Z u d i e s e n w e r d e n s i c h b a l d w e i t e r e

6 K e r n k r a f t w e r k e g e s e l l e n , d i e s i c h
gegenwärtig im Bau befinden mit einer
geplanten elektrischen Gesamt-Netto¬
leistung von 3305 MW (Siehe Tabelle).

D a s a u c h i m B a u b e fi n d l i c h e K e r n k r a f t ¬

werk Schleswig-Holstein mit geplantem
S t a n d o r t i n G e e s t h a c h t / E l b e w u r d e i n

dieser Aufstellung nicht gezählt, da der
Bau kürzl ich gestoppt wurde, wei l d ie
Anlage mit Heliumkühlung und Helium-

Z u r Z e i t s i n d i n d e r B u n d e s r e p u b l i k
6 K e r n k r a f t w e r k e i n B e t r i e b m i t e i n e r

f

I



l i n k e S e i t e : D r u c k w a s s e r r e a k t o r S t a d e i m B a u

aus der Vogelperspekt ive. Das Kernkraftwerk
w i r d d i r e k t n e b e n d e m s c h o n b e s t e h e n d e n

Kraftwerk mit seinen 220 mhohen Abzugsroh¬
r e n e r r i c h t e t .

(Foto: Pickenpack, Stade. Freig.-Nr. 14/641)

oben: Hochtemperaturreaktor Jülich

M i t t e : E i n e „ h e i ß e Z e l l e '
l e n - L a b o r d e s I n s t i t u t s f ü r R e a k t o r ¬

werks to f fe der Kern forschungsan lage
J ü l i c h G m b H . B l i c k d u r c h d a s A b ¬

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

lengeschützten Zel le. Eine Brennele¬
ment-Kugel für einen heiium-gekühlten
Hocii temperatur-Reaktor wird hier ge¬
rade mit dem Manipulator in eine Ver¬
suchsapparatur geiegt.

i m B r e n n s t o f f z e l -

unten: Kraftwerk Lingen/Ems

(Fotos, außer Seite 18, Bundesbildsteile Bonn)

turbine (22 MW) zu dem angebotenen
P r e i s n i c h t e r r i c h t e t w e r d e n k a n n .

In der P lanung befinden s ich wei tere
9 K e r n k r a f t w e r k s p r o j e k t e , d i e z u s a m ¬
men e ine e lek t r i s che B ru t t o -Le i s tung
von 6500 MW erzeugen werden. Diese
stolze Summe ergibt sich aus den Pro¬
jekten:

Kernkraf twerk Phi l ippsburg/Rhein
9 0 0 M W (1974),
I n d u s t r i e k e r n k r a f t w e r k d e r B A S F i n L u d ¬

wigshafen mi t 2Druckwasserreaktoren,
die sowohl elektrische Energie als auch
Prozeßdampf erzeugen. Leistung 2mal

(1975),
G e m e i n s c h a f t s k e r n k r a f t w e r k N e c k a r m i t
6 0 0 M W

6 5 0 M W

S t a n d o r t : i m m i t t l . N e c k a r r a u m

G e m e i n s c h a f t s k e r n k r a f t w e r k

Bayernwerk/ Isar -Amperwerke
8 0 0 M W

S t a n d o r t : N i e d e r a i c h b a c h / I s a r

Hochtemperaturreaktor in
Uentrop-Schmehausen
3 0 0 M W
K e r n k r a f t w e r k

Ki rschgar tshausen/Mannheim
8 5 0 M W
N a t r i u m - S c h n e l l b r ü t e r - K r a f t w e r k

i n We i s w e i l e r b e i A a c h e n

Leistung: 300 MW
Z w e i t e s K e r n k r a f t w e r k

Phi l ippsburg/Rhein
8 5 0 M W

I n d u s t r i e k e r n k r a f t w e r k

„ H ü l s “ i n M a r l
6 5 0 M W

(1975),

(1975)

(1975)

(1976),

(1976),

(1977/78),

(1977/78).

Wei terh in s ind fo lgende Standor te für
d e n B a u v o n K e r n k r a f t w e r k e n i m G e ¬

spräch: Braisach, Leverkusen, Höchst,
L e i b s t a d t , B i e l e f e l d , n o r d d e u t s c h e r
Raum, Donau-Inn-Isar, Salzgi t ter, L ie¬
gen (Ems).

Für die Bundesrepubl ik wird erwartet ,
d a ß 1 9 8 0 2 5 P r o z e n t d e r i n s t a l l i e r t e n

Kraftwerksleistung nuklear sein werden.



dustrie bricht eine neue Epoche in der
Energieversorgung an.

Aiie 10 Jahre verdoppeit sich der Strom¬
b e d a r f d e r W e l t . D i e Te c h n i k b a u t d a h e r

immer g röße re und l e i s t ungs fäh ige re
E n e r g i e v e r s o r g u n g s a n l a g e n . Z u d e n

K o h l e ,

Erdgas, Öl —kommt die Kernenergie,
der ein sprunghafter Anstieg bevorsteht.
S i e w i r d d a b e i d i e h e r k ö m m l i c h e n P r i ¬

märenergieträger nicht verdrängen, son¬
d e r n s t e l l t e i n e z u s ä t z l i c h e b i l l i g e r e
und sichere Energiequelle dar, die sich
a u f G r u n d i h r e r t e c h n 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 V o r t e i l e e i n e n z u n e h m e n ¬

d e n A n t e i l a n d e r E l e k t r i z i t ä t s v e r s o r ¬

gung sichern wird.

Aus dieser Entwicklung ergibt sich, daß
wir auch in der Elektr iz i tätsversorgung
unmittelbar am Beginn einer Umwälzung
stehen, ähnlich der bei der Einführung
der Dampfturbine. Das wird auch Folgen
f ü r d i e E l e k t r i z i t ä t s w i r t s c h a f t h a b e n . D e r

wir tschaf t l iche Vorte i l der Kernenergie
n i m m t m i t w a c h s e n d e r B l o c k l e i s t u n g
überproport ional zu. Die Elektr iz i tä ts¬
wirtschaft ist jedoch in mehrere 100 Un¬
t e r n e h m e n m i t u n t e r s c h i e d l i c h e r G r ö ß e

aufgesplittert, von denen nur wenige in
der Lage sind, die hohen Investit ions¬
summen aufzubr ingen. E ine Umst ruk¬
turierung wird daher notwendig werden,
wobei am Ende weniger, aber dafür lei¬
s t u n g s f ä h i g e r e U n t e r n e h m e n s t e h e n
w e r d e n .

volkswir tschaft l iche Ertrag dieser Aus¬
gaben für Wissenschaft und Forschung
ist ganz erheblich.

Aus der sich abzeichnenden Entwicklung
auf dem Energiemarkt hat die deutsche
Industr ie berei ts Konsequenzen gezo¬
gen . E in Trend zu Kra f twerksb löcken
v o n m e h r a l s 1 0 0 0 M e g a w a t t h a t z u r
Fo lge , daß jäh r l i ch nu r noch wen ige
G r o ß t u r b i n e n b e s t e l l t w e r d e n . D i e b e i ¬

d e n G r o ß fi r m e n d e r E l e k t r o i n d u s t r i e ,

S i e m e n s u n d A E G - T e l e f u n k e n , h a b e n

sich seit dem 1. April 1969 mit der Grün¬
dung der Kraf twerk-Union zusammen¬
geschlossen und ihren Kraftwerksbereich
integriert . Hierdurch werden sie rat io¬
n e l l e r a r b e i t e n k ö n n e n u n d a u f d e n i n ¬
t e r n a t i o n a l e n M ä r k t e n e i n e s t ä r k e r e P o ¬

s i t i o n h a b e n .

Sichere Versorgung und der Preis des
S t r o m s s i n d b e d e u t s a m e F a k t o r e n f ü r

d i e I n d u s t r i e . F ü r d i e S t a h l i n d u s t r i e u n d

die Chemie ist eine bill ige Energiever¬
sorgung ge radezu lebensw ich t ig . D ie
c h e m i s c h e I n d u s t r i e i s t m i t A b s t a n d d e r

g röß te i ndus t r i e l l e Ene rg iekonsumen t
der Bundesrepublik. Ihr bietet sich nun¬
mehr die Möglichkeit, neben preiswer¬
tem St rom den no twend igen Prozeß¬
dampf aus Kernkraftwerken zu beziehen.
Die großen Unternehmen der Chemie
BASF, Höchst, Bayer und die Chemi¬
s c h e n W e r k e H ü l s A G b e f a s s e n s i c h m i t

Plänen zur Errichtung von Mehrzweck¬
k e r n k r a f t w e r k e n . F ü r d i e c h e m i s c h e I n -

Wegen ihrer niedr igen arbei tsabhängi¬
gen Kosten werden s ie e inen großen
Te i l d e r G r u n d l a s t b e i d e r S t r o m v e r s o r ¬

gung übernehmen und dadurch e inen
höheren Beitrag zur Stromerzeugung lie¬
fern, so daß der Antei l der Kernkraft¬
werke an de r E lek t r i z i t ä t sve rso rgung
der Bundesrepub l i k in 12 Jahren be i
über 35 Prozent l iegen wi rd . Danach
w i r d d e r A n t e i l a n d e r E l e k t r i z i t ä t s v e r ¬

sorgung bei einer nicht verzerrten Wett¬
b e w e r b s s i t u a t i o n v o r a u s s i c h t l i c h s e h r

stei l ansteigen, so daß wahrscheinl ich
u m d a s J a h r 2 0 0 0 e t w a 8 5 P r o z e n t d e s

St rombedar fs der Bundesrepub l ik aus
Kernkraftwerken gedeckt wird.
B u n d u n d L ä n d e r h a b e n b i s E n d e 1 9 6 8

fü r d ie Förderung der Kern fo rschung
und kerntechnischen Entwicklung rund
6,3 Mi l l ia rden DM aufgewendet ; 1969
b e t r u g d e r F o r d e r u n g s b e t r a g ü b e r
1 M i l l i a r d e D M , s o d a ß b i s E n d e 1 9 6 9

rund 7 ,3 M i l l i a rden DM au fgewende t
wurden. Den überaus größten Teil hier¬
v o n , n ä m l i c h ü b e r 5 M i l l i a r d e n D M , h a t

d e r B u n d e s m i n i s t e r f ü r w i s s e n s c h a f t ¬

liche Forschung zur Verfügung gestellt.
Nach Schätzungen werden schon in den
8 0 e r J a h r e n a l l e ö f f e n t l i c h e n M i t t e l , d i e

seit 1955 in die Kernforschung und -tech-
n i k i n v e s t i e r t w u r d e n , m i t Z i n s e s z i n s e n

du rch güns t i ge re S t rompre i se w iede r
herausgewirtschaftet sein. In Fachkrei¬
sen wird d ie mögl iche Einsparung an
S t r o m k o s t e n b i s z u m J a h r 2 0 0 0 a u f 5 0

bis 100 Mi l l iarden DM geschätzt . Der

k l a s s i s c h e n “ B r e n n s t o f f e n

Heli4MXt z t X a i C e ä ä c k t M i
A m 1 . J u l i 1 9 7 0 i s t d e r G e s c h ä f t s f ü h r e r d e r K i e l e r H o w a l d t s w e r k e G m b H ,
der Altgesel lschaft unseres Kieler Werkes, Direktor Helmut Hansen, nach
kurzer, schwerer Krankheit, wenige Tage vor Vollendung seines 58. Lebens¬
jahres, in einem Kieler Krankenhaus gestorben.
Helmut Hansen wurde am 27. Juli 1912 in Kiel geboren. Er studierte in Kiel,
Hamburg und Königsberg und schloß sein Studium mit den Prüfungen zum
Diplom-Kaufmann und Justizassessor ab. Von 1937 an war er zunächst als
selbständiger Kaufmann in der Schiffsausrüstung und im Reedereigeschäft
im Raum von Estland und Danzig tätig.
Am 16. April 1946 trat er als Abteilungsleiter im kaufmännischen Bereich in
den seit 1943 von Adolf Westphal selbständig geführten Kieler Werftbetrieb
der Howaldtswerke AG ein. Am 11. Februar 1952 wurde ihm Prokura erteilt,
und am 3. Juli 1959 erhielt er in Anerkennung seiner Verdienste um den
Wiederaufbau der inzwischen als Kieler Howaldtswerke Akt iengesel lschaft
w i e d e r w e l t b e k a n n t e n W e r f t G e n e r a l v o l l m a c h t . A m 1 3 . D e z e m b e r 1 9 6 3 w u r d e
er zum ste l lver t retenden Vorstandsmitg l ied ernannt . Als d ie Anlagen der
Kieler Werf t bei Gründung unseres Unternehmens durch die HDW über¬
nommen wurden, wurde Helmut Hansen mit der Geschäftsführung der Alt¬
gesellschaft betraut, zu deren Vorstandsmitglied er am 1. Oktober 1968 er¬
n a n n t w u r d e .

Helmut Hansen hat sich während seines langjährigen Wirkens große Ver¬
d i e n s t e e r w o r b e n . H a t t e e r d o c h n i c h t n u r e n t s c h e i d e n d e n A n t e i l a m W i e d e r ¬
au fbau des während des Kr ieges fas t vö l l i g ze rs tö r ten K ie le r Werkes ,
sondern darüber h inaus auch an seiner Entwick lung zu e iner modernen
Großschiffswerft. Wegen seiner Erfahrung, seiner Tatkraft und seines aus¬
g e g l i c h e n e n , f r e u n d l i c h e n W e s e n s w a r e r s o w o h l b e i s e i n e n M i t a r b e i t e r n
wie auch in Schiffbau- und Schiffahrtskreisen gleichermaßen geschätzt und
g e a c h t e t .



Spülschlitten mit Spülrohr
zum Verlegen von Rohren und Kabeln für Rudolf Harmstorf
Von der Stahlbauabteilung unseres Kie¬
ler Werkes wurde am 28. August ein für
die Hamburger Firma Rudolf Harmstorf,
Wasserbau GmbH, gebauter Spülschlit¬
ten mit Spülrohr zum Verlegen von Roh¬
ren und Kabe ln an den Auf t raggeber
abgel iefert .

g le ichzei t ig zwei Rohre mi t je 50 cm
Durchmesser zu verlegen. Die Einspül¬
tiefe beträgt maximal 3,50 munter dem
Meeresg rund . Ve r l eg t we rden Kuns t¬
s t o f f r o h r e , d i e d i e e r f o r d e r l i c h e E l a s t i z i ¬

tät besitzen. Die Führung des Spülrohrs
erfolgt hydraulisch.

Der Spülschlitten soll in bis zu 30 mtie¬
fen Gewässern eingesetzt werden. Für
den Transport zum Einsatz in Binnen¬
seen und F luß läu fen kann er zer leg t
w e r d e n .

Zum Verlegen von Rohren und Kabeln
wird der Spülschli t ten von einem Ver¬

sorgungsschiff über den Grund gezogen,
wobei das Versorgungsschiff dem Spül¬
rohr große Druckwassermengen zuführt.
D i e s e s D r u c k w a s s e r t r i t t d u r c h z a h l ¬

reiche an derVorderseite des Spülrohres
angeordnete Düsen aus und lockert den
B o d e n . B e i f e s t e n B o d e n f o r m a t i o n e n

kann dieser Vorgang durch den Einsatz
von im Spülrohr eingebauten Preßluft¬
r ü t t l e r n u n t e r s t ü t z t w e r d e n . I m s e l b e n

A r b e i t s g a n g w i r d d a s e i n z u s p ü l e n d e
R o h r o d e r K a b e l i n d i e s i c h b i l d e n d e

Furche verlegt. Die Kontrolle der Ver¬
legung erfolgt durch Überwachungsanla¬
gen auf dem Versorgungsschiff.

De r Spü lsch l i t t en bes teh t aus e inem
zweiteiligen, auf Walzen laufenden Pon¬
t o n u n d e i n e m u n t e r d e r v o r d e r e n V e r ¬

b indungs t raverse au fgehäng ten Spü l¬
rohr. Der rechteckige Querschni t t des
Spül rohrs er laubt , en tweder e in Rohr
m i t e i n e m D u r c h m e s s e r v o n 6 3 c m o d e r

Auf dem Wege zur europäischen Staatsbürgerschaft
w e i l e r d a s R e n t e n a l t e r e r r e i c h t h a t o d e r

für dauernd arbeitsunfähig geworden ist.
D i e s e s Ve r b l e i b e r e c h t s o l l a u c h f ü r d i e

Familienangehörigen gelten.
S e l b s t v e r s t ä n d l i c h m ü s s e n f ü r d i e G e ¬

währung des Verbleiberechts eine Reihe
von Voraussetzungen erfü l l t sein. Das
Europäische Parlament bi l l igte kürzl ich
in Straßburg einen entsprechenden von
d e r K o m m i s s i o n d e r G e m e i n s c h a f t v o r ¬

gelegten Entwurf.

S e i t O k t o b e r 1 9 6 8 b e s t e h t i n d e r E u r o ¬

päischen Gemeinschaft Freizügigkeit für
Arbei tnehmer. Sei t d iesem Datum ge¬
währen die sechs Mitgliedsländer allen
A r b e i t n e h m e r n u n d d e r e n F a m i l i e n w e c h ¬

selseitig das Aufenthaltsrecht. Alle frü¬
h e r b e s t e h e n d e n R e i s e - u n d A u f e n t h a l t s ¬

besch ränkungen s ind au fgehoben . I n
log ischer For tentwick lung des Aufent¬
ha l ts rechts s ieht der EWG-Ver t rag in
s e i n e m A r t i k e l 4 8 a b e r a u c h d a s R e c h t

für Arbeitnehmer vor, „nach Beendigung
e iner Beschäf t igung im Hohe i tsgeb ie t
eines Mitgliedsstaates zu verbleiben“.

B e i d i e s e m V e r b l e i b e r e c h t k o m m t e s i n

e r s t e r L i n i e d a r a u f a n , d e m A r b e i t n e h ¬

mer, der im Hoheitsgebiet eines ande¬
ren Mitgliedsstaates seinen Wohnsitz er¬
w o r b e n h a t , d a s R e c h t z u s i c h e r n , i n

diesem Hoheitsgebiet zu verbleiben, so¬
ba ld se ine Beschä f t igung dor t ende t ,
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BiieUer üt L e e
absolvierte sechsmal ein Bordpraktikum
a u f S e e n o t - R e t t u n g s k r e u z e r n . A u c h
d u r c h s e i n e n N e b e n b e r u f a l s K o r v e t t e n ¬

kapitän der Reserve beim Such- und
Rettungsdienst des Marinefliegerge¬
s c h w a d e r s 5 i n K i e l - H o l t e n a u i s t e r z u

einem Urteil berechtigt.

In dem Ti te l des Buches l iegt -gewiß
kein Vorwurf, jedoch die Tatsache ver¬
borgen, daß die Gewichte der „Publicity“
rech t ung le ich und ungerecht ver te i l t
s ind. Es ist e in großes Verdienst des
Autors, mit diesem Buch einmal für Aus¬
gleich zu sorgen. Die Materie als solche
sowie die unverfälschte Darstellung ma¬
c h e n d a s B u c h z u e i n e r e b e n s o l e s e n s ¬

werten wie spannenden Darstellung des
-wie der Unter t i te l es nennt —„Aben¬
t e u e r s d e r S e e n o t h i l f e “ .

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

ku rz und bünd ig da rüber i n fo rm ie ren
wollen, was In den verschiedensten Hä¬
fen der Welt auf sie wartet. Ist ein hand¬
liches Taschenbuch mit dem Titel „Land¬
gangsführer in Übersee“. Dieses soeben
v o m Ve r b a n d D e u t s c h e r R e e d e r h e r a u s ¬

gebrachte Buch will versuchen, ein zu¬
verlässiger Ratgeber zu sein, wie man
d i e m e i s t n u r k u r z e z u r Ve r f ü g u n g
s t e h e n d e Z e l t I n d e n H ä f e n s i n n v o l l e r

und erlebnisreicher gestalten kann. Die
Erstauflage mit 10 000 Exemplaren be¬
r i c h t e t ü b e r S e h e n s - u n d W i s s e n s w e r t e s

a u s 2 6 2 ü b e r s e e i s c h e n H ä f e n i n ü b e r

9 0 L ä n d e r n . I n t e r e s s a n t i s t , d a ß d i e v o r ¬

l iegenden In format ionen anhand e ines
vom Verband erarbeiteten Fragebogens,
der an das Auswärtige Amt, Agenturen
u n d d i e S e e m a n n s m i s s i o n e n v e r t e i l t

wurde, von Seeleuten für Seeleute zu¬
sammengeste l l t wurden: d ie Ver fasser

Wer sich für Wirtschaftsgeschichte In¬
teressiert, insbesondere für Zusammen¬
hänge, die unser eigenes Unternehmen
berühren, dem sei ein Buch empfohlen,
das im Rainer Wunderl ich Verlag, Tü¬
bingen, erschienen ist: „Es entsteht ein
Konzern; Paul Reusch und die GHH.“
Mehr als es heute üblich und überhaupt
möglich ist, war die kurz nach Beginn
dieses Jahrhunderts begonnene Zusam¬
menschweißung verschiedener Industrie¬
betriebe zu einem großen, weltbekann¬
t e n K o n z e r n d a s W e r k e i n e s M a n n e s .

E r h i e ß P a u l R e u s c h . We r d i e G e s c h i c h t e

d e s A u f b a u s d e s G H H - K o n z e r n s k e n n e n ,

wer wissen will, wie ein altes und tra¬
d i t i o n s r e i c h e s F a m i l i e n u n t e r n e h m e n d e s

R u h r g e b i e t s g e g e n E n d e d e s e r s t e n
Weltkriegs und In den folgenden Jahren
zu der dezentral isierten, Unternehmun¬
gen im In- und Ausland umfassenden
G r o ß f o r m d e s K o n z e r n s u m g e f o r m t
wurde, der muß sich mit Paul Reusch
befassen, dem Gründer d ieses Unter¬
nehmens, der das v ie lg l iedr ige Ganze
mi t großer Umsicht und Energ ie auf¬
b a u t e u n d l e i t e t e .

Hans Georg Prager, Retter ohne Ruhm.
D a s A b e n t e u e r d e r S e e n o t h i l f e . 2 8 8 S e i ¬
t e n m i t 1 8 F ä r b - u n d S c h w a r z w e i ß f o t o s

a u f 1 6 K u n s t d r u c k t a f e l n . G e b u n d e n

19,80 DM. Bertelsmann Sachbuchverlag,
G ü t e r s l o h .Das betriebliche Vorschlagswe¬

sen is t e ine gewinnbr ingende
S a c h e !
I n v e s t i e r e n a u c h S i e —

*
Das Buch schi ldert , wie Paul Reusch,
der Freund von Robert Bosch, Oswald
Spengler, Oskar von Mil ler und Theo¬
dor Heuss, aus der alten Hanlel’schen
Gutehoffnungshütte einen großen Kon¬
zern aufbaute, ver t ika l gegl ieder t von
Erz und Kohle bis zum Maschinenbau,
U n t e r n e h m e n v o n d e r N o r d s e e b i s z u r
D o n a u u m f a s s e n d .

Auf e ine nunmehr 70 jähr ige Trad i t ion
b l i c k t K ö h l e r s F l o t t e n k a l e n d e r z u r ü c k .

Nicht Immer gleich an inhaltlichem Wert
und Reiz, erinnert man sich doch gern
an e in ige besonders ge lungene Jahr¬
gänge, seien es die frühen aus der Kai¬
serzeit, seien es die um 1930 herum, —
welcher seebegeisterte Junge hätte sie
nicht verschlungen. Wir haben sie ge¬
s a m m e l t w i e B r i e f m a r k e n .

I h r e I d e e n !

s i n d K a p i t ä n H e i n r i c h S c h o p p e r u n d
Funkoffizier Werner Kasputtis.

Das Buch, das bei der seemannsbetreue-
r l s c h e n A r b e i t w e r t v o l l e H i l f e l e i s t e n

wird, wird von den Reedereien an Bord
aller deutschen Schiffe, die im Übersee¬
verkehr eingesetzt sind, gegeben, wobei
jewei ls v ier Seeleute e in Exemplar in
G e b r a u c h h a b e n w e r d e n . D i e r e s t l i c h e n

E x e m p l a r e w e r d e n d e n B i b l i o t h e k e n
der Seemannsmissionen zur Verfügung
gestel l t .

R e u s c h w ä h l t e d i e U n t e r n e h m e n f ü r s e i ¬

nen Konzern nicht zufällig oder willkür¬
lich aus, er nahm nur auf, was sich In
seine Konzeption sinnvoll fügte. Auf der
von ihm geschaffenen Basis überdauerte
d e r K o n z e r n s c h w e r e K r i s e n u n d S t ü r m e .

Heu te i s t e r - ho r i zon ta l geg l i ede r t -
der größte L ieferant von Invest i t ions¬
gütern in der Bundesrepublik Deutsch¬
l a n d .

Nun ist es gewiß nicht leicht, in den um
sov ie l nüch te rne r gewordenen Ze i ten
S c h r i t t z u h a l t e n m i t d e r m o d e r n e n E n t ¬

wicklung und trotzdem ein solches Jahr¬
buch auch lesenswert zu gestalten. Der
vorliegende Band 1971 scheint erstmalig
n a c h d e m K r i e g w i e d e r s o l c h e A n ¬
sprüche zu erfüllen. Die Aufgaben sind
heute andere, der Ver lag umreißt s ie

. . . e i nen vö l l i g neuen F lo t t en¬
kalender, der alle alten Zöpfe abschnitt
u n d a l s h ö c h s t a k t u e l l e s I n f o r m a t i o n s ¬

organ nicht Opas Seefahrt predigt, son¬
dern die heutige Welt der Seeschiffahrt
fachgerecht so aufzeigt, wie sie wirklich
i s t . G e r a d e d a d u r c h g e w i n n t d i e s e s
J a h r b u c h f ü r S c h i f f a h r t , M e e r e u n d
H ä f e n a n R e i z . . . “

Es wäre sehr zu wünschen, daß dieses
m i t s e e m ä n n i s c h e r S a c h l i c h k e i t z u s a m ¬

mengeste l l te Buch, in dem ke in Wor t
z u v i e l s t e h t , w i e v o m V e r b a n d i n A u s ¬

sicht gestellt, für 13,50 DM Im Buchhan¬
d e l e r h ä l t l i c h w ä r e .

Dem Leser bietet sich so ein wichtiges
Kapitel deutscher Wirtschaftsgeschichte.
B e s c h r i e b e n w e r d e n e i n e R e i h e b e d e u ¬

tender Firmen, Unternehmerpersönl ich¬
k e i t e n u n d Te c h n i k e r u n d I m m e r w i e d e r

der erregende Zeithintergrund.

De r Au to r, D r. E r i ch Maschke , wa r b i s zu

se iner Emer i t ie rung Ordent l icher Pro¬
f e s s o r f ü r S o z i a l - u n d W i r t s c h a f t s ¬

geschichte an der Universität Heidelberg.

s o :

*

In Heft 2/70 unserer Werkzeitung be¬
richtete Hans Georg Prager über „Hub¬
s c h r a u b e r, fl i e g e n d e R e t t u n g s b o o t e “ .
W e r m e h r w i s s e n w i l l ü b e r d a s G e b i e t

der Seenotrettung, zu Wasser und aus
der Luft, dem sei Pragers neues Buch
e m p f o h l e n „ R e t t e r o h n e R u h m “ . D a s
B u c h I s t v o n d e r e r s t e n b i s z u r l e t z t e n

Sei te authent isch. Hans Georg Prager

K ö h l e r s F l o t t e n k a l e n d e r 1 9 7 1
b u c h f ü r S c h i f f a h r t u n d H ä f e n

240 Seiten mit rd. 80 Beiträgen, 35 Zeich¬
nungen, Skizzen und Rissen, 60 Fotos,
z. T. farbig. Koehlers Verlagsgesellschaft
m b H . H e r f o r d . D M 7 , 8 0 .

J a h r -

*

Gedacht für die Seeleute, wenn sie in
Übersee an Land schießen, aber nicht
minder geeignet für Leute, die In ihrem
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Werkkundliche
Fahrt im Sommer
1970

A u c h i n d i e s e m J a h r s t a r t e t e w i e d e r e i n
B u s m i t A u s z u b i l d e n d e n a l l e r F a c h r i c h ¬
tungen unseres Kieler Werkes zu einer
w e r k k u n d l i c h e n F a h r t i n s w e s t d e u t s c h e
Industr iegebiet.
In den folgenden Berichten geben der
Maschinenschlosser Wolfgang Heinr ich
u n d d e r F e i n b l e c h n e r E c k h a r d S a a c k
i h r e E i n d r ü c k e w i e d e r .

D i e M a n n e s m a n n r ö h r e n - W e r k e

D e r B e s u c h d e r M a n n e s m a n n r ö h r e n -

Werke war vielen von uns Lehrlingen ein
e indrucksvo l les Er lebn is , das wi r be¬
stimmt in Erinnerung behalten werden.

Nach dem Empfang wurde uns während
eines Vortrages ein Einblick in die Viel¬
seitigkeit der Werke an Hand von Mo¬
del len gegeben. Uns wurden die ver¬
schiedenen Rohrprofile aus Metal l und
aus Kunststoff vorgeführt . So konnten
w i r u n s e i n B i l d ü b e r d i e v i e l e n Ve r w e n ¬

dungsmög l i chke i t en machen , d i e uns
teilweise völlig neu waren.

Anschließend besichtigten wir die läng¬
s t e n H a l l e n d e s W e r k e s , i n d e n e n n a h t ¬

geschweißte über 80 Meter lange Rohre
hergestellt wurden, die dann aber wieder
zersägt wurden, um sie transportieren zu
k ö n n e n . U n s w u r d e n d i e M a s c h i n e n e r ¬

klär t , d ie fl ießbandart ig h intereinander
s t a n d e n . D u r c h d i e s e Ö f e n u n d W a l z e n

liefen die Rohre mit hoher Geschwindig¬
k e i t d u r c h , w o b e i s i e i m m e r w i e d e r v e r ¬

fo rmt wurden . D ie Beschä f t ig ten dor t
hatten nur die Aufgabe, die Maschinen
i n s t a n d z u h a l t e n u n d d a s M a t e r i a l z u

prüfen. Das andere lief fast alles auto¬
m a t i s c h .

Danach besichtigten wir die Hallen, wo
nahtlose Rohre hergestellt wurden. Be¬
sonders beeindruckend waren die gro¬
ß e n E r h i t z e r ö f e n m i t 2 5 M e t e r D u r c h ¬

m e s s e r , i n d e n e n d i e v o r g e f o r m t e n
Blöcke auf Rotglut erhitzt wurden, um
s i e d a n n l e i c h t e r m i t d e n a n d e r e n M a ¬
s c h i n e n f o r m e n z u k ö n n e n . E i n e m ä c h ¬

tige 2000-t-Presse, die mit einem Dorn
e i n L o c h i n d e n v o r g e f o r m t e n B l o c k
trieb, erregte ebenfalls Aufsehen, zumal
die Hydraulik der Maschine in Kiel ange¬
fertigt worden ist. Die größte Maschine
im Werk wuchtete aus einem rotglühen¬
den zwei Meter langen Eisenblock ein
18 Meter langes Rohr. Die Kraf t , d ie
diese Maschine entwickelte, l ieß einige



Lehrer besprechen. Für die kaufmänni¬
s c h e n A u s z u b i l d e n d e n g i b t e s e i n e n
S c h r e i b m a s c h i n e n s a a l u n d e i n L e r n b ü r o

mit eigener Telefonanlage. Zum Gebäu¬
dekomplex gehört auch ein großer Ver¬
sammlungsraum, der Hörsaa lcharakter

von uns zu Zwergen schrumpfen. Wir
besicht ig ten d iese Maschinen noch in
k l e i n e r e m F o r m a t . D i e s e M a s c h i n e n ¬

straßen setzten nur zur Reparatur aus,
sonst nie. Alle Posten waren ständig be¬
setzt, denn die Schichten gehen rund um
d i e U h r.

uns die vorbildlich geführten und ausge¬
rüsteten Lehrwerkstät ten, und zwar in
O b e r h a u s e n u n d O s n a b r ü c k . I c h m ö c h t e

k u r z s c h i l d e r n , w a s w i r i n O b e r h a u s e n
s a h e n .

Ein Berufsausbi ldungszentrum, aufge¬
b a u t n a c h d e n m o d e r n s t e n E r k e n n t n i s ¬

s e n a u f d e m G e b i e t d e r L e h r - u n d L e r n ¬
m e t h o d e n . D i e t h e o r e t i s c h e u n d d i e

praktische Ausbildung der Auszubilden¬
den e r f o l gen pa ra l l e l . Werks ta t t und
Schulungsräume befinden sich in einem
Gebäude. Für jeden Auszubildenden Ist
es Pflicht, zweimal In der Woche in einem
Tr a i n i n g s r a u m u n t e r A u f s i c h t e i n e s
Sportlehrers am Betriebssport teilzuneh¬
men. Der theoretische Unterricht erfolgt
in Klassenräumen, in denen einmal der
Unterricht durch den Lehrer, ein ander¬
mal mit Fernsehgeräten und Gegen¬
sprechanlagen erfolgen kann. Ein Lehrer
kann also zwei Klassen gleichzeitig un¬
terrichten. Der gesamte Unterricht kann
nach Erstellung der Programme voll pro¬
grammiert durchgeführt werden. Ferner
g ib t es in d iesem Zent rum e in Lern¬
s t u d i o . J e d e r A u s z u b i l d e n d e h a t d o r t e i n

Tonbandgerät, durch das ihm allein ein
Programm vermittelt wird. Sollte er eine
Frage haben, so kann er sie, unabhängig
von seinen Klassenkameraden, mit dem

h a t .

Zum Abschluß dieses Rundganges wur¬
den uns nach den anstrengenden, aber
interessanten Besichtigungen ein zünfti¬
ger Schlag Linsensuppe mit Wurst und
e i n k ü h l e s B i e r s e r v i e r t .

D i e s e A u s b i l d u n g s s t ä t t e w ü r d e n a c h
heutigen Berechnungen etwa sechs bis
a c h t M i l l i o n e n D M k o s t e n . M a n s o l l t e

sich fragen, ob es nicht möglich wäre,
auch in Schleswig-Holstein so ein Aus¬
b i l d u n g s z e n t r u m z u e r r i c h t e n . D e n n ,
w e n n u n s e r e W i r t s c h a f t w e i t e r h i n n a c h

der konventionel len Methode ausbi ldet,
w i r d d i e Bu n d e s re p u b l i k i n ze h n b i s
zwanz ig Jahren e in En tw ick lungs land
sein. Ich bin mir darüber Im klaren, daß
e i n B e t r i e b a l l e i n s o e t w a s n i c h t v e r w i r k ¬

l ichen kann. Aber es gibt ja noch die
I n d u s t r i e - u n d H a n d e l s k a m m e r n , d i e s o
e i n Z e n t r u m e r r i c h t e n k ö n n t e n .

Im großen und ganzen lohnt es sich, an
d e r S t u d i e n r e i s e t e i l z u n e h m e n . F r e i z e i t

und Besichtigung waren harmonisch mit¬
einander verbunden. Am Samstag, dem
2 3 . M a l w a r e n w i r n a c h e i n e r s c h ö n e n

Fahrt durch das Berglsche Land gegen
15 Uhr wieder in K ie l .

E c k h a r d S a a c k

Das Berufsausbildungszentrum in
O b e r h a u s e n

Die d ies jähr ige beru fskund l i che Fahr t
der Lehrlinge der HDW, Werk Kiel, führte
in das größte deutsche Industriegebiet,
den „Koh len -Po t t “ . Bes i ch t i g t wu rden
die Kabelmetall-Werke in Osnabrück, die
H ü t t e n w e r k e O b e r h a u s e n , d i e E S I -
S c h w e l ß e l e k t r o d e n f a b r i k I n N e u ß u n d d i e

M a n n e s m a n n r ö h r e n - W e r k e i n D ü s s e l ¬
d o r f .

W a s u n s b e s o n d e r s i n d e n e i n z e l n e n

B e t r i e b e n a u f fi e l , w a r d i e m o n o t o n e
T ä t i g k e i t d e r A r b e i t e r. I n d e m e i n e n
W e r k e t w a s m e h r, i n d e m a n d e r e n e t w a s

weniger. In zwei Betrieben zeigte man Wolfgang Heinrich

HDW-Lehrlinge besuchen Hamburger Rathaus und Börse
Unter der Überschrift, die der Hamburger Maschinenschlosser Hans-Joachim Pahl
seinem Bericht gab, berichten im folgenden drei unserer jungen Mitarbeiter über
ihre Eindrücke bei Besuchen der Hamburger Bürgerschaft und der Hamburger Börse.
Während die erste der drei Gruppen von Auszubildenden, die im Herbst ihre Aus¬
bildung beenden und Börse und Bürgerschaft besuchten, Gelegenheit hatte, die Regie¬
rungserklärung des Ersten Bürgermeisters der Hansestadt Hamburg Prof. Dr. Weich¬
mann zu hören, erlebte die zweite Gruppe die erste Debatte über die Regierungs¬
erk lärung.
Um Überschneidungen zu vermeiden, wurden die Beiträge entsprechend gekürzt.

uns ins Hamburger Rathaus zu führen.
Ich bin davon überzeugt, daß viele der
Lehrl inge, wenn sie nicht vom Betr ieb
aus diesen Besuch gemacht hätten, nicht
aus freien Stücken Ins Rathaus gehen
würden. Ich glaube, etwas haben wir be¬
stimmt dazugelernt.

Holger Dübel, Möbeltischler
Am Mittwoch, dem 27. Mai 1970 erhiel¬
ten einige der Lehrlinge, die zum Herbst
auslernen, die Möglichkeit, vom Betrieb
aus ins Hamburger Rathaus zu gehen.

Vo r B e g i n n d e r B ü r g e r s c h a f t s s i t z u n g
s a m m e l t e n w i r u n s i n e i n e m d e r v i e l e n

Räume. Dort empfing uns ein wissen¬
schaftlicher Assistent (er selbst betitelte
sich so), der uns In die Arbeit und Funk¬
tion der Bürgerschaft einführte. Wir be¬
kamen die Möglichkeit, Fragen zu stel¬
l e n . W a s w i r d u r c h d i e s e n H e r r n e r f u h ¬

ren, war bestimmt für viele neu; oder es
wurde wieder aufgefr ischt. Gemeinsam
sahen wir uns die Tagesordnung an. Als
ers tes s tand d ie Reg ie rungserk lä rung
au f dem P rog ramm. Es f o l g ten noch
v ie le andere Punkte , d ie der S i tzung
eine Länge bis in die frühen Morgen¬
stunden geben sollten.

Gerade in eine Unterhaltung hinein läu¬

tete es. Dies war der erste Aufruf, sich
im Sitzungssaal einzufinden. Wir been¬
deten das in teressante Gespräch und
machten uns auf den Weg zum Zuhörer¬
r a u m .

Wir trafen etwas zu spät ein, denn Bür¬
germeister Prof . Dr. Weichmann hat te
schon mit seiner Regierungserklärung
begonnen. Vom Zuschauerraum aus ge¬
sehen, saßen d ie Reg ie rungspar te ien
(SPD/FDP) rechts und und die Opposi¬
tion (CDU) links.

Mit der Zelt merkt man aber, daß die
L u f t s c h l e c h t e r w i r d . I m Z u s c h a u e r r a u m

geht es ein und aus. Das ist selbstver¬
ständlich. Ich traue keinem zu, von die¬
sen Bänken aus die ganze Sitzung zu
ver fo lgen. Nach der Regierungserk lä¬
rung verl ieß ich den Zuhörerraum, um
n a c h H a u s e z u f a h r e n .

Es war eine gute Idee des Betr iebes,

*

Am 10. Juni besuchten HDW-Lehrlinge
des le tz ten Lehr jahres d ie Hamburger
B ö r s e u n d d a s R a t h a u s . Z u e r s t b e s u c h ¬

ten wir die im selben Gebäudekomplex
gelegene Börse.

E i n e j u n g e D a m e w e i h t e u n s i n d i e
„Gehe imn isse“ des Börsengeschehens
ein. Dies war unbedingt notwendig, denn
a l s L a i e w i r d m a n s c h w e r l i c h d a s h e k ¬
t i s c h e L e b e n i n d e r B ö r s e v e r s t e h e n

können. Kurz zusammengefaßt Is t d ie
Börse der Handelsplatz von Wertpapie¬
r e n . D i e K u r s m a k l e r s t e l l e n h i e r d e n

amtlichen Börsenkurs fest, der sich nach
Angebot (Br ie f ) und Nachfrage (Geld)
r ich te t . Nach der E in führung konnten
w i r e i n e n B l i c k v o n d e r T r i b ü n e a u f d a s

Börsengeschehen wer fen. Ich g laube.
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w i r a l l e w a r e n v o m l a u t e n T r e i b e n d e r

B ö r s i a n e r b e e i n d r u c k t . W i r s a h e n i n

einen großen Raum, an dessen Längs¬
seiten je sechs „Rednerpulte“ standen.
Die waren mit je zwei Kursmaklern be¬
s e t z t , E s g i n g d a z u w i e a u f e i n e m
„ W o c h e n m a r k t “ . D i e K u r s m a k l e r r i e f e n
l a u t , s c h n e l l u n d f a s t u n v e r s t ä n d l i c h d i e
n e u e s t e n B ö r s e n k u r s e a u s . D i e B ö r s e n ¬

mak le r s tanden um d ie Pu l te he rum,
notierten, liefen zum Kursmakler, schlos¬
s e n G e s c h ä f t e a b o d e r r a n n t e n z u d e n
T e l e f o n e n . W i r h i e l t e n u n s e t w a e i n e

h a l b e S t u n d e a u f d e r T r i b ü n e a u f . A n ¬
s c h l i e ß e n d s a h e n w i r i n d e r B ö r s e n o c h

einen Film über ihre Aufgaben und ihre
Bedeutung.

auf Börsenbesuch gestellt werden. Unter
B ö r s e n b e s u c h e r n v e r s t e h t m a n d i e a m t ¬

l i c h e n K u r s m a k i e r , f r e i e M a k l e r , s e l b ¬

s t ä n d i g e B a n k i e r s u n d H ä n d l e r u n d
B a n k a n g e s t e l l t e a l s B ö r s e n v e r t r e t e r.
Alle, die z. B. Wertpapiere kaufen oder
v e r k a u f e n w o l l e n u n d n i c h t a n d e r B ö r s e

a ls Börsenbesucher zuge lassen s ind ,
m ü s s e n s i c h a n i h r e B a n k w e n d e n u n d

diese beauftragen.

m a n n s . D i e C D U f ü h l t e s i c h v e r a n l a ß t ,

d i e me ines E rach tens a r rogan te und
s e l b s t h e r r l i c h e

scharf anzugreifen und zu brandmarken.
H i e r h i e l t J ü r g e n E c h t e r n a c h , l i n k e r
Flügelmann der CDU, seine große Rede:
schar f ank lagend , aber n iema ls aus¬
f a l l e n d .

Regierungserk lärung

Für m ich wa r d iese Deba t te seh r i n te res¬

s a n t .

Nach der Börsenbesichtigung hatten wir
uns ein „kleines kühles Blondes“ ver¬
dient, zumal uns an diesem warmen Tag
die Bürgerschaftssitzung bevorstand.

N a c h e i n e r S t u n d e e t w a v e r l i e ß e n w i r

die Bürgerschaft. Ich bin der Meinung,
daß diese Form der Lehrlingsausbildung
öfter genutzt werden sollte.

Die Bevölkerung wählt al le v ier Jahre
die Bürgerschaft . Sie besteht aus ca.
120 Abgeordneten, die dann die Sena¬
t o r e n w ä h l e n . D i e s e w i e d e r u m b i l d e n

den Senat , a lso d ie Landesregierung.
D e r S e n a t w ä h l t a u s s e i n e r M i t t e d e n

Präsidenten (Erster Bürgermeister).

H a n s - J o a c h i m P o h l ,
M a s c h i n e n s c h l o s s e r

Vor dem Besuch der Bürgerschaft fand
i m R a t h a u s e i n e D i s k u s s i o n m i t e i n e m

M i t g l i e d e i n e s d e r v i e l e n F a c h a u s ¬
schüsse statt. Gefragt wurde u. a.: was
d i e R a t s h e r r e n v e r d i e n e n ; w i e o f t S i t z u n ¬

gen s ta t tfinden; wie lange s ie durch¬
schnittlich dauern; was man zu tun ge¬
denkt, um dem Bildungsnotstand abzu¬
h e l f e n u s w.

*

A n h a n d e i n e s M o d e l l s u n d e i n e s F i l m s

wurde uns die Aufgabe und Bedeutung
d e r B ö r s e e r k l ä r t .

B e i d i e s e r B ü r g e r s c h a f t s s i t z u n g a m
10. Juni —die Sitzungen finden alle vier¬
zehn Tage s ta t t —gab d ie Opposi t ion
ih re Meinungsäußerungen zur Reg ie¬
rungserklärung des Ersten Bürgermei¬
sters Prof. Dr. Weichmann ab. Es gab
stellenweise heftige Debatten und Miß¬
fallenskundgebungen seitens der Regie¬
rungsparteien.

D i e B ö r s e i s t e i n M a r k t f ü r W a r e n d e s
i n t e r n a t i o n a l e n G r o ß h a n d e l s u n d f ü r

Wertpapiere. Die Güter brauchen nicht
i n das Bö rsengebäude m i tge füh r t zu
werden, sondern sie werden bei Ange¬
bot und Nachfrage nur nach Gattungen
bezeichnet und gehandeit. Um Geschäfte
in der Börse zu tilgen, muß ein Antrag

Nach der Diskussion gingen wir fast bis
i n d e n l e t z t e n S t o c k d e s R a t h a u s e s , u m

von oben d ie Bürgerschaf tss i tzung zu
verfolgen.

Die Debat te in der Bürgerschaf t g ing
um die Regierungserklärung Prof. Weich-

P e t e r B a r t o l i t i u s ,
M a s c h i n e n s c h l o s s e r
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l

A l te

Schiffe

erzählen

Es war nicht immer heli um mich, bewahre, zumai ich nicht
den Ehrgeiz aufbrachte, etwa an Rekordreisen zwischen
Bishop Rock und Ambrose teiizunehmen um danach in
i rgende inem Sch i f f ah r t s j ou rna i ge lob t und ges t r i ege i t zu
werden, ich i ieß es immer sutche angehen und sagte mir,
wer langsam fährt, kommt auch zum Ziel. Mit meinen neun
M e i i e n w a r s o w i e s o n i c h t v i e i S t a a t z u m a c h e n . A u c h w e n n
d i e S t o k e r e i n e n Te u f e i s t a n z v o r d e n F e u e r n a u f f ü h r t e n , d i e

zehnte wurde nie erreicht. Die aus aiien Hautschattierungen
bestehende Crew, d ie meine Pianken drückte, dachte ge¬
nauso. Lieber ein paar Tage iänger in den Speiunken von
Newcast ie (Austra i ien) , dem einstmals bedeutendsten Se¬
ge lsch i f f sha fen der Wel t , von R io , F r isco oder Hamburg .
„Go iden k i ing t und spr ing t d ie Heuer “ sang man damais
noch übera l i , wo s ich das Seemannsvo ik e in Ste i id iche in
gab. Der Song: „Und wenn das Geid versoffen ist, dann fah¬
r e n w i r z u r S e e “ t r i f f t n u r v o n F a i l z u F a i i d e n K e r n . W e i ¬

cher Sch i f f s führer fähr t schon gern mi t e iner beso f fenen
Crew? Wurde notgedrungen ein angetrunkener Beachcomber
an Bord genommen, so nahm ihn Bumbas, der Smart ing,
e r s t e i n m a i u n t e r s e i n e F i t t i c h e . D a ß d i e s e m a n c h m a i

brachiaien Charakter trugen, ergab sich aus dem Sinn der
Sache. Crewwork ist Teamwork, Aufiehnen dagegen ist ver-
gebiiche Mühl Zumal die Profosse des Decksgewaitigen auch
noch i h ren S t reme i dazu s ingen konn ten . Unse r „A l t e r “ ,
mein Dompteur, dem auch ich gezwungen war unbedingt zu
gehorchen und meinen Bug überali dahin zu richten, wohin
es dem „Master next God“ gefiei, war zwar kein Guttempier,
s e i n e D e v i s e l a u t e t e o f t : „ B e s a n s c h o t a n ! “ a b e r a l l e s z u r

rech ten Ze i t . Und e r i s t gu t m i t d ieser Dev ise über d ie
Meere gefahren, kaum einen Fali von Subordination gibt es zu
b e r i c h t e n .

Ich kenne die Häfen der Erde genau
und jedes der Sieben Meere.
Der Ozean, glaubt mir, ist überall blau
ich schwör' es, bei meiner Ehre.
Der Meermaid kitzelte ich den Bauch,
ich hab' manchen Walfisch gesehen,
und meine Maschine, die spuckte viel Rauch,
doch blieb sie kein einzigmal stehen.
Ich hatte Piraten und Sklaven an Bord,
Käp’ten Kidd schritt über mein Deck;
ich schleppte die teuerste Ladung fort
und ofl auch den größten Dreck .. .
Doch los die Leinen zur letzten Fahrt!

Lebt wohl ihr Häfen der Erde.
Flaggt über die Foppen nach Seemannsart
bevor ich verschrottet werde

Nicht mehr wettbewerbsfähig liege ich hier an meinen Fest¬
machern, die im Laufe der Zeit ebenso vergammelt sind wie
ich. Auf ihrer gesamten Länge sind sie besät mit Fieisch-
haken; keine ungeschützte Hand wagt sie anzufassen. Ein¬
zig den nach außen gewöibten Rattenbiechen widmet man
von Zeit zu Zeit einige Aufmerksamkeit.
Meine Nachbarschaft ist nicht gerade standesgemäß, abge¬
sehen von einem Leidensgenossen, der die Hoffnung nicht
aufgegeben hat, daß wenigstens sein immer noch attraktiver
Rumpf auf dem Schi ffsmarkt zu Buche schiägt . Ais dr i t ter
im Bunde eine uraite Bark, die hier mit ihren gut 100 Le¬
bens jahren a ls Werks ta t thu lk d ien t . Ansons ten n ich ts a ls
Ab fa l l s chu ten und sons t i ges Ge l i ch te r m i t f r agwü rd igem
Stammbaum. Tag um Tag erzählen wir drei uns aus al ten
Ze i ten, genau wie d ie mensch l ichen A l ten es tun . Immer
neue Erinnerungen werden in den Vordergrund gezerrt, wo¬
bei uns die Bark als ehemaliger Rekordsegler weit über ist.
Gewiß, oft scheint sie es mit der Wahrheit nicht so genau
zu nehmen, und wären meine Spanten elastisch, würden sie
ihren Gefühlen keinen Zwang aufer legen und s ich biegen.
A b e r w a s s o l l ’ s ; h i e r i n d e r v e r d a m m t e n E i n s a m k e i t d e s

Schiffsfr iedhofes wird jede Story dankbar aufgegri ffen, zu¬
m a l w i r d i e s e m M e t h u s a l e m , m i t u n s e r e n 5 0 b i s 6 0 J a h r e n
D i e n s t a u f d e m M e e r n i c h t s ä h n l i c h e s z u b i e t e n h a b e n . A b e r
n u n w i l l i c h m i c h e r s t m a l v o r s t e l l e n . M e i n N a m e l a u t e t

Lloyds Register: „Andromeda“ ex „Clide“.
I c h e r b l i c k t e 1 9 2 2 a n d e r Ty n e d a s L i c h t d e r S e e u n d l e r n t e
später, in langen Dienstjahren, auch das der Welt kennen.

Unser Liegeplatz? Er kann sich überal l in der Welt befin¬
d e n , w o S c h i f f e a u f i h r e n A b w r a c k h e n k e r w a r t e n . D a s M i l i e u

ist überall das gleiche, ein nach brackigem Wasser duftender
Hafenwinkel, gelb bis schmutziggrau, auf ihm und zwischen
uns das Treibgut der nahen Hafenstadt. Über uns das ewige
G e s c h r e i d e r M ö w e n . S i e s i n d e s a u c h , d i e u n s e r e r D e r m a

das tausendfach gesprenkelte Gepräge geben, dem niemand
mehr mit Pütz und Deckwasch-Schlauch zu Leibe zu gehen für
nötig hält. Gewiß, auch in meinen Blüfejahren wurde damit
nicht allzu verschwenderisch umgegangen. Frischwasser war
knapp und grüne Seife kostete Geld, wie so vieles andere
auch. Sparen, sparen hieß es. Die Vergleichskurve den an¬
deren Schiffen gegenüber durfte sich auf der Reederei nicht
in roten Zahlen verlieren. Das nannte man „Hanseatengeist“.
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(Bitte nicht mit Himbeergeist oder ähnlichem zu verwech¬
seln!). Der Brücke, des Salons (auf der „Andromeda'
eine bessere Focksei) und der Maschine, die ja mein Herz
war, wurde etwas großzügiger gedacht. Das alles mußte ja
repräsentieren, wenn Mister Bloomfortz, der Makler in Dur¬
ban , an Bord kam oder Mas te r K rehu la la , de r schwarze
Pilot, uns vor Dakar seine Dienste anbot. Hinterher gab’s
dann Im „Saloon“ einen aus der Repräsidenzbuddel hinter
die ausgedörrte afrikanische Binde. Wenn auch midships
keinem übertriebenen Reinlichkeitskult gehuldigt wurde, -
das konnte ja vorne unter der Back, an den Gemächern des
noch hinter Lat tenverschlägen sein Leben fr is tenden See¬
volks wieder reingehol t werden. Der große Seewasserteich
um uns stand denen vorne ja in unendlichem Maße zur Ver¬
fügung. Dann und wann einen Kutten leckerstrich Süßwasser
darüber und die Käfige standen wieder im Hochglanz.
A b e r n u n s o l l e r s t e i n m a l u n s e r e B a r k z u W o r t k o m m e n . D i e

wird schon ganz quickelich in Ihren Leinen. Doch bloß nicht
a l l es fü r ba re Münze nehmen , was s ie e inem un te r den
Troyer zu jubeln versucht, vor allem, wenn sie auf ihre Vor¬
fahren zu sprechen kommt! Und dami t w i rd s ie bes t immt
anfangen, denn sie selbst ist ja man auch erst gute hundert
Jahre alt.

fiott, wie icf) fic ̂ iev genieße, xvat fauin einem 0d^iff reegönnt.
3Da0 wäre meine ö5cfcf)id^te unb nun möct^te „ltnbromeba"
weiter erjä^Ien. —

n u r

*

Nun, ich trat gewissermaßen In die Fußstapfen der Bark
„Marybo“, was sie bisher unter Windeskraft transportierte,
bewältigte ich fortan mit meiner dreifachen Expansion, die
mich kraft Ihrer zwei Feuer und den ausgemergelten Heizern
d a v o r d u r c h d i e M e e r e s c h a u k e l t e . D i e s e l b e n H ä f e n w u r d e n

angelaufen, dieselbe Ladung ex- und importiert, fast zehn
Jahre lang, dann begann meine Maschine asthmat isch zu
werden und ich bekam ein Bont je als Zubringerschi ff zwi¬
schen einem stickig heißen Küstenort und einer Station Im
Innern des Landes. Die Besatzung wurde gewechsel t w ie
durchgeschwitzte Hemden, dem Sumpffieber und den Mos¬
k i tos war n iemand auf d ie Dauer gewachsen, da nütz ten
auch die schönsten, zusätzl ichen Dol larchens nichts. Dann
k a m a b e r n o c h e i n m a l e i n e S t e r n s t u n d e f ü r m i c h . M i t A u s ¬

bruch des zwei ten großen Kr ieges g ing es wieder h inaus
auf die See. Auf Staatskosten gut erholt fühlte Ich mich wie
neugeboren und wurde fünf Jahre lang den Anforderungen
gerecht, die mir gestellt wurden: Truppentransporte, Convoi,
Lazaret tschi f f , heute d iese Flagge, morgen jene an Stock
oder Gaffel, was tat’s, Parole war: möglichst überleben! Oft
kam ich gerade noch mi t e inem b lauen Auge davon und
schlug mich seitwärts in die See. Das Hasenpanier ergreifen
war für mich immer noch das Beste, zumal ich, wenn ich
nicht gerade Truppen an Bord hatte, vollkommen wehr- und
waffenlos war. Als der große Orlog dann zu Ende war, ge¬
hörte ich wieder zu einem begehrten Artikel an der Schiff¬
f a h r t s b ö r s e a b e r l e i d e r n u r n o c h i m „ G ü t e r n a h v e r k e h r “ ,
für die große Fahrt reichte die Puste nicht mehr. Ja, das
war mein Leben und morgen viel leicht schon fr ißt sich der
Schneidbrenner in meine Flanken. Doch jetzt soll die „Jüt¬
land“, ein im Jahre 1891 von Stapel gelaufener Viehtrans¬
porter unsere Unterhaltung beschließen.

*

Was man ^icr von mit nod^ fic^t iß nur ein 0cf)citten von
bein, was id) einmal wati eine )86r auf einer kleinen, foliben
Werft in ^oßon gebaute SarH» UTein Vlamt „XXlatyW, ben
einß 3ug unb t^eef gierte, iß in5iuifcf)en t>erblicf)en unb un^
leferlic^ geworben; er iß an fic^ aud) bebeutungslos, ba er in
deinem 0c^ifferegißer me^r gefül?rt wirb* iSine 15att, ans
freute noc^ einwanbfreiem bie mit eifernen 0ailore fo
manches Weijenrennen in Jleforbjeit fu^r. tTic^ts war mei^
nein £aberaum l^eilig, ob es fic^ um bie feinßen Onu unb
portgüter ^anbelte, um Weiten unb Ko^Ie von ^ußralien,
0alpeter unb (Buano rounb Kap t^^ootn^ Petroleum in Raffern
von ben t>erfc^iebenßen (blfelbern an il>re Dntereffenten —ein
ßänbiger Kounbop querbeet burcf) bie enblofen Weiten bes
PajifiB unb %tlantVt, bis ins ao. 3a^r^unbert hinein unb alles
unter 0egel unb Winb unb bem 0ong klangvoller 0^anties*
(Bints ICages war bann alles vorbei, wir waren nid)t me^r
wettbewerbsfäl)ig, bie (Generation berer, bie je^t im begriff
finb il>r J^afein ju beenben, ^atte uns überholt. !Der £ang»»
lebenbigkeit von 0d)iffen war ein (Bnbt gefeilt worben unb ba^
mit auc^ bem legenbären tCraum vom Kbenteuer unb ^ernwe^,
ber bem 0eemannsberuf an^ing* 2)ie voranl>aßenbe Seit ^at
bie 0d^iffe kurzlebig gemacht. Km 23eifpiel meiner X^ad)^
batn l)itt iß bas ju erfe^en, kaum 90 3a^re alt unb fd)on altes
ikifen* D^re XTad^folger bringen es in ber Kegel nod^ auf
K—20 3al>re, bann fegnet and) fie bas Seitliche, ber 0c^neib^
brenner. Kber bas iß nun ber Äauf ber Welt —SIC TRAN¬
SIT GLORIA MUNDI —bis aller Kul>m erlifd)t* Dd) er.
innere mic^ nod) ber Ueberlieferungen meiner X>orfaf>rett.
Wä^renb bie älteren von if)ntn nod) im 23anne bes fliegen,
ben ̂ ollänbers, bes Klabautermannes unb bes Käp’ten Kibb
ßanben, fic^ mit Piraten unb ^libußiern l^erumfd^lugen, l)ul.
bigten bie jüngeren bereits bem ^anbel mit fd)warmem iklfen.
bein, Petroleum unb bem 0atan Klkol^ol* 2Den oft garten
Sügellofigkeiten ber ^efal^ungen würben härtere tRaßna^.
men entgegengefeijt. 5)ie neunfd^wä'njige Ka^e jaulte nod^ jur
fanfteren tCortur, fie trat bann unb wann auc^ noc^ auf mei.
nein 2)eck in ICätigkeit. 2Das Kiell>olen kenne id) nur aus ben
tkr3ä^lungen meiner X>orfa^ren. X^nn, biefe Seiten finb längß
ba^in, gleid) ben vielen 0egelfd)iffen aus t^olj, von benen
weitaus ber größte ̂ eil an irgenb einer unwirtlichen Küße 3er.
fd)ellte ober in einem 0turm mit HTann unb XUans verloren
ging. 5Das waren bie bamaligen 0chiffsfriebhöfe, bie überall
in ber Weite bes großen Waffers verßreut liegen, ikine Pen.

*

Ich komme mir euch weitgereisten Abenteurern gegenüber
klein und häßl ich vor. Mein Akt ionsradius war Zei t meines

Lebens eng begrenzt, die Anliegerstaaten round the Nord-
und Ostsee mit Ochsen, Schweinen, mitunter Pferden zu be¬
liefern war meine Aufgabe; gewissermaßen ein Viehomni¬
bus, der genau seinen Fahrplan innehielt, wenn die Wetter¬
lage mir eben dieses Viehs wegen nicht einen Strich durch
die Rechnung machte, denn Schlechtwetter konnten die Vier¬
beiner genausowenig ab wie mancher Zweibeiner. Auf und
unter Deck gewann man den Eindruck, sich auf einem größe¬
ren Gutshof zu befinden, die Umgangssprache ähnelte in
keiner Weise dem Seemannsjargon und wurde auch nicht
durch lockende Shanties gewürzt, diese „Passagiere“ waren
nur das Gröhlen eines „Schlachtermax“ gewohnt, wenn sie
etwa in Lübeck ihren letzten Weg über die Rampe zum
Sdiafot t t rot teten. Einmal hat te ich aber auch Ochsen auf

der Brücke, sie schunkelten mich bei klarer Nacht auf eine
seickte Sandbank im Belt, von der mich zwei Bullen —
sprich Scklepper, wieder runterochsen mußten. Auch ich
habe mich gut durch zwei Weltkriege gemogelt, wobei ich
das große Glück hatte, in beiden „UK“ zu sein und lebe
immerhin noch in der Hoffnung, daß aus meinem gepflegten
Korpus noch einmal ein Kümo entsteht, auf dem, wenn es
in naher oder ferner Zukunft irgendwo vor Anker liegt,
der im Stimmbruch befindliche Moses aussingt: „Auf der
Back ist alles wohl, Lampen brennen^'. R. Jakobeit
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Witwe Dora Albershardt, sowie Sohn Addi, jetziger Speelboos
und Leiter des Festes der Nationen, haben das Vermächtnis
des Verstorbenen fortzusetzen versucht. Sie kamen zu der
Erkenntnis, daß Vater Aibershardt unersetzlich sei.

Den geglückten Ablauf des 10 Tage dauernden Festes ver¬
dankt Addi Albershardt seinen wenigen Getreuen, die, so wie
er, nebenberuflich und ehrenamtlich im Einsatz waren.

M i t v e r a n s t a l t e r w a r a u ß e r d e m d a s D e u t s c h e R o t e K r e u z i n

Finkenwerder, dem der Reinerlös aus diesem Fest zugedacht
war. Fast al le Widerstände, sogar die Gefahr einer totalen
Absage des Festes, brandeten in höchster Not an der löb¬
lichen Flilfsbereitschaft des Technischen Hilfswerkes Harburg
m i t s e i n e n r u n d 2 0 H e l f e r n .

Schon im Herbst vergangenen Jahres wurde mit A. Albers¬
hardt sen. die Mitwirkung unserer WERFTKOMÖDIANTEN
besprochen. Speelboos Werner Dittes hatte konkrete Ideen,
a ls Wanderbühnen-Di rek tor in den Umzügen wi rksam und
malerisch seine Komödiantentruppe ins rechte Licht zu set¬
zen. Mit Applaus wurden die 21 Akteure in ihren Theater-I kostümen von der Bevölkerung begrüßt. Der selbstgebaute
„ T E S P I S K A R R E N veranschau l i ch te d ie Gründer jah re de r

Unsere Werftkomödianten machten
mit beim Jest der Nationen 1970

Neubertschen Theaterepoche, die im Februar 1732 in Ham¬
burg erstmalig in der Fuhlentwiete auftrat.

Die Theaterspie lgruppe der HDW hat te darauf fo lgend mi t
ihren Hittfelder Speeldeel-Freunden erstmalig ein überfül l tes
H a u s i m T h e a t e r s a a l d e r N o r d e r s c h u l e .

Möge den Komödianten mit ihrem unverwüst l ichen Ideal is¬
m u s f e r n e r h i n i m m e r e i n a u s v e r k a u f t e s H a u s b e s c h i e d e n

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

guten Akustik erfreut sich in steigendem Maße großer Be¬
l i e b t h e i t . D i e W e r f t k o m ö d i a n t e n s t e h e n b e i m E r s c h e i n e n d i e ¬

s e s B l a t t e s s c h o n w i e d e r i n d e n P r o b e n f ü r d a s W e i h n a c h t s ¬

märchen „Goldmarie und Pechmarie“ für die Kinderaufführun¬
gen, welche am 5. und 6. sowie am 12. und 13. Dezember in
der Norderschule zur Aufführung kommen.

Zu einem Treffpunkt farbenprächtiger Trachten- und Folklore¬
gruppen aus dem In- und Auslande wurde auch in diesem
Jahr, wie 1966, das „Fest der Nat ionen“ in F inkenwerder.
Mitten in den Vorbereitungen verstarb unerwartet der Grün¬
der dieser Idee, Adolf Albershardt sen., Heimatforscher und
Speelboos der von Gorch Fock gegründeten „Finkwarder
Speeldeel e. V.“
A d o l f A l b e r s h a r d t w u r d e f ü r s e i n e A r b e i t i m D i e n s t e d e r V ö l ¬

kerverständigung in den 50er Jahren mit dem Bundesver¬
dienstkreuz ausgezeichnet.

Treffen von Bayern und Preußen
spielte auch hier der Leiter der Grup¬
pe die Hauptrolle selbst.

B e i d e n H i t t f e l d e r n b e s t a c h O t t o
Drewes, und bei den Werftkomödian¬
ten überzeugte Werner Dittes. Die Lai¬
enspieler aus Finkenwerder gestalte¬
t e n d i e s e n A b e n d i m R a h m e n d e s „ F e ¬
s tes de r Na t i onen ” m i t g roßem Ge¬
schick. Er klang mit einem gesell igen
B e i s a m m e n s e i n a n s c h l i e ß e n d a u s .

audi die Mädchen so urwüchsig schrei¬
en müssen I “E c h t e „ K o m ö d i e n s t a d l -

A t m o s p h ä r e
i n F i n k e n w e r d e r

Schon in der Pause nahm die Ver¬
brüderung ihren Anfang. Addi Albers¬
hardt war es gelungen, echte „Komö¬
diens tad l -A tmosphäre" in F inkenwer¬
d e r z u s c h a f f e n . D e r M u s i k v e r e i n d e s

N u r 5 0 0 H a m b u r g e r d ü r f e n s i c h O r t e s u n t e r s t ü t z t e m i t z ü n f t i g e r B l a s ¬
g lück l i ch schätzen, d ie t ie fe re Bedeu- mus ik d ieses Vorhaben. Den Boden
t u n g d e s A u s d r u c k s „ P l a t t d e u t s c h e r f ü r d i e a u f g e l o c k e r t e A t m o s p h ä r e
K o m ö d i e n s t a d l " v e r d e u t l i c h t b e k o m - s c h u f e n d i e e r s t e n A k t e u r e d e s
men zu haben. Wei tere Interessenten Abends, d ie „Hi t t fe lder Speeldeel" mi t
mußten aus P la tzmange l au f d iese e inem n iederdeu tschen S tück .
Wissensbere icherung verz ich ten. Der
dritte Tag der Veranstaltung „Fest der
N a t i o n e n “ b e w i e s , d a ß d i e s e , z u n ä c h s t
unsinnig erscheinende Bezeichnung ih¬
re Berechtigung hat.

D e r g e s t r i g e Ta g b r a c h t e f ü r c h e
ü b e r 2 0 0 i n - u n d a u s l ä n d i s c h e n Te i l ¬
nehmer d ie ers te große Ruhepause.
Während einige Ausflüge unternah¬
men, holte die Mehrzahl den versäum¬
ten Schlaf der letzten Tage nach. Eini¬
ge hatten seit der Abfahrt aus ihrem
Heimatland kein Bett mehr gesehen.

H e u t e s t e h t d e n T r a c h t e n - u n d F o l k -
l o r e g m p p e n j e d o c h w i e d e r e i n u m ¬
fangreiches Programm bevor, das al¬
l e r d i n g s ü b e r w i e g e n d d e r U n t e r h a l ¬
tung dient. Zunächst unternehmen sie
eine Rundfahrt durch den Hamburger
Hafen. Im Anschluß daran fo lgen die
offiziellen Empfänge durch den Senat,
d a s O r t s a m t F i n k e n w e r d e r u n d B e ¬
zirksamt Hamburg-Mitte. Mit dem tra¬
d i t i o n e l l e n L a b s k a u s - E s s e n s o l l d e r
Tag auskl ingen.

Dann beherrschten die bayer ischen
Vo l k s t ä n z e r d e r G r u p p e „ D ' E d e l w e i -
ß e r " d i e B ü h n e . S i e v e r b r e i t e t e n „ d e r ¬
b e H e i m a t k u l t u r “ , d i e e t w a s H e r z l i ¬
ches an sich hat. Wie am Vortage auf

Ausgerechnet den neuen Theater- der Freiluftveranstaltung in Planten
saal der Aula der Norderschule hatte un Blomen begeisterten sie mit ihren
sich Addi Albershardt, Organisator Darbietungen das Publikum,
d e s F e s t e s , i n F i n k e n w e r d e r f ü r d a s
Zusammentreffen von Bayern und Den krönenden Abschluß des nie-
Preußen ausgesucht. Und tatsächlich derdeutschen Theaterabends oder
krachte es wenig später in dem Saal, „plattdeutschen Komödienstadl“ schu-
daß Bich die Balken bogen. Die Ursa- fen die einheimischen Laienspieler der
che war jedoch nicht eine handfeste Howaldswerke/Deutsche Werft AG,
Auseinandersetzung zwischen Nord-, die „Werftkomödianten". Ihre Auffüh¬

rung von „Hier geiht'e hin, dor geiht’e
Ihen“ verriet zuwcjilen profihafte Bril¬

lanz. Wie bei der Hittfelder Speeldeel

u n d S ü d d e u t s c h e n .

Vielmehr boten bayerische Volkstän¬
zer und norddeutsche Laienspieler den
z a h l r e i c h e n Z u s c h a u e r n k u r z w e i l i g e
Unterhaltung. Dabei waren die ersten
Eindrücke alles andere als positiv. Ein
Bajuware zu den plattdeutschen Stük-

M A N F R E D S C H R Ä D E R
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D i e L e u t e , d i e v o m G r u n d s a t z
her d ie Wel t verändern , verbes¬
sern wol len, s ind a l le gefähr l ich.
Sie sind im günstigen Falle Nar¬
ren, im anderen Tyrannen. Uns
bleibt nichts übrig, als unsere
W e l t h i n z u n e h m e n , s i e i n M o ¬
s a i k a r b e i t b e s s e r z u m a c h e n u n d
ü b e r v i e l e s z u l a c h e n .

R o l f S p a e t h e n

I n v e s t i t i o n e n s i n d n a c h D u r c h ¬

führung Schicksal —vorher Un¬
ternehmenspolit ik.

Aus der Werkzeitung
„Unsere Hütte“, Salzgitter

Wenn alle in den Kurven aufpas¬
sen würden, müßte man in den
Kurven n i ch t mehr au fpassen .

Stanislaw Jerzy Lee,
polnischer Satiriker

Die zwei größten Erfindungen
d e r M e n s c h h e i t s i n d d e r B u c h ¬
d r u c k u n d d a s F e r n s e h e n . D e r
D r u c k h a t d e n M e n s c h e n d i e

Bücher geschenkt, und das Fern¬
s e h e n e r l e i c h t e r t e s i h n e n , s i e
n i c h t z u l e s e n .

70 von 91 Auszubildenden
wollen Facharbeiter werden

dolf Meyer hatte letzterer wie zu allen
wesentl ichen Veranstaltungen der Aus¬
z u b i l d e n d e n a u c h d i e Ve r t r e t e r d e r B e ¬

r u f s s c h u l e n , d e r I n d u s t r i e - u n d H a n d e l s ¬

kammer und des Arbeitsamtes eingela¬
d e n , u m s i e d e n n e u e n M i t a r b e i t e r n
u n s e r e r W e r f t u n d d e r e n E l t e r n v o r z u ¬

ste l len. Kurze Ansprachen der an der
Ausbildung beteiligten und eine Besich¬
t igung der Lehrwerks ta t t machten d ie
j ü n g s t e n W e r f t a n g e h ö r i g e n u n d i h r e
E l t e r n a n s c h l i e ß e n d m i t d e m e r s t e n A b ¬

schnitt der Ausbildung bei uns bekannt.

Ugo Tognazzi,
i t a l i e n i s c h e r K o m i k e r

Am 1. September wurden von unserem
Kieler Werk 92 Jugendliche, darunter ein
Praktikant der Fachrichtung Elektrotech¬
nik, zur Ausbildung eingestellt.

Ein Kompromiß ist ein Zusam¬
menprall unter Anwendung von
S t o ß d ä m p f e r n .

Eine dreiundeinhalbjährige Ausbildungs¬
ze i t haben vo r s i ch :

M a u r i c e C o u v e d e M u r v i l l e ,
f r a n z ö s i s c h e r M i n i s t e r

1 7 M a s c h i n e n s c h l o s s e r ,

1 3 E l e k t r o m e c h a n i k e r ,

2 W e r k z e u g m a c h e r u n d
8 t e c h n i s c h e Z e i c h n e r i n n e n .

Der Wissende von gestern ist in
G e f a h r , d e r A n a l p h a b e t v o n
morgen zu werden.P E R S O N A L I E N

Hamburgs Bürgermeister
P r o f . W e i c h m a n nE ine d re i j äh r i ge Ausb i l dungsze i t be¬

g a n n e n :
Peter Deutschländer (KBS-1) und Dieter
Groth (KBF) wurden mi t Wirkung vom
1. Jul i zu Betriebsingenieuren ernannt.
Günter Mewes wurde mit Wirkung vom
1. Apri l zum Leiter der Abtei lung Ma¬
schinenbau-Ausrüstung (HMA) ernannt.
K laus Gössne r ha t m i t W i r kung vom
1. Juli die Leitung der Abteilung Wehr¬
technik Hamburg (HMSo) übernommen.
Am 11. August wurde Egmont Hoffahrt
die Leitung der Abteilung Bilanzen und
Berichtswesen (RGB), Günter Schneider
d ie Le i tung der Abte i lung Geschäf ts¬
buchhaltung (RGH) und Gerd Bartels die
Leitung der Abteilung Rechnungsprü¬
fung (RGR) übertragen.

D e r F o r t s c h r i t t i s t u n a u f h a l t s a m .
F r ü h e r h a t m a n f ü n f M o t t e n ¬
kugeln für einen Badeanzug ge¬
braucht; jetzt genügt eine Mot¬
tenkugel für fünf Badeanzüge.

M i c h e l i n e P r e s l e ,

französische Schauspielerin

3 B e t r i e b s s c h l o s s e r ,

3 B a u s c h l o s s e r ,

1 5 E l e k t r o i n s t a l l a t e u r e ,

1 F e i n b l e c h n e r ,

1 S c h m e l z s c h w e i ß e r ,

1 S c h i f f b a u e r u n d

6 M ö b e l t i s c h l e r .

Wir mögen die Menschen, die
f r isch heraus sagen, was s ie
denken —falls sie das gleiche
d e n k e n w i e w i r .

Für e ine zwei jähr ige Ausb i ldung ent¬
s c h i e d e n s i c h 2 1 Te i l e z u r i c h t e r.

Zur Begrüßung durch Vorstandsmitglied
Gerr i t Körte und Ausbi ldungslei ter Ru- M a r c T w a i n
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