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Frau Inger Langness taufte den Produktentan-
k e r B a u N r . 1 9 a u f d e n N a m e n „ S t . K a t h a r i ¬
n e n “ .

e n t w i c k e l t e n P r o d u k t e n t a n k e r s d a r i n ,

daß er etwa 30 verschiedene flüssige
Ladungsarten t ransport ieren kann, b is
zu sechs Sorten gleichzeit ig. Derart ige
Transpor tau fgaben kommen z . B . be i
v e r e d e l t e n Ö l e n v o r, v o n d e n e n n u r
kleinere Mengen verschifft werden sol¬
len .

Hier die wichtigsten technischen Daten
d e s S c h i f f e s :

Länge über al les
Länge zwischen den Loten
Brei te auf Spanten
S e i t e n h ö h e

Vert ragst iefgang
Maximaler Tiefgang
Max. Tragfähigkeit
Ladetankkapazität (98% gefüllt)

170,69 m
160,00 m

25,80 m
14,60 m

9,60 m
10,82 m

c a . 2 9 1 0 0 t

3 8 4 2 7 m ^

12 250 PSeMotorleistung
Probefahrtgeschwindigkei t 15,5 Knoten

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

und unter Aufsicht von Lloyd’s Register
gebaut und erhäl t d ie Klassenzeichen
L R - L 1 0 0 A 1 O i l Ta n k e r C . C . ~ f L M C .

D a s S c h i f f w i r d d u r c h e i n e n d i r e k t u m ¬
s t e u e r b a r e n e i n f a c h - w i r k e n d e n Z w e i ¬

takt -Diese lmotor mi t Abgasturbo-Aufla-
dung, Bauart MAN, Type K7Z 78/155 F,
a n g e t r i e b e n . S e i n e L e i s t u n g b e t r ä g t
12 250 PSe bei 122 Upm.

F ü r d e n B a u d e r P r o d u k t e n t a n k e r - S e -

rie hat man in Kiel einen Baufolgeplan
ausgearbeitet, nach dem die Kapazität
des Baudocks VIII in günstigster Weise
ausgenutzt wird.

D i e S k i z z e u n d d i e F o t o s v e r a n s c h a u ¬

lichen den Takt, in dem die vier unter
d e n B a u n u m m e r n 1 9 , 2 1 , 2 2 u n d 2 3
k o n t r a h i e r t e n P r d u k t e n t a n k e r v o n

29 100 tdw für die Hamburg-Süd und
John T. Essberger gebaut wurden. Am
14. Apr i l e r fo lg te d ie K ie l legung des
e r s t e n S c h i f f e s d u r c h d a s A b s e t z e n e i ¬

ner in der Halle vorgefertigten Doppel¬
b o d e n s e k t i o n v o n 1 1 5 t . E i n e n M o n a t

später wurde hinter dem etwa bis zur
halben Länge fert iggestel l ten und ent¬
sprechend vorausgerüsteten Schi ff d ie
erste in der Halle vorgefertigte, gleiche
S e k t i o n f ü r d a s z w e i t e S c h i f f , N e u b a u

Nr. 21, abgesetzt. Während der Fertigstel¬
lung der stahlschiffbaulichen Konstruk¬
tion und der ihr entsprechenden, weit¬
gehenden Vorausrüstung des Neubaues
N r . 1 9 w u r d e d e r N e u b a u N r . 2 1 e t w a

zur Hälf te fert iggestel l t und vorausge¬
r ü s t e t . A m 2 8 . J u n i w u r d e d a s D o c k

geflutet: Neubau Nr. 19 wurde ausge¬
s c h w o m m e n u n d z u r E n d a u s r ü s t u n g
n a c h D i e t r i c h s d o r f v e r h o l t ; N e u b a u N r .

P r o d u k t e n t a n k e r u n d
C o n t a i n e r s c h i f f e
A m 1 8 . N o v e m b e r w u r d e i n K i e l d e r

Produktentanker „S t . Kathar inen“ ge¬
t a u f t u n d d a m i t e i n e R e i h e v o n S c h i f f s ¬

taufen und Ablieferungen eröffnet, von
Schiffen, die für die Hamburg-Süd be¬
s t i m m t s i n d .

Zwei verschiedene Schiffstypen sind es,
d ie wir für d iese Reederei in Auf t rag
genommen haben: einmal der 29100 t
g roße Produk ten tanker, zum anderen
e i n 1 7 6 5 0 t - C o n t a i n e r s c h i f f . V o n d e m

erstgenannten Typ werden in Kiel ins¬
g e s a m t 4 S c h i f f e g e b a u t , d a v o n 2 f ü r
die Hamburg-Süd, 2für Essberger, wäh¬

rend in Hamburg drei Containerschiffe
der genannten Größe für die Hamburg-
Süd gebaut werden. Auch von d ieser
S e r i e i s t d a s e r s t e S c h i f f b e r e i t s v o m

Stapel gelaufen.

Z u n ä c h s t z u d e m

Was ist das für ein Schiffstyp? Im Prin¬
zip ist es ein Tanker wie andere auch.
Der Rumpf ist durch Längs und Quer¬
s c h o t t e i n 1 0 M i t t e l t a n k s u n d 1 8 S e i t e n ¬

tanks gete i l t ; doch während e in nor¬
m a l e r T a n k e r f ü r d i e Ü b e r n a h m e n u r

einer best immten Ladungsart best immt
ist, liegt die Besonderheit unseres neu-

P r o d u k t e n t a n k e r “ .
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W e r k D i e t r i c h s d o r f
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2 1 w u r d e z u r s t a h l s c h i f f b a u l i c h e n F e r ¬

t i gs te l l ung und zu r we i te ren Voraus¬
r ü s t u n g i m D o c k s e e w ä r t s u m g e ¬
schwommen. Am nächsten Tag erfolg¬
te die Kiellegung für das dritte Schiff,
N e u b a u N r . 2 2 , d u r c h d a s A b s e t z e n d e r

ersten in der Halle vorgefertigten Sek¬
t i o n h i n t e r d e m H a l b s c h i f f N e u b a u N r. 2 1 .

B e i m A u s s c h w i m m e n d e s N e u b a u e s N r .
2 3 a m 5 . D e z e m b e r w u r d e d a s i m D o c k

h i n t e r i h m l i e g e n d e D r i t t e l s ch i f f d e s
150 300-tdw-Neubaues Nr. 11, dessen
Ausmaße den gleichzeit igen Bau eines
z w e i t e n S c h i f f e s i m D o c k n i c h t e r l a u ¬

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

Die Ablieferung des ersten Schiffes der
Produktentanker-Serie erfolgte fast ge¬
nau acht Monate nach der Kiel legung.
Die verhältnismäßig lange Zeit der End¬
ausrüs tung im Werk D ie t r i chsdor f ha t
i h r e n G r u n d i n d e n z e i t r a u b e n d e n B e ¬

s c h i c h t u n g s a r b e i t e n , d i e b e i d i e s e n
Spezialschiffen erforderl ich sind.
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u f d e n 2 6 . N o v e m b e r w a r i n F i n k e n w e r d e r

der Stapeiiauf des ersten der drei Containerschiffe
festgeiegt. Bis zur Taufe, die von der eigens dazu aus
N e u s e e l a n d h e r g e r e i s t e n L a d y O r m o n d v o l l z o g e n
wurde, l ie f auch al les p lanmäßig ab. Was indessen
nicht ablief, war das Schiff! Es war nämlich inzwischen
so pottendick auf der Elbe geworden, daß man auf das
Risiko eines Schauspiels, von dem man doch nichts
hätte sehen können, verzichtete. So blieb es an jenem
Nachmittag bei der Namensgebung, und der Ablauf
wurde nachgeholt.

Das Schiff erhielt den Namen „Columbus New Zealand“.
C o l u m b u s w e i s t a u f d i e R e e d e r e i h i n , d i e d a s S c h i f f

bereedert (die Columbus-Linie), New Zealand auf das
Fahrtgebiet: Die drei Schwesterschiffe werden nach
ihrer Fert igstel lung den ersten regelmäßigen Contai-

O s t k ü s t e u n dn e r d i e n s t z w i s c h e n N o r d a m e r i k a

I
A u s t r a l i e n / N e u s e e l a n d a u f n e h m e n .

Die auf maximalem Tiefgang 21 500 ttragenden Schiffe
k ö n n e n u n t e r D e c k 6 3 6 C o n t a i n e r v e r s t a u e n , w o v o n

454 Kühlcontainer sind für Temperaturen bis —21°C.
A n D e c k k ö n n e n 5 5 1 C o n t a i n e r v e r l a d e n w e r d e n .
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Konsul Adolf Westphal
wurde sechzig

Am 7. Oktober wurde Konsul Adolf Westphal sechzig. Als er,
wenige Tage vorher, den Vorsitz des Vorstandes an Dr. Man¬
fred Lennings abgab, um zur Wahrnehmung anderer Aufga¬
b e n i n d e n A u f s i c h t s r a t h i n ü b e r z u w e c h s e l n , h a t t e d i e H D W

einen Auftragsbestand von 28 Handelsschiffen mit einer Ge¬
samttonnage von 2,36 Millionen tdw und einem Auftragswert
von 1,92 Mill iarden DM. Dieser Auftragsbestand dokumentiert
das internationale Ansehen der HDW. Es beruht gewiß nicht
zuletzt auf der für europäische Verhältnisse frühzeitigen Um¬
stellung des von Adolf Westphal seit 1943 geleiteten Kielet
We r k e s a u f d e n B a u v o n Ta n k e r n b i s z u 2 5 0 0 0 0 t d w.

Das erste der bisher neun von der HDW abgelieferten Schiffe
dieser Größenordnung, die „Esso Malaysia“, machte in der
internationalen Presse Schlagzei len. Sie war das erste auf
einer europäischen Werft gebaute 200 000 t-Schiff und ihr
B a u — w i e d e r s o v i e l e r m i t d e m R i s i k o e i n e r N e u e n t w i c k -

iung behafteten Schiffe —ein Wagnis. Zur Zeit stehen weitere
sieben Tanker von je rund 230 000 tdw in unseren Auftrags¬
b ü c h e r n .

Konsul Adol f Westphal hat das Wagnis n ie gescheut. Wie
hät te ihm sons t ge l ingen können, was se inen Namen fü r
i m m e r m i t d e m N a m e n H o w a i d t v e r b i n d e n w i r d : d e r W i e d e r ¬

aufbau des durch den Krieg zerstörten Werkes in Kiel, seine
Entw ick lung zu e iner we l twe i t anerkann ten , bedeu tenden
Seeschiffswerft sowie die Umwandlung des tradit ionsreichen
„ M e i s t e r b e t r i e b e s “ i n e i n m o d e r n e s I n d u s t r i e u n t e r n e h m e n .

Die bedeutendsten und im wesentlichen seiner Umsicht, Ent¬
scheidungsfreudigkeit und Energie zu dankenden Ereignisse
auf d iesem Wege waren d ie Verhinderung der drohenden,
von den Engländern bereits angeordneten Demontage nach
dem Krieg, der Bau der ersten norwegischen Schiffe nach
Wiederaufnahme des Schiffsneubaus, die mit den norwegi¬
schen Neubauaufträgen verbundene Ausweitung und Fest i¬
gung der deu tsch-norweg ischen Hande lsbez iehungen, der

Bau der Niarchos- und Onassis-Tanker, die jeweils mit einem
Auf t ragswer t von fas t e ine r V ie r te lm i l l i a rde ve rbundenen
Rußlandgeschäf te über den Bau von 24 Trawlern in den
Fünfziger- und 8Fischfabr ikschi ffen in den Sechziger jahren
sowie der Bau des ersten europäischen Atomschiffes „Otto
Hahn“. An der Gründung der HDW, deren Vorstandsvorsi t¬
zender er in der ersten Verschmelzungsphase war, hatte er
e n t s c h e i d e n d e n A n t e i l .

Taufe und Ablieferung eines 5000-t-Bergungsleichters
Am Freitag, dem 30. Oktober 1970 um 16.00 Uhr lief von der
Helling IV des Werkes Kiel-Dietrichsdorf ein von der Stahl¬
bauab te i l ung fü r d ie Bergn ings och Dyker i AB „Nep tun “ ,
Stockholm, gebauter Bergungsleichter vom Stapel.
Mrs. Ulla-Britt Persson gab dem Ponton den Namen „Goliat I“.
Das 76 mlange, 24 mbreite und bei einer Seitenhöhe von
4,7 munbeladen 60 cm t iefgehende, antr iebslose Fahrzeug

hat be i e inem Eigengewicht von 1050 te ine Tragfäh igke i t
von 5000 t. Es kann zur Aufnahme schwimmender Ladungen
über Bodenventile geflutet werden. Das Lenzen erfolgt durch
Preßluft. Zur Aufnahme von Schüttladungen wie Koks z. B.
wurden den gesamten offenen Laderaum an Deck umlau¬
fende, abnehmbare Ladewände von 4mHöhe und 5mLänge
mitgel iefert .
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Betriebsversammlungen in Hamburg und Kiel
Die Herbstrunde der Betriebsversammlungen unseres Unter¬
nehmens begann am 14. Oktober in Finkenwerder und en¬
d e t e a m 1 9 . O k t o b e r i m W e r k R o s s . O b w o h l s i e i n d i e Z e i t

de r Tar i f ve rhand lungen fie l , ve r l i e fen d ie Versammlungen
ruhig. Ihr Ablauf wurde durch die Vorstellung und erste Er¬
k lä rungen des neuen Vors tandsvo rs i t zenden Dr. Man f red
Lennings und die Diskussion innerbetr iebl icher Angelegen¬
h e i t e n w e s e n t l i c h s t ä r k e r b e s t i m m t a l s d u r c h d i e R e f e r a t e d e r

Gewerkschaftssprecher zur jeweil igen Tarifverhandlungssitua¬
tion oder der wenigen Diskussionsteilnehmer, die sich für die

Durchsetzung der von der IG Metall geforderten Lohnerhöhun¬
gen einsetzten.

*

Dr. Manfred Lennings ste l l te s ich der Belegschaf t a ls e in
zwar n icht aus dem Schi ffbau kommender, wohl aber sei t
Jahren mit dem Werftgeschäft vertrauter Techniker vor. Die
wirtschaftlichen und technischen Probleme der HDW, sagte
e r , s e i e n i h m s o w o h l a u s d e r Z e i t d e r F u s i o n s v e r h a n d l u n ¬

gen als auch aus seiner späteren Tätigkeit als Vorstands¬
mitglied der Deutschen Werft, der fünfzigprozentigen Mut¬
tergesel lschaf t der HDW, bekannt . Und wenn er auch der
Belegschaft —die gewiß keine schönen Worte von ihm zu
hören wünsche —so wenige Tage nach seinem Eintritt in
das Unternehmen noch nicht viel sagen könne, so wolle er
doch im In teresse des gegensei t igen Ver t rauens mi t a l ler
Bestimmtheit feststellen,

daß im Vorstand niemand daran denke, das Werk Fin¬
k e n w e r d e r z u s c h l i e ß e n o d e r d e n S c h i f f s n e u b a u i n H a m ¬

burg aufzugeben,
daß die Entwicklungsmöglichkeiten des Kieler Werkes in
keiner Weise durch irgendwelche Vorhaben in Hamburg
eingeengt würden,
daß sich der Vorstand bemühen werde, die Leiharbeiter¬
firmen so bald und so weit als irgend möglich abzubauen,
d a ß d i e P r o b l e m e d e s D e u t s c h e n S c h i f f b a u e s n i c h t d u r c h

e ine Einhei tsgesel lschaf t nach dem Model l der Ruhr¬
kohle AG gelöst werden könnten, und
daß die HDW groß genug sei, um mit den ihr gestellten
schiffbaulichen Aufgaben allein fert ig zu werden, wobei
allerdings zu befürworten sei, alle Kooperationsmöglich¬
k e i t e n a u s z u n u t z e n .

F i n k e n w e r d e r

e

«

Reiherstieg

*
ktf

„Ich stehe hier nicht als Interessenvertreter einer Eigen¬
tümerg ruppe vo r Ihnen“ , fuh r Dr. Lenn ings , umlau fenden
Gerüchten begegnend fort, „sondern einzig und allein als
ein Mann der HDW. Die vor uns liegenden Aufgaben sind
s c h w e r , a b e r d u r c h i l l u s i o n s l o s e s D e n k e n z u l ö s e n . “

Der neu gegliederte Vorstand werde die vom bisherigen
Vorstand in Angr i f f genommenen Vorhaben for tsetzen und
die Fusion zu Ende führen, sagte er weiter. Denn nur von
einer echt zusammengewachsenen HDW seien die Erfolge
zu erzielen, die wir brauchen.

*
Zum Projekt der Großdockanlage in Finkenwerder sagte
Dr. Lennings, daß die erforderlichen Untersuchungen etwa
noch ein Jahr in Anspruch nehmen würden. Sie umfaßten

®die Prüfung der Arbeitsbedingungen bei rationellsten
Arbeitsmethoden,

»Untersuchungen über die Größe einer solchen Anlage
in Hinblick auf die größtmögliche Wirtschaft l ichkeit und

e d i e B e a n t w o r t u n g d e r F r a g e n a c h d e r B e l e g s c h a f t s ¬
größe zum wirtschaftl ichen Betrieb einer derartigen An¬
lage.

*

Sich den betrieblichen Fragen zuwendend, sagte Dr. Lennings,
daß er dem nunmehr seinem Vorstandsbereich zugeordneten
Personalwesen besondere Bedeutung beimesse.
Das „Soz ia lpaket “ se i , b is auf d ie A l tersversorgung, ver¬
handlungsrei f . Sein Haupfziel aber sehe er in der Einfüh¬
rung eines neuen Lohnsystems mit Betei l igung der Arbeit¬
nehmer am Mehrerfolg.
„ Ich b in mir darüber k lar“ , schloß Dr. Lennings, „daß e in
so großes Unternehmen nur mit Herz und Verstand geführt



Dr. Manfred Lennings

die vor al lem in Steuer- und versicherungsrechtl ichen Fra¬
gen begründeten Schwier igke i ten be i der Harmon is ie rung
der Rentenleistungen.
Dem anschließenden, auch hier mit Beifal l aufgenommenen
Referat Dr. Lennings folgte die Diskussion.
Gegens tand de r zum Te i l he f t i g ge füh r ten und lang an¬
dauernden Aussprache waren vor allem Zeit- und Prämien-/
Programmlohnf ragen sowie d ie Tar i fause inandersetzung In
Schleswig-Holstein.
Otto Böhm bestät igte in seinem Schlußwort die guten Er¬
fahrungen, die In Kiel mit dem Prämien-ZProgrammlohn ge¬
macht worden seien. Er erinnerte an die jahrelangen ziel¬
st reb igen Bemühungen der IG Meta l l , der Ver t rauensleute
und des Bet r iebsrates, zu gerechten Löhnen zu kommen,
wie an d ie er fo lgre iche Arbei t der je tz t tät igen Lohnkom¬
miss ion und ve rwahr te s i ch gegen das Unruhe s t i f t ende
Wirken einiger weniger in den Betrieben.

w e r d e n k a n n . U n d z w a r z u s a m m e n m i t d e n M e n s c h e n , d i e
i n d i e s e m U n t e r n e h m e n a r b e i t e n “ .

*
*

Den Tätigkeitsbericht des Betriebsrates in den Werken Fin¬
kenwerder und Reiherst ieg gab der Betr iebsratsvorsi tzende
Werner Peters. Er dankte Dr. Lennings für seine von der Be¬
legschaft mit Beifall aufgenommenen Ausführungen, wünschte
ihm eine glückliche Hand bei allen Entscheidungen und be¬
k u n d e t e d a s V e r t r a u e n d e s B e t r i e b s r a t e s z u d e n A b s i c h t s ¬

erklärungen des neu gegliederten Vorstands.

Im Mittelpunkt seines Berichts standen die Fortschri t te bei
d e n Ve r h a n d l u n g e n z u r H a r m o n i s i e r u n g d e r I m „ S o z i a l ¬
paket “ zusammengefaßten Innerbe t r ieb l i chen Rege lungen.
Doch sprach er u. a. auch über die erforderl iche ständige
Verbesserung des Zeitlohnkataloges, die vom 1. Oktober ab
gel tende Betr iebsvere inbarung über d ie Erschwern iszu lage
und die bevorstehende Einführung des Prämienlohnsystems
auch für den Hamburger Bereich. Nachdem er sodann über
die nach Meinung des Betriebsrates erforderl iche Umwand¬
lung „der f re iw i l l ig gezah l ten HDW-Zulagen“ be i den An¬
gestel l ten In echte Leistungszulagen gesprochen hatte, gab
er dem Unmut der Belegschaft über die erhebl ich bessere
Entlohnung der Arbeiter von bei uns beschäft igten Fremd¬
firmen bei g le icher Arbei t Ausdruck und forder te, d ie Be¬
schäft igung von „Shanghal-FIrmen“ auf e in Mindestmaß zu
besch ranken .

In den Diskussionen sprachen Hugo Schreiber bzw. Erhard
P r e h m f ü r d i e I G M e t a l l z u r S i t u a t i o n i n d e r Ta r i f a u s e i n ¬

andersetzung sowie zur bevorstehenden Wahl eines sieben¬
t e n A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r s i n d e n A u f s i c h t s r a t . B e t r i e b s r a t s ¬

mitglied Karl Hoffmann ergänzte Ihre Ausführungen.

I m W e r k R o s s e r t e i l t e B e t r i e b s r a t s v o r s i t z e n d e r K a r l R i c h t e r

d e m n e u e n Vo r s t a n d s v o r s i t z e n d e n d e r H D W d a s W o r t , n a c h ¬

dem er d ie Be legschaf t und d ie Gäste des Bet r iebsra tes
begrüßt und die Tagesordnung verlesen hatte.
Dr. Lennings fand auch hier äußerst aufgeschlossene Zu¬
hörer. Ihr besonderes Interesse galt seinen Erklärungen zu
den innerbetrieblichen Fragen.
Karl Richter dankte Dr. Lennings für seine Worte und gab
ansch l ießend den Tä t igke i t sber i ch t des Be t r iebs ra tes . In
ihm nahmen —wie in den anderen Werken —Lohnf ragen,
der seit dem 1. Oktober für den Hamburger Bereich geltende
E r s c h w e r n i s z u l a g e n k a t a l o g s o w i e d i e v o r d e m A b s c h l u ß
stehenden Verhandlungen über das „Sozialpaket“ den brei¬
t e s t e n R a u m e i n . D a r ü b e r h i n a u s e r l ä u t e r t e R i c h t e r d i e N o t ¬

wend igke i t der Erhöhung der Krankenkassenbe i t räge auf¬
grund der Anhebung der Krankenhauspflege-Tagessätze.
Gegenstand von Diskussionsbeiträgen waren u. a. die For¬
derung von 13 Monatslöhnen und Schlechtwettergeld sowie
den Erfolg von Ratlonal lslerungsmaßnahmen In Frage stel¬
lende Über legungen, d ie mögl icherweise auf n icht ausrei¬
c h e n d e r I n f o r m a t i o n b e r u h t e n .

Über den S tand der Tar i f ve rhand lungen un te r r i ch te te der
Gewerkschaf tssekretär (Schi ffbau) der IG Metal l Hamburg,
Erhard Prehm, die Belegschaft.
Jugendvert reter Rol f Scholz ber ichtete über d ie werkkund-
l lche Fahrt der Hamburger Auszubi ldenden nach Salzgl t ter
und sp rach zum neuen Ta r i f ve r t rag fü r Auszub i l dende .

K i e l

*

D i e B e t r i e b s v e r s a m m l u n g u n s e r e s K i e l e r We r k e s I n d e r
Os tseeha l le war Im Gegensa tz zu denen der Hamburger
Werke nu r mäß ig besuch t . Be t r i ebs ra t svo rs i t zende r O t t o
Böhm eröffnete sie und begrüßte Dr. Lennings, einige Haupt¬
abteilungsleiter sowie die Belegschaft und die Vertreter der
Gewerkscha f t en . Den Tä t i gke i t sbe r i ch t des Be t r i ebs ra tes
gaben d iesma l d i e Be t r i ebs ra t sm i tg l i ede r W i l l i Bo rmann ,
G ü n t e r S c h u l z u n d H o r s t L o r e n z .

W ä h r e n d B o r m a n n ü b e r b e a c h t l i c h e , i n l e t z t e r Z e i t e r z i e l t e

Verbesserungen im Bereich der Zeitlöhner sprach, erläuterte
Günter Schulz einmal mehr die Zusammensetzung der in der
Hal le 5gezahl ten Prämien-ZProgrammlöhne. Er stel l te Ver¬
gleiche der dort erreichten Prämien-ZProgrammlöhne mit den
Akkordlöhnen an und kam zu dem Ergebnis, daß sich der
Prämien-ZProgrammlohn —auch nach Meinung der in der
Halle 5Beschäft igten —bewährt habe.
D e r s t e l l v e r t r e t e n d e B e t r i e b s r a t s v o r s i t z e n d e H o r s t L o r e n z

er läu ter te d ie Er fo lge be i den Bemühungen um d ie Har¬
mon is ie rungsmaßnahmen be im „Soz ia lpake t “ und e rk lä r te

l l l
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Tarifbewegung 1970 Ta r i f v e r t r a g E r h ö h u n g N e u e r
a u s g e - d e r L ö h n e E c k l o h n

h a n d e l t a m i n P r o z e n t i n D M
Ta r i f b e z i r k Beschäftig¬

t e n z a h l

H e s s e n

N i e d e r s a c h s e n

P f a l z / R h e i n h e s s e n

B e r l i n

Schleswig-Holstein
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n

Unterweser (Bremen)
Hamburg
S a a r l a n d

Bayern
Nordwürttemberg/
N o r d b a d e n

S ü d b a d e n

Südwürttemberg/
H o h e n z o l l e r n

290 000

175 000

110 000

140 000

96 000

990 000

5 6 0 0 0

95 000

42 000

540 000

2 7 . 9 .

2 9 . 9 .

3 0 . 9 .

1 0 4,80Mit der Beilegung des Tarifkonfliktes In Südwürttemberg/
Hohenzollern am 10. November ging eine der härtesten und
schwierigsten Tarifbewegungen der Nachkriegszeit zu Ende.
Ihren Verlauf zu dokumentieren, muß den Fachleuten Vor¬
behalten bleiben. Ebenso die Bewertung der in den sech¬
zehn Tarifgebieten erzielten, voneinander sehr verschiedenen
Ergebnisse. Das Ausmaß der Lohnerhöhungen kennen nur
d i e Ta r i f e x p e r t e n . E s z u b e r e c h n e n , i s t e i n e S a c h e d e r
Rechenschieber, da Vorweganhebungen und Nebenforderun¬
gen der verschiedensten Art zu berücksichtigen sind. Wir
können die Tarifbewegung dieses Jahres nur in großen Um¬
rissen aufzeigen. Sie begann mit ersten Verhandlungen für
das Tarifgebiet Nordrhein-Westfalen am 11. September. An
Dramatik hat es bei den Auseinandersetzungen nicht gefehlt.
In al len Tar i fgebieten gab es Warnstreiks. In den meisten
gab es drei und mehr Verhandlungsrunden. In einigen gab
es Schlichtungsverfahren, zum Teil mit anschließenden Urab¬
stimmungen über die Streikbereitschaft der betroffenen Be¬
legschaften beziehungsweise über die Annahme eines nach
gescheiterter Schlichtung in erneuter Verhandlung ausge¬
handelten Ergebnisses. In Nordwürttemberg/Nordbaden gab
es gar nach einer Urabstimmung, in der sich über 90 Prozent
der Gewerkschaftsmitglieder für einen Streik aussprachen,
die Ankündigung einer „Abwehraussperrung“ von seiten der
Arbeitgeberverbände. Dank der Vermittlungen des baden-
würt tembergischen Min is terpräs identen kam indessen auch
hier noch in letzter Minute ein Kompromiß zustande.

Während es der IG Metall bei den zentral geführten Ver¬
handlungen des vergangenen Jahres neben den Lohnforde¬
rungen im wesentlichen um die Durchsetzung gesellschafts¬
politischer Forderungen wie u. a. den Schutz der Tätigkeit
der Vertrauensleute ging, waren in diesem Jahr Lohnforde¬
rungen verschiedener Art ihr einziger Gegenstand. Zumal,
nachdem In der Metallindustrie bereits im Mai dieses Jahres
ein Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen abge¬
schlossen worden war. Um zu möglichst betriebsnahen Er¬
gebnissen zu kommen, bestand die IG Metall in diesem Jahr
auf regionalen Verhandlungen.

Nachdem der Vorstand der IG Metall am 27. August den An¬
trägen der Bezirkskommissionen zugestimmt hatte, die Tarif¬
verträge für die rund 4,4 Millionen Beschäftigten der Metall¬
industrie zum 30. September zu kündigen, sprach Otto Bren¬
ner von drei Schwerpunkten, die in allen von den einzelnen
Bezirken gestellten Forderungen eine Rolle spielen würden:
1. eine Lohn- und Gehaltserhöhung um fünfzehn Prozent,
2. eine Vorweganhebung der Tarife In Richtung der tatsäch¬

lich gezahlten Vergütung, die „in der Regel keine zusätz¬
lichen Kosten verursachen würde“, und

3. die Anhebung der unteren Lohngruppen der Frauen.

Diesen Forderungen stand am Anfang der Tarifbewegung
ein Angebot der jewei l igen Arbeitgeberverbände von sieben
Prozent gegenüber.

Das erste Ergebnis wurde für Hessen erzielt. Am 27. Sep¬
tember einigte man sich dort auf eine zehnprozentige Lohn¬
erhöhung. Vertragsabschlüsse für die Tarifgebiete Nieder¬
sachsen, Pfalz/Rhein-Hessen und Berl in über Lohnerhöhun¬
gen von ebenfalls zehn Prozent folgten bis zum 1. Oktober.
Die Berichte über die in diesen Tagen geführten Verhand¬
lungen in Nordrhein-Westfalen und Nord württemberg/Nord¬
baden aber, die in beiden Tarifgebieten abgebrochen wur¬
den, ließen schon erkennen, daß sich die Verhandlungen
nunmehr allgemein schwieriger gestalten würden. Über die
weiteren Abschlüsse unterrichtet die folgende Tabelle.

1 0 4,82
1 0 4,76

1 . 1 0 . 1 0 4 , 8 3

2 3 . 1 0 .

2 3 . 1 0 .

2 8 . 1 0 .

2 9 . 1 0 .

3 0 . 1 0 .

1 . 11 .

1 0 4,95
1 1 5,04
1 2 5 , 0 4
1 2 5,04
11 4,79

4,9811

530 000

85 000

3 . 1 1 .

4 . 1 1 .
12,2 5 ,03
1 3 4,85

100 000 1 0 . 1 1 . 13 ,5 4 ,87

In den unser Unternehmen betreffenden Tarifgebieten Ham¬
burg und Schleswig-Holstein begannen die Verhandlungen
am 18. beziehungsweise 22. September. In Hamburg wurde
in der zweiten Verhandlung am 2. und 3. Oktober eine ko¬
stenneutrale Vorweganhebung des Ecklohnes von DM 4,13
auf DM 4,50 ausgehandelt, doch wurden die Verhandlungen
der am 16. Oktober beginnenden dritten Runde am 19. Okto¬
ber von der IG Metall offiziell für gescheitert erklärt und ein
Schlichtungsverfahren beantragt. Am 29. Oktober aber, vier
Tage vor dem auf den 2. November anberaumten Beginn des
Schlichtungsverfahrens, einigten sich die Tarifparteien über
eine nochmalige Vorweganhebung um 4Pfennig auf DM 4,54
und eine Lohnerhöhung auf dieser Grundlage um DM 0,50.
Eine entsprechende Regelung über die Erhöhung der tarif¬
lichen Angestelltengehälter wurde ebenfalls getroffen.

In Schleswig-Holstein kam die Einigung nach einer ergebnis¬
los verlaufenden weiteren Verhandlung am 6. Oktober in der
dri t ten Runde zustande. Am 19. Oktober wurde vereinbart,
den Eckohn von DM 4,04 auf DM 4,50 anzuheben und Ihn
dann um zehn Prozent auf DM 4,95 zu erhöhen. Die volle
Angleichung der Löhne an die des Hamburger Tarifgebietes
soll am 30. 9. 1971, also unmittelbar vor Beginn der Tarifver¬
handlungen des nächsten Jahres erfolgen.

Außer den Vorweganhebungen der Ecklöhne wurden In bei¬
den Tarifgebieten Verbesserungen der Leistungszulagen ver¬
e i n b a r t .

Im Zusammenhang mit den während der Warnstreiks auch
bei uns wiederholt lautgewordenen Forderungen nach Lohn¬
erhöhungen um fünfzehn Prozent ohne jeden Abstrich, soll
nicht unerwähnt bleiben, daß der Vorsitzende der IG Metall,
Otto Brenner, am 26. Oktober in unmißverständlicher Absicht
in Dortmund sagte, daß eine Forderung kein Ultimatum sei.
Jede Forderung enthalte vielmehr eine Verhandlungsspanne.
Nachdem das Ergebnis der Verhandlungen zwischen der IG
Metall, Bezirksleitung Hamburg, und dem Arbeitgeberverband
Schleswig-Holstein am 28. 10. 1970 die Zustimmung der Ta-
rifkommlösion Schleswig-Holstein gefunden hatte, wurde die
Lohntabelle für das Werk Kiel in einem Gespräch des Vor¬
standes mit dem Betriebsrat neu festgesetzt. Für das Werk
Kiel ergeben sich ab 1. 10. 1970 folgende neue Lohnsätze:

A k k o r d l ö h n e r : a l t :n e u :

Tät igkei tsgruppe 5
Tät igkei tsgruppe 6
Tät igkei tsgruppe 7
Tät igkei tsgruppe 8

4 , 8 1 D M

5,01 DM
5 , 4 1 D M

5 , 8 6 D M

4 , 3 1 D M

4 , 4 9 D M

4 , 8 5 D M

5 , 2 5 D M
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Z e i t l ö h n e r :

Für die Zeitlöhner wird der neue Lohn ab 1. 10. 1970 für jeden
Einzelnen nach folgender Formel berechnet:

bisheriger Lohn

dazu 10 “/o

Für d ie Anges te l l ten des Hamburger Bere iches wurde im
Rahmen des Tari fabschlusses folgende Regelung getroffen:

1. Die alten Tarifgehälter der Gruppen K/T 1-3 werden um
15,— DM und 1%des alten Tarifgehaltes vorweg ange¬
hoben und um 11 %erhöht. Die Vorweganhebungen wer¬
den nicht auf bestehende Zulagen angerechnet.

2. Die alten Tari fgehälter der Gruppen K/T 4—6 sowie die
Meis tergehäl ter in den Gruppen M1—4 werden um 1%
des al ten Tari fgehaltes vorweg angehoben und um 11%
erhöht. Die Vorweganhebungen werden nicht auf beste¬
hende Zulagen angerechnet.

D ie au f dem Anges te l l tensek to r p rak t i z ie r ten Rege lungen
gingen von dem Grundgedanken aus, die ört l ich getät igten
Tar i fabschlüsse unter Berücksicht igung der in den unteren
Tarifgruppen bestehenden Unterschiede und der differenzier¬
ten betrieblichen Zulagen zur Auswirkung kommen zu lassen.

Für d ie AT-Mi tarbe i ter is t e ine Regelung in Vorbere i tung.

Die neuen Lohn- und Gehaltssätze gel ten vom 1. Oktober
1970 an. Die in der Tarifbewegung dieses Jahres ausgehan¬
delten Verträge, die zum Teil auch wesentliche Anhebungen
der Vergütungen für Auszub i ldende be inha l ten , ge l ten b is
zum 30. September 1971.

D M

D M

0 , 0 6 D M

ergibt neuen Lohn D M

Für die Angestellten wurde ebenfalls eine Gehaltsregelung
im Rahmen des Tarifabschlusses getroffen, obwohl zwischen
dem Arbeitgeberverband Schleswig-Holsteins und der DAG
noch keine Einigung erzielt werden konnte.

Die für das Kieler Werk getroffene Regelung sieht vor:

1 . D ie a l t en Ta r i f gehä l te r de r Gruppen K /T 1—3und M1
werden um 15,— DM vorweg angehoben und um 10%
erhöht. Eine Anrechnung der Vorweganhebung auf be¬
stehende Zulagen erfolgt nicht.

2 . Die a l ten Tar i fgehäl ter der Gruppen K/T 4-6 sowie d ie
Me is te rgehä l te r in den Gruppen M2und M3werden um
25,— DM, die Meistergehälter der Gruppe M4um 50,- DM
vorweg angehoben und um 10% erhöht. Die Vorwegan¬
hebungen werden in der Höhe von 1%des a l ten Tar i f¬
gehaltes auf die Zulagen angerechnet.

Für den Hamburger Bereich der HDW ergeben sich aufgrund
des Lohntarifvertrages vom 29. Oktober folgende Lohnsätze:

T a r i fl o h n
zugleich Akkord richtsatz

R i c h t l o h n T a r i fl o h n

a l t a l tn e u

Lohngruppe 5
Lohngruppe 5a
Lohngruppe 6
Lohngruppe 6a
Lohngruppe 6b
Lohngruppe 7
Lohngruppe 7a
Lohngruppe 7b
Lohngruppe 8
Lohngruppe 9

4 , 7 9 D M

4 , 9 4 D M

5 , 0 4 D M

5 , 1 9 D M

5 , 3 4 D M

5 , 4 4 D M

5 , 5 9 D M

5 , 7 5 D M

5 , 9 5 D M

6 , 7 0 D M

4 , 2 7 D M

4 , 4 1 D M

4 , 5 0 D M

4 , 6 3 D M

4 , 7 7 D M

4 , 8 6 D M

4 , 9 9 D M

5 , 1 3 D M

5 , 3 1 D M

5 , 9 8 D M

3 , 9 2 D M

4 , 0 5 D M

4 , 1 3 D M

4 , 2 5 D M

4 , 3 8 D M

4 , 4 6 D M

4 , 5 8 D M

4 , 7 1 D M

4 , 8 7 D M

5 , 4 9 D M

Seit Oktober Vermögensbildung auch durch Lebensversicherungsverträge
S e i t d e m 1 . O k t o b e r 1 9 7 0 b i e t e n d i e d e u t ¬

schen Lebensversicherungen Versiche¬
rungsverträge an, die nach dem Vermö¬
gensbildungsgesetz gefördert werden.
Ve r s i c h e r t e , d i e s i c h z u d i e s e r v o m J a ¬

nuar 1971 ab staatlich geförderten Spar¬
form entschließen, werden ebenfalls die
Sparzulage in Höhe von 30% oder40°/o
für Sparer mit drei oder mehr Kindern
e r h a l t e n .

Die Mindestvers icherungsdauer beträgt
z w ö l f , d i e l ä n g s t e Ve r s i c h e r u n g s z e i t
fünfunddreißig Jahre. Das höchste Ein¬
t r i t t sa l te r i s t au f sechz ig Jahre fes t¬
gelegt worden.

D ie Ver t räge können mi t e inem Min¬
d e s t b e i t r a g v o n 1 3 D M u n d e i n e m
Höchsbeitrag von 52 DM monatlich ab¬
g e s c h l o s s e n w e r d e n . D e r n e u e Ve r ¬

tragstyp sieht Versicherungen auf den
Todes- und Erlebensfal l , für zwei ver¬
bundene Leben, beispielsweise bei Ehe¬
gatten, Ausbildungs- und Ausstattungs¬
vers icherungen, sowie Vers icherungen
m i t Te i l a u s z a h l u n g n a c h f r ü h e s t e n s
z w ö l f J a h r e n v o r .

D e r A r b e i t n e h m e r b r a u c h t d i e n e u e v e r ¬

doppelte Summe von 624 DM im Jahr
nicht bei einem Institut anzulegen. Wenn
er zum Beispiel mit 312 DM bereits bei
einem Kreditinstitut spart, kann er nun¬
m e h r d i e a n d e r e H ä l f t e b e i e i n e r L e ¬

bensversicherung festlegen.

Der Versicherungsschutz garantiert, daß
das Sparziel auch beim Tode des Ver¬
sicherungsnehmers erreicht wird.

Die Vermögensbildung mit einer Lebens¬
v e r s i c h e r u n g a u f d e n E r l e b e n s - u n d

To d e s f a l l h a t d i e V o r t e i l e , d a ß d e r A r ¬
b e i t n e h m e r f e s t m i t e i n e m z u s ä t z l i c h e n
E i n k o m m e n i m A l t e r r e c h n e n k a n n u n d

s e i n e F a m i l i e b i s d a h i n i m F a l l e s e i n e s

To d e s m i t d e r v o l l e n v e r e i n b a r t e n S u m ¬

me und den inzwischen aufgelaufenen
Gewinnanteilen versorgt ist.
Wenn zum Beispiel ein fünfundzwanzig¬
jähr iger Arbei tnehmer eine solche ge¬
mischte 624-DM-Lebensversicherung nur
f ü r z w ö l f J a h r e a b s c h l i e ß t , e r h ä l t e r

einen sofortigen Risikoschutz von rund
8 0 0 0 D M .

D e r A r b e i t n e h m e r k a n n a u ß e r d e m

mit seinem Lebensversicherungsbeitrag
Steuern sparen. Er kann sie als Son¬
derausgaben von seinem steuerpflich¬
tigen Einkommen abziehen. Der Durch¬
schnittsverdiener spart so weitere 20%
des Beitrages ein.
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Das vier te Schi ff der HAPAG-Serie, Ober
d i e w i r i n d e n i e t z t e n H e f t e n m e h r f a c h a u s -

führiich berichtet haben, ist am 9. Oktober
vom Stapei geiaufen. Frau Hüde Sammet,
d i e G a t t i n d e s V o r s t a n d s v o r s i t z e n d e n d e r

Farbwerke Hoechst AG, tauf te das Schi ff
au f den Namen „Hoechs t “ . Ende Januar
wird es abgeiiefert und damit dieser GroB-
auftrag der HAPAG abgeschiossen sein.
Die „Leverkusen“ (Biid oben) ist bereits
im November abgei iefer t worden.

' 1



D i e d e u t s c h e H a n d e l s fl o t t e i n d e n

vergangenen Jahrzehntenk l e i n e c h r o n i k
d e r

J a h r S c h i f f e M i l l . B R T

w e l i s c h i f f a h r t . . .
3 , 0 9 4
3,959
5,135
3 , 2 4 7

0,419
3 , 0 0 6

4,199
3 , 6 9 3

4 , 4 8 3
0 , 3 0 0

0,460
2 , 6 4 4

4,537
5,279
5,767
5 , 9 9 0

6 , 5 2 8
7 , 0 2 7

7 ,881

1 9 0 5 1 5 5 6

1 9 1 0 1 8 2 2
2 0 9 01 9 1 4

Zum Jahresende ein paar Zahlen zur Information über den
gegenwärtigen Stand der Welthandelsflotte, die gegenüber
dem Vorjahr abermals angewachsen ist, und zwar um rund
15,8 Mill. BRT. Die nachfolgenden Zusammenstellungen ba¬
sieren auf der soeben erschienenen Veröffentlichung von
Lloyds Register of Shipping, Statistical Tables, 1970.

1 9 1 9 1 5 4 3
1 9 2 0 901

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

2 4 5 91 9 3 9
1 9 4 9 8 8 9

1 9 5 0 1 1 0 6(Vgl. mit
S c h i f f e M i l l . B R T 1 9 6 9 ) M i l l . t d w 1 9 5 5 1 8 8 5L a n d

1 9 6 0 2 4 4 9
L i b e r i a 33,296

2 7 , 0 0 3

25,825

19,347

1 8 , 4 6 3

14,832

10,951

(+ 4,081)

(+ 3 ,017 )

(+ 1 ,981 )

(— 0,332)

( _ 1 , 0 8 7 )

(+ 1 ,127 )

(+ 2 ,371 )

(+ 0,854)

(+ 0 ,410 )

(+ 0,496)

(+ 0 ,272 )

( - 0 , 0 4 8 )

( _ 0 , 1 0 9 )

(+ 0 ,242 )

(— 0,176)

58,629

40,284

38,699

3 1 , 3 9 0

2 6 , 6 3 6

1 5 , 2 5 5

1 6 , 9 9 2

12,276

10,332

9,455

8,873

7,415

1 9 6 5 2 5 2 5
1 9 6 6 2 6 0 9Japan

G r. B r i t a n n i e n u . N . - I r l . 3 8 2 2

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

2 7 3 21 8 6 8

2 7 6 81 9 6 9Norwegen

U S A

U d S S R

G r i e c h e n l a n d

2 8 0 8
1 9 7 0 2 8 6 8

2 9 8 3

5 9 2 4

1 8 5 0

Bundesrep. Deutschi . 2868

I t a l i e n

F r a n k r e i c h

P a n a m a

N i e d e r l a n d e

S c h w e d e n

Spanien

D ä n e m a r k

Zum Schluß sei die deutsche Flotte noch nach Alter und Ty¬
pen aufgegliedert, was für die Beurteilung der Gesamtsitua¬
t i o n a u c h w i s s e n s w e r t i s t :

7,881

1 6 3 9 7,448

6 , 4 5 8

5 , 6 4 6

5,207

1 4 2 0
D a s A l t e r d e r d e u t s c h e n H a n d e l s fl o t t e

8 8 6

1 5 9 8
S c h i f f e M i l l . B R TJ a h r e

9 9 5 4,921 7,251

4,504

5 , 0 7 0

2 2 3 4 3,441 0 - 4
5 - 9

1 0 - 1 4
1 5 - 1 9

2 0 - 2 4
2 5 - 2 9

ü b e r 3 0

7 2 6 3 , 3 1 5
1,734
1,548
0,917
0,203
0,017
0,146

5 7 81 2 1 0 3,314
6 2 4

G e s a m t e

Welthandelsflotte 52 444 227,490 (+15,829) 338,839
4 4 8

1 0 7
3 3

3 5 2
Über 227 Millionen BRT, fast 339 Mfll, tdw, das Ist weitaus
der höchste je erreichte Stand. Auffäll ig wieder die enorme
Tonnage, die In Liberia registriert ist; vergleiche hierzu je¬
doch das in der „kleinen chronik“ Heft 3/68 Gesagte.

Es dürfte interessieren, daß die Anzahl der Schiffe mit über
5 0 0 0 0 B R T i n d e n l e t z t e n d r e i J a h r e n v o n 11 8 a u f 3 9 3 a n ¬

gewachsen ist.

M e h r a l s 6 3 % a l l e r S c h i f f e h a b e n h e u t e D i e s e l - A n t r i e b .

1969 wurden 4,5 Mill. BRT Schiffsraum abgewrackt; das Ist
e b e n f a l l s e i n n e u e r R e k o r d .

2 8 6 8 7 ,881

Die deutsche Handelsflotte nach Typen aufgegl iedert

Schiffstyp S c h i f f e M i l l . B R T

T a n k e r

Erz- u. Massengutfrachter
O B O - C a r r i e r s

F r a c h t s c h i f f e
C o n t a i n e r s c h i f f e

Fahrgastschiffe
Flüssiggastanker
C h e m i k a l i e n t a n k e r

Fischerei fahrzeuge
Forschungsschiffe
V e r s c h i e d e n e

1 4 7 1 , 6 4 3

1 ,441
0,054
4 , 0 9 9
0 , 1 6 2
0 , 1 0 4

0 , 0 0 6
0 , 0 1 0

0 , 1 4 7
0 , 0 0 5
0 , 2 0 9

6 7Die Bundesrepublik Deutschland l iegt an 8. Stel le. Interes¬
sant ist, einmal zu verfolgen, wie sich die deutsche Flotte
im Laufe der Zeit entwickelt hat. Zweimal mußte sie ganz
von neuem beginnen. Zur nachfolgenden Tabelle ist zu be¬
merken, daß d ie Zahlen s ich b is 1939 auf das Deutsche
Reich, danach nur auf d ie Bundesrepubl ik bez iehen. (Die
DDR-Flotte liegt indessen unter 1Mill. BRT, und selbst wenn
sie jemand der unsr igen hinzurechnen möchte, würde das
an der Weltrangliste gar nichts ändern.)

Interessant ist bei den nachfolgenden Zahlen auch der Ver¬
gleich: Anzahl der Schiffe/Tonnage, woraus sich das Durch¬
s c h n i t t s w a c h s t u m d e r S c h i f f e a b l e s e n l ä ß t .

3

2 1 5 2

2 4
4

3
9

1 8 2

9

2 6 8

7 ,8812 8 6 8
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e l e m e n t w a s s e r v o n W o l f r a m c l a v i e z

Spätestens sei t Lavois ier ' ) weiß man,
d a ß W a s s e r k e i n E l e m e n t i s t . B i s d a h i n

hatte es ais soiches gegoiten —wobei
s ich von se ihst d ie Frage s te i i t , was
man eigenti ich darunter verstehen wii l .
Auf Anhieb wird kaum jemand giauben
woilen, daß Eiement und Eiefant sprach-
i i c h v e r w a n d t s i n d , a b e r e s i s t s o . B e i
d e n a i t e n G r i e c h e n w a r e n d i e S c h r i f t ¬

z e i c h e n , m i t d e n e n d i e S ö h n e d e r f ü h ¬
r e n d e n S c h i c h t e n d a s B u c h s t a b i e r e n

i e r n t e n , a u s E i f e n b e i n . V o n d o r t h e r

e n t w i c k e l t e s i c h e i n W o r t f ü r „ G r u n d ¬

s t o f f “ , w e l c h e s i n d a s L a t e i n i s c h e a i s

„elementum“ einging, von wo es im 13.
Jh. in unseren Sprachkreis übernommen
w u r d e .

Wie so ein Wort in seiner sprachiichen
Form et i iche Wandlungen durchmacht,
so ist verständiicherweise sein begriff¬
l i cher Geha l t ebensowenig immer der
gieiche. Seit Empedokles und Aristote-

ies gaiten Erde, Wasser, Feuer und Luft
als die Eiemente unserer Weit, bis dann,
über aileriei aichimistische Umwege, die
Wissenschaft jene 92 Stoffe zu Eiemen-
ten erhob, d ie auf chemischem Wege
nicht mehr zu zerlegen sind. Nicht auf
c h e m i s c h e m W e g e - a l s o ü b e r h a u p t
nicht, gait iange ais Gesetz.

I n z w i s c h e n h a t d i e K e r n p h y s i k a u c h
d i e s e E r k e n n t n i s i n s M u s e u m v e r b a n n t

und ich frage mich, weshaib man das
e n t t h r o n t e E l e m e n t W a s s e r n i c h t w i e d e r

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

und nie aufgehört hat zu sein: das Le-
b e n s e i e m e n t u n s e r e r W e i t s c h i e c h t h i n ?

Nichts ist dem Wasser vergieichbar, wir
l e b e n v o m W a s s e r , w i r b e s t e h e n w e i t ¬

gehend aus Wasser, gäbe es kein Was¬
ser, a i ies Leben würde augenbi ick i ich
eriöschen. Solite es irgendwo auf ande¬
ren Himmelskörpern noch Leben geben,
dann nur dort, wo es auch Wasser gibt.
Jedermann weiß, weich enger Tempe¬
ra tu rbe re i ch übe rhaup t da fü r i n f r age
k o m m t , u n d s o b r a u c h e i c h ü b e r d i e

C h a n c e n f ü r a u ß e r i r d i s c h e s L e b e n n i c h t
v i e i e Wo r t e z u v e r i i e r e n .

Der Überfiuß an Wasser, i n dem w i r
s c h w i m m e n , i ä ß t u n s i e i c h t d i e K o s t b a r ¬

keit seiner Existenz vergessen: Insge¬
s a m t s i n d e s e t w a 1 , 3 6 M i l l i a r d e n K u b i k -
k i i o m e t e r ! Ü b e r f a s t d r e i V i e r t e i d e r

E r d o b e r fi ä c h e v e r t e i l t s i c h d a s W a s s e r ,

in den Ozeanen, den Binnengewässern
u n d a i s E i s . 8 , 5 M i i i i o n e n K u b i k k i l o m e t e r

birgt unsere Erdkruste ais Grundwasser.
Das is t der für uns kostbarste große
Vorrat, aus dem wir schöpfen. Aber viei-
leicht am erstauniichsten ist die Menge
verdunsteten Wassers, die sich ständig
i n d e r L u f t b e fi n d e t : E s s i n d n i c h t w e n i ¬

ger als 13 000 kmL

Die Gesamtwassermenge der Erde hat
i n M i i i i a r d e n J a h r e n k a u m z u - n o c h a b ¬

genommen, doch ist sie dauernd in Be¬
wegung . Es g ib t ke inen Trop fen , de r
nicht zu irgendeiner Zeit in irgendeiner
Form an diesem großen Kreisiauf Ver¬
dunstung, Niederschiag, Versickern und
Wiederhervorquei ien tei lgenommen hät-

') Antoine Laurent Lavoisier, französischer Che¬
miker, 1743-94
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ges zu sagen. Doch nicht das soll heute
unsere Aufgabe sein (wir haben dies an
anderer Stel le schon andeutungsweise
getan'), sondern uns ein paar Gedanken
ü b e r d a s W e s e n d e s W a s s e r s z u m a ¬

chen, so uferlos das auch immer sein
mag. Niemand erwarte Erschöpfendes;
s o v i e l e B ü c h e r e s ü b e r d a s T h e m a

Wasser gibt —einen solchen Anspruch
e r f ü l l t k e i n e s . Wa s v e r m ö g e n d a s o
wenige Zeilen?
Einer ganz unerklärlichen physikalischen

und d ie g le iche Menge kommt wieder
v o n o b e n . F ü n f K u b i k k i l o m e t e r F e u c h ¬

tigkeit werden allein bei einem (kleinen)
Wirbelsturm durch die Luft gejagt, oder
—wem diese Zahl mehr sagt: fünf Mil¬
l i a r d e n T o n n e n !

Wen wundert es noch, daß die Energie,
d i e d e r n a t ü r l i c h e W a s s e r k r e i s l a u f d e r

E r d e a n e i n e m e i n z i g e n Ta g e v e r ¬
braucht, größer ist, als alle Energie, die
die Menschheit von Anbeginn bis heute
insgesamt erzeugt hat?
M a n k ö n n t e e i n e W e i l e s o f o r t f a h r e n .

Insbesondere über die Energie, die sich
dem Meer abgewinnen ließe, wäre eini-

t e . D e r u n e r m e ß l i c h e W a s s e r v e r b r a u c h

i n u n s e r e r Z e i t i s t z u m G l ü c k a u c h n u r

e in erhöhter Umsatz —gle ichwohl e in
n ich t unprob lemat ischer, w ie w i r a l le
w i s s e n . D o c h b e v o r w i r d a r a u f n ä h e r

eingehen, noch ein paar Zahlen —nicht
um der Zahlen wil len, sondern um die
k a u m v o r s t e l l b a r e n G e w a l t e n z u e r a h ¬

nen, die in diesem gigantischen Kreis¬
lau f am Werke s ind . Tempera tu r und
S c h w e r k r a f t s i n d d i e E r z e u g e r j e n e r
motorischen Kräfte, welche die von der
Luft aufgenommene Feuchtigkeit durch¬
einanderbringen. In einem Jahr verdun¬
s t e n 3 9 0 0 0 0 K u b i k k i l o m e t e r W a s s e r ,

’) W. Claviez „Der Atem des Universums"- WZ
D e u t s c h e We r f t 4 / 6 7
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B e s o n d e r h e i t d e s W a s s e r s v e r d a n k e n

wir die überragende Bedeutung, die es
für die Erhaitung ailes irdischen Lebens
t a t s ä c h i i c h h a t . D a s i s t d a s i m R a h m e n

naturgesetziichen Geschehens völiig un¬
programmgemäße Verhai ten des Was¬
s e r s b e i 4 ° C . K ü h i t W a s s e r v o n e i n e r

h ö h e r e n Te m p e r a t u r b i s z u d i e s e m
P u n k t a b , b e n i m m t e s s i c h w i e a n d e r e

Stoffe auch, es wird dichter, d. h. es
n i m m t p r o G e w i c h t s e i n h e i t w e n i g e r
Raum ein. Aber bei weiterer Abkühiung
k e h r t d i e s e r Ve r l a u f u m , u n d d a s Wa s s e r
w i r d w i e d e r i e i c h t e r . A i i e i n d i e s e m P h ä ¬

n o m e n v e r d a n k e n w i r , d a ß E i s a n d e r

O b e r fi ä c h e s c h w i m m t , w a s d i e V o r a u s ¬

setzung dafür ist, daß die Meere nicht
a i l m ä h i i c h v o n u n t e n h e r z u f r i e r e n u n d

nur noch aus fiachen Sommerpfü tzen
b e s t e h e n .

Die Feigen eines soichen Naturverhai-
t ens kann s i ch j ede r ausma ien . Das
Wasser veriöre seine temperaturregeln¬
de Funktion, die es ja nur in seiner fiüs-
s igen Form hat . Und ohne den Tem¬
peraturregler Wasser gäbe es auf der
E r d o b e r fl ä c h e

g e n v o n m e h r e r e n h u n d e r t G r a d — s c h o n

dies allein würde alles Leben unmöglich
machen, es erübrigt sich also, über wei¬
tere Folgen zu räsonnieren.

Wie die Meere geographisch über d ie
Oberfläche der Erde ver te i l t s ind , i s t
jedem vertraut. Weniger bekannt ist da¬
gegen, w ie es s ich mi t der mengen¬
mäß igen Ver te i l ung des Wasse rs au f
u n s e r e m P l a n e t e n v e r h ä l t . D e s h a l b s e i

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

Übersicht zusammengestellt:

Daß es Wasser im Überfluß gibt, besagt
nun noch lange nicht, daß man überall
dort genug zur Verfügung hätte, wo man
es nötigst brauchte, und daß man an¬
d e r e r s e i t s d o r t , w o m a n n i c h t s a l s Wa s ¬

s e r s i e h t , n i c h t v e r d u r s t e n k ö n n t e . D i e

Bilder sagen mehr als viele Worte. Ver¬
teilung und Beschaffenheit des Wassers,
das sind für den Menschen die Haupt¬
probleme, die mit dem Wasser verbun¬
d e n s i n d . H ä t t e d e r M e n s c h i m m e r n u r

dort das Wasser genutzt, wo die Natur
es ihm freiwillig in ausreichendem Maße
zur Verfügung stel l t , jede Kultur wäre
zum Stil lstand gekommen. Doch wie er
a u f d e r e i n e n S e i t e s i c h b e m ü h t ,
durch Bewässerungskanäle das Wasser
d o r t h i n z u l e i t e n w o k e i n e s i s t u n d i n

Rese rvo i r s au fspe i che r t , was nu r f ü r
k u r z e Z e i t fl i e ß t u n d d a n n w i e d e r v e r ¬

siegt, hat er sich auf der anderen Seite
d e r z e r s t ö r e r i s c h e n K r a f t d e s W a s s e r s
z u e r w e h r e n . I n e i n e m n i e e n d e n d e n

Kampf rang der Mensch dem Meer durch
D e i c h b a u L a n d u m L a n d a b . U n d o f t

genug hat das Meer mit „elementarer“
Gewalt unglaublichen Schaden angerich¬
tet. So ist das Wasser alles für uns, Le¬
bensspender und Todfeind; es war die
Voraussetzung für die Entstehung gro¬
ß e r K u l t u r e n u n d w a r o f t S c h u l d a n i h r e r

Zerstörung.

Dieser Bedeutung des Wassers für das
menschliche Leben überhaupt entspricht
im geistigen Raum seine Wirksamkeit als
Symbol. Im religiösen Bereich, in Dich¬
t u n g , L i t e r a t u r, b i l d e n d e r K u n s t u n d
M u s i k w i r k t d a s W e s e n d e s Wa s s e r s m i t

einer ähnlich vielfält igen Kraft wie das
Wa s s e r i n s e i n e r r e a l e n E x i s t e n z . E i n e s

der schönsten Beispiele, in dem etwas
von der geheimnisvollen Macht des Was¬
sers mi t e inem t ie fen Bezug auf den
Menschen gesagt wird, ist einer der letz¬
t e n d e r u n s t e r b l i c h g e w o r d e n e n ß 1
Sprüche des Lao-Tse’):

Erscheinungs¬
f o r m

M e n g e i n % d e r
M i l l i o n e n G e s a m t -
k m ^ m e n g e

S ü ß w a s s e r s e e n

S a l z s e e n u .

B i n n e n m e e r e

F lüsse u . S t röme

Bodenfeucht igkei t
u . G r u n d w a s s e r
E i s u . G l e t s c h e r

Atmosphäre
O z e a n e

0,125 0 ,009

0 ,104
0,001

0 ,008

0,0001

8 ,407
2 9 , 1 9 0

0 , 0 1 3

1 3 2 1 , 8 9 0

0 ,625

2 , 1 5
0 ,001

9 7 , 2

A b g e r u n d e t e G e s a m t s u m m e :

1 , 3 6 M r d . k m ^ = 1 0 0 %
Temperaturschwankun-

l i n k s : F ü n f M i l l i a r d e n T o n n e n W a s s e r i n d e r

Luft bei einem (kleinen!) Wirbelsturm,
r e c h t e S e i t e :

A u c h d a s i s t W a s s e r .

1. Fallende Tropfen
2 . S t r a h l a u s e i n e r F l a c h s t r a h l d ü s e
3 . S e i f e n b l a s e

( D i e b e i d e n o b e r e n B i l d e r s i n d m i t e i n e r B e >

l ichtungsdauer von einer Mikrosekunde (mi l¬
l ionstel Sek.) belichtet bei einer Bildfrequenz
von ca. 500 Bi ldern/sec. Fotos: Impulsphysik
GmbH., Hamburg).
S e i t e 1 2 :

Verdursten, von Wasser umgeben.
(G^ r i cau l t s be rühmtes B i l d
Medusa").
S e i t e 1 3 :

Der See Karca, ausgetrocknet (Foto: Tloupas-
M e r i a n )

, D a s F l o ß d e r

’) Der chinesische Philosoph Lao-Tse lebte ver¬
m u t l i c h 6 0 4 - 5 3 1 V. C h r . M a n fi n d e t a u c h a n d e r e

Angaben; genau weiß es niemand.
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„Es gibt nichts Weicheres als das
W a s s e r ,

Sintflut projizierten die Bilder von Segen
und Strafe, und von dort führt der gei¬
stige Weg bis zu der Symbolik von Un¬
tergang und Entstehung neuen Lebens,
Reinigung, Neugeburt, die sich im Tauf¬
akt symbolisch niederschlägt mit der auf
e i n e r h ö h e r e n E b e n e w i e d e r h o l t e n V o r ¬

s te l l ung vom Ge i s t Go t t es übe r den
Wassern. Ein Beispiei, in dem das Was¬
s e r a l s S i n n b i l d e i n e r ü b e r d e n To d h i n ¬

a u s r e i c h e n d e n K r a f t q u e l i e g e b r a u c h t
w i r d , i s t d i e S t e l l e i m J o h a n n e s - E v a n ¬

gelium, wo Jesus zu der Samariterin am
Brunnen des Jacob sagt: „Wer dieses
W a s s e r t r i n k t , d e n w i r d w i e d e r d ü r s t e n .
W e r a b e r d a s W a s s e r t r i n k e n w i r d , d a s

Ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht
d ü r s t e n ; s o n d e r n d a s W a s s e r , d a s I c h

ihm geben werde, das wird in ihm ein
B r u n n e n d e s W a s s e r s w e r d e n , d a s i n

das ewige Leben quillt.“
Doch ich komme vom Thema ab. Es gibt
„zei tgemäßere“ Probleme. Unsere Zei t
bewertet die Dinge nach dem, was aus
i h n e n a n s a c h l i c h e n , m e ß b a r e n W e r t e n

herauszuholen ist, wieviel Energie und
Rohstoffe man gewinnen kann und was
sons t f ü r Nu tzen aus i hnen zu z i ehen i s t .

U n d e i n a n d e r e s P r o b l e m n i m m t b e ¬

so rgn i se r regende Ges ta l t an ; Wasse r
gibt es auf Erden mehr als genug, aber
W a s s e r u n d W a s s e r I s t n i c h t d a s s e l b e

und die Frage stellt sich: gibt es auch
genug brauchbares Wasser? Das Bi ld
v o n d e n a u f d e m O z e a n v e r d u r s t e n d e n

Männern könnte ein Symbol für unsere
Situat ion auch in größeren Maßstäben
w e r d e n .

D i e G e f a h r , d a ß w i r m e h r W a s s e r v e r ¬

brauchen als das Grundwasser hergibt,
ist im Industriezeitalter überall gegeben.
D e r M e n s c h , d e r B o d e n , d i e I n d u s t r i e

sind auf gutes, salzfreies Wasser ange¬
wiesen, und Raubbau scheint bei dem
die heut ige Zeit kennzeichnenden Zug

Doch n ich ts über t r i f f t es in der

Überwindung des Harten.
Es is t durch n ichts zu ersetzen.

Schwäche besiegt Stärke,
Sanftheit besiegt das Starre.
J e d e r m a n n w e i ß d a s ,
d o c h n i e m a n d h a n d e l t d a n a c h . . . “

Z w e i f e l l o s w i r f t d i e s e w e i s e E r k e n n t n i s

zugleich ein Schlaglicht auf die Wesens¬
art des großen antiken Philosophen, und
so recht er ganz sicher hat, so fest steht,
d a ß d a s W a s s e r a u c h s t a h l h a r t s e i n

kann. Wenn im 93. Psalm steht d i e
W a s s e r s t r ö m e e r h e b e n i h r B r a u s e n , d i e

Wasserwegen im Meer s ind groß und
brausen greulich; der Herr aber ist noch
größer in der Höhe . . . “ sp r i ch t auch
daraus eine Urerfahrung der Menschheit.
I m W a s s e r o f f e n b a r t s i c h d i e h ö c h s t e

v o r s t e l l b a r e K r a f t , b e d r o h e n d u n d v e r ¬

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

der anderen segenspendende Voraus¬
setzung alles Lebens.

Am Anfang steht: „und der Geist Gottes
s c h w e b t e ü b e r d e n Wa s s e r n . .

das Wasser wurde als Urelement emp¬
funden, noch bevor irgendeine Wertvor¬
stellung damit verknüpft war. Doch die
frühesten Erfahrungen elementarer Er¬
eignisse über die der Mensch nicht Herr
war, von de r f ruch tb r ingenden Über¬
s c h w e m m u n g b i s z u r v e r n i c h t e n d e n

zur Ste igerung, Vermehrung, Ausdeh¬
nung von P roduk t i on und Ve rb rauch ,
von Leistung und Luxus eine zwangsläu¬
fige Folge. Wir entnehmen dem Boden
mehr Wasser, als in dem großen Kreis¬
lauf auf natürlichem Wege zurückfließt.
N i c h t n u r i n w e i t e n G e b i e t e n A m e r i k a s

b e o b a c h t e t m a n s e i t J a h r e n m i t w a c h ¬

sender Sorge das Absinken des Grund¬
wasserspiegels.
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r e c h t s : F i s c h s t e r b e n i n D e u t s c h l a n d ,

unten: Schema der Gewinnung von Süßwasser
aus Meerwasser durch Entspannungsverdamp¬
fung. (Mit freundlicher Genehmigung der GMT,
GHH-MAN-Technik, Gesel lschaft für Anlagen¬
bau mbtf).

Seite 17: Kap Horn-See.

E s e n t s t e h e n a u c h g a n z n e u e Ve r ¬
brauchsgebiete. Wo früher eine Hand¬
voll Menschen kümmerlich gelebt haben,
w a c h s e n n e u e Z i v i l i s a t i o n e n , u n d d e r
S c h r e i n a c h Wa s s e r w i r d i m m e r l a u t e r.

N u n h a t s i c h d e r M e n s c h s c h o n f r ü h m i t

der Frage beschäft igt, ob man das im
Ü b e r fl u ß v o r h a n d e n e u n b r a u c h b a r e
Wasser n icht nutzbar machen könnte,
o b s i c h M e e r w a s s e r n i c h t i n S ü ß w a s s e r

verwandeln l ieße. Daß dies im Prinzip
möglich ist, war anscheinend zu Aristo¬
te les ’ Zei ten schon bekannt , wie s ich
ja die ersten Spuren vieler bedeutender
Erfindungen oft sehr weit zurückverfol¬
gen lassen. Doch die technische Durch¬
führung ist eine andere Sache und erst
recht, wenn man das Ergebnis an dem
e r f o r d e r l i c h e n A u f w a n d m i ß t . E r s t i n u n ¬

seren Tagen wird das, was schon Ari¬
s to te l es übe r d i e Des t i l l a t i on wuß te ,
technisch realisiert, und auch heute noch
nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten.
Es gibt kaum einen technisch überhaupt

gangbaren Weg, den man im Geist und
als Versuch noch n icht e ingeschlagen
hätte, um herauszufinden, welche Me¬
thode sich für die Süßwassergewinnung
am besten eignet. Als technische Lösung
prinzipiell dasselbe wie schon eine Was¬
serleitung im alten Rom, nur von ganz
a n d e r e n D i m e n s i o n e n , w ä r e n s o l c h e

Projekte wie etwa das schon vor Jahren
e r ö r t e r t e , d e n W a s s e r v e r b r a u c h H a m ¬

burgs im Jahre 2000 d i rek t aus den
großen schwedischen Seen zu decken.
In den USA gibt es bereits eine Wasser¬
le i tung von tausend Ki lometer Länge.

Aber das ist keine Antwort auf die Frage,
w i e m a n a u s d e m O z e a n T r i n k w a s s e r

m a c h e n k a n n , d o r t w o e s a n d e r e s Wa s ¬

se r i n e ine r e r re i chba ren En t fe rnung
nicht gibt. Und dort, wo Wasser aus dem
Ozean zu ergänzen ist, weil die Süß¬
wasservorräte zu versiegen drohen.
Am längsten bekannt ist, wie gesagt, die
W a s s e r d e s t i l l a t i o n . A b e r s i e i s t k e i n e s ¬

wegs d ie e inz ige Methode. Beisp ie ls¬
we i se l äß t s i ch das Wasse r auch i n Fo rm

s a l z f r e i e r E i s k r i s t a l l e a u s f r i e r e n u n d a b ¬

filtrieren. Eine andere, wie es heißt ver¬
häl tnismäßig bi l l ige Methode wurde in

D a m p f

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

■■  0^ T

i l!i*!***:*; u

W e r m e r ü c k g «

iI
K o n d e n s a t M e e r w a s s e r v o r b e h a n d l u n g b u i s w a s s e r M e e i w a s s e r

F U N K T I O N S ¬
S C H E M A

D E R A N L A G E

1 F r i s c h e s M e e r w a s s e r 6 S o l e4 S o l e s t r o m a u s d e r k ä l t e s t e n
S t u f e

9 W a n n e n

2 K o n d e n s a t o r 7 E n d v o r w ä r m e r 10 Destillatpumpe
11 N i c h t k o n d e n s i e r b a r e G a s e3 v o r g e w ä r m t e s M e e r w a s s e r 5 U m w ä l z p u m p e 8 D e s t i l l a t

Die Anlage setzt sich aus zwei Grundelementen zusammen: der Einheit
mit den Wärmerückgewinnungsstufen und der Einheit mit den Rückkühl¬
stufen. Hier durchströmt frisches Meerwasser (1) die Kondensatorrohre
(2) und kondensiert den entstandenen Wasserdampf.
Ein Teil des vorgewärmten Meerwassers (3) gelangt nach einer chemi¬
schen Vorbehandlung in den austretenden Solestrom der kältesten Stufe
(4). Für die chemische Vorbehandlung bieten sich drei verschiedene Ver¬
f a h r e n a n :

Chemika l iendos ierung, Enfhär tung durch FLUICON-Vorscha l tung und
Entgasung.
Von der kältesten Stufe aus fördert eine Umwälzpumpe (5) die durch
Verdampfung abgekühlte Sole in die Kondensatorrohre der Wärmerück¬

gewinnungsstufen (6). Die Sole kondensiert nacheinander den Dampf
der einzelnen Stufen, erwärmt sich und erreicht im Endvorwärmer (7)
durch Zufuhr von Heizwärme die Höchsttemperatur.

Durch Entspannungsverdampfung kühlt sie sich in den Kammern abneh¬
menden Druckes annähernd auf die Meerwassertemperatur wieder ab.
Das Destillat (8) sammelt sich in Wannen (9) und durchfließt ebenfalls
alle Kammern. Eine Destillatpumpe (10) zieht das gesamte SUßwasser aus
d e r k ä l t e s t e n S t u f e a b .

Um die Konzentration konstant zu halten, wird ein Teil der Sole ständig
abgezogen.

Ein Vakuumaggregat entfernt die nicht kondensierbaren Gase (11).
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Skandinavien, Chemikai ien aus Beigien
u n d s o w e i t e r u n d s o f o r t . . . V o n d e r

berüchtigten „Öipest“ ganz zu schwei¬
gen. N ich t nur F ischbru t , Meeresfiora
und Seevögel werden in zunehmendem
Maße vert i lgt, auch die Süßwasserge¬
winnung wird erschwert . In noch grö¬
ß e r e n M a ß s t ä b e n d r o h t d a s a u f d e n

Ozeanen weiterzugehen mit der Abfall¬
lagerung verbrauchter Kernbrennstoffe,
mit versenkten Kampfstoffvorräten und
ähnl ichem Zeugs. Dies sind Aufgaben,
d i e s i c h n u r d a n n l ö s e n l a s s e n , w e n n
a u c h a n d e r e F o r t s c h r i t t e e r z i e l t w e r d e n

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

wird, über die Grenzen von Produktion
u n d R e n t a b i l i t ä t h i n a u s z u d e n k e n .

T h e m a , f ü r w e l c h e s A t t r i b u t e w i e „ u n ¬

e r s c h ö p fl i c h “ u n d „ u f e r l o s “ e b e n s o
sinngemäß wie wortgetreu passen, sind
nicht der geeignete Ort, um sich in tech¬
n i s c h e E i n z e l h e i t e n z u v e r l i e r e n . \ A f e n n

nur das große Problem der Gegenwart
klar erkannt wird, ist schon viel gewon¬
nen . De r F r i schwasse rbeda r f be t räg t
h e u t e r u n d z e h n M i l l i a r d e n K u b i k m e t e r

pro Jahr und er steigt beständig. Auch
f ü r d i e I n d u s t r i e b l e i b t n u r d i e K o n s e ¬

quenz, es im kleinen zu machen wie die
Natur im großen: in dauerndem Kreis¬
l a u f d a s v e r b r a u c h t e W a s s e r w i e d e r z u

v e r w e n d e n . E t w a 6 0 M i l l i a r d e n m ^ w e r ¬

d e n i m J a h r e i m i n n e r b e t r i e b l i c h e n

Durchsatz umgewälzt. Und das, was ab¬
fließt, verdreckt und vergiftet, das un¬
s c h ä d l i c h z u m a c h e n i s t e i n e d e r u n g e ¬

lösten und gar nicht ernst genug zu neh¬
m e n d e n A u f g a b e n u n s e r e r Z e i t . D i e
Nahrungsque l le Ozean, e ine w ich t ige
R e s e r v e f ü r d i e M e n s c h h e i t v o n m o r g e n ,
i s t e r n s t h a f t i n G e f a h r . E s i s t b e d r ü k -

k e n d , w i e w e i t s c h o n d i e N o r d s e e z u m

internat ionalen Mül labladeplatz gewor¬
d e n i s t . M i t A b f a l l s t o f f e n b e l a d e n e F l ü s s e

ergießen sich in ein vergleichsweise sehr
flaches Meer. Kohlenbergbau, Erdölraf¬
finerien, Chemie-, Metal l - und Papier¬
i n d u s t r i e n i n D e u t s c h l a n d , E n g l a n d ,
F r a n k r e i c h u n d d e n N i e d e r l a n d e n , F I c l z - ,

Leder-, Gummi- und Fischindustr ien in

d e n U S A e n t w i c k e l t , u n d z w a r b e r u h t d i e

Gewinnung dabei auf Osmose. Ebenfalls
i n A m e r i k a e n t w i c k e l t w u r d e e i n S a u e r ¬

s t o f fi l t e r , d a s M e e r w a s s e r e n t s a l z t , w ä h ¬
r e n d i n S k a n d i n a v i e n u n d i n d e r B u n ¬

d e s r e p u b l i k a n d e r E n t w i c k l u n g v o n
„e lek t romembrano log ischen“ Methoden
gearbeitet wird. Das alles sind Verfah¬
ren, die nur noch Spezialisten verstehen
und zu deren In terpre ta t ion ich mich
nicht für befugt halte.

Es gibt indessen Anlagen, die durchaus
im Rahmen unseres eigenen Arbeitspro¬
grammes l iegen. Unser Fahrgastsch i f f
„Flamburg“ z. B. ist mit drei vierstufigen
Entspannungsverdampferanlagen ausge¬
rüstet mit Leistungen von je 100—120 m^
D e s t i l l a t e r z e u g u n g p r o Ta g . M a n i s t
d a d u r c h a n B o r d n i c h t m e h r a u f d e n

Ta n k r a u m f ü r F r i s c h w a s s e r a l l e i n b e ¬

schränkt (der bei der „Flamburg“ 1000 m^
beträgt), sondern kann damit den Fahr¬
gästen einen Frischwasserverbrauch ge¬
statten, wie er früher undenkbar gewe¬
sen wäre. Wie so eine Anlage funktio¬
n i e r t , d e u t e t d a s S c h e m a a u f S e i t e 1 6

So sche in t das Kard ina lp rob lem, das
gegenwärtig das Wasser betrifft, auf che¬
mischem Gebiet zu liegen; doch ist und
bleibt es nicht das einzige. Wasser ist
eben mehr a ls FI2O.

Es ist noch nicht lange her, da waren
wir mal wieder so r icht ig in unserem
Element. Z ieml ich unerwartet kr iegten
wi r Winds tärke 10 au f den Kopf und
zwar noch bevor wir al le Segel runter
h a t t e n . D a s W a s s e r b e n a h m s i c h s e h r

s o n d e r ! a r d a b e i . I n z w e i M i n u t e n w u r d e

aus eVie r sp iege lb lanken F läche e in
H e x e n k e s s e l .

Ein merkwürdiges Element -das Wasser.

a n .

Auf Flelgoland entsteht die erste statio¬
näre Meerwasserentsalzungsanlage auf
d e u t s c h e m B o d e n ; s i e a r b e i t e t n a c h
d e m Ve r f a h r e n d e r Va k u u m d e s t i l l a t i o n .

N u n , d i e s e B e t r a c h t u n g e n z u e i n e m



p u d H c r Von Kapitän Hans Fries

Es muß betont werden, daß die abenteuerlichen Zustände auf der „Undine“, über die der Autor hier berichtet, keineswegs
verallgemeinert werden dürfen. Das war eine Ausnahmesituation. Die Vorgeschichte des „Undine“-Kapitäns soll zwar keine
Entschuldigung für dessen späteres Verhalten sein; doch macht es vielleicht manches verständlich. Unsere Zelt, die jedes
menschliche Verhalten psychologisch zu durchleuchten sich bemüht, wird auch in diesem Fall plausible Erklärungen finden.
Folgendes hatte sich zugetragen:

Der Kapitän der „Undine“ hatte zuvor das Vollschiff „Palmyra“ geführt, das am 2.7.1908 bei der Wellington-Insel gestrandet
und verlorengegangen war. Einundzwanzig Männer fanden dabei den Tod. Der Unfall war darauf zurückzuführen, daß das
Schiff sich in größerer Küstennähe befunden hatte als angenommen. Man hatte nach Umschiffung von Kap Horn am 22. 6.
die letzte astronomische Beobachtung machen können und befand sich damals auf ungefähr 52° Süd, 79° West. Von da ab
war beständig stürmischer Wind aus NNW-W mit bedecktem Himmel, wobei man sich nach gegißtem Besteck ungefähr auf
d e m 7 8 . M e r i d i a n h i e l t .

In der Sammlung der Seeamtssprüche des Hamburgischen Seeamtes von 1908 heißt es dann über den weiteren Ablauf des
Geschehens wörtlich: „...der Wind schralte und das Schiff konnte nur mehr NzW anliegen. Der 1. Offizier weckte den
Kapitän und fragte, ob sie nicht lieber halsen sollten. Der Kapitän hielt dies aber nicht für nötig und befahl, daß um 4a.m.
gehalst und die Wache etwas früher geweckt werden sollte, um das Manöver mit beiden Wachen zusammen auszuführen.
Dies geschah und der Kapitän kam dazu selbst an Deck. Man hatte die Rahen etwa Vierkant gebrasst, als der auf der Back
stehende 3. Offizier plötzlich ein Schiff an Steuerbord vorne dicht bei meldete...“
E s w a r a b e r k e i n S c h i f f .

Kurz, dieser Felsen konnte gerade noch passiert werden, der nächste Jedoch nicht mehr.
Von dem Boot, das zuerst mit 16 Seeleuten fertig gemacht wurde, hat man nie wieder etwas gehört. Doch vor etwa 15 Jah¬
ren lief die Meldung durch die Presse, daß man an der Westküste von Feuerland in einer Höhle 16 Skelette gefunden
habe. Die „Palmyra“-Leute?

So überlebten nur der Kapitän und der 1. Offizier, die länger an Bord geblieben waren und dann allein in der Gig über
zwei Wochen unterwegs waren, wobei sie nur von Seetang und Muscheln lebten. Schließlich erreichten sie Evangelistas
Island Leuchtfeuer vor der Magellanstraße.
Soweit also die Vorgeschichte; und Jetzt zurück zur „Undine“.

Mit Stückgut vollbeladen (Haushaltungs¬
gegenstände, Gebrauchs- und Luxus¬
waren, Kleidung, Schuhzeug, Konserven,
Getränke, Handwerkszeug, Farben, Ze¬
ment, Chemikalien, Koks u. a.), sollten
wir auf der Unterelbe noch mal Spreng¬
s t o f f l a d e n z u m G e b r a u c h i n d e n S a l ¬

p e t e r - , K u p f e r - u n d S i l b e r m i n e n . A n
einem Sonntagmorgen, Anfang Februar
1909, bei starkem Frost und Eisgang
spannten sich die Schlepper vor, um uns
aus dem Mastengewirr vieler Segel¬
schiffe In See zu bringen. In den Bras¬
sen eines großen französischen Segel¬
schiffes bl ieben wir gleich mit unserer
Fockrah hängen, die dabei einknickte.
Schlechter Anfang! Wir machten wieder
fest, gaben die Rah von oben zur Re¬
p a r a t u r a n L a n d u n d s t a r t e t e n d a n n
einige Tage später. Der Rheder kam
noch mal an Bord, als Kajütsjunge
m u ß t e I c h I h m e i n G l a s P o r t w e i n k r e ¬

denzen. Der Schlepper „Gebrüder
Wrede“ brachte uns dann nach Schulau,
von dort ging es mit Dynamit vollgeladen
w e i t e r I n S e e . N o r d s e e u n d K a n a l w u r ¬

den ohne besondere Vorkommnisse pas-
plert, dann die Anker auf die Back ge¬
legt, gut gelascht, die Ketten ausgeschä-
kelt und In die Kettenkasten geflert. Wir
waren auf wei ter See, f rei vom Land.
Die notwendigen, üblichen, nie enden¬
den Überholungs- und Instandsetzungs¬
arbeiten gaben nun der weiteren Reise

Inhalt und Gepräge neben den laufen¬
den Segelmanövern, je nach Wind und
W e t t e r .

I n d e r H ö h e v o n M a d e i r a v e r s u c h t e d e r

engl ische Frachtdampfer „Evel ine“ aus
Newcast le morgens bei f r ischer Br ise
und gutem Wetter unsern Bug zu kreu¬
zen, konnte dabei in Unterschätzung un¬
serer Fahrt als Ausweichpflichtiger eine
Koll ision nur mit knapper Not vermel¬
den, was unseren Kapitän im Bewußt¬
sein des vielen Sprengstoffes an Bord,
k r e i d e b l e i c h w e r d e n l i e ß .

D i e s c h o n i n H a m b u r g v e r n o m m e n e
Äußerung, daß der Kapitän kein Feind
von Alkohol sei, fand ich langsam, aber
noch nicht unangenehm bestätigt, was
mir den sonst gegen mich freundlichen
M a n n e t w a s u n h e i m l i c h m a c h t e . A u ß e r

meinen laufenden Arbeiten In Kajüte
u n d M e s s e , v e r s u c h t e i c h m i c h a n D e c k

mit nützlich zu machen, um was zu ler¬
nen. Segel fest- und losmachen wollte
ich gern schnell lernen und nicht weni¬
ger leisten als die Decksbesatzung. Als
Kajütsjunge fühlte Ich mich nicht voll¬
wert ig und befr iedigt. Mein bewiesener
guter Wille wurde anerkannt und hat mir
die Wege geebnet.

Die vom Kapitän ergriffenen Maßnahmen
zur Löschung se ines Durs tes wurden
h ä u fi g e r u n d I n t e n s i v e r , v o r s e i n e n
Schießgelüsten, auf die man mich vor¬

bereitet hatte, graute mir. Eines Abends,
schönes Wetter Im NO-Passat, erhie l t
ich von dem sehr stark „ i l luminierten“
Kapitän Auftrag, Ihm In seiner Kammer
m i t e i n e r K e r z e z u l e u c h t e n . V o r e i n e r
K o m m o d e h o c k e n d d u r c h w ü h l t e d e r

d a u e r n d w a s v o r s i c h h i n m u r m e l n d e K a ¬

pitän die vollen Schubladen zu mir un¬
b e k a n n t e m Z w e c k . W e n n n i c h t s o u n ¬

heimlich, hätte das ausgedehnte Unter¬
nehmen mir langwell ig werden können.
M i t a l l m e i n e r ä u ß e r e n R u h e u n d F a s ¬

sung war es aber plötzlich aus, als ich
aus dem monotonen Selbstgesprächen
meines schwankenden Vorgesetzten das
Wort Revolver heraushörte. Ich pfefferte
d i e b r e n n e n d e K e r z e I n e i n e E c k e u n d

verschwand schleunigst lautlos (war bar¬
fuß) im Dunkeln, hinter mir die heiser
grölende Stimme des hi lflosen Schieß¬
lustigen. Aus der Kajüte rannte Ich längs
Deck zum Koch, Ihm meine Not klagend
mit Hoffnung auf guten Rat und Hilfe,
d ie dann da r in bes tand , daß i ch d ie
N a c h t ü b e r i n d e r K o m b ü s e b l e i b e n u n d

m i c h v o n k e i n e m s e h e n l a s s e n s o l l e . A u f

d e r v i e l z u k u r z e n u n d z u s c h m a l e n

Holzbank war, ganz abgesehen von mei¬
ner Angst vor Rache oder St rafe, an
S c h l a f n i c h t z u d e n k e n . E i n e v o n m i r

befürchtete Alarmierung der Mannschaft
w e g e n m e i n e s Ve r s c h w i n d e n s s e t z t e
aber auch nicht ein, so daß Ich in den
f rühen Morgenstunden mich schweren
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r i n n e n a u s d e r M a u s e f a l l e . I c h w a r d e r

Verzweiflung nahe, als plötzlich die Tür
s i c h ö f f n e t e u n d i c h d e n B e f e h l e r h a l t e ,

aus der Schlafkammer des Kapitäns (wo
Ich damals die Kerze an die Wand pfef¬
fer te) se inen Karabiner zu holen. Die
b e i d e n O b e r s t k o m m a n d i e r e n d e n d e s

Sch i f f es g lauben m ich abe r au f dem
Gang beglei ten zu müssen, voran der
S t e u e r m a n n m i t b r e n n e n d e r K e r z e , d a ¬

h i n t e r d e r s c h w a n k e n d e R e v o l v e r h e l d ,

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

mit verzweifelten Fluchtplänen, die jetzt
gelingen müssen. Aus der Messe geht’s
d u r c h d e n S a l o n i n d i e b e w u ß t e K a m ¬

mer, diesmal aber ohne mich. Von Angst
und Hoffnung auf Rettung gejagt, flitze
ich lautlos die Treppe vom Salon, der
die hinterste Rundung des Hecks aus¬
f ü l l t e , z u m K a r t e n h a u s r a u f . R u d e r s m a n n

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

schnell längs Deck nach vorn unter die
B a c k . S o w e i t w a r i c h , a b e r w a s n u n ?

Der Kapitän wird gleich Krach schlagen
u n d w a s d a n n ? H i e r w ü r d e m a n m i c h

s o f o r t fi n d e n u n d a u c h i n d e n a n d e r e n

wenigen Räumen an Deck. Nach oben in
d i e M a s t e n ? D a s u c h t e m a n m i c h i n d i e ¬

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

v i e l l e i c h t n a c h m i r ! B e i d i e s e r Ü b e r l e ¬

gung schrillt die Pfeife, dann das Kom¬
m a n d o d u r c h d i e s t i l l e l a u e P a s s a t n a c h t :

„Steuerbord Rettungsboot klar!“ Als auf
d ie Säufers t imme h in n ichts pass ier t ,
kommt de r Kap i tän längs Deck nach
v o r n e t a u m e l n d , m i t d e m R e v o l v e r I n d e r

Hand Ins Logis: „Boot zu Wasser, der
Jung Ist über Bord!“ Alle Mann raus aus
der Koje, rein in die Hose, die Skatkar-

H e r z e n s e n t s c h l o ß , n a c h a c h t e r n I n m e i ¬
n e k l e i n e K a m m e r z u s c h l e i c h e n .

Ich lag noch nicht lange, vor Aufregung
aber hellwach in der Koje, als im Rah¬
men der lautlos geöffneten Tür mit bren¬
n e n d e r K e r z e i n d e r H a n d d e r b e t r u n ¬

kene Kapitän mit hochrotem Gesicht er¬
sche in t und an me ine Ko je t r i t t . I ch
s t e l l t e m i c h s c h l a f e n d , u m n i c h t R e d e
u n d A n t w o r t s t e h e n z u m ü s s e n a b e r i n

Erwartung von Revolverschüssen oder
ä h n l i c h e m . Wa s w e i t e r t u n ? S o f o r t e n e r ¬

gisch zum Äußersten greifen oder un¬
tät ig den n ichtsahnenden Schlafenden
m a r k i e r e n ? H a t t e d a s l e t z t e r e n o c h

Z w e c k ? M a n m u ß t e m i r d o c h s i c h e r d i e

innere Erregung ansehen können! Der
A l k o h o l a t e m s t r e i f t m e i n G e s i c h t , v o n

d e r K e r z e h e l l e r l e u c h t e t ; v o r A n g s t
dachte Ich wohl überhaupt nichts mehr,
d ie Augen fes t gesch lossen, au f das
Letzte gefaßt! So lautlos wie er gekom¬
men, verschwand der Kapitän wankend
w i e d e r a u s d e r K a m m e r u n d v e r l o r d a r ¬

über später kein Wort, Dieses war der
1. Streich. Der 2. folgte bald.

l a d e n e n T r o m m e l r e v o l v e r a u s d e r T a ¬

sche mit der Frage, ob ich solch Ding
kenne. Auf meine Verneinung versucht
d e r B e t r u n k e n e m i r d i e T e c h n i k z u e r ¬

klären, um mir das entsicherte Ding, ge¬
laden, mit zitterndem Finger am Abzug,
plötzlich aufs Herz zu setzen. Ich hatte
nur Hemd und Hose an. Auf die gleich¬
zeit ige Frage, ob ich Angst habe, log
Ich „nein“, in der Annahme, durch ein
„ j a “ den Zo rn me ines woh lwo l l enden
Vorgesetzten zu erregen, woran mir in
diesem Augenblick sehr wenig lag. Ich
mußte gefaßt sein, daß der Schuß jeden
Augenblick losging und sann verzweifelt
au f Re t tung , d ie vom 1 . S teuermann
n i c h t k o m m e n w ü r d e , w i e m i r e i n B l i c k

auf das Häufchen Unglück und Angst be¬
wies, Nach längeren Zie lübungen und
Drohungen auf mein zuckendes Herz,
log ich, für den Koch noch Proviant nach
vorne bringen zu müssen. Erfolg: „Wenn
Du wegläufst, schieße ich Dir eine Kugel
in den Hintern!“ Zur Bekräftigung des¬
sen, wurde mir wieder der Revolver auf
die Brust gesetzt. Mir schwand langsam
der Glauben an mein Glück, dem Kapi¬
t ä n d e r R e i z a m Z e i t v e r t r e i b , a l s o A b ¬

wechselung! Man schloß mich in meine
nebenan l iegende k le ine Kammer e in,
der schießwütige Säufer davor brül l te:
„Paß auf, gleich kommt eine Kugel durch
die Tür ! “ (Die war aus dünnem Holz,
die Kammer, anderthalb Meter breit, drei
Meter lang, bot keinen Schutz.) Auf wie¬
d e r h o l t e D r o h r u f e v e r s u c h t e i c h , d u r c h

das Bullauge kriechend, über den Groß¬
b r a s s b a u m a n D e c k z u k l e t t e r n , a b e r d a s

Bullauge ist zu eng. Es gab kein Ent-

N a c h d e m A b e n d e s s e n b e i s c h ö n e m
W e t t e r i m N O - P a s s a t s i t z e n d e r n ü c h ¬

t e r n e 1 . S t e u e r m a n n u n d d e r t o t a l b e ¬

trunkene Kapitän (mir inzwischen eine
gewohnte Erscheinung geworden) in der
M e s s e b e i m B i e r . I c h w u s c h i n d e r k l e i ¬

nen Pan t r y daneben das Abendb ro t¬
geschirr, um dann schleunigst aus der
mir so unheimlichen Umgebung an Deck
v e r s c h w i n d e n z u k ö n n e n . E s k a m a b e r

ganz anders. Ein Ruf des Kapitäns be¬
orderte mich zu sich, er zieht seinen ge-
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ten weg, nach achtern, Bootslaschings
los, ein Mann In den Besantop bluellghts
abbrennen, dami t der Jung s ieh t , wo
das Schiff ist, fal ls ihn die Haie noch
nicht gefressen haben. Das Boot ist klar,
fünf Mann rein, „fier weg das Boot zu
Wasser ! Bee i lung! ! “ Und der zu Ret¬
tende si tzt vorne unter der Back, e in
Häufchen Angst und Verzweiflung, was
tun? „Die Leute können mit dem Boot
abtreiben in einer Bö und dunkler Nacht,
Ihr Schiff nicht wieder erreichen, elend
u m s L e b e n k o m m e n ! “ D a s d a r f n i c h t
s e i n ! M e i n l e t z t e s b i ß c h e n M u t n e h m e

ich zusammen, schleiche schweren Her¬
zens achteraus voll Angst, dem Schieß¬
wütigen wieder vor Augen zu kommen,
der die Besatzung wütend zur Eile an¬
spornt. Schließlich sieht mich der Koch
und ruft: „hier ist ja der Jung“, muß das
mehrmals wiederholen, b is a l le über¬
rascht in der Arbeit innehalten und mich
wie e inen Ge is t ans ta r ren . Das Boot
wird wieder geheißt und eingeschwun¬
gen, der Rudersmann hält die Segel voll,
das Schiff nimmt wieder Fahrt auf. Und
nun? War das ganze Theater, die Be¬
satzung zu ärgern, der Freiwache die
Ruhe zu stören? Wer gibt Antwort? Der
vor Schrecken ernüchterte Kapitän
kommt vom Pellkompaß zwischen den
Booten herunter an Deck, wo sich die
ganze Besatzung um mich versammelt,
um zu erfahren, was nun los war und
ist. Ein paar Umstehende beiseiteschie¬
bend haut er mir dann ohne ein Wort
zu sagen eine runter (das einzige Mal,
daß ich an Bord geschlagen wurde),
daß Ich längs Deck fliege, mich langsam
wieder hochrappelnd. Dann muß ich dem
Kapitän mehrmals In die Hand verspre¬
chen, nicht über Bord zu springen, ohne
daß die Umstehenden wissen, was vor¬
her los war. Der Kapitän lügt Ihnen Ir¬
gendetwas als Erklärung vor und redet
d a u e r n d v o n m e i n e r w u n d e r b a r e n R e t ¬

tung, b is der Segelmacher meint , das
sei ein Grund zum Feiern, womit gewis¬
s e r m a ß e n e i n S t i c h w o r t u n d i c h i n n e u e

Angst fiel. „Ja, Knabe, dafür mußt Du
einen ausgeben“, meinte der angst¬
befreite Kapitän, während ich im Kopfe
überschlug, wieviel Jahre ich wohl an
Bord bleiben müsse, um das nun kom¬
mende Rettungsfest finanzieren zu kön¬
nen. Das Fest war lang und furchtbar.

Die drei letzten noch längs Deck Krie¬
chenden der Besatzung, (alles andere
war schon von Sinnen) wurden morgens
vom Kapitän zur Ruhe ermahnt mit dem
Erfolg, daß man Ihm den Götz von Ber-
lichlngen Ins Gesicht schrie. Das war zu¬
viel! Revolver raus, peng, peng, zisch¬
t e n d i e S c h ü s s e z w i s c h e n d i e l e t z t e n
S ä u f e r u n d d a n n w a r d i e s e s F e s t v o r b e i .

Die beiden Steuerleute, die nichts ge¬
trunken hat ten, s türz ten s ich auf den

Kapitän, überwältigten ihn, nahmen den
Revolver, mit dem er gottlob kein Un¬
glück angerichtet hatte und sperrten ihn
I n s e i n e K a m m e r b i s e r w i e d e r n ü c h t e r n
war. D ieses war der 2 . S t re ich !

Zu dieser ganzen Affäre ist zu sagen,
daß auf Anordnung des betrunkenen Ka¬
pitäns schon den ganzen Tag über viele
Bootsmanöver gemacht worden waren,
d i e e r s e l b s t l e i t e t e m i t d e r U h r i n d e r

Hand. Es g ing ihm Immer noch n icht
schnel l genug. A lso nach kurzer Ze i t
n o c h m a l d a s s e l b e u n d i m m e r m i t d e r

ganzen Besatzung, aber ohne die Steuer¬
leute, die diesen Unsinn —denn das war
e s — n i c h t m i t m a c h t e n . Z w i s c h e n d e n

Bootsmanövern arbeitete die jeweilige
Wa c h e a n D e c k a u c h n i c h t w i e s o n s t ü b ¬

lich, sie hatte sich nur klar zu halten für
das nächste Bootsmanöver, das auch
nicht lange auf sich warten ließ. Allem
A n s c h e i n u n d d e n U m s t ä n d e n n a c h z u

ur te i len „s tärkte“ der Kapi tän s ich im
Laufe des Tages so gründlich, daß ge¬
gen Abend die Besatzung auf wieder¬
h o l t e K o m m a n d o s z u B o o t s m a n ö v e r n

glaubte, nicht mehr reagieren zu sollen,
b i s e s d a n n n a c h h e r p l ö t z l i c h e r n s t
wurde: „Der Jung ist über Bord.“

Der Verlust seines vorigen Schiffes „Pal¬
myra“ mit fast der ganzen Besatzung
wird den ohnehin dem Alkohol ergebe¬
n e n M a n n z u d i e s e n B o o t s m a n ö v e r n u n d

vielem anderen mehr getrieben haben,
was wi r, und ich besonders , mi t ihm
e r l e b t e n .

D i e R e i s e a l s s o l c h e v e r l i e f n o r m a l u n d

ohne besondere Ereignisse. Der Äqua¬
tor wurde mit üblicher Feier passiert, bei
derTaufe erhielt ich den Namen „Klump¬
fuß“, wußte d ie uns Täuflinge behan¬
d e l n d e n „ A r z t “ , „ B a r b i e r “ u s w. b e i m
Schlucken der alles andere als appetit¬
l i c h e n M e d i z i n u n d P i l l e n s o z u b e m o ¬

geln, daß mir heft iges Erbrechen usw.
der anderen Leidensgenossen erspart
b l i eb . Durch den v ie l zu re i ch l i ch ve raus¬

g a b t e n A l k o h o l e r m u t i g t , w o l l t e d e r
S c h m i e d n a c h t s d e m 1 . S t e u e r m a n n m i t

dem Messer zu Leibe, was ihm erst ganz
g e h ö r i g e H i e b e d e r B e s a t z u n g e i n ¬
brachte und a ls das noch n icht ha l f ,
w u r d e e r m i t H a n d s c h e l l e n a n e i n e r R e e ¬

l ingsstü tze angesch lossen und konnte
d a s e i n e n R a u s c h a u s s c h l a f e n .

Der Alkoholkonsum des Kapitäns nahm
gewaltig zu, nach nüchternen Intervallen
v o n 1 — 2 W o c h e n k a m e n d i e a l k o h o l i ¬

s c h e n , d i e m i r i m m e r u n h e i m l i c h e r w u r ¬
d e n . D o c h n e b e n m e i n e r u n h e i m l i c h e n

Angst vor dem Mann in dem Gefühl, ihm
auf Gedeih und Verderb auf lange Zeit
rest los ausgel iefert zu sein, hatte ich
großes Mit leid mit dem Unglückl ichen,
der an sich ein anständiger, ehrl icher,
gutmütiger Mensch war und mir großes

Wohlwollen und Vertrauen schenkte, bis¬
weilen wie ein Vater zu mir war, mir im
R a u s c h m e h r e r e M a l e u m d e n H a l s fi e l

und wie ein Kind weinte. Für ein Ißjäh-
riges Kind, das Ich war, war das bis¬
w e i l e n s t a r k e r To b a k .

Der erste Sturm, den wir mit der „Un¬
dine“ abzuwettern hatten, war ein Pam-
pero in den Ostertagen auf der Höhe
des La Plata, der dem starken Schiff mit
s e i n e r n e u e n Ta k e l a g e u n t e r g u t e n
Sturmsegeln nichts anhaben konnte. Das
Schiff lag gut in der See und die Besat¬
zung war solchen Situationen gewach¬
s e n . D e r a u f d e n w e l t b e r ü h m t e n L a e i s z -

schen Schnel lseg lern groß gewordene
Kapi tän (er hat te a ls Steuermann die
Rekord re isen der Fün fmas t -Bark „Po-
tos i “ un ter Kap i tän H i lgendor f m i tge¬
macht) hatte den Ehrgeiz, mit der „Un¬
dine“ ähnliches zu vollbringen, was bei
der Vierkanten, schwerfälligen Form des
Sch i f fes e ine Unmög l i chke i t war, be i
d e s s e n K o n s t r u k t i o n k e i n e I d e a l e s o n ¬

dern das lukrative Ladungsfassungsver¬
mögen ausschlaggebend gewesen war.
Das wol l te Kapi tän L. aber n icht e in-
sehen, vor allem, wenn er unter Alkohol
w a r . W i r h a b e n d a d u r c h o f t S i t u a t i o n e n
e r l e b t u n d d i e h i e l t e n b i s w e i l e n m e h r e r e

schauerl iche Tage und Nächte an, die
die ganze Besatzung angst und bange
werden l i eßen , obwoh l da genug e r¬
f a h r e n e u n d b e h e r z t e M ä n n e r d a r u n t e r

waren, die Jahrzehnte auf Segelschiffen
f u h r e n .

Kapitän L. war wie gesagt bei Laeisz
groß geworden und da wurde im allge¬
meinen hart gesegelt, „knüppeln“ nannte
man das. Aber das taten auch Kapitäne
anderer Reedereien, nicht nur die bei
Laeisz, die ihren Ehrgeiz hatten, schnelle
Reisen zu machen, anderen In Sicht be¬
fi n d l i c h e n S c h i f f e n , v i e l l e i c h t s o g a r
Dampfern, vorbeizufahren. Die Vernunft
und Sicherheit gebot es aber, daß bei
drohendem Wet ter, Gewi t te r, au fkom¬
m e n d e n B ö e n u . ä . d i e W a c h e a n D e c k

klar stand, die obersten Segel auf Kom¬
m a n d o s o f o r t l o s z u w e r f e n u n d f e s t z u ¬

machen, wenn die Bö sich als zu hart
erwies, was niemand vorher weiß. An¬
ders bei unserem Kapitän: Die Takelage
muß das aushalten und wenn nicht, dann
kommt s i e eben von oben . Daß w i r e i nen

Haufen Dynamit mit den dazugehören¬
den Sprengkapseln obenauf im Lade¬
r a u m h a t t e n , b r a c h t e i h n a u c h n i c h t d a ¬

von ab. Die Leereeling vom Druck der
Segel dauernd unter Wasser, war bald
e t w a s G e w o h n t e s .

Dieses sinnlose Segeln des Kapitäns,
durch das er das mi t hochexplos iven
S t o f f e n b e l a d e n e S c h i f f u n d d i e B e s a t ¬

zung unnötig oft aufs höchste gefähr-
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phon, Schluck aus der Buddel, nun kann
d i e W a c h e k o m m e n . A l s o , l o s , t ä t e r ä t ä !

Hochst immung in Beri in und auf „Un¬
dine"! Wie aus Erz gegossen glaubt ihr
i e i c h t s c h w a n k e n d e r F ü h r e r , K n a r r e
ü b e r ’ n A s t , v o r s e i n e n S o l d a t e n z u s t e ¬

hen. Das muß klappen und zwar wie!
I h r w e r d e t s t a u n e n ! D i e M u s i k b r i c h t a b ,

mit schneidig-schnarrender Stimme holt
d e r G a r d i s t v o r m S c h l o ß i n B e r l i n d a s

B e s t e a u s s e i n e n K e r l s h e r a u s , d a ß d e n

Schusterjungs ringsum die Spucke weg¬
b l e i b t . A b e r , i m S ü d a t i a n t i k i s t m a n a u f

Zack. „Undine“ iäßt sich nicht lumpen!
Die Griffe nahm er noch leichter, Kleinig¬
k e i t ! D a s g e h t j a p r i m a ! K i n d e r i s t
d a s s c h ö n ! U n d w i e d i e S o i d a t e n s t e h n !

N a , b e i s o i c h e m F ü h r e r, d e r s o i c h e P r ä ¬

sentiergriffe macht! Nun wieder Gewehr
ü b e r , d i e P l a t t e m a c h t d i e i e t z t e n R u n ¬

den, gleich haben wir ’s geschafft, Hal¬
tung. Hal tung bis zum letzten: „Tretet
weg!“ Zäng, kl i rrrü! Ja, die sind weg,
restios, kein Soldat (Flasche) mehr zu
sehen, so muß es se in ! E in t ie fe r Sch luck

nach dem Erfoig!

Auf dem Fußboden liegen die Scherben
v o n 6 F i a s c h e n i m k l e i n e n s c h a l e n R e s t

i h r e s f r ü h e r e n I n h a l t s , d i e d e r m i l i t ä r i s c h

enthusiastische Kapitän mit seinem Ka¬
r a b i n e r k o l b e n d a h i n b e f ö r d e r t h a t i n

Ausführung weitreichender Berliner Gar¬
debefehle. Als der Kapitän dieses Schau¬
spiel (mit schiotternden Knien sah ich
d u r c h s S c h l ü s s e l l o c h n a c h d e r U r s a c h e

solchen Gläserklirrens bei so ruhig lie¬
gendem Schi f f ) mi t leeren und vo l len
Flaschen mehrmals durchexerziert hatte,
giaubt er sich, die Füße voll Glassplitter
(wa r ba r fuß ) , be f r i ed ig t und vo l l zu r
R u h e z u r ü c k z i e h e n z u k ö n n e n . D i e S ä u ¬

berung des Schloßplatzes (Kajüte) über¬
n a h m i c h ; d e m m i t B r u m m s c h ä d e l e r ¬
w a c h e n d e n E x e r z i e r m e i s t e r d i e G l a s ¬

splitter aus den Quanten zu ziehen, ob¬
lag dem 2. Steuermann.

Das waren einige der vielen Feiern, de¬
ren Durchführung der Kapitän meist al¬
l e i n ü b e r n a h m u n d a n d e n e n i c h i n i r ¬

gendeiner Form tei l hatte. Längst war
i c h e n t s c h l o s s e n , d i e S c h u ß w a f f e n d e s

Kapitäns über Bord zu werfen, aber er
überwachte sie viel zu sorgfältig. Sobaid
ich mit meiner Arbeit in der Kajüte fertig
war, meldete ich mich täglich an Deck
zur Arbeit, um was zu lernen und einige
S t u n d e n d e n m i r s o u n h e i m i i c h e n R ä u ¬

men fern zu sein. Ich fuhr gut dabei, war
überall gut gelitten. Um aus der Kajüte
h e r a u s z u k o m m e n , m a l t e i c h i n s e h r b e ¬

wußt egoistischer Weise dem Decksjun¬
gen Peter das Leben dor t in ros igen
F a r b e n , v o r a l l e m , w a s E s s e n u n d T r i n ¬

ken anbelangte. Jeden Tag mußte ich
d o c h d e m K o c h P r o v i a n t h o l e n u n d

konnte dabei unbeobachtet beliebig viel

dete, war auch der Hauptgrund dafür,
daß die Besatzung in jedem Hafen ver¬
suchte, schleunigst von Bord zu kom¬
men, auch unter Verzicht auf ihr sauer
v e r d i e n t e s G e l d .

a u f v o l l e n To u r e n , a l l e P l a t t e n d u r c h b i s
z u r B e r l i n e r S c h l o ß w a c h e , d i e m a n s i c h

als letzte Steigerung dieser Feierstunde
Vorbehalten hatte, ihre Wirkung heute
aber weniger denn je verfehlte. Donner¬
wetter, das war doch noch was, da wurde
man ja noch mal wieder jung, auch mal
Soldat gewesen, schneidige Sache, wenn
m a n d a d o c h m a l w i e d e r m i t m a c h e n

k ö n n t e , d e r G e d a n k e a i i e i n e l ä ß t d a s

Herz schne l le r sch lagen , mach t aber
auch durstig (na, schadet nichts, wir ha¬
ben es ja, also Prost und mal gleich die
nächste Flasche her), aber das Kom¬
m a n d i e r e n d a , d a s i s t d o c h n i c h t s r i c h t i ¬

g e s o d e r e x e r z i e r e n d i e K e r l e s o
s c h l e c h t , d a s h a b e n w i r d a m a l s d a n n

doch besser gemacht (na, erst noch mal
einen ordentlichen Schluck), aber Don¬
n e r w e t t e r e i n G e d a n k e , d a ß e i n e m d a s

erst jetzt kommt, wir machen selber mit
d e m L a d e n d a v o r n e S c h l u ß , m a l s e h e n

wer das besser kann! Das wäre doch ge¬
l a c h t , n u r e r s t m a l d a s G r a m m o p h o n
stoppen und dann Soldaten her, das an¬
d e r e m a c h ’ i c h a l l e s s e l b e r ! P r o s i t ! Ta ¬

de l los ausger ich te t s tehen d ie vorher
geleerten Flaschen auf dem Tisch, viel
b e s s e r a l s S o l d a t e n , n u n n o c h d e n K a ¬

r a b i n e r h e r , n e u e N a d e l i n s G r a m m o -

Zum Feste feiern gehört Musik, auch bei
Kapitän L., der sich zu dem Zweck ein
Grammophon angeschafft hatte mit nicht
s e h r v i e l e n P l a t t e n d a z u , v o n d e n e n b a l d

etl iche kaputt waren. Eine davon aber
wurde sorgfä l t ig gehütet und gepfiegt ,
„Das Aufziehen der Schloßwache in Ber¬
lin“, eine feine Angelegenheit mit allem
D r u m u n d D r a n : D a s A n r ü c k e n d e r

Wa c h e m i t n ä h e r k o m m e n d e r M u s i k , m i l i ¬
t ä r i s c h e K o m m a n d o s u n d i h r e A u s f ü h ¬

rung, „Stillgestanden“, „Rieht Euch“, „die
Augen l i nks '
marsch und was sonst noch auch ein nüch¬

t e r n e s d e u t s c h e s H e r z s c h o n m i t W o n n e
e r f ü l l t e . A l k o h o l u n d d i e s e P l a t t e z u s a m ¬

men brachten unseren Kapitän in mili¬
tär isch-patr iot isch-alkohol ische Verzük-
kung, deren restloser Hingabe der Wein-
und Schnapskeller sowohl wie die Platte
au f d ie Dauer n i ch t gewachsen se in
k o n n t e n .

Hinter der geschlossenen Salontür knall¬
ten die Korken, das Grammophon l ief

Me ldung“ , P räsen t ie r -
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Griffe in Zucker-, Backobst und andere
Kisten machen. Das zog und leuchtete
ein! Peter erklärte sich bereit, mit mir
zu tauschen. Was würde aber der Kapi¬
tän dazu sagen, bei dem ich trotz allem
g u t a n g e s c h r i e b e n w a r ? B e i l e i c h t a l k o ¬

holisiert rosiger Laune brachte ich mein
langes Anl iegen vor und hatte Erfolg,
mehr als ich zu hoffen gewagt hatte. In
m e i n e m I n t e r e s s e s o l l t e d e r W e c h s e l

aber erst auf der anderen Seite von Kap
Horn vor sich gehen. Das Ende meines
S c h r e c k e n s w a r a b z u s e h e n , i c h w a r
g l ü c k l i c h . A l l e s a n d e r e b e s c h w e r t e m i c h
n i c h t , d a s a u f „ E n t r e r i o s “ s o b ö s e H e i m ¬

weh war längst weg.

einmal die gesamte Besatzung den Ge¬
horsam (noch mehr Segel setzen) ver¬
weigerte und al le ihr letztes Stündlein
gekommen wähnten. Zwei Mann wurden
von der Back gewaschen , de r S tu rm
d r ü c k t e d a s S c h i f f n a c h L e e s o w e i t u n ¬

ter Wasser, daß der von da überschöp¬
f e n d e W a s s e r w a l l b e i d e w i e d e r a u f s
A c h t e r d e c k s c h w e m m t e .

D i e v i e l e n R e i z e v e r s c h i e d e n s t e r A r t d e r

H a f e n s t a d t v e r f e h l t e n a u f d i e „ U n d i n e “ -

Männer ebenso wenig ihre Wirkung wie
auf alle anderen, aber zum Genuß ge¬
hört Geld und das hatte nur der Kapitän
u n d d e r w a r s e h r z u r ü c k h a l t e n d i n d e r

Beziehung. Wie kriegt man mehr? Ab¬
mustern, abbezahlen, aber das ging nur
beim Konsul und wir hatten in Hamburg
u n t e r s c h r i e b e n f ü r d i e R e i s e n a c h d e r

W e s t k ü s t e S ü d a m e r i k a s u n d w i e d e r z u ¬

rück. It's along way ...1 Was kann man
da machen? Lange genug auf dem verd.
Sch i f f gewesen mi t dem b löds inn igen
Kapitän und seinem wilden Segeln, an
d a s j e d e r n u r m i t Sch a u e rn zu rü ck¬
d a c h t e . U n d d a s w ü r d e s i c h s i c h e r a l l e s

w i e d e r h o l e n u n d e i n E n d e m i t S c h r e k -

ken nehmen. Dabe i lagen so schöne
Y a n k e e - S c h o n e r i m H a f e n u n d b r a u c h ¬

t e n S e e l e u t e f ü r d o p p e l t e d e u t s c h e
Heuer be i märchenhaf ter Verpflegung.
Das zog und lockte und wo der Wille,
war auch ein Weg! Unsere Männer er¬
zählten dem deutschen Konsul die gan¬
zen Schauergeschichten unserer bisheri¬
gen Reise und das genügte. Der Konsul
entschied, jeder der will, kann von der
„ U n d i n e “ s o f o r t a b m u s t e r n , m a g d e r
Kapitän sehen, wie er weiter kommt. Aus
dem Logis musterte alles ab außer zwei
M a t r o s e n , d e n L e i c h t m a t r o s e n
m i r . D i e W e i t e r r e i s e t r a t e n w i r n a c h h e r
a n m i t M ä n n e r n v i e r v e r s c h i e d e n e r N a ¬

tionen aus der Besatzung einer engli¬
s c h e n B a r k .

Alle Mann kamen achteraus, der Sturm
nahm immer noch zu, Deckswohnhaus
u n d K o m b ü s e s t a n d e n v o n L e e u n t e r

W a s s e r , b a l d s a h m a n v o m A c h t e r d e c k

nach vorn blickend kein Schiff mehr, nur
Wassergetose und Gischt, aus der die
drei Masten weit übergepreßt mit steifen
Segeln in den wilden schwarzen Himmel
r a g t e n m i t h e u l e n d e r M u s i k . A u ß e r m i r

schienen auch noch andere mit dem Le¬
ben abgeschlossen zu haben. Aber auch
das ging noch mal wieder klar und keine
Rah oder Stenge kam von oben und
sauste in die Sprengstoffkisten, die kei¬
n e m a u s d e m S i n n w o l l t e n .

Die Segel wurden geschiftet, d. h., an¬
stelle der alten Passatsegel wurden die
besten, stärksten Segel untergeschla¬
gen, die uns nach Kap Horn bringen soll¬
t e n . W i r v e r s u c h t e n v e r g e b l i c h , d i e
S t r a ß e L a M a i r e z w i s c h e n S t a t e n I s l a n d

und der Südspitze von Feuerland zu pas¬
s i e r e n , u m d a n n e v e n t u e l l s c h n e l l u m

das Kap zu kommen. Uns blieb nichts
erspart, einige Wochen hielt es uns da
unten fest, aber von einer „Hölle bei Kap
Horn“ habe ich dieses und die späteren
Male nichts gemerkt, wenn es auch bis¬
w e i l e n s o a u s s a h , a l s o b S c h i f f e u n d
M e n s c h e n n i c h t m e h r k ö n n t e n . D a s W ü ¬

ten der Natur in majestätischer Größe
kennenzulernen und ihm lange völlig
ausgeliefert zu sein im Bewußtsein eige¬
ner Ohnmacht, ist jedem eine heilsame
Lektion. Das hat auf mich den größten
Eindruck gemacht und auch auf andere,
die viel fixer und hartgesottener waren
als ich. Die dortigen Szenen muß man
s c h o n s e l b e r e r l e b e n , s c h i l d e r n u n d m a ¬

len kann man das nicht, dazu gehört das
ganze Schiff unter Wasser, kein warmer
t r o c k e n e r W i n k e l a n B o r d , n i c h t s T r o k -

kenes mehr anzuziehen, nichts Warmes
z u e s s e n . . . D i e d o c h n i c h t u n e r h e b ¬

lichen Strapazen und Gefahren wurden
durch das zei twei l ig i r rs innige Segeln
des Kapitäns erheblich erhöht, so daß

Nach ca. 110 Tagen Reise ankerten wir
Pfingsten bei herrlichem Wetter auf der
R e e d e v o n C a l l a o . I c h w a r i n z w i s c h e n

Decksjunge geworden und fühl te mich
sehr wohl dabei. Als Gigsgast mit Hein
z u s a m m e n r u d e r t e n w i r a m n ä c h s t e n

Tag den Kapitän an Land, der das Schiff
e i n k l a r i e r t e , f r i s c h e s F l e i s c h u n d G e ¬

müse bestellte und Post mitbrachte, die,
obwohl doch schon etliche Wochen alt,
Jugend-Weihnachtsfreuden ähnliche Se¬
ligkeiten erzauberte, ohne daß was Be¬
s o n d e r e s i n d e n B r i e f e n s t a n d . S o l c h e
F r e u d e n l a s s e n s i c h n i c h t s c h i l d e r n .

Den Sprengstoff löschten wir auf Reede
i n S c h u t e n , d a n n h o l t e u n s d e r a l t e v e r ¬

gilbte, krummbeinige deutsche Lotse mit
zwei Schleppern in den Hafen an die Kai,
w o e s z u m L ö s c h e n u n d L a d e n K r ä n e

gab, ein sehr wesentlicher Faktor, denn
s o n s t h ä t t e n w i r d a s m i t H a n d w i n d e n

tun müssen, wie ich später noch zur Ge¬
nüge erlebte.

u n d

Der deutsche Pastor Bünger besuchte
u n s a n B o r d u n d w i r s e i n e n G o t t e s d i e n s t

i n d e r k l e i n e n d e u t s c h e n K i r c h e , v o n w o
w i r L e k t ü r e m i t a n B o r d n e h m e n k o n n t e n .

Sonntagnachmittags machte er mit uns
Spaz iergänge durch das schöne L ima
mi t se inem Zoo log ischen Gar ten und
d e m D o m m i t P i z a r r o s G r a b m a l . M i c h a l s

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

ein elegantes Gartenrestaurant, eine be¬
r a u s c h e n d e A n g e l e g e n h e i t f ü r e i n e n
Schi f fs jungen nach 110 Tagen Segel¬
s c h i f f a h r t b e i s c h m a l e r K o s t u n d 5 M a r k

H e u e r .. ^

■ . D a ß a u f d e r „ S e l e n e “ i n G u a y a q u i l
(Ecuador) gelbes Fieber über die Hälfte
der Besatzung weggeraff t hat te, hörte
i c h b a l d ; a u c h , d a ß B r u d e r E r i c h z u d e n

Vers torbenen zäh l te , w ie der Kap i tän
durch telegraphische Anfrage beim Kon¬
s u l a t e r f u h r . V o m R e e d e r h a t t e e r d e s ¬

halb auch die telegraphische Anweisung,
m i c h a b z u m u s t e r n u n d a u f e i n e m K o s ¬

m o s - D a m p f e r n a c h H a u s e z u s c h i c k e n .
Da wir mit der „Undine“ nicht zur Regen-
(Fieber)-Zeit in Guayaquil sein würden,
ging ich auf das Angebot nicht ein, son¬
dern bl ieb an Bord, um meine Segel¬
s c h i f f a h r t s z e i t n i c h t z u u n t e r b r e c h e n . W i r

nahmen in Callao Ballast (Kieselsteine),
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um mit dem von Guayaquil nach einem
Ladehafen versegeln zu können.
W ä h r e n d u n s e r e s A u f e n t h a l t s i n C a l l a o

w a r R e v o l u t i o n i m L a n d ; i n L i m a s c h o ß
m a n m i t K a n o n e n i n d e n S t r a ß e n u n d

r e t t e t e d i e S i t u a t i o n , h a t t e a b e r d i e R ä ¬

delsführer nicht gefaßt. Deshalb war al¬
l e r S c h i f f s v e r k e h r s c h a r f ü b e r w a c h t , n a c h

Sonnenun te rgang war de r Ha fen ge¬
sperrt. Mit uns machte man eine Aus¬
nahme; e in Kr iegsschi ff ge le i te te uns
a b e r , m i t s e i n e n S c h e i n w e r f e r n d i e „ U n ¬

d i n e “ h e l l b e l e u c h t e n d , w e i t i n S e e .
U n s e r e n e u e n K a m e r a d e n z e i c h n e t e n

s i c h d a d u r c h a u s , d a ß s i e d i e K o s t a n

Bord seh r sch lech t , d i e A rbe i t seh r re i ch¬

lich fanden und ihr aus dem Wege gin¬
gen. Ich erinnere mich an den dicken
englischen Segelmacher, der sich abends
e i n e 5 - P f d . - B u f t e r d o s e v o l l H a r t b r o t i n

Te e e i n w e i c h t e , d i e e r n a c h t s v e r d r ü c k t e
u n d z u m L e e r r a u c h e n e i n e r P f e i f e v o l l
P l a t t e n t a b a k 2 0 - 3 0 Z ü n d h ö l z e r b r a u c h t e .

E i n h o l l ä n d i s c h e r M a t r o s e r e d e t e s e h r

viel, ein anderer behauptete Indianer zu
s e i n u n d m a c h t e n v o n a l l e n d e n b e s t e n

E i n d r u c k ; d e r s c h a r f e G e r u c h d e s i n d e r

K o j e ü b e r m i r s c h w i t z e n d e n N i g g e r s
s t ö r t e m e i n e n S c h l a f u n d d i e G e m ü t l i c h ¬

keit . Der platt füßige chinesische Koch
h a t t e v o n s e i n e m H a n d w e r k k e i n e A h ¬

nung und konnte auch nicht mehr eng¬
lisch sprechen als ich. Das einzig Gute
war, daß viel schöne englische Shanties
gesungen wurden.
N a c h c a . z w e i W o c h e n F a h r t n a h ¬

m e n w i r b e i d e r I n s e l P u n a e i n e n

L o t s e n m i t G e h i l f e n , d e r d a u e r n d l o t e n

mußte. Der Lotse war angeblich auf Puna
zugleich katholischer Geistl icher. Seine
Lotserei machte er tadellos, segelte uns
i n d u n k l e r N a c h t d e n u n b e f e u e r t e n F l u ß

d u r c h d e n U r w a l d r a u f , 6 0 S e e m e i l e n ,

bis vor die Stadt Guayaquil, wo uns, wie
k a u m a n d e r s z u e r w a r t e n , a b e n d s s c h o n
d i e i n C a l l a o a n B o r d G e k o m m e n e n a l l e

d e s e r t i e r t e n , b i s a u f d e n C h i n e s e n k o c h .

Das Löschen der Stückgut ladung (ca.
1000 t) mit der Hand wieder dicht am
Äquator trieb sie von Bord und hat uns
dann auch mehr Mühe und Schweiß ge¬
kostet als gesund war, aber geschaff t
h a b e n w i r ’ s . Vo n 11 — 1 6 U h r k o n n t e m a n

der Hitze wegen nicht arbeiten, wo uns
o h n e h i n s c h o n d e r S c h w e i ß a u s d e n

S c h u h e n l i e f , w ä h r e n d m a n s e h n s ü c h ¬

tige Blicke zum eis- und schneebedeck¬
ten Gipfe l des 6300 mhohen Chimbo-
r a s s o s a n d f e . W i r l ö s c h t e n a n e i n e r w a k -

keligen Holzpier, die alte Bremer Bark
„ F u l d a “ K o h l e n a u s A u s t r a l i e n a n e i n e r

anderen . We i te re Sege lsch i f f e waren
nicht da, vorübergehend Dampfer. Eine
Entschädigung für die schwere Arbeit in
der Hitze war das viele billige Obst aller
Art , wie ich es sonst nirgendwo fand.
Liegezeit in Guayaquil 46 Tage!

r *

Während vor uns die Bark „Selene“ in Guapaquil lag, war dort das Gelbe Fieber an Bord ausge¬
brochen und hatte über die Hälfte der Besatzung dahingerafft. Auch meinen Bruder traf es, nach¬
dem er krank und fast schon wieder genesen, einen Rückfall bekommen hatte. Auf dem Bild hinter
dem Kreuz der Kapitän, dritter von rechts der Verfasser

Wirerhielten Order, von Guayaquil nach
Iquique zu versegeln und da Salpeter zu
l a d e n . D i e k l e i n e n r u n d e n K i e s e l s t e i n e

von Callao waren ein gefährlicher Bal¬
last, der gut getr immt und aufs sorg¬
fältigste abgestützt, abgeschottet gegen
Übersch ießen, ge lascht und ges icher t
w e r d e n m u ß t e . D a s m a c h t s e h r v i e l A r ¬

beit, an der es ohnehin nicht gebrach,
d i e f r e i l i c h a b e r a u c h z u r A u f r e c h t e r h a l ¬

tung der Disziplin auf so langen Reisen
mit oft sehr schwierigen Menschen, die
vor nichts zurückschreckten, unbedingt
e r f o r d e r l i c h w a r .

zum Ufer des Pazifik in Hügeln und den
Sand- und Steinebenen fast ohne Vege¬
tation, durch die sich die langen Eisen¬
bahnzüge, mit Salpeter beladen, von den
Minen an die Küste schlängelten.

D i e H a f e n s t ä d t e a l s s o l c h e v e r d a n k t e n
i h r e E x i s t e n z a u s s c h l i e ß l i c h d e r S c h i f f ¬

fahrt und diese dem Salpeter. Der in
Säcken verpackte Salpeter wurde in gro¬
ßen Holzschuten längsseits der Schiffe
gebracht, die dann das weitere selber
v e r a n l a ß t e n . I n f r ü h e r e n Z e i t e n h a b e n

sich dabei die Schiffe gegenseitig unter¬
stützt und geholfen, indem von den Be¬
s a t z u n g e n d e r z u l e t z t e i n g e l a u f e n e n
S c h i f f e d i e z u b e l a d e n d e n S c h i f f e m i t

b e a r b e i t e t u n d u n t e r s t ü t z t w u r d e n , b i s
s i e se lbe r an d ie Re ihe kamen und i hnen

die Hilfe ihrer späteren Nachfolger zuteil
w u r d e . A u f d i e s e W e i s e e n t s t a n d e i n e
i n t e r n a t i o n a l e G e m e i n s c h a f t u n d K a ¬

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

konnte und jeder war bis zu einem ge¬
w i s s e n G r a d e i n t e r e s s i e r t a n d e m

a n d e r e n .

Die Salpeterverschiffung aus Chile war
d a m a l s n o c h i n v o l l e r B l ü f e u n d s c h u f

den großen Segelschiffen Existenzmög¬
l i chke i t , d ie sons t schon s ta rk im Schwin¬

den war. In Iquique lagen damals ca. 30
Segelschiffe, Deutsche, Engländer, Nor¬
weger, Franzosen, Amer ikaner, Chi le¬
nen, Italiener, Russen. Für voll angese¬
h e n a u f d e m G e b i e t w u r d e n v o n u n s d a ¬

mals nur die vier erstgenannten Natio¬
nen. Die Amerikaner mit ihren großen,
h ö l z e r n e n S c h o n e r n , b e t r i e b e n f a s t n u r

große Küstenfahrt, die Chilenen mit al¬
ten, in Europa nicht mehr zu gebrauchen¬
d e n S c h i f f e n , a n i h r e r K ü s t e d a s s e l b e .

D e n I t a l i e n e r n a h m k e i n e r f ü r v o l l , f r e i ¬

wi l l ig und nüchtern l ieß s ich da ke in
A u s l ä n d e r a n m u s t e r n . D i e R u s s e n s t a n ¬

d e n b e i u n s ü b e r h a u p t n i c h t z u r D e b a t t e

mit ihren wenigen Schiffen, freilich auch
a u s U n k e n n t n i s d e r Ta t s a c h e , d a ß d i e s e

Schiffe wohl zum al lergrößten Tei l mit
t a d e l l o s e n S e e l e u t e n b e m a n n t w a r e n ,

die aus den damals alle zu Rußland ge¬
h ö r e n d e n C s t s e e s t a a t e n s t a m m t e n .

Die schönen Shanties, von der ganzen
Besatzung beim Ankerhieven gesungen,
bevor die Marssegel ähnlich melodisch
geheißt wurden auf dem von allen be¬
n e i d e t e n v o l l b e l a d e n e m h e i m w ä r t s z i e ¬

hendem Schi ff , hör te man a ls schöne
l e t z t e R e s t e e i n e r a n d e r Te c h n i k s t e r ¬

b e n d e n R o m a n t i k . M a n k a n n s i e n i c h t

s c h i l d e r n , n u r e r l e b e n a n C r t u n d S t e l l e ,
w o s i e a n B o r d n e b e n d e r h a r t e n W i r k ¬
l i c h k e i t A r b e i t u n d G e f a h r z u fi n d e n w a r

f ü r a l l e , u m d i e s i e e i n u n s i c h t b a r e s
B a n d i n t e r n a t i o n a l e r K a m e r a d s c h a f t

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

an dem Abend des Tages, an dem feier¬
lich mit Shanty-Gesang der letzte Sal¬
petersack übergehievt war, nach a l ter
S i t t e d u r c h A u s b r i n g e n v o n „ t h r e e
oheers “ f ü r j edes im Ha fen l i egende
Schiff , und jedes Schiff bedankte sich
dafür in gleicher Weise.

D ie f ü r e i n nüch te rn - flüch t i ges Auge
t r o s t l o s ö d e s c h e i n e n d e n c h i l e n i s c h e n

Salpeterhäfen entbehrten mit ihren vie¬
len in langen Reihen schön ausgerichtet
zu Anker l iegenden Segelschiffen al ler
Herren Länder keineswegs der Roman¬
tik. Die lange Kette der hohen Kordille¬
ren im Osten verflachte s ich langsam (Schluß folgt)
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oben: Tafelaufsatz in Schiffsform (Ausschnitt)

Silber, meist vergoldet. Guß- und Treibarbeit,
graviert, gepunzt und teilweise bemalt. Nürn¬

berg, vor 1503.

rechts oben: Deckelgefäß aus Zinn für das hl.
Tauföl. Basel, 14. Jh.

rechts unten: Si lberne, tei lvergoldete Schale.
Treibarbeit und Email. Montpellier, Mitte 14. Jh.
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D e n j e n i g e n , d i e i h r e We i h n a c h t s g e ¬
s c h e n k e n o c h n i c h t b e i e i n a n d e r h a b e n

u n d m i t i h r e n I d e e n a m E n d e s i n d ,
m ö c h t e n w i r i n u n s e r e r B ü c h e r e c k e m i t

e i n i g e n A n r e g u n g e n u n t e r d i e A r m e
greifen. Da wäre z. B. ein im Umschau-
Ver lag erschienenes Buch zu nennen,
d a s i n n e r h a l b d e r R e i h e „ M o n u m e n t e
d e s A b e n d l a n d e s “ s o e b e n n e u h e r a u s ¬

g e k o m m e n I s t , u n d z w a r d e r z w e i t e
Band des Werkes „Europäisches Kunst¬
handwerk“, der d ie Epoche Got ik und
Spätgot ik behandelt . Der der Romanik
gewidmete 1 . Band ersch ien im Vor¬
jahr, der dr i t te dieser Reihe, Renais¬
s a n c e u n d B a r o c k , w i r d i m k o m m e n d e n

Jahr folgen.

In unserer heu t igen Ze i t , i n der das
k l a s s i s c h e H a n d w e r k b i s a u f u n b e d e u ¬
t e n d e R e s t e v o n d e r I n d u s t r i e f o r m v e r ¬

drängt worden ist, in der Sorgfalt und
Arbe i t sau fwand i n e inem genau ka l¬
ku l i e r t en Ve rhä l t n i s zu r p roduz ie r t en
S t ü c k z a h l s t e h e n m ü s s e n , i s t e s e i n
G e n u ß , s i c h i n d i e i n d i e s e m B u c h a b ¬

gebi ldeten Arbeiten zu vert iefen. Jede
e inze lne zeugt von bewunderswer tem
Formgefühl und alle zusammen von ei¬
ner anscheinend unerschöpflichen ge¬
s t a l t e r i s c h e n P h a n t a s i e . D e r V e r f a s s e r

g ib t übe r d ie Abb i l dungen h inaus i n
seiner Einführung und in exakten Hin¬
w e i s e n z u d e n e i n z e l n e n S t ü c k e n e i n e

Vo r s t e l l u n g v o m We s e n u n d Wa n d e l
d e s k ü n s t l e r i s c h b e d e u t e n d e n H a n d ¬

werks der Gotik, d. h. der Zeitspanne
vom frühen 13. bis zum Beginn des 16.
J a h r h u n d e r t s . E r s k i z z i e r t d e n k u l t u r e l ¬

l en und w i r t scha f t l i chen Un te rg rund ,
a u f d e m s i c h e i n s o h o c h e n t w i c k e l t e s

K u n s t h a n d w e r k e n t f a l t e n k o n n t e .

„Al le Kunst geht vom Handwerk aus“.
D i e s e r S a t z g a l t J a h r h u n d e r t e l a n g ,
uneingeschränkt. Er g i l t , wie man mit
Resignat ion in Bezug auf unsere Zeit
f e s t s t e l l e n m u ß , i m G r u n d e a u c h h e u t e
n o c h . —

Heinrich Kohlhaussen: E u r o p ä i s c h e s
Kuns thandwerk -Got i k und Spä tgo t i k .
147 Abbi ldungen auf Tafeln, 7Farbbi l¬
d e r i m Te x f t e i l . 2 1 x 2 7 c m , 3 8 , - D M .

Umschau-Verlag, Frankfurt am Main.
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ln der Flut von Kalendern, die al l jähr l ich zum Jahresende
daherströmt, gibt es nicht allzuviele, deren Blätter man auf-
h e b e n m ö c h t e , d a s i e d e s S a m m e l n s w ü r d i g s i n d . Z u
diesen Ausnahmen gehören zweifellos zwei Erzeugnisse des
Verlages Egon Heinemann, Hamburg-Garstedt. Wie sich die¬
ser Ver lag getreu seinem Motto „Chronik der Seefahrt“ in
allen seinen bisherigen Veröffentl ichungen mit Themen ver¬
s c h i e d e n e r Z e i t a b s c h n i t t e d e r S c h i f f a h r t b e f a ß t , s i n d a u c h

diese Kalender Sammlungen al ter Schi ffsdarstel lungen und
S e e m o t i v e ; B i l d e r , d e r e n R e i z z u m Te i l i n s c h ö n e n k ü n s t l e ¬

rischen Leistungen liegt, zum anderen Teil in der liebevollen
Sachtreue, jener charaktervol len Naivi tät , d ie diese „Kapi¬
tänsbilder“, wie man sie zu nennen pflegt, mit so geheim¬
nisvollem Zauber umgibt. Jedem dieser Kalender haben wir
ein Bild entnommen um zu zeigen, wovon wir sprechen. Es
v e r s t e h t s i c h v o n s e l b s t , d a ß d i e a u f s c h w a r z - w e i ß r e d u z i e r ¬

ten, s tark verk le iner ten Wiedergaben in unserem Heft nur
einen unvollkommenen Eindruck von den wirklich vorzüglich
gedruckten Blättern vermitteln können.

l inks oben: Vo l lsch i f f „Pr imera de Cata luna“ , 428 RT, im
Schlepp. Aus „Chronik der Seefahrt“, 19,80 DM.

links unten: Walfänger und Robbenschläger „Albert“ im nörd¬
l ichen Eismeer. Aus dem Kalender „Spiegel der Seefahrt“ ,
1 0 , 8 0 D M

Für Freunde schöner Buntfotos gibt es dann noch den Ka¬
l e n d e r „ A n d e W a t e r k a n t “ .

Der imponierende Antrieb eines modernen Außenbord-Rennbootes; zwei
105-PS-Chrysier Vierzyiinder-Außenbordmotore am Heck des Rennbootes
„Digger“, das im Dragrennen auf eine Geschwindigkeit von 166 km/h
k a m .

* * *

Schließlich sei auf ein Buch hingewiesen, bei dessen Lek¬
t ü r e m a n d e n W i n t e r b e r e i t s h i n t e r s i c h h a t ; d a s v o r a l l e m
u n s e r e B o o t s b e s i t z e r b r e n n e n d i n t e r e s s i e r e n d ü r f t e . Geschwindigkeit und Seefähigkeit, es werden alle Gesichts¬

punk te p ro und con t ra l ange schma le oder ku rze b re i te
Bootsform erörtert, sowie die nie eindeutig und für alle Fälle
zu beantwortende Frage ob Diesel- oder Benzinmotor. Ge¬
schwindigkeit und Motorleistung, hohe oder niedrige Dreh¬
zahl, die verschiedenen konstruktiven Möglichkeiten werden
e r ö r t e r t , a l s d a s i n d A u ß e n b o r d m o t o r , Z - A n t r i e b , I n n e n b o r d ¬

m o t o r o d e r S t r a h l a n t r i e b — d i e s i s t e i n B u c h , d a s f ü r v i e l e

interessant, für so manchen gewiß bald unentbehrl ich sein
w i r d .

Juan Baader, der Autor des zum Standardwerk gewordenen
Buches „Sege lspor t , Sege l techn ik , Sege lyachten“ ha t e in
e b e n s o u m f a s s e n d e s B u c h ü b e r d i e m o t o r i s i e r t e K o n k u r r e n z

geschr ieben: „Moforkreuzer und schnel le Spor tboote“ , das
der Verlag Delius, Klasing &Co. soeben herausgebracht hat.

Ein prachtvolles Werk, das auch dem eingefleischtesten Seg¬
ler Respekt abverlangt und ihn für Dinge interessiert, denen
er gern aus dem Wege zu gehen pflegt . Man findet dor t
g r ü n d l i c h e A u s f ü h r u n g e n ü b e r d i e Z u s a m m e n h ä n g e v o n
Rundspant- und V-Spant-Bootsform mit den Problemen der

Juan Baader: Motorkreuzer und schnelle Sportboote. Delius,
Klasing &Co., Bielefeid und Beriin. 452 Seiten, 228 Zeich¬
nungen, 99 Fotos, 54,— DM.

unten: Zahlreiche Skizzen, Tabellen und Diagramme erläutern die Wir¬
kungsweise neuar t iger Ant r iebsar ten. Hier is t e ine unabhängig vom
Boot h inter dem Spiegel angebaute Pumpen-Düseneinhei t mi t halb¬
axialer Beschleunigung dargestellt. Zum Steuern ist die ganze Anlage
schwenkbar. (Zum Thema „Wasserstrahlantrieb“).

L e i t fl ä c h e n

I m p e l l e rD ü s e
$

■ ' H '■ N A n t r i e b
Verkleinerte Wiedergabe eines der zahlreichen in dem Buch von Juan
Baader abgebildeten Rennboote. Es handelt sich um eine Variante des
erfolgreichen Rennbootes „Miss Bardahi” der unbeschränkten Klasse.
Bei der hier gezeigten Ausführung hatte man im Gegensatz zur Origi-
naiausführung den Motor (Rolls-Royce-Benzinmotor mit 2200 PS!) nicht
vor, sondern h inter dem Fahrer angeordnet . Offenbar lag aber das
Boot nicht so sicher auf dem Wasser. Es verunglückte.

; I

X
U m k e h r u n g

2 7



Vorlagen, soll rückwirkend für 1970 in
Kraft gesetzt werden.
D e r G e s e t z e n t w u r f s o l l n o c h I n d i e s e m

J a h r v e r a b s c h i e d e t w e r d e n .

K U R Z B E R I C H T E

Arendt versicherte Ende September, daß
die Bundesregierung ihren Gesetzent¬
w u r f f ü r e i n e Ve r b e s s e r u n g d e r B e ¬
t r iebsver fassung noch in d iesem Jahr
vorlegen werde.

Für Monats lohn in der
M e t a l l i n d u s t r i e Erstmals bezahlter Bildungs¬

urlaub im Tarifvertrag
In dem am 3. November 1970 ausgehan¬
de l ten neuen Anges te l l ten-Mante l ta r l f -
vertrag für die bayerische Metallindu¬
st r ie is t fes tge legt , daß pro Jahr e in
vierzehntägiger bezahlter Bildungsurlaub
genommen werden kann. In der Metall¬
industrie Bayerns war bisher schon das
Recht auf einen, allerdings unbezahlten,
Bildungsurlaub vereinbart.

A u f d e r K o n f e r e n z d e s i n t e r n a t i o n a l e n

M e t a l l a r b e i t e r b u n d e s f ü r d i e M a s c h i ¬

nenindustrie, die in Genf stattfand, be¬
m e r k t e d e r s t e l l v e r t r e t e n d e ! G e n e r a l ¬

sekretär des IMB, Daniel Benedict, daß
d i e G e w e r k s c h a f t e n e i n e V e r e i n h e i t ¬

lichung des Status der Arbeiter und An¬
gestellten forderten. Dazu gehört auch
die Einführung des Monatslohnes.

In Frankre ich is t m i t e inem entspre¬
chenden Abkommen In der Metal l indu¬
strie ein großer Erfolg erzielt worden.
In den skandinavischen Ländern steht
diese Forderung an der Spitze der Liste
vordr ingl icher Forderungen.

Kommiss ion für e in Arbei ts¬
gesetzbuch
In Bonn-Bad Godesberg ha t s i ch am
3 . N o v e m b e r d i e v o n B u n d e s a r b e i t s ¬

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

verständigenkommission für ein Arbeits¬
gesetzbuch konstituiert.

D i e K o m m i s s i o n h a t z w e i u n d z w a n z i g
Mitglieder. Ihr gehören sieben Wissen¬
schaftler, drei Richter, je fünf Vertreter
de r Gewerkscha f t en und A rbe i t gebe r
s o w i e z w e i Ve r t r e t e r d e r L ä n d e r a n .

Aufgabe der Kommission soll die Bear¬
beitung eines Arbeitsgesetzbuches sein,
in dem das unübersicht l ich gewordene
A r b e i t s r e c h t ü b e r s i c h t l i c h u n d a l l g e ¬
meinverständlich festgelegt werden soll.

IG Meta l l Abkommen fü r
jugoslawische Arbeitnehmer
In der Gewerkschaftszeitung „Welt der
A r b e i t “ v o m 6 . N o v e m b e r 1 9 7 0 h e i ß t e s
d a r ü b e r :

Z u m S c h u t z d e r R e c h t e u n d I n t e r e s s e n

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

repub l i k beschä f t ig ten jugos law ischen
A r b e i t n e h m e r h a t d i e I G M e t a l l m i t d e r

Industrie- und Bergarbeitergewerkschaft
Jugoslawiens ein Abkommen geschlos¬
sen. Darin verpflichtet sich die IG Me¬
tall, sich für die volle arbeitsrechtl iche
und soziale Gleichstellung der jugosla¬
w i s c h e n A r b e i t n e h m e r e i n z u s e t z e n .

Europäische Tarife
Schon in wenigen Jahren wird es not¬
wendig sein, europäische Tarifverträge
in der Meta l l i ndus t r ie abzusch l ießen ,
heißt es in einem Bericht des europä¬
ischen Ausschusses der Metallarbeiter¬
gewerkschaften. Die Schwierigkeiten
seien aber sehr groß. In einem Arbeits¬
programm wollen die Metallgewerk¬
schaften in den Mitgliedsländern der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
die Schwerpunkte ihrer tarifpolitischen
Forderungen festhalten. Dazu gehörten
Programmvergleiche und die Vorberei¬
tung von Entwürfen für Tarifabkommen
in europäischen Metallkonzernen.

Besondere Probleme sind hier:

1. Unterschiedliche Laufzeiten der Ver¬
träge,

2. verschiedenartige rechtliche und
praktische Voraussetzungen für Ar¬
beitskämpfe,

3. abweichende sozialgesetzliche Rege¬
lungen und

4. verschiedenartige Inhalte der Tarif¬
verträge.

Lohnsteuervergütung mit Detail-
Abrechnung
Vom nächsten Frühjahr an sol len An¬
tragsteller auf Lohnsteuerrückvergütung
eine de ta i l l i e r te Abrechnung über d ie
Rückerstattung anstatt der bisher üb¬
lichen Zahlungsanweisungen erhalten.
Der parlamentarische Staatssekretär Im
Bundesfinanzmin is ter ium Relsch l te i l te
Anfang Oktober im Bundestag mit, daß

Weihnachtszuwendungen
Alle Betr iebsangehörigen, die vor dem
1. Oktober 1970 bei uns eingestellt wor¬
den sind und am Tage der Auszahlung
In einem ungekündigten Arbeitsverhält¬
n i s b e i u n s s t a n d e n , e r h i e l t e n e i n e
Weihnachtszuwendung.

D i e H ö h e d e r We i h n a c h t s z u w e n d u n g
betrug:

für alle Betriebsangehörigen, die bis
zum 30. 9. 1950 eingestellt worden
sind,
für al le Betriebsangehörigen, die in
d e r Z e l t v o m 1 . 1 0 . 1 9 5 0 - 3 0 . 9 . 1 9 5 5

eingestellt worden sind, DM 200,-;
für alle Betriebsangehörigen, die in
d e r Z e i t v o m 1 . 1 0 . 1 9 5 5 - 3 0 . 9 . 1 9 6 5

eingestellt worden sind, DM 175,-;
für al le Betriebsangehörigen, die in
d e r Z e i t v o m 1 . 1 0 . 1 9 6 5 - 3 0 . 9 . 1 9 6 9

eingestellt worden sind, DM 125,—,
und für alle Betriebsangehörigen, die
i n d e r Z e i t v o m 1 . 1 0 . 1 9 6 9 - 3 0 . 9 . 1 9 7 0

eingestellt worden sind, DM 75,—.
U n s e r e A u s z u b i l d e n d e n e r h i e l t e n e i n e

Zuwendung in Höhe von DM 75 , - .

Die Auszahlung erfolgte für die gewerb¬
l i c h e n A r b e i t n e h m e r i n d e r L o h n a b r e c h ¬

nung für Oktober im November 1970,
für die Angestellten mit der Gehalts¬
zahlung für November 1970.

Stellagen sind kein Lager¬
platz für Hilfsmittel.

D M 2 2 5 , - :
von den 1969 gestellten etwa 14 Millio¬
nen Anträgen bereits 4,8 Millionen in
neuer Form beantwortet worden seien.
Die Regelung sei allerdings in den Län¬
dern unterschiedl ich gewesen, da zum
Tei l noch die technischen und perso¬
ne l len Voraussetzungen fü r das neue
Ve r f a h r e n f e h l t e n .

Amtsperiode der Betriebsräte
veriängert
Im Zusammenhang mit der von der Re¬
gierung vorbereiteten Reform des Be¬
triebsverfassungsgesetzes ist die Amts¬
zeit der 1968 gewählten gegenwärtigen
Betriebsräte um ein Jahr bis zum Früh¬
jahr 1972 verlängert worden. Wie Bundes¬
arbeitsminister Arendt erklärte, sol l so
die Möglichkeit geschaffen werden, daß
die dann gewählten Betriebsräte ihre
Belegschaften schon auf der Grundlage
des reformier ten Betr iebsver fassungs¬
r e c h t s v e r t r e t e n k ö n n e n .

Sonntagsarbeit soll steuerfrei
w e r d e n

A m 1 . O k t o b e r h a t d a s B u n d e s k a b i n e t t

einen vordringlichen Gesetzentwurf ver¬
abschiedet, der al lgemeine Steuerfrei¬
heit für die Gehalts- und Lohnzuschläge
für Sonn- und Feiertagsarbeit vorsieht.
Diese Steuerfreiheit, die bisher nur eini¬
gen Arbeitnehmern zugute kam, soweit
b e s o n d e r e t a r i fl i c h e Ve r e i n b a r u n g e n
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A u c h m i t d e m A u t o z u r K u r

Arbe i ter und Angeste l l te , d ie von der
Sozialversicherung eine Kur erhalten,
k ö n n e n n a c h A n s i c h t d e s B u n d e s s o z i a l ¬

gerichtes nicht gezwungen werden, mit
d e r B u n d e s b a h n z u r K u r z u f a h r e n . A r ¬

beitnehmern, die mit dem eigenen Wa¬
gen zur Kur fahren, darf die Erstattung
der Fahrkosten nicht deswegen verwei¬
gert werden, weil möglichst keine Kraft¬
fahrzeuge in die Kurorte mitgebracht
w e r d e n s o l l e n .

Die Sozialversicherungsanstalten dürfen
das Fahren von Kraftfahrzeugen für die
Dauer der Kur nur dann einschränken,
wenn andernfalls der Heilerfolg gefähr¬
d e t w e r d e .

In diesem Jahr fünfzehn Beitragsklas¬
sen bestanden, fällt die bisherige Bei¬
t r a g s k l a s s e m i t d e m M i t t e l w e r t v o n
1100 DM Monatse inkommen weg. Für
V e r s i c h e r t e m i t V e r d i e n s t e n v o n m e h r

als 950 bis 110O DM beträgt der Bei¬
trag Im kommenden Jahr 170 DM. Für
V e r s i c h e r t e m i t V e r d i e n s t e n v o n m e h r
a l s 1 1 0 0 b i s 1 3 0 0 D M b e l ä u f t e r s i c h

au f 204 DM.

B u n d e s a r b e i t s m i n i s t e r W a l t e r A r e n d t e r ¬

klärte, daß man mit diesem Gesetz grö¬
ßerer sozialer Sicherheit und Gerechtig¬
keit ein großes Stück näher komme.

Das Recht der gesetz l ichen Kranken¬
versicherung ändert sich vom 1. Januar
nächsten Jahres an wie folgt.
!Al le Angestel l ten können in den drei

e r s t e n M o n a t e n d e s n ä c h s t e n J a h r e s

In d ie sozia le Krankenversicherung
e i n t r e t e n .

Das gleiche Recht erhalten auf die
Dauer a l le Berufsanfänger, d ie e in
E i n k o m m e n ü b e r d e r n e u e n V e r ¬

sicherungspflichtgrenze haben.

Für Angestellte, die privat versichert
s ind und Kündigungsf r is ten haben,
wird es keine doppelten Beiträge ge¬
ben, wei l der Bei t r i t t zur soz ia len
Krankenversicherung erst nach Be¬
endigung des Privatvertrages rechts¬
w i r k s a m w i r d .

!Al le Angestel l ten, ob gesetz l ich oder
pr iva t vers icher t , e rha l ten w ie d ie
Pflichtversicherten die Hälfte des ge¬
setzl ichen Beitrages, das sind etwa
50 b is 60 DM.

Privatversicherte Angestel l te können
sich von der Versicherungspflicht be¬
f r e i e n l a s s e n , s o f e r n s i e e i n e n I n d e n

Leistungen vergleichbaren Versiche¬
rungsschutz nachweisen können.

!D i e Ve r s i c h e r u n g s p fl i c h t g r e n z e u n d
a l l e a n d e r e n E i n k o m m e n s g r e n z e n
werden von jetzt 1200 auf 1425 DM
M o n a t s e i n k o m m e n e r h ö h t . D i e G r e n ¬

zen werden an 75% der Beitrags¬
bemessungsgrenze in der Rentenver¬
sicherung gebunden und folgen da¬
m i t a u t o m a t i s c h d e r L o h n - u n d G e ¬

haltsentwicklung.
! B e i K r a n k e n h a u s a u f e n t h a i t w i r d s t a t t

des bisherigen niedrigen Hausgeldes
das volle Krankengeld gezahlt.

!Rentner, die 1968 versäumten, in die
gesetzliche Krankenversicherung ein¬
zutreten, können in den ersten drei
M o n a t e n d e s n ä c h s t e n J a h r e s d e n
E i n t r i t t n a c h h o l e n .

!Die Krankenkassen werden verpflich¬
tet, bestimmte Vorsorgeuntersuchun¬
gen zu gewähren.
Kinder bis zur Vollendung des vier¬
ten Lebensjahres können regelmäßig
a u f K r a n k h e i t e n u n t e r s u c h t w e r d e n ,

d i e e i n e n o r m a l e k ö r p e r l i c h e u n d
geistige Entwicklung gefährden.

Frauen können sich vom Beginn des
30. Lebensjahres an einmal jährl ich
zur Früherkennung von Krebserkran¬
kungen untersuchen lassen.

M ä n n e r h a b e n v o m B e g i n n d e s
45. Lebensjahres an ebenfa l ls das
Recht au f e ine jähr l i che Untersu¬
chung zur Früherkennung von Krebs.

Schutz der Krankenversicherung
e r w e i t e r t u n d v e r b e s s e r t

Am 28. Oktober 1969 kündigte Bundes¬
kanzler Brandt in der Regierungserklä¬
rung an, daß die Versicherungspflicht¬
g renze fü r Anges te l l t e übe rp rü f t und
dynamisiert werden soll. Alle Angestell¬
ten oberhalb der Vers icherungspflicht¬
grenze sol len einen Anspruch auf den
Arbei tgeberantei l für Bei t räge zu ihrer
Krankenversicherung erhalten.
A m 8 . M a i 1 9 7 0 b e s c h l o ß d i e B u n d e s ¬

reg ierung auf Vorsch lag von Bundes¬
a r b e i t s m i n i s t e r W a l t e r A r e n d t e i n e n e n t -

im kommenden Jahr 323 DM
Höchstbeitrag in der Renten¬
versicherung
Die Bundesregierung hat dem Bundes¬
rat Anfang November die Verordnung
über die neuen Beitragsklassen In den
Rentenversicherungen der Arbeiter und
Angestellten zugeleitet. Da sich die all¬
gemeine Bemessungsgrundlage in der
Rentenversicherung wegen des steigen¬
d e n D u r c h s c h n i t t s e i n k o m m e n s a l l e r A r ¬

b e i t n e h m e r 1 9 7 1 a u f 1 9 0 0 D M m o n a t l i c h

erhöht, muß eine neue Höchstbeitrags¬
k l a s s e f ü r P fl i c h t v e r s i c h e r t e m i t e i n e m

M o n a t s e i n k o m m e n v o n m e h r a l s

1850 DM eingeführt werden. Sie gilt
auch für die Weiterversicherung und die
Höherversicherung der Angestelltenver¬
sicherung.

Der Höchstbeltrag in der gesetzlichen
Rentenversicherung steigt Im Jahre 1971
von b i she r 306 au f 323 DM.

Da die Zahl der Beitragsklassen gesetz¬
lich auf fünfzehn begrenzt ist und schon

Wer fahrlässig oder mutwillig
Raumleuchten zerstört, ge¬
fährdet sich und andere.

s p r e c h e n d e n G e s e t z e n t w u r f , d e r a m
26. Juni den Bundesrat, das parlamen¬
tar i sche Organ der Bundes länder, Im
ersten Durchgang passierte.

Am 16. September wurde der Gesetz¬
entwurf Im Bundestag eingebracht und
In erster Lesung beraten. Am 4. Novem¬
b e r w u r d e e r n a c h z w e i t e r u n d d r i t t e r

Lesung Im Bundestag verabschiedet.

Beitrags¬
k l a s s e

M o n a t s ¬

bei t rag
M o n a t l i c h e s B r u t t o e i n k o m m e n

1 0 0 b i s 1 5 0 D M

2 5 0 D M
3 5 0 D M

4 5 0 D M
5 5 0 D M

6 5 0 D M

7 5 0 D M
8 5 0 D M

9 5 0 D M
11 0 0 D M

1 3 0 0 D M
1 5 0 0 D M

1 7 0 0 D M

1 8 5 0 D M
1 8 5 0 D M

1 7 D M

3 4 D M
5 1 D M

6 8 D M
8 5 D M

1 0 2 D M

1 1 9 D M

1 3 6 D M
1 5 3 D M

1 7 0 D M
2 0 4 D M

2 3 8 D M
2 7 2 D M

3 0 6 D M
3 2 3 D M

2 0 0 1 5 0 b i s

2 5 0 b i s

3 5 0 b i s

4 5 0 b i s
5 5 0 b i s

6 5 0 b i s
7 5 0 b i s

8 5 0 b i s
9 5 0 b i s

11 0 0 b i s
1 3 0 0 b i s

1 5 0 0 b i s
1 7 0 0 b i s

v o n

3 0 0 v o n

4 0 0 v o n

5 0 0 v o n

6 0 0 v o n

7 0 0 v o n

8 0 0 v o n

9 0 0 v o n

1 0 0 0 v o n

1 2 0 0 v o n

1 4 0 0 v o n

1 6 0 0 v o n

1 8 0 0 v o n

1 9 0 0 ü b e r

Entsprechend sind auch die Beiträge der freiwillig Versicherten gestaffelt.
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verhindert werden, daß dem Versicher¬
ten die zurückgelegten Versicherungs¬
ze i ten feh len , wenn er später w ieder
eine Berufstätigkeit aufnehmen und bis
zum 65. Lebensjahr noch die Voraus¬
setzungen für das Altersruhegeld erfül¬
l e n k a n n .

F ü r d i e F r a g e , o b d a s m ö g l i c h i s t ,
k o m m t e s n a c h e i n e r a m 7 . J u l i 1 9 7 0

getroffenen Entscheidung des 12. Se¬
na ts des Bundessoz ia lge r i ch ts a l l e r¬
d ings n icht darauf an, ob der Vers i¬
cherte auch gesundheitlich imstande ist,
die Beiträge für 180 Kalendermonate zu
ent r ichten, sondern es is t e inz ig und
a l l e i n d a r a u f a b z u s t e l l e n , o b d e r V e r ¬

sicherte zeit l ich noch in der Lage ist,
die für das Altersruhegeld erforderliche
War teze i t b is zur Vo l lendung des 65.
Lebensjahres zu erreichen. Ein Beispiel:
w e n n e i n V e r s i c h e r t e r I m A l t e r v o n 5 7

J a h r e n e r w e r b s u n f ä h i g w i r d u n d b i s

Wichtiger Hinweis v e r w e c h s e l b a r e s K e n n z e i c h e n e r h ä l t .
A l s e i n s o l c h e s K e n n z e i c h e n h a b e n d i e

Träger der gesetzlichen Rentenversiche¬
rung e ine Vers icherungsnummer en t¬
wickelt, die sich aus Angaben über den
Bereich der einzelnen Versicherungsan¬
stalt, über das Geburtsdatum, den Ge¬
b u r t s n a m e n u n d d a s G e s c h l e c h t d e s
Ve r s i c h e r t e n z u s a m m e n s e t z t . D i e s e Ve r ¬

s i c h e r u n g s n u m m e r e r h ä l t j e d e r Ve r ¬
sicherte. Es Ist damit zu rechnen, daß
etwa 1972 zumindest jeder Pflichtver¬
s i c h e r t e ü b e r e i n K o n t o m i t V e r s i c h e ¬

rungsnummer verfügt.

Arbeiterrentenversicherung
vergibt Versicherungsnum¬
mern für den Jahrgang 1908
Alle Arbeitnehmer des Geburtsjahrgan¬
ges 1908, die bei der Rentenversiche¬
rung der Arbeiter (Versicherungskarte
in gelber Farbe) versichert sind oder
waren, sol len ab 1. Januar 1971 Ver¬
sicherungsnummern erhalten. Die Ver¬
gabe der Versicherungsnummern ist
notwendig, damit die Träger der Ar¬
beiterrentenversicherung mit ihren mo¬
d e r n e n e l e k t r o n i s c h e n D a t e n v e r a r b e i ¬

tungsanlagen rechtzeitig vor dem An¬
trag auf Altersruhegeld alle wichtigen
Versicherungsdaten zur schnellen und
vollständigen Berechnung der Rente
auf ein maschinell verarbeitungsfähiges
Konto des Versicherten speichern kön¬
n e n .

Die Versicherten des Geburtsjahrganges
1908 oder ihr Arbeitgeber sol len des¬
halb ihre laufende Vers icherungskar te
n a c h d e m 1 . J a n u a r 1 9 7 1 - n a c h d e m

die Arbeitgeber die Arbeitsentgelte und
die Beschäf t igungsdauer b is zum
31. Dezember 1970 eingetragen haben
—zum Umtausch einreichen und gleich¬
zeitig eine Versicherungsnummer bean¬
tragen. Dem Versicherten wird dringend
empfohlen, seine Anschrift auf dieser
Vers icherungskar te zu überprüfen und
gegebenenfa l ls ber icht igen zu lassen.
U m t a u s c h s t e l l e n b e fi n d e n s i c h b e i d e n

Gemeindeverwal tungen, den Vers iche¬
rungsämtern und den Krankenkassen.
Vers icherte des Jahrganges 1908, d ie
zur Zeit in keinem Beschäft igungsver¬
hältnis stehen oder die freiwi l l ig ver¬
sichert sind, wird empfohlen, Ihre Ver¬
s i c h e r u n g s k a r t e u m g e h e n d u m z u t a u ¬
schen und dabei die Versicherungsnum¬
mer zu beantragen.

Gelbe Vers icherungskar ten so l len auf
keinen Fall an die Landesversicherungs¬
ans ta l ten e ingesch ick t , sondern aus¬
s c h l i e ß l i c h b e i d e n U m t a u s c h s t e l l e n a b ¬

gegeben werden.

Neue Versicherungskarte
in Vorbereitung

V o r a u s s i c h t l i c h v o m 1 . J a n u a r 1 9 7 3 a n

werden in der gesetzlichen Rentenver¬
sicherung die bisherigen gebräuchlichen
Vers icherungskar ten durch masch ine l l
lesbare Versicherungskarten im Scheck¬
f o r m a t e r s e t z t . I n d i e s e n K a r t e n w e r d e n
d e r N a m e d e s V e r s i c h e r t e n u n d d i e

Ve r s i c h e r u n g s n u m m e r b e r e i t s v o r g e ¬
druckt sein. Für die Arbeitgeber bleibt
nur noch d ie Einfügung der Entgel te ,
d e r B e t r i e b s n u m m e r u n d d e r B e r u f s a n ¬

gabe nebst Firmenstempel mit Anschrift.
Fü r d ie gesamte Ren tenve rs i che rung
werden jährl ich rund 50 Mil l ionen les¬
barer Versicherungskarten anfal len, die
mit Hilfe von Lesecomputern maschinell
unmittelbar gelesen werden.

Das betriebliche Vorschlags¬
wesen ist eine gewinnbrin¬
gende Sache!
Investieren auch Sie —

Ih re I deen !

dahin nur 36 Versicherungsmonate zu¬
rückgelegt hat , s ind ihm d ie Bei t räge
zu erstatten, well er in den verbleiben¬
den 8Jahren b is zum 65 . Lebens jahr
nicht mehr die Voraussetzungen für das
Al tersruhegeld er fü l len kann. Tr i t t d ie
Erwerbsunfähigkeit unter gleichen Ver¬
hältnissen dagegen im Alter von 52 Jah¬
ren e in , so is t d ie Bei t ragserstat tung
auch dann ausgeschlossen, wenn nach
d e m G e s u n d h e i t s z u s t a n d d e s Ve r s i c h e r ¬

ten keine Hoffnung besteht, daß er noch
einmal für längere Zeit eine Berufstätig¬
keit ausüben kann (12 RJ 104/69).

Beitragserstattung wegen
Nichterfüllung derWartezeit
Nach den Rentenversicherungsgesetzen
ist der Rentenanspruch -von Ausnah¬
men abgesehen -davon abhängig, daß
die vorgeschriebenen Wartezeiten erfüllt
sind. Für eine Rente wegen Berufsun¬
fähigkei t oder wegen Erwerbsunfähig¬
keit ist eine Versicherungszeit von 60
Kalendermonaten vorgeschrieben, wäh¬
r e n d d i e W a r t e z e i t f ü r d a s A l t e r s r u h e ¬

ge ld er fü l l t I s t , wenn der Vers icher te
eine Versicherungszeit von 180 Kalen¬
dermonaten zurückgelegt hat.

Wi rd jemand e rwerbsun fäh ig , de r d ie
W a r t e z e i t v o n 6 0 K a l e n d e r m o n a t e n n o c h

nichterfüllt hat, so stellt sich die Frage,
ob er die eingezahlten Beiträge zurück¬
b e k o m m t o d e r o b d i e s e e r s a t z l o s v e r ¬

fallen. Eine „Enteignung“ findet im all¬
gemeinen nicht statt, allerdings wird die
R ü c k z a h l u n g I n § 2 1 3 A b s . 2 R V O
(= §82 (2 ) AVG) an e i ne Bed ingung
geknüpft . Dort heißt es, daß die Bei¬
träge nur dann erstattet werden, wenn
es dem Versicherten nicht mehr möglich
ist, „bis zur Vollendung des 65. Lebens¬
jahres die Wartezeit für das Altersruhe¬
geld zu erfüllen.“ Auf diese Weise soll

Kindergeld vom
1. September an erhöht

Der Bundestag hat am 4. November be¬
schlossen, daß das Kindergeld für dritte
Kinder von jetzt 50 auf 60 DM monat¬
lich heraufgesetzt wird. Außerdem sol¬
l e n e t w a 6 7 0 0 0 0 F a m i l i e n m i t z w e i K i n ¬

dern jetzt einen Anspruch auf das Kin¬
dergeld von 25 DM für das zweite Kind
erhalten. Es wurde bisher nur gezahlt,
w e n n d a s E i n k o m m e n d e r Z w e i - K i n d e r -
F a m l l l e n 6 5 0 D M n i c h t ü b e r s c h r i t t . D e r

Bundestag hat diese Grenze des steuer¬
pfl ich t igen E inkommens au f 1100 DM
angehoben. Das entspricht einem Brutto¬
e i n k o m m e n v o n e t w a 1 2 5 0 b i s 1 3 0 0 D M .

Beide Verbesserungen t ra ten rückwir¬
kend zum 1. September 1970 in Kraft.

Datenverarbeitung
in der Rentenversicherung

z u k u n f t s o r i e n t i e r t
Z w i s c h e n 2 0 u n d 3 0 M i l l i o n e n Ve r s i c h e r ¬

tenkonten werden die Träger der ge¬
setzlichen Rentenversicherung in naher
Z u k u n f t e i n r i c h t e n u n d l a u f e n d f ü h r e n .

D iese r r i es ige Kon tenbes tand , wahr¬
schein l ich e inmal ig In der Wel t , kann
nur dann ordnungsgemäß im Rahmen
einer automatischen Datenverarbeitung
bearbeitet werden, wenn jedes einzelne
K o n t o e i n l e i c h t z u h a n d h a b e n d e s , u n -
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Die wichtigsten Bestimmungen der neuen Straßenverkehrsordnung
Die zur Zeit geltende Straßenverkehrs¬
ordnung (StVO) wurde 1937 eingeführt.
Sie galt damals als modern. Inzwischen
hat aber der Straßenverkehr ungeheuer
z u g e n o m m e n
s c h ä t z t m a n d e n P k w - B e s t a n d i n d e r

Bundesrepub l i k au f fas t 20 M i l l i onen
Fahrzeuge —und Millionen Autos über¬
fahren jährl ich die Landesgrenzen. Die
g e l t e n d e d e u t s c h e Ve r k e h r s o r d n u n g
entspricht heute weder dem veränder¬
ten Verkehrsgeschehen auf der Straße
n o c h d e r w ü n s c h e n s w e r t e n V e r e i n h e i t ¬

l ichung des in ternat ionalen Verkehrs¬
r e c h t s .
D e r B u n d e s m i n i s t e r f ü r Ve r k e h r h a t d a ¬

her eine neue Straßenverkehrsordnung
e r a r b e i t e t , d i e a m 1 . M ä r z 1 9 7 1 i n K r a f t
t r i t t .

D i e n e u e S t V O s o l l e i n Vo l k s g e s e t z
sein, das jeder ohne Kommentar ver¬
s t e h t . D e r G r u n d s a t z d e r R ü c k s i c h t ¬

nahme und der laufenden Beobachtung
auch der anderen am Verkehr Beteilig¬
ten -das sogenann te de fens ive Fah¬
ren -wurde in der neuen Verordnung
besonders herausgestell t .
Gewisse Wünsche, d ie in der Öffent¬
l i c h k e i t v o r r a n g i g d i s k u t i e r t w u r d e n ,
fanden nicht die Billigung des Bundes¬
v e r k e h r s m i n i s t e r i u m s u n d d e r L ä n d e r .

So soll es entgegen den Wünschen be¬
sonders der Automob i lc lubs , d ie e ine
Heraufsetzung der Höchstgeschwindig¬
keit in geschlossenen Ortschaften von
5 0 k m / h a u f 6 0 k m / h f o r d e r t e n , b e i
50 km/h bleiben. Auf allen Straßen, die
da fü r gee igne t s i nd , und wo fü r d i e
Sicherheit der Fußgänger gesorgt Ist,
kann die Geschwindigkei t auf 60 oder
70 km/h angehoben werden.
I n d e m E n t w u r f d e r n e u e n S t V O b l e i b t

es grundsätzlich dabei: es ist l inks zu
überholen. Der Entwurf bringt aber eine
gewisse Lockerung des Rechtsüberhol¬
verbots. Die neue StVO prägt den Begriff
d e s N e b e n e i n a n d e r f a h r e n s . E s h e i ß t :

„Ist der Verkehr so dicht, daß sich auf
den Fahrstreifen für eine Richtung Fahr¬
zeugschlangen gebildet haben, so darf
rechts schneller als links gefahren wer¬
den. Es Ist vorauszusehen, daß diese
B e s t i m m u n g g e w i s s e A u s l e g u n g s ¬
schwier igke l ten br ingen werden; denn
bei welchem Fahrzeugabstand beginnt
eine Fahrzeugschlange?
Neu ist, daß jeder Fahrstreifenwechsel
rech tze i t i g und deu t l i ch du rch R ich¬
tungsanzeiger anzukündigen is t .
E in M ißs tand , de r o f t besonders au f
Autobahnen beobachte t werden kann,
is t d ie Ta tsache, daß Las tk ra f twagen
m i t n u r g e r i n g e m G e s c h w i n d i g k e i t s ¬
un te r sch ied s i ch l angsam übe rho len ,
und damit den nachfo lgenden Verkehr
b l o c k i e r e n . D i e n e u e S t V O ü b e r n i m m t

dahe r aus dem ge l t enden Rech t d i e
Vorschrift, daß nur überholen darf, wer
wesent l ich höhere Geschwindigkeit als
d e r z u Ü b e r h o l e n d e f ä h r t . W e r ü b e r h o l t

wird, darf seine Geschwindigkeit nicht
e r h ö h e n .

Segensreich wird sich die Bestimmung
auswirken, daß der Abstand von einem
vorausfahrenden Fahrzeug in der Re¬
gel so groß sein muß, daß auch dann
hinter ihm gehalten werden kann, wenn
es plötzlich gebremst wird. Scharf kri¬
t is iert wird die Unsit te, auf der Auto¬
bahn durch zu dichtes Auffahren, durch
Nötigung ein Überholen zu erzwingen.
Sehr zu beg rüßen i s t d ie Vo rsch r i f t :
„Wer die Vorfahrt zu beachten hat, muß
rechtzeitig durch sein Verhalten, Insbe¬
sondere durch mäßige Geschwindigkeit,
e r k e n n e n l a s s e n , d a ß e r w a r t e n w i r d .
D a m i t w i r d d a s s c h n e l l e H e r a n f a h r e n

a n K r e u z u n g e n u n d d a s p l ö t z l i c h e
Bremsen verboten. Diese Untugend hat
schon viele Verkehrsunfäl le verursacht,
da v ie l fach Vor fahr tberecht ig te in der
Annahme Ihre Vorfahrt würde Ihnen ge¬
nommen, nach links ausbogen und da¬
b e i e n t g e g e n k o m m e n d e F a h r z e u g e
rammten. Typisch für den Grundsatz des
defens iven Fahrens is t d ie Vorschr i f t ,
d a ß e i n Vo r f a h r t b e r e c h t i g t e r a u f d i e
Vorfahrt verzichten muß, wenn die Ver¬
kehrslage es erfordert. Auf einen Ver¬
zicht darf der andere allerdings nur ver¬
t r a u e n , w e n n e r s i c h m i t d e m V e r z i c h ¬

tenden verständigt.

E i n e a u s d r ü c k l i c h e Z u l a s s u n g d e s
„amerikanischen Abbiegens“ Im kurzen
Bogen beim Linksabbiegen, wie derzeit
vielfach geübt, ist in dem neuen Ent¬
wur f der StVO n icht er fo lg t . Is t aber
n i c h t v e r b o t e n . D i e S t r a ß e n v e r k e h r s b e ¬

h ö r d e n w e r d e n ü b e r a l l d o r t , w o e s
möglich Ist, durch Fahrbahnmarkierun¬
gen das amerikanische Abbiegen vor¬
s c h r e i b e n .

E i n n e u e s Ve r k e h r s z e i c h e n e r l a u b t F a h r ¬

zeugen mit einem zulässigen Gesamt¬
g e w i c h t b i s z u 2 , 8 t d a s P a r k e n a u f
Gehwegen.

D ie v ie l fach vorgebrach te Forderung ,
de r Gese tzgebe r so l l e d ie Vo rsch r i f t
„Fußgänger, die erkennbar einen Zebra¬
s t re i f en übe rsch re i t en wo l l en “ , dah in
ergänzen, daß ein Handzeichen vorge¬
schr ieben wird, hat s ich In dem Ent¬
wurf der neuen StVO nicht durchge¬
s e t z t . V i e l f a c h w ä r e e i n s o l c h e s H a n d ¬

zeichen gar nicht möglich.

Das schon bestehende Sonntags- und
Fe ie r tagsverbo t In de r Ze i t von 0b is
22 Uhr für Lkw mit e inem zulässigen
Gesamtgewicht über 7,51 sowie Anhän¬
gern hinter Lkw wurde in den Entwurf
neu aufgenommen.

V e r b o t e n i s t n a c h w i e v o r a u ß e r h a l b

geschlossener Ortschaften an Straßen
jede Werbung und Propaganda durch
Bild, Schrift, Licht oder Ton. Damit ist
a u c h d i e R e k l a m e a n A u t o b a h n e n v e r ¬

boten, wie sie vielfach in anderen Län¬
d e r n ü b l i c h i s t .

Nach e inem Verkehrsun fa l l ha t j ede r
Bete i l ig te so for t zu ha l ten , s ich über
die Unfal l folgen zu vergewissern. Ver¬
letzten zu hel fen, den Verkehr zu s i¬
c h e r n , e r f o r d e r l i c h e n f a l l s b e i s e i t e z u

fahren. Betei l igter an einem Verkehrs¬
unfall Ist jeder, dessen Verhalten nach
den Umständen zum Unfall beigetragen
h a b e n k a n n .

Vorfahrt rechts vor links gilt wie in an¬
deren Ländern künft ig auch Im Kreis¬
verkehr, aber wo sich die bisherige Re¬
gelung bewährt hat, kann sie auch wei¬
terhin durch Aufstellung entsprechender
V e r k e h r s z e i c h e n b e i b e h a l t e n w e r d e n .

Mit Standlicht darf nicht mehr gefahren
werden . Ohne t r i f t i gen Grund dü r fen
Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren,
d a ß s i e d e n V e r k e h r s fl u ß b e h i n d e r n .
B u m m e l n i s t a l s o v e r b o t e n . S t o c k t d e r

Ve rkeh r, so da r f auch de r j en i ge , f ü r
den die Ampel grün zeigt, nicht weiter
fahren, wenn er auf der Kreuzung hal¬
t e n m ü ß t e . S t o c k t d e r V e r k e h r a u f

Autobahnen oder Kraft fahrzeugstraßen,
so müssen die Fahrzeuge für die Durch¬
fahr t von Pol ize i und Hi l fs fahrzeugen
e i n e G a s s e b i l d e n . B l e i b t e i n m e h r ¬

spuriges Fahrzeug an einer Stelle l ie¬
gen, an der es nicht rechtzeitig als ste¬
h e n d e s H i n d e r n i s e r k a n n t w e r d e n k a n n ,
s o i s t s o f o r t W a r n b l i n k l i c h t e i n z u s c h a l ¬

ten. Es ist mindestens ein auffällig war¬
nendes Ze ichen gut s ich tbar in aus¬
reichender Entfernung aufzustellen, und
z w a r b e i s c h n e l l e m V e r k e h r i n e t w a

100 mEntfernung. Nebelschlußleuchten
d ü r f e n n u r a u ß e r h a l b g e s c h l o s s e n e r
Ortschaften und nur dann eingeschaltel
w e r d e n , w e n n d i e S i c h t w e n i g e r a l s
5 0 m b e t r ä g t . D i e P a r k s c h e i b e w i r d
Vo r s c h r i f t .

Es Ist möglichst weit rechts zu fahren,
n i c h t n u r b e i U n ü b e r s i c h t l i c h k e i t . D a v o n

dürfen mehrspurige Fahrzeuge auf Stra¬
ß e n m i t m e h r e r e n F a h r s t r e i f e n f ü r e i n e

Richtung nur dann abweichen, wenn die
Verkehrsdichte das rechtfertigt. Radfah¬
r e r m ü s s e n e i n z e l n h i n t e r e i n a n d e r f a h ¬

ren. Wer ein- oder aussteigt, muß sich
so verhalten, daß eine Gefährdung ande¬
rer Verkehrstei lnehmer ausgeschlossen
ist. Schließlich sei auf einige neue Ver¬
kehrsschi lder h ingewiesen, für d ie im
k o m m e n d e n V i e r t e l j a h r n o c h g e n u g
Reklame gemacht werden wird. Sie be¬
treffen Halten, Überholen, Vorfahrt, Min¬
destgeschwindigkeit und Ende von Be^
g r e n z u n g e n .

f ü r d a s J a h r 1 9 8 5
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Mechanisierte Lichtbogenschweißverfahren
i m S c h i f f b a u2. Fortsetzung: Wirtschaftlichkeitsüberlegungen

beim Schweißen unter Schutzgas

Beim Schutzgasschweißen er fo lg t d ie
Schwe ißung un te r e inem Gasman te l¬
schutz. Dabei kann je nach Werkstück
mit oder ohne Zusatzmaterial gearbei¬
t e t w e r d e n .

Für den Beginn dieser Verfahrensweise
läßt sich kein genaues Datum ermitteln.
Anfang der dreißiger Jahre begann ir¬
gendwann in der NE-Schwe ißung der
Weg der Schutzgasschweißung.

A m A n f a n g w u r d e n n u r E d e l g a s e —
Argon und Helium —, die man mangels
chemischer Affinität auch als „Inertga¬
se“ bezeichnet, als Schutzgase zur Sta¬
bil isierung und Abschirmung gegenüber
der Atmosphäre eingesetzt.

Mit der Einführung des Kohlendioxyds
{CO2) als Schutzgas gelang der große
Sprung zum meisteingesetzten Verfah¬
r e n . E s h a t s i c h i n z w i s c h e n a l l e G e ¬

b r a u c h s m e t a l l e e r s c h l o s s e n .

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

Schu tzgase , so e rg ib t s i ch , daß das
C02-Gas die Spitze al ler Schweißgase
e i n n i m m t . J e n a c h G a s e i n s a t z h a b e n

sich spezielle Bezeichnungen der ein¬
zelnen Schweißarten eingeführt .

Das Schutzgasschweißen unter Argon
b e z e i c h n e t m a n h e u t e a l s „ M I G - Ve r -
fahren“ (Metall-Inertgas-Schweißverfah-
ren).

Beim Schutzgasschweißen unter CO2 da¬
gegen is t d ie Bezeichnung „MAG-Ver-
fahren“ (Metall-Aktiv-Schweißverfahren).
B e i b e i d e n Ve r f a h r e n b r e n n t d e r L i c h t ¬

bogen zwischen dem gleichmäßig und
automatisch zugeführten Schweißzusatz¬
d r a h t u n d d e m W e r k s t ü c k .

Wird der Zusatzdraht von Hand zuge¬
f ü h r t s o s p r i c h t m a n v o m „ W I G - Ve r -
f a h r e n

fahren). Der Lichtbogen brennt hier

z w i s c h e n e i n e r W o l f r a m - E l e k t r o d e u n d

d e m W e r k s t ü c k .

D i e b e i d e n e r s t e r e n V e r f a h r e n s i n d d i e

im Schiffbau am meisten angewandten,
s o d a ß s i e z u e r s t b e t r a c h t e t w e r d e n
s o l l e n .

Wurzelpunkt

Will man im Zuge der Rationalisierung
i n e i n e m B e t r i e b t e i l - o d e r v o l l m e c h a ¬

n is ie r te Ver fahren -h ie rzu gehör t das
M I G / M A G - V e r f a h r e n

m u ß m a n s i c h v o r h e r ü b e r e i n i g e
G r u n d g e g e b e n h e i t e n i m k l a r e n s e i n .
Dabei gilt es, beim Konstrukteur anzu¬
f a n g e n . D i e z u s c h w e i ß e n d e n N ä h t e
m ü s s e n b e i m t e i l m e c h a n i s i e r t e n V e r ¬

f a h r e n g u t z u g ä n g l i c h s e i n , d a d i e
Schweißpistole (ältere Geräte) oder der
gekrümmte Schweißrüssel (neuere Ge¬
räte) e inen größeren Raumbedar f a ls
d ie E lek t rodenzange haben. Be i vo l l -
m e c h a n i s i e r t e n G e r ä t e n I s t d e r R a u m ¬

bedar f eher günst iger gegenüber den
G e r ä t e n d e r U P - o d e r N e t z m a n t e l -
s c h w e i ß v e r f a h r e n .

E i n b r a n d
e in füh ren , so

a ♦ m m
m c r x q =

2

max akann in d ie Rechnung
eingesetzt werden.

c) Nahtform: B e i m S c h w e i ß e n v o n
Stumpfnähten kann der Nahtöff¬
nungswinkel von 60° auf 40° her¬
a b g e s e t z t w e r d e n , d a d e r t i e f e r e
E i n b r a n d u n d d e r s c h m a l e r e L i c h t ¬

bogen die Nahtflanken besser auf¬
a r b e i t e t ,

d) Entschlacken: Belm Einsatz von
B l a n k d r ä h t e n f a l l e n s c h l a c k e n b i l d e n ¬

de Elektrodenumhüllungen weg: da¬
mit entfallen auch die Entschlackung
d e r N ä h t e u n d d i e N e b e n z e i t f ü r d a s
E n t s c h l a c k e n .

N a c h t e i l e d e s V e r f a h r e n s s i n d :

a) Spritzer: Je nach Gasart ist ein
mehr oder minder hoher Spri tzver¬
lust anzusetzen; außerdem wieder¬
um je nach Gasart eine glattere
oder rauhere Schuppung als bei der
Handschweißung,

b) Gefügeumbildung: Durch die hö¬
here S t romdich te und oxyd ie rende
W i r k u n g e i n i g e r G a s e k o m m t e s
m a n c h m a l z u e i n e r G e f ü g e u m b i l ¬
dung der Schweißnaht.

Die Schutzgasanlagen haben sich In
d e n l e t z t e n J a h r e n s e h r z u i h r e m V o r ¬

te i l veränder t . D ie S t romque l len s ind
w e s e n t l i c h v e r b e s s e r t w o r d e n u n d e i n ¬

facher zu handhaben. Die Schlauchpa¬
kete von der S t romque l le zur Drah t¬
vorschubhaspel sind verlängert worden
und daher geschmeidiger. Auch die
H a n d s c h l ä u c h e v o n d e r H a s p e l z u m
B r e n n e r s i n d d u r c h d e n E i n b a u e i n e r

Schub- und Zugvor r ich tung ver länger t
worden, so daß der Arbeitsbereich der
G e r ä t e e r h e b l i c h v e r g r ö ß e r t w e r d e n
k o n n t e . A l l e r d i n g s b e a n s p r u c h t d i e
Schutzgasanlage eine größere Pflege
und Wartung als eine Anlage für das
E l e k t r o d e n h a n d s c h w e i ß e n .
Zusammenfassend kann man von einer
erheblichen Senkung der Gesamtkosten
für ernen Meter Schweißnaht sprechen.

Nun ist aber festzustellen, daß sich das
M I G / M A G - Ve r f a h r e n i n d e n l e t z t e n z e h n

J a h r e n e n o r m a u s g e d e h n t h a t : a l s o
m u ß d o c h w o h l e i n e r h e b l i c h e r w i r t ¬

s c h a f t l i c h e r Vo r t e i l h e r a u s z u b r i n g e n
s e i n .

Z u n ä c h s t d i e k o s t e n b i l d e n d e n F a k t o r e n

d e s M I G / M A G - V e r f a h r e n s :

E s m ü s s e n e r h ö h t e I n v e s t i t i o n s m i t t e l

aufgebracht werden für a) Geräte und
b) Vorrichtungen.

Die Rüstzeit erhöht sich gegenüber der
Handschwe ißung . Es müssen höhe re
Kosten für d ie e inzusetzende Energie
angesetzt werden.

Demgegenüber stehen die Vortei le des
V e r f a h r e n s :

a) Zusatzwerkstoffe: Der kont inuier l ich
zugeführte Zusatzdraht läßt die Zei¬
t e n f ü r d a s W e c h s e l n d e r H a n d ¬

schweißelektroden wegfal len.

D i e v e r w e n d e t e n S c h w e i ß d r ä h t e
k ö n n e n m i t h ö h e r e n S t r o m s t ä r k e n

be las te t werden, wodurch d ie Ab¬
schmelzleistung steigt,

b) E inbrand: Durch hohe St romdichte
und Verwendung eines entsprechen¬
den Schutzgases läßt sich ein t ie¬
ferer Einbraj id erzielen, wodurch in
der Kehlnahtschweißung e ine Ver¬
minderung des a-Maßes und damit
Einsparung von Zusatzmater ia l er¬
reicht werden kann. (Skizze oben).

(Wolfram-lnertgas-Schwelßver-

Schutzgas Z u s a t z d r o h t

Schutzgasglocke Lichtbogen

Z
M I G / M A G S c h w e i ß v e r f a h r e n
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E i n s a t z d e s Ve r f a h r e n s :

Im Prinzip ist das MIG/MAG-Verfahren
für a l le schweißbaren Mater ia l ien e in-
s e t z b a r . I s t e s a u f G r u n d s e i n e s k o n ¬

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

der Bedingungen seiner Schutzgase
nicht anzuwenden, kommt man mit dem
W I G - V e r f a h r e n w e i t e r . T r o t z a l l e m w i r d
a u c h d i e s e s Ve r f a h r e n d a s H a n d s c h w e i ¬

ßen mit der Elektrode nicht verdrängen,
denn schon seine Abhängigkeit vom
S c h u t z g a s z i e h t d e m Ve r f a h r e n i m
Schiffbau enge Grenzen.

Neuerdings versucht man diesen Man¬
gel mit schutzgasproduzierenden Röhr¬
c h e n d r ä h t e n z u b e h e b e n .

die Aufgabe, den Schweißlichtbogen
und d ie Schmelze gegenüber der At¬
mosphäre abzusch i rmen und da rüber
hinaus den Lichtbogen zu formen. Im
übrigen wirken sie auch auf den Trop¬
fenübergang sowie auf die physikali¬
schen E igenschaf ten und das äußere
B i l d d e r S c h w e i ß n a h t e i n .

Hohe Dichte und große Zähigkeit ge¬
ben e ine s tab i l e Schu tzgashü l l e , d i e
auch bei eventueller Zugluft dem Licht¬
bogen eine gute Abschirmung gibt. Die
mit einer bestimmten Schweißspannung
e rz i e l ba re L i ch tbogen länge w i rd von

d e r D i s s o z i a t i o n s - u n d l o n i s a t i o n s e n e r -

g i e b e e i n fl u ß t . S i n d b e i d e E n e r g i e n
hoch, muß man mit einem kurzen Licht¬
bogen rechnen . D ie l on i sa t i ons - und
Dissoziat ions-Energie wird zuerst e in¬
ma l dem L i ch tbogen en t zogen , dann
be im Au f t r e f f en des L i ch tbogens au f
den kälteren Grundwerkstoff rückgebi l¬
det, wodurch sehr viel Wärme entsteht.
Ist diese Rekombinations-Energie groß,
kann mit hoher Abschmelzleistung und
tiefem Einbrand gerechnet werden.

B e i d e r A n w e n d u n g v e r s c h i e d e n e r
Schutzgase kommen ihre spez ifischen
V o r - u n d N a c h t e i l e z u m V o r s c h e i n . S o

ergeben d ie Gase Argon, Wassers to f f
und Stickstoff eine zähflüssige Schmel¬
ze, die beim Schweißen äußerst hinder¬
l i c h i s t .

Beim Schweißen unter Argon setzt man
darum dem Schutzgas Sauers to f f zu ,
da dieser die Oberflächenspannung der
Schme lze he rabse tz t . Im Schu tzgas¬
s c h w e i ß e n u n t e r C O 2 k a n n m a n a n n e h ¬

men, daß bei Lichtbogentemperatur et¬
wa 60% des Gases in Kohlenmonoxyd
u n d S a u e r s t o f f g e s p a l t e n i s t . D i e s e
Aufspaltung führt zu einer erhebl ichen
Volumenexpans ion und dami t Wärme¬
freisetzung.

Be im Schu tzgasschwe ißen im Sch i f f¬
bau werden hauptsächlich die Gase Ar¬
gon und Kohlendioxyd und ihre Mi¬
schungen eingesetzt, wobei die Mi¬
schungsgrenze von Argon beim Zusatz
von 20 -25% CO2 +O2 liegt.

c h e n d s t a b i l e n G a s m a n t e l b e i m S c h w e i ¬

ßen. Es benötigt beim Schweißen ver¬
hältnismäßig wenig lonisatlonsenergie,
e r r e i c h t d a h e r a u c h n u r k l e i n e r e A b -

schmelzleistungen und einen geringe¬
r e n E i n b r a n d .

Die Wärmeleitfähigkeit des Argons ist
k l e i n u n d b e w i r k t d a d u r c h e i n e n h e i ¬

ßen enggebündelten Lichtbogen kern bei
s o n s t b r e i t e m L i c h t b o g e n . I m K e r n
h e r r s c h t e i n e h o h e S t r o m d i c h t e u n d e s

wird fast die ganze Energie des Licht¬
b o g e n s i m K e r n ü b e r t r a g e n . L e i d e r

wirkt s ich dieser enggebündelte Licht¬
bogenkern nachtei l ig auf den Einbrand
a u s . B e l a n s i c h fl a c h e m E i n b r a n d

zeichnet sich immer eine fingerförmige
Vert iefung ab.

A r g o n w i r d b e i a l l e n M e t a l l e n a l s
Schutzgas eingesetzt, die leicht Metall¬
oxyde b i lden - im Sch i f fbau vor a l lem
z u m V e r s c h w e i ß e n v o n A l u m i n i u m u n d

se inen Leg ie rungen. Be im Schwe ißen
von hochlegierten Stählen kann Ar nur
m i t e i n e m S a u e r s t o f f - Z u s a t z v e r a r b e i t e t

werden, we i l sons t wegen der hohen
Oberflächenspannung der Metallschmel¬
ze, schlecht anliegende Raupen und
Einbrandkerben en ts tehen. A l le rd ings ,
je höher der Legierungsantei l des
Stahls, desto geringer der Sauerstoff¬
anteil im Schutzgas.

Kohlendioxyd (CO2):

Kohlendioxyd Ist das wirtschaftlichste
Schutzgas. Es ist ein mehratomiges,
oxydierendes Gas, das nur bei Raum¬
temperatur beständig ist. Mit zuneh¬
mender Temperatur zerfällt das Kohlen¬
dioxyd in Kohlenmonoxyd und Sauer¬
stoff. Bel Temperaturen über 1000° C
hat es sich rest los In Kohlenmonoxyd
und Sauerstoff umgewandelt. Durch die
d a m i t v e r b u n d e n e Vo l u m e n e x p a n s i o n
w i r d e i n b e s o n d e r s w i r k s a m e r S c h u t z

gegenüber der Luftatmosphäre erreicht.
Diese Volumenexpansion ist eine we¬
sentliche Eigenschaft des Gases und
ergibt Porenfreiheit, hohe mechanische
Gütewerte, einen tiefen Einbrand sowie
eine hohe Abschmelzleistung. Leider ist
in diesem Zustand aber auch der Sau¬
erstoff sehr reakt ionsfreudig.

U m d i e s e m u n l i e b s a m e n T r i e b d e s S a u ¬

erstoffes auszugleichen müssen den
Schwe ißzusa tzd räh ten en tsp rechende
Metalle zulegiert werden. Es sind dies
vor allem Mangan und Silizium. Der
A b b r a n d v o n S i l i z i u m u n d M a n g a n
s c h ü t z t a u f d i e s e W e i s e d e n K o h l e n ¬

stoffgehalt des Schmelzbades vor der
Oxydation zu gasförmigem Kohlenmon¬
oxyd.

Unter Kohlendioxyd Ist der Lichtbogen
verhältnismäßig kurz, er ist im Fuß¬
punkt enger gebündelt als unter Argon.

Im folgenden sollen einige der Haupt¬
a n w e n d u n g s g e b i e t e d e s M I G / M A G -
SchutzgasschWeißverfahrens im Schiff¬
bau genannt werden.

Das MIG-Verfahren wird angewandt bei:

A lumin ium und seinen Legierungen,
Magnesium,
Kupfer und seinen Legierungen,
Nickel und seinen Legierungen und
hochlegierten Stählen.

D a s M A G - Ve r f a h r e n w i r d a n g e w a n d t
b e i :

U n l e g i e r t e n u n d n i e d r i g l e g i e r t e n
S t ä h l e n .

Kurzlichtbogenverfahrerir
U m 1 9 6 0 h e r u m w u r d e i n d e n U S A d a s

Kurzl ichtbogenverfahren entwickelt , das
u m 1 9 6 1 n a c h D e u t s c h l a n d k a m .

Mit der Einführung der Kurzlichtbogen¬
schweiß techn ik konnte im un leg ie r ten
und niedr ig legier ten Stahlbereich ein
g r o ß e s B e t ä t i g u n g s f e l d e r s c h l o s s e n
w e r d e n . B l e c h e b i s z u e i n e r M i n d e s t ¬

stärke von 0,8 mm lassen sich einwand¬
f r e i m i t d i e s e r Te c h n i k v e r s c h w e i ß e n .

Außerdem ist die Spaltüberbrückbarkeit
sehr groß. Die Nahtvorbereitung braucht
a u s d i e s e m G r u n d e n i c h t s o e x a k t s e i n .

Anzuwenden ist das Kurzl ichtbogenver-
fahren in allen Positionen. Dagegen ist
die Ausbringung geringer als beim
S p r ü h l i c h t b o g e n v e r f a h r e n , d a s a l l e r ¬
dings nur in der w-Positlon anwendbar
ist (vorhandschweißen).

Die Schutzgase sind ein Hauptbestand¬
tei l des Schweißprozesses. Sie haben

Argon :

Argon Ist ein Inertes Gas. Es kann kei¬
ne chemische Verbindung mit anderen
Elementen eingehen, ist 1,3 mal schwe¬
rer als Luft und erzeugt einen ausrei-

Schutzgasarten:

G a s a r t E i n b r a n d B e m e r k u n gZusammensetzung

möglichst reines u.
t r o c k e n e s S c h w e i ß - C 0 2
A r + C O 2

A r + C O 2 + O 2
A r m i t O 2 Z u s a t z

s e h r t i e f L ichtbogen knat ter t
spri tzt stark
ruhiger Lichtbogen
w i e b e i A r + C O 2

n u r f ü r N E u n d

hochlg. Stahl anwendbar

Kohlend ioxyd

t i e fMischgas
fl a c h e r

fl a c hArgon
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d e r u m d e n m e c h a n i s c h e n G ü t e w e r t e n

n i c h t b e k o m m e n w ü r d e . A l s o m ü s s e n

Bestandteile zugeführt werden, mit de¬
n e n s i c h d e r S a u e r s t o f f n o c h l i e b e r

verbindet. Man legiert also Silizium und
Mangan dem Schweißzusatzdraht und
b e k o m m t d u r c h d i e s e n t e c h n i s c h e n

Tr i ck n i ch t nu r d ie gewünsch te gu te
Schweißung, sondern gleichsam als
Zusatzgeschenk noch eine glattere und
spritzerfreiere Schweißnaht obendrein.
Dem Schweißdraht selber geben Si l i¬
z ium und Mangan du rch Ih re Bee in¬
flussung der mechanischen Gütewerte
wesent l ich bessere Mögl ichke i ten. Mi t
e inem Standarddraht kann e ine große
We r k s t o f f p a l e t t e e r f a ß t w e r d e n . A u s
dem angebotenen Drahtsortiment sei
ein Zusatzdraht herausgegri ffen:

ter Schutzgas, bei abnehmender Strom¬
d ich te , ve r r inger te r Schwe ißspannung
und kürzerem Lichtbogen eine vorzeiti¬
ge Ablösung der Tropfen erreicht, mach¬
t e d a s S c h w e i ß e n v o n d ü n n e n B l e c h e n

möglich. Bei dieser Technik gelangen in
A b h ä n g i g k e i t v o n d e m v e r w e n d e t e n
S c h u t z g a s u n d d e r e n t s p r e c h e n d e n
Stromquelle 70—200 Tropfen in der Se¬
k u n d e i n s S c h w e i ß b a d . B e i h ö h e r w e r ¬

dender S t roms tä rke und Ve rwendung
von A rgon a l s Schu tzgas n immt das
Tropfenvolumen plötzlich ab, der Werk¬
stoffübergang erfolgt dann sprühregen-
art ig. Im Sprühlichtbogen gehen unge¬
fähr 1000-1200 fe ine Tröpfchen kurz¬
s c h l u ß f r e i i n s S c h m e l z b a d ü b e r .

Unter CO2 Schutzgas nimmt das Trop¬
f e n v o l u m e n m i t z u n e h m e n d e r S t r o m ¬

stärke nur langsam ab, ein sprühregen-
art iger Werkstoffübergang wird nur bei
s e h r h o h e n S t r o m s t ä r k e n e r r e i c h t .

S. 35 oben sind einige Varianten des
MIG /MAG Schwe ißens , i h re Ve rwen¬
dung unter den einzelnen Schutzgasen
bei verschiedenen Metallen aufgezeigt.

D i e h o h e K o n z e n t r a t i o n d e s C 0 2 - L i c h t -

bogens bewirkt an der Unterseite der
Schweißtropfen eine Energiekonzentra¬
tion, die sich dann im erhöhten Spritzen
des Schweißgutes Luft schafft. CO2
wird wegen seines oxydierenden Cha¬
rak te rs nur zum Schu tzgasschwe ißen
von niedrig- und unlegierten Stählen
eingesetzt.

Mischgase:

Die Mischgase entstanden aus dem Be¬
mühen , d i e gu ten E igenscha f t en de r
G a s e A r u n d C O 2 z u e i n e m b e s s e r e n

Preis zu erhal ten. Das Mischungsver¬
hältnis des Edelgases Ar wird von sei¬
ner M ischba rke i t beg renz t . A r n immt
bis zu 25% Fremdgase auf, darüber
h i n a u s i s t A r n i c h t m i s c h b a r .

Mischungen mit CO2 geben der fertigen
Schweißnaht einen größeren Einbrand
und eine glattere Nahtoberfläche.

D i e e i n z e l n e n W e r k s t o f f e w e r d e n m i t

ganz speziellen Gasmischungen bear¬
b e i t e t .

Analyse des Drahtes:

K o h l e n s t o f f S i l i z i u m Mangan
C Si M n

0,08-0,14% 0.7-0,95% 1,3-1.7 %

D i e s e r D r a h t i s t z u g e l a s s e n z u m
S c h w e i ß e n v o n

B a u s t a h l
R ö h r e n s t a h l

S c h i f f b a u s t a h l

Kesse l b lech

FeinkornbaustähleFB 40, FB 50 und ä.

S t . 3 3 - S t . 5 2

St. 35,4 St. 35,8 St. 45,8
A, B, C, D, E

H I , H I I . H I I I , 17 Mn 4

Ar +0,5 bis 1%O2
Ar +1.0% O2
A r + 1 b i s 3 % O 2
A r + 1 b i s 5 % O 2
A r + 2 5 % C O 2
A r + 1 b i s 3 % C I
A r + 0 . 2 % N 2
A r + 6 % H 2
A r + 1 5 b i s 2 0 % N 2
CO2 +15 b is 20% O2
A r + 3 b i s 7 % O 2 + 1 3 b i s 1 7 % C O 2

(Schutzgas-Handbuch)

A l u m i n i u m

hochlegierte Stähle
legierte Stähle
unlegierte und niedriglegierte Stähle
unlegierte Stähle
Alumin iumlegierungen
Alumin iumlegierungen
Nickel und Nickel legierungen
Kupfe r
unlegierte Stähle
unlegierte und niedriglegierte Stähle

D i e m e c h a n i s c h e n G ü t e w e r t e d e s D r a h ¬

tes ergeben sich dann zu
Stpeckgrenze
Zugfest igke i t
D e h n u n g ( I = 5 d )
Kerbschlagzähigkei t

12 -16 mkp/cm2 +20° CDVM
7-11 mkp/cm2 -20° CDVM

40 —45 kp/mm2
50 -58 kp/mm2
2 5 - 3 0 %

Im folgenden nun eine Zusammenstellung der Ausbildungsformen der einzelnen
Gasl ichtbogen und ihre Einbrandformen. Schutzgas: Ausbi ldung des Schweißers:

B e i d e r A u s b i l d u n g v o n S c h u t z g a s ¬
schweißern is t darauf zu achten, daß
d e r A u s z u b i l d e n d e a m G e r ä u s c h u n d
a m Ve r h a l t e n d e s D r a h t e s I m A b s c h m e l ¬

zen die richtigen Einstellungen erkennt
u n d d a n a c h a r b e i t e t .

CO2 Mischgas

Ar CO2 O2
Argon

b b

Schweißanlagen:
Die Schweißanlagen müssen ob ihres
d i f f e r e n z i e r t e n E i n s a t z e s — M I G o d e r

M A G - o p t i m a l a u s g e l e g t s e i n . A l s
Stromquelle für das MAG-Verfahren
empfiehlt sich eine Stromquelle mit Kon-
s t a n t s p a n n u n g s - K e n n l i n i e , w o b e i d e r
Schweißstrom eine nicht zu große Rest-
wel l lgke i t haben so l l te . Wiederzünden
müßte einwandfrei vonstatten gehen und
die Leistung der Geräte sollte nicht zu
knapp ausgelegt sein. Ausrichtung des
ganzen Gerätes nach der Dauerbela¬
stung, die nach einer Einschaltdauer von
zwei Stunden festzulegen Ist. Es ist im¬
mer zu berücksichtigen, daß diese Ge¬
räte, sollen sie einwandfrei laufen, über
eine ziemliche Reserve verfügen müssen.

b l t = 3 . 2 b/t= 1,7 b / t = 3 . 0

D r a h t e l e k t r o d e n :

In der schiffbaulichen Schutzgasschwei¬
ßung ist die C02-Schwelßung am häu¬
figsten anzutreffen. Dies l iegt zum Teil
a n i h r e r B e s o n d e r h e i t .

Jedes Gas erfordert außerdem Infolge
seiner chemischen und physika l ischen
E igenscha f ten bes t immte S t rom- und
Spannungswer te des L ichtbogens, um
e i n e n r u h i g e n u n d g l e i c h m ä ß i g e n
Schweißablauf zu gewährleisten. Diese
e l e k t r i s c h e n G r ö ß e n w i r k e n s i c h I n e r ¬

s ter L in ie auf den Werksto ffübergang
aus. Bis zur Einführung der Kurzlicht¬
b o g e n t e c h n i k w a r e s n i c h t m ö g l i c h ,
S t a h l b l e c h e u n t e r 3 m m M I G / M A G z u

s c h w e i ß e n . E r s t d i e s e Te c h n i k , d i e u n -

Rekapitulleren wir: Im Lichtbogen spal¬
tet s ich das Kohlendioxyd In Kohlen¬
monoxyd und Sauers to f f . Der Sauer¬
s t o f f m ö c h t e s i c h m i t d e m K o h l e n s t o f f

d e r S c h m e l z e v e r b i n d e n . D a s w ü r d e z u r

Kohlenstoffverarmung führen, was wie-
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(Varianten des MIG/MAG Schweißens -siehe Text S. 34)
N i c h t e i s e n m e t a l l e

hoch legierte
S t ä h l e

niedr ig legier te
S t ä h l e

Art des Lichtbogens
L e i c h t - M . S c h w e r - M .

Hochstromlichtbogen
Langlichtbogen
Kurzlichtbogen
Tauchl ichtbogen
Impulsl ichtbogen

A r CO2 Mischgase
A r + O 2 M i s c h g a s eAr; He Ar; He A r + O 2

C O 2
A r + O 2 C O 2

A r A r

(Schutzgas -Handbuch)

Blechdickenbereiche in mm der Varianten des WIG und MIG/MAG Schweißens, bei verschiedenen Werkstoffen.
M I G - S c h w e i ß e n

Lichtbogen
W I G - S c h w e i ß e n

W e r k s t o f f einseit ig beiderseit ig
gleichzeit ig

H o c h ¬
s t r o m

Lang¬
s t r o m

Ta u c h ¬

s t r o m

Impuls¬
s t r o m

St.-hochlg.
A l . - W e r k s t .

Kupfer
N l . - W e r k s t .

bis 3.5
bis 5.0
bis 3,0
bis 4,0

bis 6,0
bis 12,0 (15,0)

bis 10,0

ab 2,5
ab 8.0
ab 6,0

ab etwa 1,5

ab 1,0
ab 12,0 ab 3,0

(Schutzgas -Handbuch)

Kostenvergleich:

Es wurden verglichen die Kosten für
1 , 0 m K e h l n a h t L e h r e 5

ßung ist ersichtlich, daß bei richtiger
Anwendung des MIG/MAG-Schweißver-
fahrens Rationalisierungserfolge zu er¬
z i e l e n s i n d . W i e s c h o n e r w ä h n t i s t d a s

Verfahren nur in geschützten Hallen an¬
z u w e n d e n u n d a u c h d o r t n u r u n t e r Ve r ¬

u m M a t e r i a l a u f z u s c h m e l z e n u n d Z u ¬

s a t z m a t e r i a l e i n z u s c h m e l z e n . I n d e r

sch i f fbau l ichen Rohrschweißung findet
m a n d a s W I G - V e r f a h r e n a l s W u r z e l ¬

schwe ißung fü r S tah l roh re wobe i d ie
Fül lagen dann mi t der Elektrode oder
m i t d e m M I G / M A G - Ve r f a h r e n e i n g e ¬
b r a c h t w e r d e n .

A n s o n s t e n fi n d e t m a n d a s W I G - V e r f a h ¬

ren bei der Verarbeitung al ler NE-Me¬
t a l l e .

E i n e S o n d e r s p a r t e d e r S c h u t z g a s ¬
schweißung
nah tschwe ißung un te r CO2 —wi rd i n
der dritten Fortsetzung bei der Betrach¬
t u n g d e r V o l l m e c h a n i s i e r t e n U - P,
S c h l a c k e - u n d N e t z m a n t e l s c h w e i ß v e r ¬
f a h r e n b e h a n d e l t .

a) MAG mit CO2 als Schutzgas und
z w a r i n d e n P o s i t i o n e n Vo r h a n d ,
steigend und Überkopf,

b) MIG mit Mischgas (Krysal) als
Schutzgas ebenfalls in den oben an-

wendung s innvol ler Vorr ichtungen.
Zum Absch luß der Schu tzgasbe t rach¬
tung sei noch kurz das WIG-Verfahren

c) Handschweißung hierbei unterteilt erwähnt (Wolfram-Inertgas-Verfahren).
nach einzelnen Elektr.-Gruppen und Bei dieser Art des Schweißens unter
z w a r

gegebenen Posi t ionen.

Schutzgas brennt der Lichtbogen zwi¬
s c h e n e i n e r W o l f r a m E l e k t r o d e u n d

d e m W e r k s t ü c k ; d a s Z u s a t z m a t e r i a l
w i r d v o n H a n d z u g e f ü h r t . I n s e i n e r
F o r m ä h n e l t e s d e m G a s - S c h w e i ß v e r ¬

fahren, nur daß hierbei statt einer Gas¬
flamme e in L i ch tbogen gezogen w i rd

Netzmanteldoppelkehl¬vorhand:= F e T i V I I I b 1 5 0 % ,
T I I X s u n d K b X l l s

s t e i g e n d : = T i I X s u n d K b X l l s
Überkop f : =Ti IXs und Kb X l l s

Gerechnet sind: M a s c h i n e n k o s t e n ,
Schweißzei t , Nahtsäubern, Elektroden¬
kosten (abzgl. Werft-Rabatt) und Strom¬
k o s t e n .

We i te rh in wurden ve rg l i chen d ie Ko¬
sten einer V-Naht 12 mm Blech, wobei
d ie Gegen lage be i de r Hand-Schwe i -
ßung mit dem Kohlelichtbogenverfah¬
ren ausgehobelt wurde. Bei der Hand-
Schweißung wurde der Rechnung ein
Öffnungswinkel von 60° und bei der
MIG/MAG ein solcher von 40° zugrunde
gelegt.
Bei der Betrachtung der Ergebnisse ist
d a s P r o b l e m d e r F a l l n a h t n o c h n i c h t

berücksicht igt.
Bei krit ischer Betrachtung der Auswer¬
tung für Kehlnaht sowie V-Nahtschwei-

H . J . K l o h n e n

Kosten: 1,0 mKehlnaht Lehre 5:
M A G M I G F e T I V I I I b T i I X s K b X l l s

D M D M D M D M D M

V o r h a n d :

s te igend:
Überkopf:

2 , 3 4 1 ,82 2 ,27 3,41 4 , 8 9

4,50 4,76 4,78 5 . 5 5
2 ,46 2 , 1 6 4 , 1 2 4 , 9 5

Kosten: 1,0 mV-Naht 12,0 mm Blech mit Gegenschweißung.
M A G M i G F e T I V I I I b 1 5 0 % T i I X s K b I X - X l l x

D M D M D M D M D M

Vorhand: 6,78
steigend: 13,13
Überkopf: 9,70

8 , 0 0 11 , 9 8 1 4 , 6 8
2 4 , 9 8
2 5 , 3 5

1 3 , 9 8

11 , 8 0
23 ,61
2 6 , 7 3

Auswertung der Aufrechnung:

a ) Keh lnah t schwe ißung : Bas i s =100

V o r h a n d s t e i g e n d Ü b e r k o p f
b ) V-Nah tschwe ißung : Bas i s =100

E l e k t r .E l e k t r . V o r h a n d s t e i g e n d Ü b e r k o p f

F e T I V I I I b 1 5 0 %
Ti IXs

K b I X - X I I

F e T I V I I I b 1 5 0 %
Ti i X s
K b I X - X I I

1 0 0
1 0 01 6 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

2 1 7 11 6 , 5 1 2 0 1 2 3 1 0 6 9 5
M A G 1 0 3 94 ,2 6 0 M A G 56,5 5 5 , 5 3 6 , 5
M I G 8 0 9 9 , 5 52 ,5 M I G 66,8 5 9 44 ,3
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M o d e l l -
K o n s t r u k t i o n
Ihre Bedeutung für die Fert igung
und Ausrüstung von Maschinenräumen

Veranlaßt durch Er fo lge der Indust r ie
b e i d e r P r o j e k t i e r u n g v o n C h e m i e -
Großanlagen, begann das Werk Kiel der
H D W v o r s e c h s J a h r e n d e n B a u v o n
M a s c h i n e n r a u m - M o d e l l e n . D i e m i t i h n e n

g e m a c h t e n E r f a h r u n g e n h a t t e n z u r

Folge, daß heute für jeden Neubauauf¬
t r a g — u n a b h ä n g i g v o n d e r Z a h l d e r
N a c h b a u t e n - e i n M o d e l l e r s t e l l t w i r d .

In den folgenden Ausführungen soll ge¬
zeigt werden, inwieweit diese Entwick¬
l u n g E i n fl u ß a u f d i e F e r t i g u n g d e r
Schiffe genommen hat.
Jeder, der e inmal e inen B l ick in den
Maschinenraum eines Schiffes geworfen
hat, wird sich fragen, auf welche Weise
diese Vielzahl von Maschinen und Ag¬
g r e g a t e n m i t h u n d e r t e n v o n M e t e r n
Rohrleitung und Kabeln zu einem funk¬
t ionsfäh igen Ganzen zusammengeführ t
w e r d e n k a n n .

B e v o r m i t d e m M o d e l l b a u b e g o n n e n
w u r d e , w a r e n d e r M a s c h i n e n a u f s t e l ¬
lungsplan und der Rohrplan die Grund¬
lage der Maschinenraumausrüstung. Nur
wenige Konstrukteure sind in der Lage,

Maschinenraummodel l e ines Turbinentankers,
h i e r B l i c k a u f d a s 3 . D e c k : d e u t l i c h e r k e n n b a r

s ind d ie wei tgehende Zusammenfassung der
Heißdampfleitungen (rot) auf dem 3. Deck sowie
senkrechte Rohrbündel und Rohrleitungen ver¬
s c h i e d e n e r S y s t e m e u n d d i e K e s s e l a n l a g e
(rechts im Bild).



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

hier Blick auf den Doppelboden: Farbige Kunst-
stoflrohre kennzeichnen die jewei l igen Rohr¬
sys teme, z . B . Zudampfle i tungen ( ro t ) , Ab¬
dampflei tungen (orange), Seewasser le i tungen
(grün) usw.

und stellt nach Vollendung den Schiffs¬
körper Im Maschinenbaubereich im Maß¬
s t a b 1 : 2 0 d a r . P a r a l l e l z u m A u f b a u d e s

R o h m o d e l l e s w e r d e n v o n d e r k l e i n s t e n

Pumpe bis zum großen Kessel alle Ein¬
bauten im Model lmaßstab hergeste l l t .
Nach d iesen Vo ra rbe i t en beg inn t d ie
Fert igungskonstrukt ion: Die Aufstel lung
der Maschinenanlagen und die Verroh¬
rung . Dabe i s i nd d i e g rund legenden
Wünsche und Forderungen der Reeder,
de r K lass i fika t i onsgese l l scha f t en und
der versch iedenen Konst ruk t ionsgrup¬
pen zu berücksichtigen.

a n F l a n d s c h e m a t i s c h e r P l ä n e d i e i n d e n

verschiedensten Richtungen laufenden
Rohrleitungen in ihrer Anordnung fest-
zuiegen und durch mehrere Ansichten
und Schnitte auf das Papier zu bannen.
A u f d e r a n d e r e n S e i t e e r f o r d e r t a u c h

das Lesen dieser Pläne viel Übung und
gutes Vorstellungsvermögen. Diese zeit¬
a u f w e n d i g e A r b e i t w i r d d u r c h d e n
Zwang zur Kostensenkung in der Ferti¬
gung erschwert.

R o h r l e i t u n g e n v o n 1 0 m m b i s ü b e r
1 0 0 0 m m D u r c h m e s s e r b e h e r r s c h e n d a s
B i l d d e s M a s c h i n e n r a u m e s . D i e R o h r ¬

leitungen verbinden die Maschinen, sind
also in der Länge und im Verlauf von
der Anordnung d ieser Maschinen ab¬
hängig. Da die Anordnung der Maschi¬
nen bis zu einem gewissen Grade ver¬
änderbar ist, liegt hier ein echtes Opti¬
mierungsproblem vor.

D e r M o d e l l b a u b i e t e t d e n K o n s t r u k t e u ¬

ren eine einfache Möglichkeit, verschie¬
denste Anordnungen in einer vertretbar
k u r z e n Z e i t z u u n t e r s u c h e n . D a b e i

kommt es darauf an, e ine funkt ions¬
f ä h i g e u n d f e r t i g u n g s g e r e c h t e B e s t ¬
lösung zu erreichen.

I n d e r P r a x i s s i e h t d a s s o a u s , d a ß d i e

Rohrp lankonst ruk teure durch „Model l¬
b a u e r “ e n t l a s t e t w e r d e n . E i n e r f a h r e n e r

Konstrukteur mit einer Gruppe geschick¬
ter Flandwerker erstellt in Absprache mit
den Konst ruk teuren für Rohr le i tungs¬
und Treppenbau , Lü f t e rbau sow ie E -
Te c h n i k d a s M o d e l l .

Ausgangspunkt sind zunächst die schiff¬
baulichen Unterlagen des Projektbüros.
Damit sind die Flauptabmessungen für
das Rohmodell festgelegt. Dieses Roh¬
mode l l w i rd aus P lex ig las angefer t ig t

2 . D ie Zusammen füh rung und Ve r l e¬
g u n g d e r R o h r l e i t u n g e n i n R o h r ¬
b ü n d e l n a u f d e n D e c k s u n d z w i s c h e n

den Decks bringt durch den komplet¬
t e n Z u s a m m e n b a u d i e s e r B ü n d e l —

e i n e neinschl ießl ich Fla l terung
weiteren Fert igungsvorte i l . So ent¬
h a l t e n d r e i b i s v i e r R o h r b ü n d e l a u f

e inem Deck aneinandergesetzt be¬
r e i t s d i e H ä l f t e d e r d o r t e i n z u b a u e n ¬

den Rohrleitungen ab Nennweite 50.

Wichtig ist es, daß alle Konstruktions¬
gruppen die Möglichkeiten erhalten, ihre
Vorstellungen am Modell zu überprüfen
b z w . i n d a s M o d e l l h i n e i n a r b e i t e n z u

lassen. Dem Leiter der Modellbaugruppe
obliegt es, die verschiedenen Vorstellun¬
gen zu koo rd in ie ren und dem Fe r t i ¬
gungskonzept anzupassen.

3. Da jedes Teil maßstabgetreu im Mo¬
dell seinen Platz gefunden hat, wird
a u c h b e i m B a u d e r S c h i f f e e i n e

weitgehende Koordinierung der ein¬
z u b a u e n d e n A u s r ü s t u n g e r r e i c h t .
M a ß s t a b s g e t r e u e r M o d e l l b a u u n d
Koord in ierung s ind d ie Vorausset¬
zungen für die genaue zeichnerische
Erfassung der Maschinenraum-Aus¬
rüstung in einer Form, die eine weit¬
gehende Vorfertigung der einzubau¬
e n d e n Te i l e i n n e r h a l b d e r W e r k s t a t t

ermöglicht. So können beispielsweise
8 0 ® / o d e r i m M o d e l l e n t h a l t e n e n

Rohrleitungen vorgefertigt werden.

4. Die Ausrüstung einzelner Sekt ionen
vor Einbau an Bord trägt zur Verkür¬
zung der Ausrüstungsze i t be i . Der
Umfang der Ausrüstung ist dabei sehr
s tark von den Transpor tvorgängen
b e i m E i n b a u d i e s e r z u m T e i l ü b e r

200 tschweren Sekt ionen abhängig.

D u r c h e i n e E r p r o b u n g i m M o d e l l
k ö n n e n d a b e i M ö g l i c h k e i t e n u n d

Aus diesem Konzept ergibt sich die Auf¬
gabe, die Konstrukt ion so auszulegen,
daß ein möglichst hoher Prozentsatz der
Gesamtausrüstung in der Werkstatt vor¬
g e f e r t i g t w e r d e n k a n n . D i e Ve r w i r k ¬
l ichung geschieht z . Z t . auf fo lgende
W e i s e :

1. Verschiedene Aggregate werden auf
gemeinsamem Fundament zu Grup¬
pen zusammengefaßt und fertig ver¬
rohrt als Blockeinheiten an Bord ge¬
b r a c h t . D a b e i w i r d v e r s u c h t , d i e s e

funk t ionsabhäng igen E inhe i ten be i
ähnlichen Schiffen in gleicher Anord¬
nung nachzubauen, so daß der Auf¬
wand im Mode l l und i n de r A rbe i t svo r¬

bereitung auf ein Minimum reduziert
w e r d e n k a n n .
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812H25

K m 3 2 L ,S2H25
8l2tI23

ß2H25.
U t J k i :

y '

Zeichnung für die Montage von Dampfleitungen
in isomet r ischer Dars te l lung. D ie sch i f fbau-
liehen Bauteile (hier 4. und 5. Deck) sind nur
so weit angedeutet worden, wie sie als Basis
für eine maßgerechte Rohrverlegung erforder-\

l i e h s i n d .

ß ü k i r L ^
i :

werden. Das Aufzeichnen geschieht aus
d e m M o d e l l h e r a u s t e i l w e i s e i n d e r

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

Rohrgruppen oder Lüfterkanäle aus dem
M o d e l l r a u m a n s Z e i c h e n b r e t t h o l t . E i n ¬

fachheit und Zweckmäßigkeit bestimmen
d i e A u s w a h l d e r D a r s t e l l u n g s a r t . S o
e x i s t i e r e n z . B . n e b e n e i n a n d e r R o h r i e i -

tungszeichnungen in Einstrich-, Doppel¬
linien- und isometrischer Darsteiiung.
Nach der K ie l legung wi rd das Modei l
dem Betrieb ais Anschauungsmodeli zur
Verfügung gesteilt. Der Wert dieser In-
format ionsquei le braucht n icht beson¬
d e r s e r w ä h n t z u w e r d e n .

Da diese Informationsquei le auch dem
Auftraggeber zur Verfügung steht, kön¬
nen viele Änderungen vermieden wer¬
den, d ie sonst später auf Grund von
Bordbesichtigungen erfolgen.

D e r d u r c h d i e A r b e i t m i t d e m K o n s t r u k ¬

tionsmodell erzielte hohe Vorfertigungs¬
anteil und rechtzeitige Ausrüstungs¬
beginn haben bewirkt, daß die Schiffe
t ro tz wei terer Verkürzung der Bauzei t
zwischen Kiellegung und Aufschwimmen
das Dock zu 85—90% ausgerüstet ver¬
l a s s e n u n d b e r e i t s 1 - 2 W o c h e n n a c h

d e m A u f s c h w i m m e n d e r K e s s e l f ü r K a i -

erprobung angesteckt werden kann. Da¬
bei sind die Ausrüstungsbetriebe durch

Grenzen d ieser Sekt ionsausrüstung
festgestellt werden.

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

bis zwölf Monate vor Kiellegung begon¬
nen wird, sehen die für die Planung zu¬
ständigen Stellen sehr bald den Maschi¬
nenraum vo r i h ren Augen en ts tehen .
Ohne auf fertige Zeichnungen warten zu
müssen, sind sie in der Lage, Schwer¬
punkte der Ausrüstung zu erkennen und
z u s t e u e r n .

Den Maßnahmen zur Erhöhung des Vor¬
fert igungsantei les läuft eine sorgfält ige
Ausrüstungsplanung parallel. So ist bei¬
sp ie l swe ise du rch Mode l l ve rsuch das
Z u s a m m e n w i r k e n v o n s t a h l s c h i f f b a u ¬

l ichem und Ausrüstungsbetr ieb bei der
Montage des Hinterschiffes unter Betei¬
ligung der verantwortlichen Betriebsvor¬
gesetzten durchgespielt worden.

Sobald ein Bereich im Modell fertig ist,
kann mit dem Aufzeichnen begonnen

M o d e l l d e r S e e w a s s e r d i e n s t - , F e u e r l ö s c h - ,
Lenz- und Ballastpumpengruppe



die Vorfer t igung wei tgehend unabhän¬
gig vom stahlschlffbaullchen Bauzustand
des Schiffes geworden, so daß Schwan¬
kungen In der Kapazitätsbelastung ab¬
gebaut werden können.
Zusammenfassend kann gesagt werden,
daß durch konsequente Anwendung der
Modell technik eine erhebliche Senkung
der Fer t igungsstunden erre icht wurde.
Die Entwicklung ist weit fortgeschritten,
aber noch nicht abgeschlossen. Unklar
ist auch noch, ob nicht eines Tages das

Model l Ausgangsbasis für d ie Verroh¬
rung von Maschinenräumen durch Com¬
puter sein kann. Die Möglichkeiten die¬
s e s Ve r f a h r e n s w e r d e n b e r e i t s a u f W e r f ¬

ten erprobt, die Wirtschaft l ichkeit wird
über seine Anwendung entscheiden. Es
sei jedoch darauf hingewiesen, daß der
M o d e l l b a u i m W e r k K i e l a u c h o h n e d i e ¬
s e n A u s b l i c k a u f d i e Z u k u n f t e i n n i c h t

mehr wegzudenkender Bestandte i l der
derze i t igen Fer t igungsorganisat ion ge-

Degenhart Müller

Der Cod lauert
in den Gefäßen

v o n D r . m e d . J o c h e n A u m i l l e r

E t w a 5 0 P r o z e n t a l l e r M e n s c h e n s t e r ¬

ben a l le in in fo lge der Ar te r iosk le rose
und ihrer Komplikationen um Jahre, ja
J a h r z e h n t e z u f r ü h . D i e s e A n s i c h t v e r ¬
t r a t k ü r z l i c h P r o f e s s o r D r . m e d . G u s t a v

Schimert, Direktor des Instituts für die
Prophylaxe der Herz-Kreislaufkrankhei¬
t e n b e i d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . V i e l e

de r sogenann ten A l te rse rsche inungen
sind seiner Meinung nach Folgen einer
a l l m ä h l i c h z u n e h m e n d e n a r t e r i o s k l e r o ¬

t i schen Durchb lu tungss törung lebens¬
wichtiger Organe. Wie Professor Schi¬
mert weiter feststellt, erleiden 20 Pro¬
z e n t a l l e r M ä n n e r u n d d r e i b i s v i e r

P r o z e n t a l l e r F r a u e n i n d e n I n d u s t r i e ¬

ländern des Westens einen Herzinfarkt,
mindestens die doppelte Zahl Durchblu¬
tungsstörungen der Herzkranzgefäße,
k o m b i n i e r t m i t c h r o n i s c h e r H e r z m u s ¬

k e l s c h w ä c h e . A u ß e r d e m e r l e i d e n 1 2

Prozent a l ler Menschen Schlaganfäl le.
D a n e b e n i s t d i e A r t e r i o s k l e r o s e d i e

weitaus häufigste Ursache der Frühin¬
validität jenseits des 50. Lebensjahres.
I n d e n U S A v e r u r s a c h e n a l l e i n d i e

Kranzgefäßleiden, besonders durch
frühzeitige Herzinfarkte, jährliche Ko¬
sten zwischen 9und 10 Mill iarden Dol¬
lar und vermindern das Soz ia lprodukt
um schätzungsweise 40 Milliarden Dol¬
lar. Professor Schimert vermutet , daß
die Zahlen für die Bundesrepublik ent¬
sprechend hoch l iegen.
Die Ursache der Ar ter iosk lerose s te l l t
m a n s i c h h e u t e a l s A b l a g e r u n g v o n
Fett-Bausteinen in die inneren Schich¬
ten der Gefäßwände vor. Entscheidend
für die Entstehung solcher „Choleste¬
rin-Beete“ ln den Gefäßen ist die Kon¬
z e n t r a t i o n v o n C h o l e s t e r i n u n d d e r N e u ¬

tral fette im Blutserum, aber auch me¬
chanische Momente wie der Blutdruck
und die stets wachsende Durchlässig¬
keit der Blutgefäß-Innenhaut. Jeder ein¬
z e l n e d i e s e r F a k t o r e n k a n n n e u e s t e n

Fo rschungen zu fo l ge d i e Ab lage rung
fördern. Noch stärker aber werden die
Gefährdeten durch das Zusammenspiel
v o n z w e i o d e r d r e i d i e s e r F a k t o r e n b e ¬

lastet. Allein daraus ergeben sich schon
d ie Konsequenzen fü r e ine w i rksame
Prophylaxe: Durch eine gewissenhafte
D i ä t e t i k l a s s e n s i c h d i e F e t t s t o f f w e c h -

selstörungen ausschalten oder zumin¬
dest entscheidend verbessern. Körper¬
liches Training macht das Herz lei¬
stungsfähiger, und der Verzicht auf Zi¬
garetten schützt die Gefäße.

w o r d e n i s t .

W a n d e l d e r K i n d e r k r a n k h e i t e n ?
Entdeckung und Einführung der Schutz¬
impfungen wurde mi t enormen Todes¬
op fe rn de r K inde r bezah l t . Dank de r
Schutzimpfungen heute können unsere
Kinder leben, s ie können leben, ohne
unter i rgendwelchen Fo lgeersche lnun-
r i e n d e r b e t r e f f e n d e n K r a n k h e i t e n l e i ¬
d e n z u m ü s s e n . B e i a u s r e i c h e n d e m

Impfschutz treten i rgendwelche Epide¬
mien gar n ich t mehr in Ersche inung.
Der Impfschutz, der den früher sehr oft
t ö d l i c h v e r l a u f e n d e n K o n t a k t m i t d e r

I n f e k t i o n l n m i l d e s t e r F o r m I m i t i e r t ,

schütz t aber den Geimpf ten n ich t fü r
das ganze Leben. Das heißt, er kl ingt
m i t d e n J a h r e n a b . W ä h r e n d h e u t e u n ¬

sere K inder dank der Impfp rophy laxe
n i c h t m e h r a n d e n I n f e k t i o n s k r a n k h e i ¬

ten erkranken, die man früher Kinder¬
krankheiten nannte, zeigen sich die Er¬
wachsenen, wenn sie ihren Impfschutz
in gewissen Abständen nicht erneuern
lassen, anfällig.
Die Masern auf den Färöern im vorigen
Jahrhunder t ze ig ten , we lche mörder i¬
s c h e n F o l g e n e i n e „ K i n d e r k r a n k h e i t “
für Erwachsene, die keinen Kontakt mit
d i e s e r K r a n k h e i t d u r c h v e r s c h i e d e n e

Generationen hatten, zeitigen konnte.
D e r P o c k e n a u s b r u c h i n A n s b a c h d a r f
a l s w e i t e r e r B e w e i s f ü r d i e s e Ta t s a c h e

gelten: Die geimpfte Mutter des an
P o c k e n e r k r a n k t e n I n d i e n b e s u c h e r s

starb, weil der Impfschutz, vor einigen
Jahrzehnten gesetzt, abgeklungen war.
D i e R e k r u t e n a l l e r L ä n d e r w e r d e n i n

der Zeit ihres Wehrdienstes gegen Te¬
tanus geimpft. In ihren Jahrgängen ist
der Schutz gegen diesen Erreger wirk¬
s a m . G e f ä h r d e t s i n d h e u t e d i e ä l t e r e n

J a h r g ä n g e , d e r e n I m p f s c h u t z s c h o n
wieder abgeklungen ist. Überwachung
des Impfschutzes und daraus folgernd
Erneuerung, Wiederauffrischung des
Impfschutzes sind Forderungen, die zur
Sicherung der Gesundhei t des äl teren
und des alten Menschen unter uns ge¬
hören. Beim Gr ippeschutz wissen wir,
daß er jedes Jahr vorgenommen wer¬
den muß . Abe r es g ib t noch ande re
Krankheiten, denen wir eine höhere Le¬
bense rwa r tung n i ch t l e i ch t s i nn ig op -

D r . K o n r a d G ü n t e r

(dgk) Noch zu Beginn unseres Jahrhun¬
d e r t s d ü r f t e u n t e r d e n m e d i z i n i s c h e n

L a i e n d u r c h a u s d i e A u f f a s s u n g g e ¬
h e r r s c h t h a b e n , d a ß d i e I n f e k t i o n s ¬
k r a n k h e i t e n e i n e r s e i t s a l s K i n d e r k r a n k ¬

heiten auftreten, d. h. als Krankheiten,
die ausschl ießl ich Kinder befielen, und
als Krankheiten, die auch Erwachsene
b e k o m m e n k ö n n e n . D a ß E r w a c h s e n e

a u c h a n K i n d e r k r a n k h e i t e n e r k r a n k e n

könnten, fand man so absurd, daß es
als guter Schwank-Gag galt, zu sagen:
„Mein Opa liegt im Bett, er hat die Ma¬
s e r n “ .

W a r u m a b e r d i e E r w a c h s e n e n n i c h t a n

K i n d e r k r a n k h e i t e n e r k r a n k t e n , d a ß
konnte man in jenen Jahrzehnten noch
nicht wissen. Die Schutzimpfung gegen
Pocken war dama ls d ie e inz ige Vor -
sorgemaßnahme, die man kannte. Erst
1913 stellte Emil von Behring auf dem
Internisten-Kongreß in Wiesbaden seine
AT-Impfung gegen Diphtherie vor, die
a b e r d u r c h d e n A u s b r u c h d e s 1 . W e l t ¬

krieges nicht zum Tragen kam und erst
später, in gewandelter Form, erfolg¬
reich eingesetzt werden konnte. Die
Poliomyeli t is, die noch heute in unse¬
rem Sprachbereich „Kinderlähmung“
h e i ß t , w a r m i t d i e s e r B e z e i c h n u n g
schon apriori als Kinderkrankheit aus¬
gewiesen, als sie Anfang des 20. Jahr¬
h u n d e r t s s i c h m e h r u n d m e h r i n E u r o ¬

pa und Amerika auszubreiten begann.
Die S i tua t ion vor der E in führung der
Impf Prophylaxe war, wenn wir so ein¬
mal ganz vereinfacht darstellen dürfen,
ganz einfach so: Die Infektionskrank¬
he i ten befie len d ie K inder, vo r a l lem
die k le inen Kinder, d ie noch keiner le i
A b w e h r k r ä f t e i n s i c h h a t t e n e n t w i c k e l n

können. Das Ergebnis jeder Epidemie
w a r, d a ß e i n h o h e r P r o z e n t s a t z d e r
Kinder starb, ein weiterer überlebte mit
o d e r o h n e P o c k e n n a r b e n o d e r v e r ¬

krüppelten Gliedmaßen als Lähmungs¬
folgen der Polio. Diese Überlebenden
wuchsen heran. Sie waren dadurch, daß
s i e d i e K r a n k h e i t ü b e r s t a n d e n h a t t e n ,

immun geworden. Erst ihre Kinder lie¬
fen wieder Gefahr, bei einer neuen Epi¬
d e m i e z u e r k r a n k e n .
D i e I m m u n i t ä t d e r E r w a c h s e n e n v o r d e r f e r n w o l l e n .
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HDW -Unsere Werft -Dein Arbeitsplatz
Keiner kann in die Zukunft sehen, und
d o c h m ü s s e n d i e m e i s t e n E n t s c h e i d u n ¬

g e n , d i e d e m M e n s c h e n v o m L e b e n a b ¬

verlangt werden, in die Zukunft gerich¬
t e t s e i n . D a s t r i f f t a u f b e s o n d e r e W e i s e

für d ie Berufswahl zu. Denn nur, wer
den r i ch t i gen Be ru f wäh l t , w i r d s i ch
und seine Begabungen sinnvoll entfal¬
ten können. Wer d ie r ich t ige Berufs¬
wahl verfehlt, wird seine spätere Arbeit
als Last empfinden. Es kann nicht allein
darum gehen, mögl ichst schnel l mög¬
lichst viel Geld zu verdienen; die täg¬
l i c h e A r b e i t s o l l v i e l m e h r n e b e n d e r

Existenzsicherheit auch Befriedigung
und Zufriedenheit mit sich bringen.

D a s B e r u f s l e b e n i n d e r m o d e r n e n W e l t

ist so vielfältig geworden, daß die Be¬
r u f s w a h l s c h w e r f ä l l t . A u f d e r a n d e r e n
S e i t e a b e r s t e h e n d e m L e r n - u n d A u s ¬

bildungswil l igen bei al len Ausbildungs¬
berufen viele Möglichkeiten offen, sich
mit Fleiß und Ausdauer aufgrund stän¬
dig erweiterter Kenntnisse bis zu Spit¬
zenste l lungen in großen Unternehmen
emporzuarbei ten.

Die Ausbildungszeit ist der Beginn des
Aufstiegs. Denn nur dem Fachmann ge¬
h ö r t d i e Z u k u n f t .

auch der modernen Industr iewelt, sind
Facharbeiter vieler Berufsgruppen tätig:
d i e S c h i f f b a u e r u n d M a s c h i n e n s c h l o s ¬

ser, die Kessel- und Behälterbauer, die
K u p f e r s c h m i e d e , d i e S c h w e i ß e r u n d
B r e n n e r , d i e F e i n b l e c h n e r u n d d i e

Rohrinstallateure, die Stahlbauschlosser
und die Möbeltischler, um nur einige
herauszugreifen.

A l l e d i e s e B e r u f e - b e i d e n e n e s i m

S c h i f f b a u ü b r i g e n s k e i n e F i i e ß b a n d -
arbeit, keine sturen, sich ständig gleich
wiederholenden Tätigkeiten gibt —sind,
um es e inmal modern auszudrücken,
„ a t t r a k t i v e “ B e r u f e , d i e n i c h t n u r i h r e n
M a n n e r n ä h r e n , s o n d e r n d a r ü b e r h i n ¬

a u s d e n B l i c k f ü r d i e w i r t s c h a f t l i c h e n

Zusammenhänge in der Welt schärfen
und gute Aufstiegsmöglichkeiten bieten.
Die in den Ausbi ldungsstätten unserer
Werke in Kiel und Hamburg ausgebilde¬
ten Jungen und Mädchen haben in den
letzten Jahren bei den Abschlußprüfun¬
gen wiederhol t wei t über dem Durch¬
s c h n i t t l i e g e n d e L e i s t u n g e n e r z i e l e n
k ö n n e n .

le i tung Mit te Oktober mit Anzeigen in
d r e i g r o ß e n Z e i t u n g e n a l l e j e n e z u
e inem Besuch der Ausb i ldungsstä t ten
im Werk Ross eingeladen, die sich für
e inen de r i n de r Anze ige genann ten
Ausbildungsberufe interessieren.

O b w o h l e s i n S t r ö m e n g o ß u n d i n
e i n e m Te i l d e r S c h u l e n d e r U n t e r r i c h t

nach den Fer ien eben wieder begon¬
nen ha t te , kamen doch e twa d re iß ig
J u n g e n u n d M ä d c h e n , z u m Te i l m i t
i h r e n E l t e r n . S i e s a h e n d e n v o r J a h r e n

im Werk Ross gedrehten, sehr instruk¬
t i v e n F a r b fi l m ü b e r d e n B a u e i n e s Ta n ¬

k e r s u n d w u r d e n a n s c h l i e ß e n d i n d e r

L e h r w e r k s t a t t u n d i m B e t r i e b i n a u s ¬

führlichen Gesprächen mit unseren Aus¬
b i l d e r n h ö c h s t a n s c h a u l i c h ü b e r d i e i m

Schiffbau tätigen Berufe unterrichtet.

V o n d e n z u r Z e i t 5 4 6 A u s z u b i l d e n d e n

der HDW werden 225 in Hamburg und
321 in Kiel ausgebildet.

Während in K ie l (Sch luß des Schu l¬
jahres mit Beginn der Sommerferien)
am 1 . September 92 Jugend l iche mi t
ihrer Ausbildung begonnen haben, führt
d ie Ausb i ldungs le i tung unseres Ham¬
burger Werkes seit Anfang Oktober Ein¬
s te l l ungsgespräche m i t I n te ressen ten
für den Ausbildungsbeginn am 1. Apri l
1 9 7 1 .

Dennoch müssen auch wir „kräftig die
Trommel rühren“, um den notwendigen
N a c h w u c h s f ü r u n s e r e W e r f t b e t r i e b e z u
b e k o m m e n .

I m S c h i f f b a u , e i n e m d e r t r a d i t i o n s r e i c h ¬

sten und interessantesten Berufszweige In Hamburg hatte unsere Ausbildungs-
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Die HDW-Ausbildungswerkstatt im Werk
R o s s s t e l l t e i n :

Ausbi ldungszei t
S c h i f f b a u e r 3 J a h r e

3V2 JahreM a s c h i n e n s c h l o s s e r

D r e h e r 3 J a h r e
B e t r i e b s s c h l o s s e r 3 J a h r e

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

3V2 JahreS t a r k s t r o m e l e k t r i k e r

3V2 JahreWerkzeugmacher
3V2 JahreTe c h n i s c h e Z e i c h n e r i n n e n
3V2 JahreKupferschmiede

K e s s e l - u n d B e h ä l t e r b a u e r 3 J a h r e
u n d i m k a u f m ä n n i s c h e n B e r e i c h

I n d u s t r i e k a u fl e u t e 3 J a h r e

Bürogehi lfinnen 2 J a h r e

Die hier angegebenen Ausbi ldungszei¬
ten gelten vorerst noch bis zur Neuer¬
stellung der Berufsbilder durch die zu¬
ständigen Behörden in Bonn.
W e n n S i e i n I h r e r F a m i l i e o d e r I h r e m

oben; Schiffbau, 3. Ausbildungsjahr: Der Schill¬
bauvorarbeiter Hans Fahje unterweist den Aus¬
zubi ldenden Thorsten Groth im Opt ikbüro in
Finkenwerder im Ausstraken von Spanten.

Mitte links: Elektroinstallateur, 1. Ausbildungs-
jahr: Grundausbi ldung Metal l . Jürgen Kramer
übt nach einer entsprechenden Unterweisung
d a s t r e n n e n d e M e i ß e l n I n d e r L e h r w e r k s t a t t i n

K i e l .

Mitte rechts: Dreher, 3. Ausbildungsjahr: In der
M a s c h i n e n t a b r i k i m W e r k R o s s f ü h r e n d e r D r e ¬
h e r W a l t e r E w e r l u n d G e r a l d G e b a u e r M e ß -

k o n t r o l l e n a n e i n e r G e t r i e b e r a d w e l l e f ü r e i n

Turbinengetriebe durch.
unten; Elektroinstal lateur, 3. Ausbi ldungsjahr:
D i e A u s z u b i l d e n d e n w e r d e n i n d e n E l e k l r o -

beru fen zu Wei terb i ldungs lehrgängen In d ie
Lehrwerkstatt geholt. Horst Kliewer steckt am
S c h a l t t i s c h d e r L e h r w e r k s t a t t i n K i e l e i n e

selbsterarbeitete Wendeschaltung für Lampen.



oben: Rohrinstai lateur, 3. Ausbi ldungsjahr: In
einem Sonder lehrgang lernen die Rohr insla l -
lateure den Umgang mit Kunststoffrohren ken¬
n e n . A u s b i l d e r P a u l R o l o f f u n t e r w e i s t H e l m u t

Sch w i e ma n n i m B i e g e n d i e se r R o h re n a ch
S c h a b l o n e .

M i t t e l i n k s : Dreher, 2. Ausbi ldungsjahr: Der
D r e h e r G ü n t e r G a s s a n u n t e r w e i s t M i c h a e l S t u ß -

n a t i n D r e h a r b e i t e n a n e i n e m T u r b o - D r u c k l a g e r

i n d e r M a s c h i n e n f a b r i k , W e r k R o s s .

M i t t e r e c h t s : S c h i f f b a u e r , 3 . A u s b i l d u n g s j a h r :
D i e A u s z u b i l d e n d e n T h o r s t e n G r o t h u n d W a l ¬

t e r L o e c k a m K a s t e n m o d e l l f ü r d i e A u ß e n h a u t

e i n e s S c h i f f e s .

unten: In Kiel basteln mehr als siebzig Aus¬
z u b i l d e n d e a n d e n S o n n a b e n d e n d e r l e t z t e n
d r e i M o n a t e v o r W e i h n a c h t e n a n a r b e i t s - u n d

materialaufwendigen Werkstücken. Das Mate¬
r i a l d a z u s t e l l t d i e W e r f t . U n s e r B i l d z e i g t d e n
M a s c h i n e n s c h l o s s e r H a n O t t o D u w e n s e e b e i m
D r e h e n e i n e r S c h i f f s q l o c k e .



Bekanntenkre is jemanden wissen, der
s i c h f ü r d i e A u s b i l d u n g i n e i n e m
Schiffbau beruf interessiert, geben Sie
ihm, bitte, die Telefonnummer der Aus¬
bi ldungswerkstat t 741 34 35 oder d ie
Anschrif t unserer Ausbildungsabtei lung:
2Hamburg 11, Postfach 1480.
Auch die Kie ler Ausbi ldungsle i tung is t
schon in das Programm der Berufsfin¬
dung der Schulabgänger Juli 1971 ein¬
gest iegen und hat d ie Schulabgangs¬
k lassen zur Bes ich t igung der Ausb i l¬
dungseinrichtungen und zu Gesprächen
über die heutigen Ausbi ldungsmöglich¬
keiten eingeladen.
In Kiel werden neben den für Hamburg
genannten Berufen noch eingestellt:

Ausbi ldungszei t
3 J a h r e
3 J a h r e

3 J a h r e
3 J a h r e

3 J a h r e

3V2 Jahre
3 J a h r e

3 J a h r e

2 J a h r e

tember die Facharbeiterprüfung. Sie er¬
h i e l t e n i h r e F a c h a r b e i t e r b r i e f e v o n d e n

Prüfungsausschußvorsitzenden jeweils
im Anschluß an die Prüfung.
W e n n e s h i e r a u c h d i e s m a l k e i n e n A u s ¬

zub i ldenden gab , de r im Prak t i schen
und Theoret ischen mi t „sehr gut“ ab¬
geschnitten hat, so konnte Ausbildungs¬
l e i t e r H a n s S a s s d o c h d e n M a s c h i n e n ¬

schlosser Peter Bartolitius, den Möbel¬
t i s c h l e r J o a c h i m K e i l u n d d i e t e c h n i s c h e

Zeichnerin Margret Rüffer zu sehr gu¬

t e n L e i s t u n g e n i m P r a k t i s c h e n u n d
einem „gut“ im Theoretischen beglück¬
w ü n s c h e n .

Gu te Le i s tungen im P rak t i schen und
T h e o r e t i s c h e n e r z i e l t e n d e r M a s c h i n e n ¬

schlosser Walter Glahs, der Möbeltisch¬
ler Holger Düwel und der Starkstrom¬
e l e k t r i k e r A l b e r t H a c k e r t .

D a ß a u c h u n s e r A u s z u b i l d e n d e r A b i o l a

Ogunba aus Nigeria seine Facharbeiter¬
prüfung als Schiffbauer bestanden hat,
s o l l t e n i c h t u n e r w ä h n t b l e i b e n .

I n f o r m a t i o n s ¬
und Bildungskreis im Werk Kiei

Anfang September Ist imWerk Kiel, auf An¬
regung von Dieter Ganuschinietz (KSO),
ein Informations- und Bildungskreis ge¬
bildet worden. Seine Hauptziele sind, ne¬
ben der Erweiterung persönlicher Kon¬
tak te , In fo rmat ion und We i te rb i l dung ,
d e r A u s t a u s c h v o r h a n d e n e r K e n n t n i s s e ,

d ie E rö r te rung de r Anwendungsmög¬
lichkeiten neuer Technologien Im Schiff¬
bau und die Besprechung sozialer Zu¬
sammenhänge und Entwicklungen.
Die Tei lnehmer, außer den Referenten
ausschl ießl ich HDW-Mitarbei ter, t reffen
sich vierzehntägig zu kurzen Vorträgen
mi t ansch l ießender D iskuss ion in je¬
weils bekanntgegebenen Räumen.
D ie Vor t ragsre ihe begann am 3 . No¬
vember mi t e inem Vor t rag unter dem
Thema „Sch i f f bau i n Japan . Be r i ch te
und E indrücke von e iner japan ischen
W e r f t “ . R e f e r e n t w a r J ü r g e n Ta n c k
(HFS 4). Da sich etwa 190 Teilnehmer
angemeldet hatten, mußte das Treffen
vom da fü r vo rgesehenen Schu lungs¬
raum in den Speisesaal des Hauptge¬
bäudes verlegt werden.
D e r d u r c h D i a s u n d S c h w a r z - w e i ß - B i l -

der aus dem Werftleben und dem japa-

numerischen Steuerung moderner
B r e n n s c h n e i d m a s c h i n e n

Fertigungsgerechte Kon¬
s t r u k t i o n i m S c h i f f b a u

Fertigungsgerechte Kon¬
s t r u k t i o n I m M a s c h i n e n b a u

Ein entsprechendes Vorhaben Im Ham¬
burger Bereich Ist beschlossene Sache.

Bau Sch losse r
S t a h l b a u s c h l o s s e r

F e i n b l e c h n e r

R o h r i n s t a l l a t e u r e
E l e k t r o i n s t a l l a t e u r e

E l e k t r o m e c h a n i k e r
S c h m e l z s c h w e i ß e r

M ö b e l t i s c h l e r

Te i l e z u r i c h t e r
u n d i m k a u f m ä n n i s c h e n B e r e i c h

D a t e n v e r a r b e i t u n g s k a u - f m a n n 3 J a h r e

Die HDW-Ausbildungsleltung in Kiel —
Te l e f o n 7 0 2 2 3 5 - s t e h t a l l e n I n t e r e s ¬

senten für Anfragen, die die Ausbildung
des Nachwuchses be t re f fen , jederze i t
zur Verfügung.

1 5 . 2 . 1 9 7 1

1 . 3 . 1 9 7 1

15 . 3 .1971

Lebensrettung
d u r c h d e n S c h u t z h e l m

A m 2 3 . S e p t e m b e r 1 9 7 0 w u r d e d e m
S c h i f f s z i m m e r m a n n H a r a l d W i l k e i m B e ¬

t r ieb F inkenwerder e ine Reproduk t ion
des Rembrandt-Bi ldes „Mann mi t dem
G o l d h e l m “ i m R a h m e n e i n e r k l e i n e n
F e i e r s t u n d e i n A n w e s e n h e i t s e i n e r b e ¬

trieblichen Vorgesetzten überreicht.
Anlaß hierzu war die Tatsache, daß der
Schutzhelm, den Herr Wilke bei einem
Unfall im April 1969 trug, ihm das Le¬
ben gerettet hat.
Der Unfall trug sich folgendermaßen zu:
I m B e t r i e b F i n k e n w e r d e r d e r H D W w a ¬

r e n a m 1 4 . 4 . 1 9 6 9 u m 1 0 . 0 0 U h r d i e

Anbr inger auf Helgen mit dem Abset¬
zen eines Längsschottes für ein Dop¬
pelbodenkolli eines Tankschiffes be¬
schäftigt. Das Längsschott mußte nach
dem 1. Absetzen nochmals geringfügig
angehoben werden, um in die richtige
P o s i t i o n z u k o m m e n . H i e r b e i w u r d e

das benachbarte Querschott mit ange¬
hoben. In diesem Augenblick brach der
L a s t w i r b e l d e r 4 - K a t z e n - T r a v e r s e , a n

der das Längsschott hing. Das Längs¬
s c h o t t fi e l n a c h m i t t s c h i f f s u n d d a s

Querschott nach vorn, auf die Längsträ¬
ger vom Schiffsboden. Das Querschott
t r a f d e n a u f r e c h t s t e h e n d e n S c h i f f s z i m ¬

mermann Harald Wi lken am Kopf und
d r ü c k t e I h n z w i s c h e n d i e 9 0 0 m m h o h e n

Längsbalken des Doppelbodenkollis.
Der Schutzhelm, den Herr Wilke trug,
riß an der rechten Kopfseite ca. 12 cm
ein, behielt aber im übrigen seine Form.
Herr Wi lke er l i t t ledigl ich eine le ichte
Gehirnerschütterung und eine Halswir¬
belstauchung.

Erfolgreicher
Ausbildungsabschluß

Am 29. September wurden im Rahmen
einer Feierstunde in „Bellevue“ 56 ge¬
w e r b l i c h e u n d v i e r k a u f m ä n n i s c h e 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 d u r c h

Vo r s t a n d s m i t g l i e d G e r r i t K ö r t e
gesprochen“ .
Die Maschinenschlosser Rainer Setter,
Uwe Stender und Kay Grümmer t , d ie
auf Grund besonderer Le is tungen e in
halbes Jahr vor dem vertraglichen Ende
ihrer Ausbildungszeit zur Prüfung zuge¬
lassen worden waren , bes tanden m i t
„sehr gut“. Sie erhielten Stipendien für
d e n B e s u c h e i n e r F a c h h o c h s c h u l e . W e i ¬

t e r e n e u n A u s z u b i l d e n d e e r z i e l t e n i m
P r a k t i s c h e n u n d T h e o r e t i s c h e n d i e N o t e

„gut“. Die Schiffbauer Horst Behrends,
Norber t Pra low, Jürgen-Andreas Han¬
s e n u n d D i r k R e e s e s o w i e d e r B a u ¬

sch losser Bernd Lammertz , der Fe in¬
b lechner Eckhard Saack , de r D rehe r
Wolfgang Ruh und der Elektroinstal la¬
t e u r K l a u s H a r t m u t S c h m i d t e r h i e l t e n i n

A n e r k e n n u n g i h r e r g u t e n L e i s t u n g e n
ein Stipendium zum Besuch der Tech¬
niker-Abendschule, Gisela Ritter, die In¬
dustriekaufmann lernte, eine Prämie.

. f r e i -

Ordnung an Deck erhöht die
Sicherheit am Arbeitsplatz.

nischen Al l tag eindrucksvol l i l lustr ier te
Vortrag fand großes Interesse.
Tro tz der g roßen Te i lnehmerzah l gab
e s a n s c h l i e ß e n d e i n e l e b h a f t e D i s k u s ¬

s i o n .

Die Themen des 1. Viertel jahres 1971
s i n d :

K r i t e r i e n d e s S c h i f f s ¬

e n t w u r f s ( „ S “ + „ M “ )
N e u e r e S c h w e i ß v e r f a h r e n
i m S c h i f f b a u

Arbeitsablaufplanung im
Schiffbau. (Allgemeines,
„ S “ + „ M “ )
Entwicklung und Arbeitsweise
beim optischen Zeichnen und der

11 . 1 . 1 9 7 1

1 8 . 1 . 1 9 7 1

* 1 . 2 . 1 9 7 1

l n H a m b u r g b e s t a n d e n 6 1 A u s z u b i l ¬
dende von Ende August bis Mitte Sep-
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Studienfahrt der HDW-Lehrlinge im dritten Lehrjahr
nach den Hüttenwerken in Salzgitter

verbunden mit einer Übernachtung in Goslar und der Besichtigung der Reparaturwerkstätten
d e r D e u t s c h e n B u n d e s b a h n i n K a s s e l

Die Studienfahrten der Hamburger Aus¬
zubildenden im dri t ten Lehrjahr fanden
vom 3./4. und vom 24./25. September
sow ie vom 1 . /2 . Ok tobe r s ta t t . D ie Re ise¬

gruppen umfaßten bis zu fünfunddreißig
Teilnehmer. Insgesamt nahmen fünfund¬
neunzig Auszubildende der verschieden¬
sten Fachrichtungen teil.

R e i s e l e i t e r w a r e n d i e A u s b i l d e r P e t e r

Althoff, Werner Hornung, Gerd Huchul¬
s k i u n d B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d G ü n t e r
R e l l i n .

der Jugendherberge mi t der Rückkehr
nach Hamburg.
W e n n a u c h d i e B e s u c h e i n d e n b e i d e n

I n d u s t r i e b e t r i e b e n d e n b r e i t e s t e n R a u m

der h ie r und da auch humorvo l l ge¬
s c h r i e b e n e n A r b e i t e n e i n n e h m e n u n d

im einzelnen auch technische Vorgänge,
ja ganze Arbeitsabläufe mit großer Ge¬
n a u i g k e i t b e s c h r i e b e n w e r d e n , s o i s t

doch nicht zu verkennen, daß die zwi¬
s c h e n m e n s c h l i c h e n K o n t a k t e u n t e r e i n ¬
a n d e r u n d z u d e n A u s b i l d e r n a l s E r l e b ¬

nis von besonderer Bedeutung empfun¬
den werden. „Man stellt fest", heißt es
be i Ro l f Schu l z , „ daß man doch ga r
n i c h t v i e l e k e n n t . E r s t e K o n t a k t e w e r ¬

den geknüp f t “ . W i l l i K rüger sch re ib t :
„ D u r c h s o l c h e S t u d i e n f a h r t e n k a n n d a s

Arbeitskl ima gebessert werden, Vorge¬
s e t z t e u n d A u s b i l d e r k o m m e n m i t e i n ¬

ander ins Gespräch. Es können einmal
andere Themen a ls zum Be isp ie l der

Vorschub einer Drehbank angeschnitten
w e r d e n . “

Z u m a n d e r n fi n d e t s i c h n e b e n e b e n s o

kritischen wie amüsanten Bemerkungen
ü b e r d a s E s s e n A n e k d o t i s c h e s ü b e r d e n

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

quietschenden Bet ten der Jugendher¬
berge oder den „F lötenspie ler “ in der
G r o t t e d e s H e r k u l e s - D e n k m a l s i n K a s ¬
s e l .

S o k a n n m a n I m f e u i l l e t o n i s t i s c h a n m u ¬

tenden Bericht der Margot Berger, Ute
G r a v e r t u n d C h r i s t e l K u n c k e u . a . f o l ¬

gende Sätze lesen:

„Am E ingang (des Sa l zg i t t e r -Hü t t en¬
werkes) zwangen wir uns in unsere Ar¬
beitsanzüge und bekamen einen knall¬
r o t e n S c h u t z h e l m s o w i e e i n e S c h u t z ¬

br i l le . Es war e in lust iges Bi ld , denn
w i r s a h e n a u s w i e F e u e r w e h r m ä n n e r ;

und außerdem schauten bei einigen die

Die von den Teilnehmern geschriebenen
B e r i c h t e , d i e w i r l e i d e r n i c h t a l l e b r i n ¬

gen können, sind chronologisch aufge¬
baut. Sie beginnen mit der Abfahrt der
Busse vom Hamburger ZOB und enden
nach tei ls ausführl ichen Schi lderungen
d e r A u t o b u s f a h r t e n , d e r W e r k b e s i c h t i ¬

gungen , des S tad tbummels in Gos la r
oder Kassel und der Übernachtung in
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S o m m e r h o s e n r a u s . “ E i n e h a l b e S e i t e

später he ißt es dann i ron isch: „Nach
d e r E i n q u a r t i e r u n g b e k a m e n w i r e i n
Abendessen in Form einer Suppe (war
wohl Kartoffelsuppe). Anschließend tra¬
t e n f ü n f P e r s o n e n z u m A b w a s c h d i e n s t

an, welcher in kurzer Zeit erledigt war
(ohne Scherben).“ Zu guter letzt aber
s t e l l t e n a u c h s i e f e s t : „ W i r w a r e n u n s

al le einig, daß diese Fahrt lust ig und
i n t e r e s s a n t w a r . “

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

D ie Rohe isenerze , ve rmengt m i t Zu¬
s c h l ä g e n , g e l a n g e n r e g e l m ä ß i g i m
Zweier-Wechsel mi t te ls e ines Schräg¬
a u f z u g e s i n e i n e m F ö r d e r k o r b z u r
Gichtbühne. Von h ier er fo lg t d ie Be¬
sch ickung durch d ie doppe l te G ich t¬
glocke. Man öffnet und schließt zuerst
d i e o b e r e G l o c k e , d a n n d i e u n t e r e Ve r ¬

teilerglocke; dadurch entweicht nur we¬
n ig Gas . D ie abgehenden G i ch tgase
werden durch den Gichtgasreiniger ge¬
l e i t e t u n d i m B r e n n s c h a c h t d e s W i n d e r ¬

h i t z e r s v e r b r a n n t , w o d u r c h d a s i n n e r e

Gi t te rmauerwerk (Wärmespe icher ) e r¬
hitzt wird. Die Abgase gelangen durch
e i n e n S c h i e b e r i n d e n S c h o r n s t e i n .

Ist der Winderhitzer heiß genug, werden
d i e G a s s c h i e b e r s o w i e d i e V e r b r e n ¬

nungsschieber geschlossen, die Kaltluft¬
s c h i e b e r d e r G e b l ä s e m a s c h i n e s o w i e

die Heißluftschieber zum Hochofen ge¬
öffnet. Der auf ca. 0,8 atü Überdruck
gebrachte Gebläsewind wird im Gitter¬
schacht des Winderhi tzers vorgewärmt
(auf ca. 1000°) und durch die Windlei¬
t u n g ( c a . 8 — 1 2 W i n d d ü s e n ) i n d e n
Hochofen gedrückt. Das flüssige Roh¬
e i s e n s a m m e l t s i c h i m G e s t e l l u n d w i r d

d u r c h d e n E i s e n a b s t i c h i n P f a n n e n

oder Masselgruben gegossen.

N a c h d e m w i r e i n e n E i n d r u c k v o n e i n e m

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

z u r W a l z s t r a ß e . D o r t s a h e n w i r , w i e

ro tg lühendes E isen durch e ine Walze
h i n u n d h e r r o l l t e . D a n a c h w i r d d a s

schon flach gewalz te E isen auf e iner
W a l z s t r a ß e d u r c h m e h r e r e W a l z e n z u

e iner best immten Stärke gewalz t . Am
Ende d i eses A rbe i t sganges w i r d das
B l e c h z u e i n e m C o i l v o n c a . 5 0 0 — 8 0 0 m

Länge aufgerollt. Jetzt fuhren wir wie¬
der zum Haupttor zurück, wo wir unsere
Arbeitsanzüge auszogen und die Schutz¬
helme abgaben.

*

Detlef Laue und Wolfgang Stutz schrie¬
ben den folgenden Bericht:

A m D o n n e r s t a g f u h r e n w i r p ü n k t l i c h
und in guter Stimmung mit unseren vier
hübschen Mädchen in Richtung Salz¬
g i t ter ab. Nach e iner ungefähr zwei¬
stündigen Fahrt steuerten wir die Rast¬
s t ä t t e A l l e r t a l a n , u m e i n e Ta s s e K a f f e e

z u t r i n k e n . D i e W e i t e r f a h r t b e g a n n
rech tze i t i g , j edoch kamen w i r wegen
e i n i g e r Ve r k e h r s s t a u u n g e n m i t e i n e r
halben Stunde Verspätung in Salzgitter

Auf dem Wege zum Mi t tagessen fuhr
e i n u n a c h t s a m e r L K W - F a h r e r d e n r e c h ¬

ten Sei tenspiegel unseres Busses ab,
so daß es noch einige Zeit dauerte, bis
w i r z u u n s e r e m G a s t h a u s k a m e n . D a s

Mi t tagessen war sehr gut . Nach dem
Essen konnten wir dem Ingenieur, der
uns du rch d ie Sa lzg i t t e r -Hü t tenwerke
geführt hatte, noch einige Fragen stel¬
len, die er ausführlich beantwortete.

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

st iegen wir noch einen nahegelegenen
Aussichtsturm, von dem wir einen schö¬
n e n A u s b l i c k h a t t e n . D a n n n a h m e n w i r
w i e d e r u n s e r e P l ä t z e i m B u s e i n u n d
f u h r e n a b . I n G o s l a r e r r e i c h t e n w i r u n -

a n .

Am Haupttor der Salzgitter-Hüttenwerke
wurden wir freundlich' begrüßt und mit
e i n e m S c h u t z h e l m u n d e i n e r S c h u t z ¬

brille ausgerüstet. Um unser gutes Zeug
vor dem Staub zu bewahren, zogen wir
zusätzlich unsere Schutzanzüge an. Als

H o c h o f e n a b s t i c h



o b e n : R o h e i s e n w i r d i n d e n n e u e n S a u e r s t o l l -

Biaskonverter im Hütienwerk Saizgitter einge-
f ü i i i .

Miile: Roiigang und Reservlergerüst der Warm¬
b r e i t b a n d s t r a ß e ,

unten: Fertig-Waizgerüst im Grob- und Mittei-
biechv/aizwerk (Schiffsbieche).

rechts: Salzgitter, Miteigentümer der Howaldts-
werke-Deutsche Werft AG, gehört zu den be¬
d e u t e n d s t e n d e u t s c h e n P r o d u z e n t e n v o n S c h i l t s -
b l e c h e n .

s e re Jugendhe rbe rge nach l änge rem
Suchen gegen 18 Uhr.

N a c h e i n e r v e r h ä l t n i s m ä ß i g r u h i g e n
N a c h t t r a f e n w i r u n s i n a l t e r F r i s c h e
b e i m K a f f e e . N a c h d e m F r ü h s t ü c k m a c h ¬

ten wir uns so langsam zur Weiterfahrt
fertig. Gutgelaunt verließen wir die Ju¬
gendherberge in Richtung Kassel , um
e ine Repa ra tu r -Werks tä t t e de r Deu t¬
schen Bundesbahn zu besichtigen.

Zunächst wurden w i r in e ine größere
Halle geleitet, wo die Bundesbahn ihre
Tr iebwagen repar ier t und instandsetzt .
Wir sahen e inen längeren Reparatur¬
stand, auf dem sich mehrere Fahrzeuge
zur Instandsetzung befanden. Sie wur¬
den als erstes von ihren Aufbauten ge¬
t r e n n t . D a n n w u r d e n d i e i h r e r A u f b a u t e n

entledigten Fahrzeuge auf ein anderes
Gleis geschoben, wo sie repariert wer¬
d e n . D i e A u f b a u t e n w e r d e n e i n e r R e i n i ¬

gung und Überholung unterzogen. An
e i n e r E l e k t r o - S c h w e i ß m a s c h i n e s a h e n

wir, wie neue Profile auf Triebwagenrä¬
der geschweißt wurden. In der Lackie¬
r e r e i w u r d e n d i e A u f b a u t e n d e r T r i e b ¬

wagen zuerst mit einer grünen Schutz¬
f a r b e u n d d a n n m i t e i n e r r o t e n L a c k ¬

farbe gespritzt.
D i e L e h r w e r k s t a t t w u r d e a u c h v o n u n s

besichtigt. Sie war sehr modern einge¬
richtet. Den Lehrlingen ist es gestattet,
beim Ausfegen der Werkstatt Musik zu
hören, und wi r fanden a l le , daß man
d i e s a u c h b e i u n s e i n f ü h r e n s o l l t e .

N a c h d e m E s s e n v e r a b s c h i e d e t e n w i r

u n s b e i d e n V e r t r e t e r n d e r D e u t s c h e n
B u n d e s b a h n u n d b e d a n k t e n u n s h e r z ¬

lich für die sehr interessante Führung
d u r c h d i e W e r k s t ä t t e n . D a n n t r a t e n w i r
d i e R ü c k f a h r t a n .

Um 21.30 Uhr trafen wir in Hamburg ein
u n d v e r a b s c h i e d e t e n u n s v o n e i n a n d e r

i n d e m G e f ü h l , z w e i s c h ö n e u n d l e h r ¬

reiche Tage erlebt zu haben.

*
-

Z u m A b s c h l u ß e i n B e r i c h t v o n
R o l f S c h u l z :

M i t z w e i A u s b i l d e r n u n d e i n e m B e ¬

triebsratsmitglied treffen sich dreißig
Auszubildende am Morgen des 3. Sep¬
tember am ZOB. Um 6.30 Uhr geht die
F a h r t l o s .

Die Stille, die den Bus erfüllt, ist sicher



auf die Tageszeit zurückzuführen. Nach
e i n e r S t u n d e A u t o b a h n f a h r t d i e e r s t e

Un te rb rechung fü r e ine Ka f feepause .
Erste Gelegenhei t , s ich umzuschauen.
Man stellt fest, daß man doch viele gar
nicht kennt. Erste Kontakte werden ge¬
knüpft .

Weiter geht die Fahrt. Skat- und Ge¬
sprächsrunden b i lden s ich. Es kommt
L e b e n i n d e n B u s .

Mit guter Laune kommt man in Salz¬
gitter beim Hüttenwerk an. Zwei Herren
des Werkes steigen nach Begrüßungs¬
worten in den Bus. Die Fahrt geht zu¬
e r s t i n d a s H o c h o f e n w e r k . A m W e r k t o r

ziehen al le ihre Arbeitsanzüge an und
b e k o m m e n e i n e S c h u t z b r i l l e s o w i e

Schutzhelm ausgehändigt.

Zu Fuß wird der Hochofen best iegen.
Es ist der größte Hochofen dieses Wer¬
kes. Ein Abst ich is t gerade in vol lem
Gange. E in überwäl t igender E indruck.
D a s R o h e i s e n fl i e ß t u n m i t t e l b a r a n u n s

v o r b e i i n d i e V e r l a d e g e r ä t e u n d
Schlackebehälter. Über eine mitgeführte
Sprechanlage erklärt der Hochofeninge¬
nieur den Vorgang. Nach einer gewis¬
s e n Z e i t w i r d d a s L o c h , a u s d e m d a s

flüssige Roheisen sprudelte, mit einem
automat ischen Verr iegelungsarm zuge¬
stopft. Auch dieser Vorgang wird genau
e r l ä u t e r t . Vo r d e m H o c h o f e n i s t d e r L a ¬

gerplatz für die Beschickung des Ofens.
D e r H o c h o f e n w i r d l a u f e n d m i t E r z ,

K o h l e , K a l k u n d b e s t i m m t e n Z u s ä t z e n

beschickt. Ein Einwegwagen, man nennt
ihn „Möller“, übernimmt diese Aufgabe.
Mit dem Bus geht die Fahrt weiter zur
K o k e r e i . H i e r w i r d K o h l e i n K a m m e r n

zu Koks verbrannt (entgast). Nachdem
d iese r Vo rgang beende t i s t w i r d de r
Koks aus der Kammer ges toßen und
mit Wasser gelöscht.

D i e F a h r t f ü h r t w e i t e r i n d a s S t a h l w e r k .
M a n a r b e i t e t n a c h d e m S i e m e n s - M a r t i n -

p rak t i z ie r t . Wunschvors te l lungen über
Ausbi ldung scheinen h ier verwi rk l ich t .
Nach den Ergebnissen gef ragt , sagte
m a n k u r z ;

hat te man n icht mehr genügend Zei t ,
die Ausbi ldungswerkstätten zu besich¬
tigen.

Nachdem die Schutzhelme abgegeben
s ind, geht es we i te r. D ie Fahr t nach
G o s l a r f ü h r t d u r c h d i e s c h ö n s t e n G e ¬

b i e t e d e s H a r z e s . P ü n k t l i c h u m 1 8 U h r

ist die Gruppe in der Jugendherberge.
E i n w a r m e s E s s e n i s t v o r b e r e i t e t . D i e

A u s z u b i l d e n d e n d e c k e n n u r n o c h d e n
T i s c h . N a c h d e m E s s e n w e r d e n d i e B e t ¬

ten bezogen, und man kann sich um¬
z i e h e n .

De r Abend gehö r t j edem se lbs t . D ie
meisten machen sich auf den Weg in
d e n O r t . S c h n e l l h a t m a n s i c h z u r n ä c h ¬

s ten D i sko thek du rchge f rag t . Ande re
f a n d e n e i n e n e t t e P i n t e u m d o r t i n a l l e r

R u h e e i n G l a s W e i n o d e r B i e r z u t r i n ¬

k e n .

U m 2 2 U h r s i n d a l l e w i e d e r i n d e r J u ¬

gendherberge. Der Herbergsvater ver¬
r i ege l t so rgsam d ie Tü r. Man beg ib t
sich notgedrungen in die alten durchge¬
l e g e n e n , b e i j e d e r B e w e g u n g q u i e t ¬
schenden Betten. Gespräche und Dis¬
kussionen kommen auf. Dialoge mit an¬
deren Zimmern werden laut geführt, bis
s ie vom Herbergsvater und vom Aus¬
bilder unterbrochen werden. Man beugt
s i c h d e r M a c h t d e s S t ä r k e r e n u n d
s c h l ä f t e i n .

Der nächste Morgen beginnt um 7Uhr.
F r ü h s t ü c k 7 . 3 0 U h r . U m 8 U h r A b f a h r t
n a c h K a s s e l .

Es ist ruhig im Bus. Einige schlafen, an¬
dere genießen die Landschaft. Langsam
beginnt sich eine vorzügliche Stimmung
zu entwickeln. Man singt Lieder und ist
ausgelassen. Es wird erzählt und ge¬
lacht. Überpünktlich erreicht die Gruppe

Kassel und das Ausbesserungswerk der
B u n d e s b a h n .

Der Betriebsdirektor spricht zur Begrü¬
ßung und erklär t den Betr ieb. Unsere
Gruppe wi rd aufgete i l t . D ie Elekt r iker
fahren in e inen Zweigbetr ieb und be¬
s i c h t i g e n e i n e E - L o k . Z w e i a n d e r e n
Gruppen wird zunächst erklärt, daß in
diesem Werk Inspektionen und Unfal l¬
r e p a r a t u r e n a u s g e f ü h r t w e r d e n . D i e
Lokomotiven und Waggons werden bis
auf die letzte Schraube zerlegt und un¬
te rsuch t . D ie e inze lnen A rbe i t sgänge
sind genau zu übersehen. Eine große
Fer t igungswerks ta t t überho l t und e r¬
neuert die abgenutzten Teile.
E i n e H a l l e i s t f ü r d e n M o t o r e n - u n d G e ¬

t r i e b e b a u d a . S i e i s t w i e e i n e N e u f e r t i ¬

gungswerkstatt aufgebaut. Überholte
M o t o r e n m ü s s e n v o r d e m W i e d e r e i n b a u
a u f e i n e m P r ü f s t a n d e i n S o l l e r f ü l l e n .

Ein neuer Prüfstand, der mit den neue¬
sten technischen Mitteln ausgebaut ist,
s t e h t z u r Ve r f ü g u n g . M a n k a n n v o n
e i n e r S t e u e r z e n t r a l e a u s a c h t M o t o r e n

gleichzeitig überwachen. Die Vorschrif¬
ten, nach denen d ie Motoren geprü f t
werden, sind streng.

Die Besichtigung endete mit einem ge¬
meinsamen Mittagessen und einer Aus¬
sprache.
M i t e i n e m A u s b i l d e r d e s W e r k e s n u t z t e

man die Zeit für eine Besichtigung der
Kasseler Umgebung. Von besonderem
I n t e r e s s e w a r e n d i e O r t e a u f d e r W i l ¬

helmshöhe, an denen das Treffen zwi¬
schen Bundeskanzler Wil ly Brandt und
d e m D D R - M i n i s t e r r a t s v o r s i t z e n d e n W i l l i

Stoph stattgefunden hat.

Am Nachmittag tritt man die Heimfahrt
an . E rs te B i l anzen we rden gezogen .
K u r z v o r H a n n o v e r w i r d n o c h e i n m a l

warm gegessen. Es is t schon dunke l
g e w o r d e n , a l s m a n e t w a s e r s c h ö p f t
Hamburg e r re i ch t . Nach ku rzem Ab¬
s c h i e d h a t s i c h b a l d a l l e s v e r l a u f e n .

Ü b e r w ä l t i g e n d “ ! L e i d e r

Verfahren (SM) das hauptsächl ich der
Schrottverwertung dient, und nach dem
L inz -Donaw i t z -Ve r f ah ren (LD) , e i nem
S a u e r s t o f f a u f b l a s v e r f a h r e n (Oxygen).
B e i d e s i n d z u s e h e n . B e s o n d e r s d a s

L D - Ve r f a h r e n w i r d e r l ä u t e r t : D u r c h B l a ¬
s e n r e i n e n S a u e r s t o f f s a u f d a s E i s e n ¬

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

des Eisens besonders gründlich entzo¬
g e n .

Dem Durchgang durch das Stah lwerk
s c h l i e ß t s i c h e i n e B e s i c h t i g u n g d e s
D r a h t w a l z w e r k e s a n . H i e r w i r d D r a h t

verschiedener Stärke gewalzt,.

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

Aussprache beim gemeinsamen Mittag¬
e s s e n i n d e r W e r k k a n t i n e . N a c h e i n

paar technischen Fragen kam die Be¬
rufsausbildung zur Sprache. Ein Vertre¬
ter der Ausb i ldung erk lär te d ie vö l l ig
neue Ausbildungsmethode, die man hier
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einer Schulung zur andern als Haus¬
arbeit zu machen haben. Zwingt doch
die Beschäftigung mit der Aufgabe die
jungen Mitarbei ter dazu, s ich mit den
e insch läg igenVo rsch r i f t en (UVV, Ge¬
werbeordnung,
usw.) vertraut zu machen.

Hier ist so eine Aufgabe. Ihr folgt die
Lösung des Jungsicherheitsbeauftragten
Manfred Deterding, die das vol le Ein¬
v e r s t ä n d n i s v o n S i c h e r h e i t s - O b e r m e i s t e r

W a l t e r W e n d l a n d f a n d .

Aufgabe:
Auf einem Reparaturschiff sollen in der
Masch ine a l t e K ran t r äge r ausgebau t
u n d n e u e e i n g e b a u t w e r d e n . H i e r z u
werden Flaschenzüge und andere Hebe¬
mittel benötigt. Bei dieser Arbeit wer¬
d e n B r e n n - u n d S c h w e i ß a r b e i t e n a u s ¬

geführt.

Was ist s icherhei tsmäßig zu beachten
und vor Beginn der Arbei t mi t e inzu¬
p lanen?
Lösung:
Hebezeuge und -mittel wie Seile, Ket¬
ten, Schäkel usw. müssen in Ordnung
und laut Vorschri f t geprüft sein. Sei le
u n d K e t t e n n a c h T a b e l l e v e r w e n d e n .

Spreizwinkel beachten. Schrägzug ver¬
m e i d e n .

J e d e r M i t a r b e i t e r m u ß e i n e n S c h u t z h e l m

t r a g e n .

Bei Azetylen- und Sauerstoffschläuchen
ist zu prüfen, ob sie in gutem Zustand
s ind (n ich t porös) . Au f d ie Versche l -
l u n g a n d e n Ve r b i n d u n g s - u n d A n ¬
schlußstel len achten. Bei längerer Ar¬
beitsunterbrechung und bei Schichtende
müssen d ie Sch läuche herausgenom¬
men werden. Während der Mittagspause
s i n d d i e S c h l ä u c h e v o m V e r t e i l e r z u
l ö s e n .

Mit Sauerstoff nicht belüften, noch den
Arbeitsplatz oder das Zeug sauber pu¬
s t e n . D i e S c h l ä u c h e m ü s s e n n a c h G e ¬

werken fa rb l i ch gekennze ichne t se in .
Auf gute Absaugung bei den Brennar¬
b e i t e n u s w . a c h t e n . N i t r o s e - G a s e s i n d

s c h w e r e r a l s L u f t ! , d a r u m u n t e r d e r

Flamme absaugen.
Stellagen sind nach Vorschrift zu bauen.
G e l ä n d e r u n d Z u g a n g s l e i t e r m ü s s e n
vorhanden sein. Dabei ist zu beachten,
daß die Zugangsleitern an beiden Hol¬
men befes t ig t werden. Boh len dür fen
n i c h t d u r c h w i p p e n , s o n s t Q u e r h ö l z e r
benutzen. Eventue l le Be las tung be im
Bauen der Stellagen berücksichtigen.
W ä h r e n d d e s A u s - b z w . E i n b a u e s d e r

Träger auf r ichtige Absperrung achten.
R ich t ige E inwe isung des Kran führe rs
ist notwendig.
N i c h t u n t e r s c h w e b e n d e n L a s t e n s t e h e n .

Laufgrät inge und Treppen müssen frei
s e i n u n d d ü r f e n n i c h t m i t M a t e r i a l b e ¬

legt werden.

Jugendschutzgesetz

F e u e r i m W e r k K i e l - D i e t r i c h s d o r f
A l s d e r F e u e r w e h r m a n n P e t e r B o l l a m

frühen Morgen des 5. September seine
R u n d e m a c h t e , s a h e r i n d e r N ä h e d e s

Holz lagers am L iegepla tz 1Rauch. Er
w o l l t e f e s t s t e l l e n , w o h e r d e r R a u c h
k a m , s a h b e i m N ä h e r k o m m e n F l a m m e n

aus dem Dach der Farbspritzerei schla¬
gen und alarmierte die Werkfeuerwehr.
Z e i t : 4 . 2 4 U h r.

Wenige Minuten später t rafen d ie mi t
1/10 besetzten Löschfahrzeuge an der
B r a n d s t e l l e e i n . D i e F a r b s p r i t z e r e i
brannte inzwischen in ihrer gesamten
A u s d e h n u n g . S o m u ß t e e i n Te i l d e r
Feuerlöschrohre eingesetzt werden, um
das Übergreifen des Feuers auf das nur
d u r c h e i n e B r a n d m a u e r v o n d e r F a r b ¬

spr i t ze re i ge t renn te Ede lho lz lager im
a n d e r e n Te i l d e s G e b ä u d e s z u v e r h i n ¬

d e r n .

Da d ie Entw ick lung des Brandes w ie
d e r L ö s c h a r b e i t e n t r o t z d e s E i n s a t z e s

a l l e r ve r fügba ren Männer und Rohre
w e g e n d e s W i n d e s n i c h t a b z u s e h e n
w a r , e n t s c h l o ß s i c h G r u p p e n f ü h r e r
Friedrich Schwarz um 4.38 Uhr, die Be¬
r u f s f e u e r w e h r v o n K i e l z u a l a r m i e r e n .

Sie traf um 4.55 Uhr ein und zog auch
d a s u m 5 . 1 0 U h r a m D o c k 2 f e s t m a ¬

chende Löschboo t zu r Brandbekämp¬
fung heran.

U m 5 . 3 0 U h r h a t t e n d i e v e r e i n t e n F e u e r ¬

w e h r e n d e n B r a n d u n t e r K o n t r o l l e . Z u

diesem Zeitpunkt waren insgesamt 4B-
Rohre (Innendurchmesser 75 mm) und
10 C-Rohre (Innendurchmesser 52 mm)
sowie ein 200er-Schaumrohr „vorge¬
n o m m e n “ . U m 6 . 0 1 U h r k o n n t e d a s

e r s t e F a h r z e u g d e r B e r u f s f e u e r w e h r
wieder abrücken. Die andern folgten um
6 . 2 4 U h r . U m 7 . 0 0 U h r ü b e r n a h m u n s e r

Löschmeister Uwe Vogt die Brandstelle
zur Durchführung der Aufräumungs- und
N a c h l ö s c h a r b e i t e n .

U m 9 . 0 0 U h r r ü c k t e a u c h e i n Te i l d e r

W e r k f e u e r w e h r w i e d e r e i n , u m d i e
Löschfahrzeuge wieder einsatzbereit zu
m a c h e n . D i e a n d e r n r ä u m t e n w e i t e r a u f .

Doch auch nach Beendigung der Auf¬
räumungsarbeiten um 11.45 Uhr über¬
w a c h t e n o c h e i n e B r a n d w a c h e d i e

B r a n d s t e l l e b i s n a c h e i n e m h a l b s t ü n ¬

digen Nachlöschen am späten Nach¬
mittag eindeutig gesichert war, daß der
Brand nirgendwo nachschwelte.

Die Farbspritzanlage konnte nicht geret¬
tet werden. Vor weitaus größerem Scha¬
d e n a b e r k o n n t e d a s W e r k d u r c h d e n
E i n s a t z d e r F e u e r w e h r e n b e w a h r t w e r ¬

d e n . D i e U r s a c h e d e s F e u e r s i s t n o c h
n i c h t b e k a n n t .

Schulung Jungsicherheitsbe^autragter
Während die Jungsicherheitsbeauftrag¬
t e n u n s e r e s K i e l e r W e r k e s i m R a h m e n

der a l lgemeinen S icherhe i tsbeauf t rag-
ten-Schulung Anleitungen für ihre Auf¬
gaben im D iens t der Un fa l l ve rhü tung
erhal ten, werden d ie Jungsicherhei ts¬
b e a u f t r a g t e n i m H a m b u r g e r B e r e i c h
e inma l mona t l i ch im Werk Ross ge¬
s c h u l t . D e r d e m o n s t r a t i v e Te i l d e r S c h u ¬

lung umfaßt jeweils einen Vortrag von

S i c h e r h e i t s - O b e r m e i s t e r W a l t e r W e n d ¬

land und die Vorführung eines Unfal l¬
ve rhü tungsfi lms de r Be ru f sgenossen¬
s c h a f t . B e s o n d e r h e i t e n d e r b e h a n d e l t e n

Themen werden anschließend bespro¬
c h e n .

Von nicht geringerer Bedeutung für die
Schulung ist jedoch die Besprechung
der Lösung einer schriftlichen Aufgabe,
die die Jungsicherheitsbeauftragten von
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P E R S O N A L I E N t b z ) . Z u s e i n e n A u f g a b e n g e h ö r e n : D i e
K o o r d i n i e r u n g d e s A u s b i l d u n g s - u n d
Fortbi ldungswesens, die Betreuung des
AT-Mitarbei ter-Kreises, die Bearbei tung
al ler Fragen der Al tersversorgung der
HDW und die zentrale Personalplanung
u n d P e r s o n a l s t a t i s t i k . H a n s B o l l m a n n

hat Handlungsvollmacht.

G e o r g S t e i n m a n n ( V M L ) w u r d e a m
5. Oktober mit der Leitung des zentra¬
len Magaz inbüros mi t der D ispos i t ion
für Lagervorra tsmater ia l ien für unsere
Hamburger Werke Im Werk Ross beauf¬
tragt.

K a r l J a n s e n ( V M A R ) ü b e r n a h m z u m
g l e i c h e n Z e i t p u n k t d i e F ü h r u n g d e r
Ausrüstungslager.

Friedrich Christensen (KBM1) wurde mit
Wirkung vom 1. September zum Werk-

(Ab te i lungskurzze ichen me is te r e rnannt .

Z I T A T E
Dr. Hans Apel, 38 Jahre alt, MDB und
Abteilungsleiter im europäischen Parla¬
ment, wurde in der am 22. und 23. Ok¬
tobe r 1970 du rchge füh r ten Wah l des
s i e b e n t e n A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r s i n d e n

Aufsichtsrat gewählt.

Dipl.-Volkswirt Heinz Schueler (RA) trat
a m 1 . O k t o b e r a l s P r o k u r i s t i n d i e

D i e n s t e d e r D e u t s c h e W e r f t A G .

Sein Nachfolger als Leiter der Hauptab¬
te i lung RA wurde Dip l . -Vo lkswi r t Hel¬
mut Ries. Er erhielt Handlungsvollmacht.

Hans Bol lmann, b isher DW, wechsel te
zum g le i chen Te rm in zu r HDW übe r.
Er übernahm die Leitung des innerhalb
der Hauptabtei lung TB neu geschaffe¬
nen Arbei tsbereiches „Zentra le Perso¬
nalaufgaben

Ich bin nicht scharf darauf, daß
al le Menschen „Hoch!“ sagen;
mir genügt, wenn es die Mete¬
orologen tun.

Heinz Erhardt,
K a b a r e t t i s t

Beziehungen sind eine Rutsch¬
b a h n n a c h o b e n .

Karl Farkas,
W i e n e r K a b a r e t t i s t

M o d e r n e M ä r c h e n b e g i n n e n
nicht mit „Es war einmal“, son¬
dern mit „Es wird einmai sein“.

Hans dar in ,
Schauspie lerIst Friedlandhilfe noch notwendig?

Die von vielen Menschen, Unternehmen
und Organisat ionen erbrachten großen
und kleinen Spenden dienen satzungs¬
g e m ä ß d a z u , „ d e n ü b e r d a s G r e n z ¬
durchgangslager Fr iedland und andere
G r e n z d u r c h g a n g s l a g e r u n d N o t a u f ¬
nahmelager In die Bundesrepublik oder
Berl in (West) kommenden Heimkehrern,
A u s s i e d l e r n o d e r F l ü c h t l i n g e n e r s t e
Hilfe durch Geld- und Sachspenden zu
gewähren“. Gegenwärtig gilt die Arbeit
der Friedlandhilfe e. V. vier Lagern, und
zwar i n F r i ed land , Nü rnbe rg , G ießen
u n d B e r l i n . I m J a h r e s z e i t r a u m 1 . O k t o ¬

ber 1969 bis 30. September 1970 wur¬
d e n 2 7 2 0 0 Ü b e r s i e d l e r m i t d e n v o n d e r

Friedlandhilfe e. V. aufgebrachten Mit¬
t e l n v o n d e n V e r b ä n d e n d e r f r e i e n

Wohlfahrtspflege betreut. Aufgrund der
Ve r h a n d l u n g e n d e r B u n d e s r e g i e r u n g
s o w i e d e s D e u t s c h e n R o t e n K r e u z e s -

i n s b e s o n d e r e m i t P o l e n — ü b e r d i e F a ¬

m i l i e n z u s a m m e n f ü h r u n g m ü s s e n w i r
uns darauf e inste l len, daß die Anzahl
der Übersiedler —möglicherweise kräf¬
t ig -ans te igen w i rd .
F ü r d i e s e M e n s c h e n s i n d d i e G r e n z ¬

durchgangslager der erste Berührungs¬
punkt mit dem Land, in das einzureisen
s i e s i c h o f t s e i t J a h r e n b e m ü h t e n . S i e

sind meistens völlig mittellos und müs¬
s e n s i c h v o n G r u n d a u f e i n e n e u e E x i ¬
s t e n z a u f b a u e n . I h n e n b e i i h r e r A n k u n f t

erste Hilfe zuteil werden zu lassen, ist
unsere gemeinsame Aufgabe.
Wir möchten unsere Belegschaft daher
a u c h I n d i e s e m J a h r a u f r u f e n , s i c h
d u r c h e i n e n — w e n n a u c h s c h e i n b a r

n o c h s o u n b e d e u t e n d e n - B e i t r a g a n
d i e s e m W e r k d e r G e m e i n s c h a f t z u b e ¬

tei l igen.
Geldspenden, die steuerbegünstigt sind,
e r b i t t e n w i r a u f d a s P o s t s c h e c k k o n t o

Köln Nr. 1165 der Friedlandhilfe e. V.,
F r l e d l a n d / L e i n e ; S a c h s p e n d e n d i r e k t
an die Friedlandhilfe e. V., 3403 Fried¬
land/Leine, Grenzdurchgangslager.

D ie Jugend so l l ih re e igenen
Wege gehen, aber ein paar Weg¬
we ise r können n i ch t schaden .

Pearl S. Buck,
a m e r i k a n i s c h e S c h r i f t s t e l l e r i n

Wehrd iens t muß auch be i Gas t¬
arbeitern angerechnet werden

Das Bundesarbeitsgericht in Kassel ent¬
schied kürzlich, daß ausländische Gast¬
arbeiter aus den Ländern der Europäi¬
schen Wirtschaftsgemeinschaft, die ihr
Arbeitsverhältnis in der Bundesrepubl ik
zur Erfüllung der Wehrpflicht in ihrem
Heimatland unterbrechen müssen, ver¬
langen können, daß die Zeit ihres Wehr¬
dienstes auf d ie Betr iebszugehör igkei t
bei ihrem deutschen Arbeitgeber in glei¬
cher Weise angerechnet wi rd wie der
W e h r d i e n s t d e r d e u t s c h e n A r b e i t n e h ¬

m e r .

F o r t s c h r i t t l i c h e G r o ß s t ä d t e r l e r ¬
nen Radfahren, und die Fort¬
s c h r i t t l i c h s t e n t r a i n i e r e n d e n
D a u e r l a u f .

M a r c e l A c h a r d
f r a n z ö s i s c h e r K o m ö d i e n s c h r e i b e r

Ein guter Regierungssprecher
v e r s t e h t e s , a u s M a g e r m i l c h
Schlagsahne zu machen.

H e n r i T I s s o t
f r a n z ö s i s c h e r K a b a r e t t i s t

I m N o t f a l l k ö n n t e d i e M e n s c h ¬
h e i t s e h r w o h l o h n e t e c h n i s c h e
Gerä te über leben, n ich t aber
o h n e e i n M i n i m u m a n A n s t a n d .

Arnold J. Toynbee

Das gleiche gilt für deutsche Arbeit¬
nehmer In den Ländern der Europä i¬
schen Wi r t scha f t sgeme inscha f t , wenn
d i e B e t r i e b e d e r b e t r e f f e n d e n L ä n d e r

d e n W e h r d i e n s t i h r e r e i n h e i m i s c h e n
A r b e i t n e h m e r a n r e c h n e n .

G i b n u r d i e S c h i f f e o d e r r i c h t e
Segei für die Himmeisiuft her,
u n d e s w e r d e n a u c h d i e M e n -
sdien da sein, die sich vor der
e n t s e t z i i c h e n We i t e n i c h t f ü r c h -

Ausbilder gesucht
F ü r u n s e r e A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g i n
Kie l w i rd e in Ausb i lder für den grob-
schlosserischen Bereich gesucht. (Rohr-
Instal lateur, Bau- oder Stahlbauschlos¬
se r, Kesse l - und Behä l t e rbaue r ode r
dergleichen). Bedingung: gute Fach¬
arbei terprüfung, am theoret ischen Tei l
des Beru fes in te ress ie r t , Bere i t scha f t
mi t jungen Menschen zusammenzuar¬
beiten, (Tätigkeit evtl. In einer Jugend¬
organisation). Alter bis 35 Jahre. Mel¬
d u n g e n b e i m A u s b i l d u n g s l e i t e r d e s
Werkes Kiel (Telefon 70 22 35).

t e n .
Johannes Keppler, 1661

Die e rs ten Menschen haben den
Mond betreten, aber die Büro¬
k ra t i e dah in te r s t eh t m i t be i den
Beinen noch fester auf der Erde
ais je zuvor.

A l b e r t o M o r a v i a
i t a l i e n i s c h e r S c h r i f t s t e l l e r




