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Titelbild: D ie Ankerke t ten der Fa lke f je l l .
(Foto: Eberhardt)

Rückseite: Diese „Luftschraube“ wiegt 49,5 t
und hat einen Durchmesser von 8,70 m. Das
Bild zeigt die Verladung des für Schiff Bau-
Nr. 46 bestimmten Propellers auf ein Binnen¬
s c h i f f .

(Foto: H. W. Kramp).



Taufe und Abl ieferung eines
O r e - O i l - C a r r i e r s v o n 2 3 1 0 0 0 t d w

1 9 6 1 , e i n e n Tu r b i n e n t a n k e r m i t e i n e r Tr a g f ä h i g k e i t v o n
39 800 tdw (Bau-Nr. 1113). Überhaupt mag es interessieren,
weiche Schiffe seit dem Kriege für Oisen &Ugeistad in Kiei
gebaut worden sind:

N a c h d e m d a s S c h i f f B a u - N r . 5 6 E n d e O k t o b e r s e i n e P r o b e ¬

fahrt mit Erfoig und zur Zufriedenheit ai ier Betei i igten hin¬
ter sich gebracht hatte, wurde es am 9. November getauft
und abge l ie fe r t . Au f t raggeber war O lsen &Uge is tad , Os lo
(als Korrespondentreederei für die Firmen Olsen &Ugeistad
und Hjalmar Björge), Taufpatin Frau Astri Bjerke, Gattin des
O&U-Direktors Dr. Finn Bjerke. Das Schiff erhielt den Namen
„Fa lkef je l l “ .
E s i s t n i c h t d a s e r s t e S c h i f f d i e s e s N a m e n s f ü r d i e s e R e e d e ¬

rei . Die erste „Falkef je l l “ bauten die Kieler Howaldtswerke

N a m e Tr a g f ä h i g k e i t a b g e -
( t s ä 1 0 1 6 k g ) l i e f e r t

B a u - N r . T y p

1 9 5 39 6 7 M T

9 7 2 M S
9 7 3 M S

Fagerfjel l
Ternef je l l
Ravnefjel l

1 8 3 0 0

2 7 5 0

2 7 5 0

1 9 5 5

1 9 5 5
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Zwischen den Bildern dieser beiden Seiten liegen zwanzig Jahre. Hier
ein Rückblick auf den Bau des 18 300 t-Tankers „Fagerfjell“ in Kiel; auf
der rechten Seite drei Bauphasen der ebenfal ls in Kiel für dieselbe
Reederei gebauten neuen „Faikefjell“ mit 231 045 tdw.

Makef jel l
Haukef je l l
Siref jel l
Holtefjel l
Filefjell
Dovref jel l
Faikefjel l
Svanefjel l
Noref jel l
Sognef je l l
Varief jel l
Dovrefjell
Filefjell
Faikefjel l

Die Tonnage des letzten Schiffes beträgt mehr als die Hälfte
der Gesamt-Tonnage al ler 16 zuvor gebauten Schiffe. Hier
die Abmessungen der neuen „Faikefjel l“:

Technische Hauptdaten:
Länge über alles
Länge zwischen den Loten
Breite auf Spanten
S e i t e n h ö h e

Tiefgang
Tragfähigkeit auf diesem Tiefgang
L a d e r a u m — ö l 9 8 %

L a d e r a u m — E r z 1 0 0 “ / o

(nur Raum 1, 2, 3, 4, 5)
W a s s e r b a l l a s t 1 0 0 %

in Vor- und Hinterpiek,
Seitentanks mittschiffs,
sowie 5Doppelbodentanks

G e t r i e b e t u r b i n e

Geschwindigkeit , beladen

K l a s s e :

NV +1A1 „ORE CARRIER OR TANKER FOR OIL“, EO
Der Klassezusatz EO gibt an, daß das Schiff mit unbesetztem
Masch inenraum ge fahren werden kann , we i l es mi t a l len
erforder l ichen Fernsteuerungen und automatischen Kontrol l -
und Alarmeinrichtungen ausgestattet ist.

L a d e r ä u m e :

Die 5Laderäume werden durch 5sei twärts ro l lende Luken¬
deckel hydraulisch geöffnet und verschlossen. Sie treten nur
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für Erz ladungen in Funkt ion. Außerdem besi tz t das Schi f f
besondere Öl -Luken, w ie auf Tankern üb l ich . D ie Luken¬
d e c k e l s i n d e i n F a b r i k a t d e r F i r m a Te i l , O s l o .

Leis tung von je 4000 cbm/h (Seewasser) und 1Nachlenz¬
pumpe mit einer Leistung von 250 cbm/h (Seewasser).

Für Wasserbal last is t e ine Pumpe mi t e iner Le is tung von
4250 cbm/h eingebaut.

Stromversorgung:
Die elektr ische Stromversorgung erfolgt durch 2Turbo-Dreh-
strom-Generatoren mit einer Leistung von 1100 kW (450 V,
60 Hz). Außerdem wurde ein Hil fsdieselgenerator mit einer
Leistung von 480 kW installiert.

Nautische Ausrüstung:
Die nautische Ausrüstung entspricht dem neuesten Stand der
Technik. Das Schiff verfügt über Computer-gesteuerte Satel-
l i ten-Navigat ion, Kreiselkompaßanlage, Echolot, F.T.-Stat ion,
Radar, Decca-Navigation, Funkpeiler und alle sonstigen Ein¬
richtungen, wie sie auf Schiffen dieser Größenordnung üblich
s i n d .

Antr iebsanlage:
Das Sch i f f w i rd durch e ine Get r iebe-Turb inen-An lage der
Bauart General Electr ic angetr ieben. Ihre Leistung beträgt
30 000 SHP bei 85 UpM. Dampfzustand vor der Hochdruck¬
t u r b i n e 6 0 a t ü u n d 5 1 0 ° C .

V o n e i n e m k l i m a t i s i e r t e n z e n t r a l e n M a s c h i n e n k o n t r o l l r a u m

a u s w i r d d i e M a s c h i n e n a n l a g e v o l l a u t o m a t i s c h a l s Ta g -
Wachenschiff gefahren.

Für die Fernbedienung der Turbinenanlage vom Maschinen¬
k o n t r o l l r a u m b z w . v o n d e r B r ü c k e a u s i s t e i n e v o m W e r k

Kiel der HDW entwickelte vollelektrische Fernsteuerung ein¬
gebaut.

Der Dampf der Turb ine w i rd in zwe i Kesse ln der Bauar t
Howaldtswerke-Deutsche Werft erzeugt. Diese Strahlungs-
Schiffskessel haben je eine Dampfleistung von 65 t/h (max.).
Der Arbeitsdruck am Überhitzeraustritt beträgt 62 atü, die
Überhitzer-Temperatur 515° C.
Die Turbine treibt die fünfflügelige, ca. 511 schwere Schraube
von ca. 8 ,70 mDurchmesser über e in doppe l tes Zahnrad-
Untersetzungsgetr iebe.

Ladeölpumpenausrüstung:
Als Ladeölpumpen dienen 4Kreisel-Turbo-Pumpen mit einer

Besatzung:
Im hinten liegenden sechsstöckigen Deckshaus finden 35 Be-
satzungsmitg l ieder in modern ausgestat teten Einzelkabinen
U n t e r k u n f t .

Ihrer Versorgung dienen eine Küche, die dazugehörigen
Wirtschaftsräume und al le erforderl ichen sanitären Einr ich¬
tungen. Neben ausre ichenden Messen, Tages- und Erho¬
lungsräumen stehen der Besatzung auch ein Schwimmbad
und ein Gymnastikraum zur Verfügung.



D r . H e n k e Dr. Lennings S t a a t s s e k r e t ä r N e b e l Taufpatin Frau Astri Bjerke K o n s u l G e r r i t K ö r

Herr Paal Ugeistad Herr Finn Olaf Bjerke

*

Moderne Fototecbnik. Zuweilen ist die Erfassung eines möglichst großen Blickfeldes mit einer einzigen Aufnahme von größerem Wert als die
normale Anschaulichkeit des engen Ausschnitts in der gewohnten Perspektive. Diese drei Fotos von der „FalkeljeU“ geben Beispiele eines extre¬
men Erfassungswinkels. (Aufnahmen mit ZEISS-Objektiv.)

\



Diesen modernen Krankenwagen spendete die norwegische Reederei
Olsen &Ugelstad unserer Belegschaft . Der Auftraggeber wol l te damit
der HDW-Belegschaft seine besondere Anerkennung für ihre ausge¬
zeichnete und terminpünktliche Arbeit an der „Falkefjell“ ausdrücken.
Bei dem Krankenwagen handelt es sich sowohl um einen Transport¬
als auch um einen Behandlungswagen, der nach den modernsten medi¬
zinischen Gesichtspunkten, u. a. mit einem Puimotor für Wiederbele¬
bungsversuche, ausgestattet ist.

Der Wagen hat eine Krankenliege, die wie ein Operationstisch hydrau¬
l i s c h f u n k t i o n i e r t . S i e k a n n s o w o h l i n d e r H ö h e v e r ä n d e r t , a l s a u c h

nach rechts bzw. l inks geschwenkt werden. Das —und die Innenhöhe
des Wagens von 1,80 m-geben dem Arzt genügend Bewegungsfre i¬
heit, um den Patienten schon während des Transportes richtig zu be¬
handeln. -Neben dieser Hydraul ik l iege kann noch eine herkömmliche
Liege zusätzl ich angebracht werden. —Auf Sitzbänken können ferner
2bis 3sitzfähige Patienten transportiert werden.

Durch diese Spende wurde es mögl ich, daß Hamburg jetzt den fast
ebenso modernen und neuwertigen Kieler Wagen übernehmen konnte.

*

V o m 1 3 . b i s 1 7 . 1 1 . f a n d i n A m s t e r d a m d i e i n t e r n a t i o n a l e S c h i f f a h r t s ¬

messe „Europort“ statt, auf der die HDW auch in diesem Jahr vertreten
war. Das Bi ld ze igt Dr. Knappertsbusch mi t Bundesverkehrsmin is ter
Lauritzen vor dem Modell unseres projektierten LNG-Carriers.

Dockerweiterung im Werk Kiei-Gaarden
N a c h d e m d e r A u f s i c h t s r a t d e r H D W a m 2 6 . 9 . 1 9 7 3 d e n A u s ¬

bau des Werkes Gaarden beschlossen hat (siehe WZ-Heft3/73
S. 37), haben unverzüglich die Vorbereitungen zur Durchfüh¬
r u n g d e r B a u m a ß n a h m e n b e g o n n e n . I n s b e s o n d e r e s i n d
d i e s e s :

Sicherungsarbeiten im Bereich der Kaianlagen des
Marinearsenals Kiel {Grundstücksgrenze).

Beantragen einer Einzelgenehmigung, um mit den Bag¬
gerarbeiten vor Dock 8zu beginnen.

Wenn diese Zeitung erscheint, haben die Baggerarbeiten
als vorgezogene Maßnahme des Bodenaustausches mög¬
licherweise schon begonnen.

Z. Zt. wird eine Projektleitung gebildet, die die Bauherrn-
F u n k t i o n d e r H D W a u s ü b t .

Die Bearbei tungsschwerpunkte l iegen in den Bereichen:
D o c k b a u - K r a n t e c h n i k

ser, Luft).

4 .

5 .

1 . B e a n t r a g u n g d e s P l a n f e s t s t e l l u n g s v e r f a h r e n s b e i d e r
Wa s s e r - u n d S c h i f f a h r t s d i r e k t i o n K i e l .

Bestellung eines Geräuschgutachtens für Naßbaggerarbei¬
ten und Beantragen einer Arbeitsgenehmigung beim Ge¬
w e r b e a u f s i c h t s a m t d e r S t a d t K i e l . Z w i s c h e n z e i t l i c h w u r d e

der HDW die Genehmigung erteilt, zwischen 7und 20 Uhr
Naßbaggerarbeiten durchführen zu lassen.

Durchführung von Ausschreibungen für die verschiedenen
Bau lose , Bearbe i tung der Angebote , Ausarbe i tung von
Vertragsunter lagen.

2 .
6 .

Versorgung (Strom, Gas, Was-

3 .

In den folgenden Heften wird fortlaufend über wichtige Bau¬
phasen und Ereignisse berichtet werden.

6



Mode l l au fnahme Werk Gaa rden m i t Docke rwe i t e rung von
Süden gesehen. Im Vordergrund: Plattenlager, geplante Rohr¬
werks ta t t , Sch i f fbauha l len 1 -6 , dah in te r Mon tageha l le m i t
Dock 7und 8und anschließend Dockerweiterung 8aund 900 I
B o c k k r a n .

Modellaufnahme der neuen Werftanlage vom Wasser aus ge¬
sehen. Im Vordergrund: Neues Dock 8ami t 900 tBockkran,
der außer dem Dock eine Vormontagsstraße überspannt.
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I
durch übergeflossenes Öl des Kolll-
sionsgegners ebenfalls In Brand gera¬
t e n u n d t o t a l z e r s t ö r t w a r ; a u ß e r d e m

s o l l t e n a l l e h y d r a u l i s c h g e t r i e b e n e n
L a d e v e n t i l e e r n e u e r t w e r d e n . V o r a u s ¬

setzung des Vertrages war eine Wie¬
derhers te l lung des Schi f fes in se inen
Z u s t a n d v o r d e m U n f a l l m i t a l l e n O r i ¬

ginaltei len. Im Vorschiff sol l ten 1250 t
u n d i m A u f b a u 8 0 0 t S t a h l e r n e u e r t

w e r d e n ; d i e s e 2 0 5 0 t w u r d e n i n f o l g e
u n t e r s c h i e d l i c h e r K l a s s e - u n d W e r k ¬

s ta t t ze i chnungen de r Bauwer f t sow ie
zusätzl icher Reparaturen um insgesamt
3 4 5 t ü b e r s c h r i t t e n . F e r n e r w u r d e n a u ¬

ßerhalb der Spezifikation umfangreiche
Ruder- , Schaf t - und Propel lerarbei ten
ausgeführ t sowie d ie Hauptmasch ine ,
die Hilfsdiesel, Kompressoren, Pumpen
u n d K ü h l e r v o l l k o m m e n ü b e r h o l t ; a u c h

die gesamte Automatik des Maschinen¬
r a u m e s w u r d e ü b e r h o l t .

r

m

9 ^ f y

D i e b e i d e m F e u e r i m A u f b a u v e r ¬

brannten Kunststoff ret tungsboote wur¬
d e n d u r c h f e u e r f e s t e , n i c h t b r e n n b a r e

Stahlboote ersetzt, welche in umfang¬
r e i c h e n V e r s u c h e n v o n e i n e r H a m b u r ¬

ger Bootswerf t in Zusammenarbeit mit
d e r R e e d e r e i u n d d e r S B G e n t w i c k e l t
w o r d e n w a r e n .

Ge-j?»a

-vV-r ■
■ ' ■

Wieder neuwertige
Alle Außenflächen des unbeschädigten
S c h i f f s k ö r p e r s w u r d e n s a n d g e s t r a h l t
u n d n e u k o n s e r v i e r t .H O R T A B A R B O S A 5 5

5 5

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

das normale Maß hinausgehenden Aus¬
rüstung von Reserveteilen beliefert, da
d ie Reedere i wegen der L ie fe rze i ten
und de r auße reu ropä i schen Fah r t i n
diesem Punkt besondere Schwierigkei¬
t e n e r w a r t e t . A m 7 . N o v e m b e r w a r e n

die Arbeiten abgeschlossen, so daß das
S c h i f f z u r P r o b e f a h r t i n d i e N o r d s e e

auslaufen konnte. Wenige Tage später
wurde es der Reederei übergeben.

an Petroleo Brasileiro S. A. abgeliefert

D i e B i l d b e r i c h t e d e r l e t z t e n b e i d e n

Hefte sprechen für sich. Als die „Horta
Barbosa“ an unsere Werft kam, mag so
m a n c h e r g e f r a g t h a b e n : „ L o h n t s i c h
d a s ? “

fünf Wochen Verspätung eintraf.

Der Reparaturauf t rag umfaßte gemäß
Spezifikat ion d ie Erneuerung des ge¬
s a m t e n Vo r s c h i f f e s , d a s d u r c h K o l l i s i o n
u n d F e u e r z e r s t ö r t w o r d e n w a r s o w i e

d e s a c h t e r n l i e g e n d e n A u f b a u s , d e rJ e t z t h a t d i e R e e d e r e i n a c h m e h r m o n a ¬

t ige r Repara tu ra rbe i t e in neuwer t iges
S c h i f f . W i r w o l l e n i n e i n e m K u r z b e r i c h t

den Ablauf der Ereignisse noch einmal
v o r u n s a b r o l l e n l a s s e n .

A m 1 9 . D e z e m b e r 1 9 7 2 k o l l i d i e r t e d e r

3 J a h r e a l t e T a n k e r „ H o r t a B a r b o s a “

(114 900 tdw, 62 619 BRT) im Persischen
G o l f m i t d e m k o r e a n i s c h e n T a n k e r

„ S e a S t a r “ u n d g e r i e t i n B r a n d . A m
H e i l i g e n A b e n d e r r e i c h t e e r m i t
Schlepperhilfe Dubai. Unter vielen an¬
d e r e n b e s i c h t i g t e n d a n n i m J a n u a r
auch die Experten der HDW das hava¬
r i e r t e S c h i f f . D i e H D W e r h i e l t E n d e J a ¬

nuar den Auf t rag, gegen d ie Konkur¬
r e n z v o n 2 5 W e r f t e n a u s a l l e r W e l t l

V o n D u b a i w u r d e d a s W r a c k d a n n u m

d a s K a p d e r G u t e n H o f f n u n g h e r u m
n a c h H a m b u r g g e s c h l e p p t , w o d e r
Schleppzug nach abenteuerl icher Reise
{Sch lepperausfä l le e tc . ) mi t mehr a ls

8
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Bohr inse l wurde abgel ie fer t

Die Bohrinsel „Transocean 3“, über die wir im letzten Heft
e i n e n z u s a m m e n f a s s e n d e n t e c h n i s c h e n B e r i c h t b r a c h t e n , i s t

Ende November abge l ie fer t worden. Auf t raggeber war d ie
Transocean Drilling Co., an der zur Hälfte die Transworid
Dr i l l i ng Co. , L td . , 100° /o ige Toch te rgese l l scha f t de r Ker r
McGee Corpo ra t i on , Ok lahoma, und zu r Hä l f t e deu tsche
Gesellschaften beteiligt sind, und zwar die C. Deilmann AG,
Ben the im , Deu tsche Schach tbau - und Tie fboh rges . mbH,
Lingen, Preussag AG, Berlin und Hannover, und die Winters¬
h a l l A G , K a s s e l .

Die ersten Bauarbeiten an der Bohrinsel begannen im Sep¬
t e m b e r / O k t o b e r 1 9 7 2 i m W e r k F i n k e n w e r d e r . N a c h d e m

Stapel lauf des Rohbaues Im Mal 1973 erfolgte der weitere
A u s b a u i m W e r k R o s s .

Die Bohrinsel wird als erstes im Auftrag der Mobil Oil vor
der norwegischen Küste eingesetzt werden.



sehen Probleme noch offen sind, zumal
zwischen Vertragsabschluß und Abliefe¬
rung des Sch i f f es o f t mehre re Jah re
vergehen.

Weitere Bearbeitung

Die we i te re Bearbe i tung in der Kon¬
struktion gliedert sich wie folgt:

1 B e s t e l l u n g e n :
Erstellung der technischen Spezifika¬
t i o n e n v o n n o c h n i c h t b e s t e l l t e n

Appara ten . (Me is tens nu r k l e ine re
Apparate wie Filter, Trockner, Ent¬
ö l e r u . a . , d i e k u r z e L i e f e r z e i t e n
haben.)
E rs te l l ung de r Mengenge rüs te f ü r
Halbzeuge, Flansche und Rohre und
Bestel lung bzw. Reserv ierung der¬
s e l b e n .

Aufstellung der Armaturenlisten und
Bes te l l ung bzw. Rese rv i e rung de r
A r m a t u r e n .

Bestellung von Gußteilen mit langen
L i e f e r f r i s t e n .

Bestellung von Rohr-, Trommel- ‘jnd
S a m m l e r m a t e r i a l f ü r K e s s e l b a u u n d

Heißdampflei tungen.
Diese Beste l lungen werden jedoch
w e g e n l a n g f r i s t i g e r L i e f e r z e i t e n
schon vor der Objektübergabe be¬
a r b e i t e t .

Bestel lung al ler Mater ia l ien für d ie
elektr ischen Anlagen und die Auto¬
mationsanlagen.

2 K o o r d i n a t i o n v o n U n t e r l a g e n d e r
U n t e r l i e f e r a n t e n :

Es ist erforderlich, daß die verbind¬
lichen Zeichnungsunterlagen für die
Zu l ie fe rungen der Un te r l i e fe ran ten
s o f r ü h w i e m ö g l i c h v o r l i e g e n .
Haupt-, Fundament- und Flanschab¬
messungen müssen darüber h inaus
auf Ihre schiffsgerechte Zweckmäßig¬
keit geprüft sein. Dazu gehören auch
Ve r k a b e l u n g s - u n d Ve r r o h r u n g s ¬
pläne.

3 K o o r d i n a t i o n u n d Ve r v o l l s t ä n d i g u n g
d e r s c h e m a t i s c h e n P l ä n e :

D i e v o n d e r P r o j e k t a b t e i l u n g e r ¬
s t e l l t e n s c h e m a t i s c h e n P l ä n e m ü s s e n

vervollständigt werden. Sodann sind
A r m a t u r e n l i s t e n u n d R o h r l i s t e n a u f ¬

z u s t e l l e n f ü r d i e M o d e l l - b z w. R o h r ¬

planer.

Der Erstel lung der Meßstel lenl isten
folgt die Einarbeitung der Meßstellen
I n d i e s c h e m a t i s c h e n P l ä n e .

4D ie Au f s te l l ung de r Masch inen und
ihre Verrohrung erfolgt nach konven¬
t i o n e l l e m R o h r p l a n o d e r m i t H i l f e
des Konstrukt ionsmodel ls, Anschl ie¬
ßend werden d ie Fer t igungsun te r¬
lagen i n Fo rm von Rohre inze l t e i l -
Zeichnungen ausgearbeitet.

Koordination
u n d

Kooperation

^ A b t e i l u n g e n

L

Wie en t s t eh t e i n Sch i f f ? (V)

Die Aufgaben der maschinenbaul ichen
K o n s t r u k t i o n

mit der Objektübergabe von der Pro¬
jektabteilung. Hiermit ist jedoch nicht
gesagt, daß sich die Konstrukt ionsab¬
tei lungen nicht schon vorher mi t dem
neuen Objekt beschäftigt haben, da die
Projektabteilung ständig in regem Ge¬
d a n k e n a u s t a u s c h m i t d e r K o n s t r u k t i o n
s t e h t .

Wie Bi ld 1zu entnehmen is t , s ind d ie
Aufgaben in sechs große Bereiche auf-
geteilt. Während sich die beiden Abtei¬
lungen, d ie d ie Ausrüstung wahrneh¬
men, vornehml ich mi t der Aufs te l lung
und Verrohrung der einzelnen Aggre¬
gate beschäftigen und gleichzeitig die
Hauptkoord in ie rung fü r Ih ren Bere ich
durchführen, befassen sich die anderen
Abteilungen mit jenen Aufgaben, die für
d ie Fundament ierung der Haupt¬
maschine, die Wellenleitung, den Pro¬
peller, die Kesselanlage, die elektrische
Anlage und die Meß-, Steuer-, Regel¬
und Überwachungsanlagen zu erfüllen
s i n d .

Die Normenabte i lung, d ie organisato¬
r i s c h d e r m a s c h i n e n b a u l i c h e n K o n s t r u k ¬

t ion angegl iedert ist , wurde Im Bi ld 1
n i c h t e r w ä h n t , d a I h r A r b e i t s b e r e i c h
nicht nur die Maschinenbaukonstruktion,
s o n d e r n a l l e t e c h n i s c h e n B e r e i c h e u m ¬
f a ß t .

Bei der Objektübergabe werden folgen¬
d e U n t e r l a g e n a n d i e K o n s t r u k t i o n
übergeben:

Verträge,

genehmigte Bau Vorschrift,

genehmigte Entwurfspläne,

von Reederei und Klassifikationsgesell¬
schaft genehmigte Schemen,

Zusammenfassung der bereits getätig¬
ten Bestellungen mit den zugehörigen
Bestellakten,

Aufstellung der noch nicht getätigten
Bestel lungen,

wicht ige Hinweise für Punkte, d ie nur
tei lweise abgearbeitet wurden und von
der Konstrukt ion noch er ledigt werden
m ü s s e n .

Objektübergabe

D i e A r b e i t d e r m a s c h i n e n b a u l i c h e n

Konstruktion beginnt, wie im Schiffbau,

Der Vorteil dieser Objektübergabe liegt
darin, daß frühzeitig geprüft wird, wel¬
che Bes te l lungen und we lche techn l -

1 0



3 Vo r l ä u fi g e K o n s t r u k t i o n s p l ä n e , d i e
d e m M o d e l l b a u a l s A n h a l t d i e n e n

und noch abgewandelt werden kön¬
nen, falls es erforderlich ist.

5 S p e z i a l r ä u m e w i e z . B . N o t d i e s e l ¬
raum, Schaumfeuerlöschraum, Store¬
r ä u m e u n d W e r k s t ä t t e n s i n d e i n z u ¬
r i c h t e n .

6Zusammenste l lung der Ab l ie fe rungs¬
unter lagen.

7Erprobung der Anlage, einschließlich
P r o b e f a h r t .

8Bearbe i tung der Garant iepunk te .

schinenraumplanung im Detail, wie um¬
fangreich die Informat ionsverkettungen
und Informationsabhängigkeiten sind.

A l s i d e a l e s H i l f s m i t t e l f ü r d i e M a s c h i ¬

nenraumplanung dient bei der HDW seit
n u n s c h o n f a s t z e h n J a h r e n d a s K o n ¬

struktionsmodell (siehe Heft 4/70).

4 S c h e m a t i s c h e R o h r p l ä n e

H i e r b e i h a n d e l t e s s i c h u m s t a r k

v e r e i n f a c h t e R o h r p l ä n e , i n d e n e n
das Rohrsystem schematisch darge¬
s te l l t i s t , wobe i jedoch d ie Decks
und Ör t l i chke i ten des Masch inen¬
raumes schon wei tgehend berück¬
s i c h t i g t s i n d . I m M o d e l l k ö n n e n
diese Rohrverläufe jedoch geändert
w e r d e n .

Der Bau des Modells erfordert folgende
I n f o r m a t i o n e n :

I n f o r m a t i o n s fl u ß

Bild 2gibt eine Übersicht über den
Haupt in format ionsfluß für d ie maschi¬
nenbauliche Planung und deutet durch
Pfe i le d ie Abhängigkei ten vom Stahl¬
schiffbau an. Ausgangspunkte sind der
Schiffbau liehe Generalplan und die Vor¬
untersuchungen über die Hauptabmes¬
sungen des Maschinen- und Pumpen¬
r a u m e s . D i e I n f o r m a t i o n a u s d e m G e ¬

neralplan und dem Maschinenraument¬
w u r f fl i e ß e n i n d i e s c h i f f b a u l i c h e n K l a s -

sifikationspläne ein.

Die Klassifikationspläne sind die Basis¬
information, nach der sowohl die schiff¬
b a u l i c h e a l s a u c h d i e m a s c h i n e n b a u ¬
l i c h e K o n s t r u k t i o n d i e w e i t e r e n P l ä n e

ers te l l t . Dabe i i s t es no twend ig , daß
I n f o r m a t i o n e n i n b e i d e n R i c h t u n g e n
fließen, um zu einer endgültigen Lösung
z u k o m m e n .

Bild 2vermittelt nur eine grobe Über¬
sicht; Bi ld 3zeigt am Beispiel der Ma-

Schiff bau liehe Klassifikationspläne1

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

das Mode l l des Sch i f f skö rpe rs im
M a s c h i n e n r a u m b e r e i c h i m M a ß s t a b

1:20 gebaut. 5 R o h r s c h e m e n

D i e s e U n t e r l a g e n g e b e n n u r d i e
Scha l t ung und d ie Nennwe i t e de r
Rohrsysteme ohne ör t l iche Fest le¬
gung an. Die Verrohrung erfolgt Im
M o d e l l .

Fer t ige Konst rukt ionspläne der un-
v e r ä n d e r b a r i m M o d e l l e i n z u b a u e n ¬

den Komponenten, wie der Haupt¬
maschine mit Getriebe, der Wellen¬
leitung mit dem Propeller, dem
Hauptkessel und Eco, Scoop und
Hauptkühlwasserleitung, Heißdampf¬
le i tungen, Ladeöl turbinen- und Ab¬
dampfleitungen u. a.

B e i d i e s e n A n l a g e t e i l e n w ä r e e s
nicht sinnvol l , die Planung im Mo¬
del l durchzuführen, we i l be i ihnen
die Maße und Unterlagen festliegen.
S i e w e r d e n d a h e r I m M o d e l l n u r

stark vereinfacht nachgebaut, unter
Angabe der wesentlichen Anschlüsse
und Abmessungen.

2

6 Ve r b i n d l i c h e Z e i c h n u n g s u n t e r l a g e n
v o n H a u p t - u n d H i l f s m a s c h i n e n ,
Appara ten , Armaturen , F i l te rn e tc .
mit Haupt-, Fundament- und Flansch¬
abmessungen.

N a c h i h n e n w e r d e n M o d e l l e I m M a ß ¬

stab 1:20 gebaut, die nur die wesent¬
lichen Umrisse wiedergeben, jedoch
h ins ich t l i ch des Raumbedar fs , de r
F u n d a m e n t e n h ö h e u n d A n s c h l u ß ¬

stutzen genau sind.

Übersicht des Informationsflusses Schiffbau-MaschinenbauB i l d 2

Maschinenbauliche Pro-
jektentwürfe Maschinen-
raum, Ladebereich

S c h i f f b a u l i c h e r

Generalplan
Maschinen bau liehe und
schiff bauliche Spezial-
Konstruktionsabtei lungen

Maschinenbauliche und
schiffbauliche Spezial-
Konstruktionsabtei lungen \

S c h i f f b a u l i c h e

Klassifikationsplane M a s c h i n e n b a u l i c h e A u s ¬

rüstung für Maschinenraum¬
bereich, mit Hilfe der
Model I-Planungstechnik

M a s c h i n e n b a u l i c h e A u s ¬

rüstung Laderaum-,
Ladetank-, Pumpenraum
und Decksbereich
(Konventionelle Rohrpläne)

Ausarbeitung der schiff bau¬
lichen Eisenpläne durch
S c h i f f b a u - K o n s t r u k t i o n

I
Konst rukt ions-Mode 11

Durchbruchspläne
Rohrpläne und Isometrien
Rohrteileinzel Zeichnungen

Durchbruch- und Stutzenpläne
Rohrpläne
Rohrteileinzelzeichnungen
Maschinenaufstellungspläne

Endgültige schiffbauliche
Eisenpläne

11



I n f o r m a t i o n s - F l u fi d i a a r o nB i l d 3

Schiffbaulichet Projektentwurf
Generalplan für Maschinen¬

r a u m

1

i
Klassif ikationsplUne

(Schiffixiu)

Hauptma-
schine,
We l l e n ¬
leitung,
Propeller

Ge t r i ebe¬
f u n d a m e n t

G e t r i e b e ¬

sumpftank

Scoop,
Hauptkühl
w a s s e r -

system,
Seekästen

Haupt- H e i ß -

dampf-
leitungen

Modell des
Masch inen¬
r a u m e s

(schiffbaulich)
1 : 2 0

Turbos,
L a d e ö l -
t u rb i nen ,
Abdampf¬
leitungen

kesse I,
Ecos,
Schorn¬
s t e i n

Ausarbeitung der schiff¬
baulichen Eisenpläne des
Maschinenraumes durch
Sch i f f bau -Kons t ruk t i on
einschl . a l ler Maschinen¬
fundamente, Decksaus¬
schnitte, größeren Durch¬
brüchen, Sülle und Kran¬
bahnen

Hauptkoordinationsplan für Hilfsmaschinenfundamente, große
Durchbrüche für Rohrbahnen, Kabelbahnen, Lüfterkanäle,
Niedergänge, Ausbauluken, Decksausschnitte

Vorläufige Eisenpläne

Freigabe der vorläufigen Eisenpläne

Endgültige Eisenpläne

Optik
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j r d i e A u s r ü s t u n g d e s M a s c h i n e n r a u m e s

Schema-

plan für
S a n i t ä r - ,
Hydrofor-
und Fäka¬
l i e n l e i ¬
tungen

Schema¬

pläne für
maschi¬
nenbau l i¬
che Rohr¬

leitungs¬
systeme
mit Rohr¬
u n d A r m a ¬

tur! isten

Tankplan¬
schema
m i t M a n n ¬

löchern,
Peil rohren,
E n t l ü f -

tungsrohrer

D d e l l e

: 2 0 f ü r

l u p t - ,
Ifsma-

hinen

M o d e l l e
1 : 2 0 f ü r

Armaturen,
Regler,
F i l t e r

Schema¬

plan Luft-
K a n ä l e
mi t Quer¬
schn i t ten
und Luft¬

m e n g e n

Schema¬

plan
E-An läge
mit Kabel-
b a h n -
Q u e r -
schn i t ten
u n d U n t e r ¬

vertei l un-

d

)parate

g e n

Fertigungs¬
techn i k
Sch i f fbauonstruktionsmodell als zentrale Koordinationsstelle für die Maschinenraumplanung

Aufstellung der Hauptmaschine, nach festliegenden Angaben
Aufstellung Hilfsmaschinen und Apparate nach eingesteuerten Informationen,
die überprüft und, falls die Rohrverlegung es erfordert, geändert werden
Verrohrung nach genehmigten Rohrschemen, Zusammenfassung der Rohre zu
Gruppen und Bahnen soweit möglich
Festlegung von

Te r m i n ¬

planung

Tanks im Doppelboden und an den Seiten des Maschinenraumes
Lenzbrunnen im Doppelboden
Lükenausschnitten und Kranbahnen
Niedergängen und Treppen
Lüf te rkanä len
elektr ischen Kabelbahnen und Vertei lerschränken
Decksausschnitten für Rohr- und Kabelbahnen und Lüfterkanäle
S ü l l e n
Fundamenten für Hilfsmaschinen und große Rohrgruppen

Fertigungs¬
planung

Fertigung/
B e t r i e b

berprüfung der vorläufigen Eisenpläne, Ergänzung des Schiffbau liehen Modells
om Maschinenraum durch UnterzUge und Kniebleche, die im Klassenplan noch
Icht vorhanden waren. Feststellung von Überschneidungen Schiffbau lieber und
asch inenbaul icher Konst ruk t ionste i le .

littels Konstruktionsmodell Erstellung von; Stutzen- und Durchführungsplan für Doppelboden, Außenhaut, Schotte
Rohrplänen bzw. Rohrisometrien
Vereinfachten Isometr ien

Rohrteil-Einzelzeichnungen

i
Arbe itsvorbere itung

I
Fertigung

1 3



1 4



6

K o n s t r u k t i o n s m o d e l l a l s z e n t r a l e
K o o r d i n a t i o n s s t e l l e

A l l e o b e n e r w ä h n t e n I n f o r m a t i o n e n
l a u f e n b e i m K o n s t r u k t i o n s m o d e l l z u ¬

s a m m e n u n d w e r d e n d o r t i m R a h m e n

der Gesamtplanung des Maschinenrau¬
m e s w e i t e r v e r a r b e i t e t . H i e r d u r c h i s t d i e

Mögl ichkei t e iner zentralen Koordinie¬
rung gegeben. Das Model l b ietet den
Vorteil, die einzelnen Komponenten des
Masch inenraumes in e ine r fü r j ede r¬
mann anschaul ichen Form zu ze igen.
Die Zusammenhänge werden frühzeit ig
t ransparent , und durch gegense i t igen
Gedankenaustausch und objektive Kritik
k ö n n e n L ö s u n g e n g e f u n d e n w e r d e n ,
d i e h i n s i c h t l i c h t e c h n i s c h e r F u n k t i o n ,

w i r t scha f t l i cher Fer t igung
l ieber Bedienung und leichter Wartung
und Reparatur optimiert sind.

Auf der anderen Seite zwingt das Mo¬
dell dazu, daß bei offenen technischen
Problemen anderer Fachabteilungen, die
d a s M o d e l l u n d s o m i t d i e g e s a m t e

Maschinenraumplanung berühren, zügi¬
gere Entscheidungen herbeigeführt und
termin l i che Abhäng igke i ten (vor a l lem
zwischen Schiffbau und Maschinenbau)
durchs ich t ige r gemacht werden . Auch
die Fert igungsplanung und der Betr ieb
haben im Model l e in f rühzei t iges An¬
schauungsobjekt und können ihre Pro¬
bleme, Ratsch läge und Empfeh lungen
rechtzeitig einsteuern.

E i n w e i t e r e r V o r t e i l d e s M o d e l l s l i e g t

in der Möglichkeit, Änderungen schnell
d u r c h f ü h r e n u n d A l t e r n a t i v e n o h n e g r o ¬

ßen Aufwand durchplanen zu können.
I s t abe r e i ne gu te Lösung ge funden
worden, so darf diese von einem be¬
stimmten Zeitpunkt an nicht mehr ge¬
ändert werden, da sonst die harmoni¬
s c h e Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e n a n d e r e n

Abteilungen gestört würde.

I

/

i ;

i r

Ü b e r s i c h t -

Model lp lanung

B i l d 4 b i s 7 z e i g e n d e n A u f b a u e i n e s
K o n s t r u k t i o n s m o d e l l s f ü r e i n e n 2 3 6 0 0 0 -

tdw-Tanker. Bei dieser Schiffsgröße hat
sich die horizontale Teilung des Modells
nach Plat t formdecks gut bewährt . Bei
kleineren Schiffen ist jedoch eine ver¬
tikale Teilung günstiger.

D i e B i l d e r l a s s e n d i e k l a r e G l i e d e r u n g

d e s M a s c h i n e n r a u m e s e r k e n n e n :

Bild 4: Doppelboden mit Hauptmaschine,
Hauptseekühlwassersystem, Öl¬
k ü h l e r , K o n d e n s a t s a m m e l t a n k
und großer Pumpengruppe

B i l d 5 : 5 . Deck m i t den be iden Ve rdamp¬

fern, den Ladeölturbinen, Atmo-
sphären-Kondensator, Strahler,
Kondensatentölungstank und den
Speisepumpen

7
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Bild 6: 3. Deck mit Heißdampfleltungen
und Kesselgebläsen

Bild 7: 2. Deck mit Kontrollraum (nur
Wände, Türen und Fenster ro t
angedeutet ) , Hauptspelse le l tun-
gen vor dem Kessel, Kllmakom-
pressor, Hydroforanlage.

Die einzelnen Systeme sind durch far¬
bige Rohre gekennzeichnet, z. B. Heiß¬
dampf (rot), Abdampf (orange), Konden¬

sat (blau), Hochdruckspeisewasser
(weiß), Schmieröl (gelb), Seewasser
(grün), Heizöl (lila).

M o d e l l w e r d e n n u r d i e Vo r d e r s e i t e n d e r

beiden Obertrommeln angedeutet und
eine Kontrol lfläche, In der die Koordi¬
na ten de r Roh r l e i t ungen , d ie I n den
Kesselberelch führen, angegeben sind.
D ieses Be isp ie l ze ig t , daß man h in¬
sichtlich der Planungsmögllchkelten be¬
wegl ich Is t und konvent ionel ler Rohr¬
plan und Model l -Konstrukt ion einander
ergänzen, so daß Doppelarbei ten und
Kosten gespart werden.

Der Hauptkessel wurde im Modell nicht
mitgebaut, da von ihm Konstrukt ions¬
und Aufs te l lungsp läne ers te l l t werden
m ü s s e n .

Rohre, die im Kesselbereich verlaufen,
w e r d e n v o m K e s s e l b a u i m K e s s e l a u f ¬

s t e l l u n g s p l a n m i t a u f g e n o m m e n . I m

D i e m a s c h i n e n b a u l i c h e n
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Xm. Danach systematisiert man die ermittel¬
ten Rohre pro Deck unter Berücksich¬
t igung einer günst igen Anordnung und
Zuordnung der Masch inen und Appa¬
r a t e u n d e i n e r s i n n v o l l e n Z u s a m m e n ¬

fassung der Rohrsysteme zu Gruppen
u n d B a h n e n . D i e s e U n t e r s u c h u n g e n
f ü h r t m a n z u n ä c h s t m i t H a n d s k i z z e n

durch, danach beginnt der Model lbau.
M i t d e m M o d e l l l a s s e n s i c h o h n e M ü h e

m e h r e r e A l t e r n a t i v e n u n d Va r i a n t e n a u f ¬

bauen. Eine Optimierung ist auf d;ese
Weise möglich. Ist die Gruppe fertig
(siehe Bild 8), so wird zusammen mit
dem Schiffbau die Fundamentträgerkon¬
strukt ion ausgearbeitet. Die Arbeit des
RohrlsometriKers kann beginnen. Er er¬
stellt von der Gruppe eine Zusammen¬
s t e l l u n g s z e i c h n u n g e n t w e d e r i s o m e ¬
trisch (siehe Bild 9) oder in drei An¬
sichten, je nach Zweckmäßigkeit. Aus
der Zusammenstel lungszeichnung wer¬
den die Rohreinzelzeichnungen erstel l t ,
n a c h d e n e n d e r B e t r i e b d i e R o h r e f e r ¬

tigen kann.

K o o r d i n a t i o n S c h i f f b a u / M a s c h i n e n b a u

M i t l a u f e n d m i t d e m M o d e l l b a u w e r d e n

Hauptkoordinierungspläne erstellt, in
denen a l le Fundamente , Durchbrüche
fü r Roh re und Kanä le , N iede rgänge ,
A u s b a u l u k e n u n d D e c k s a u s s c h n i t t e v e r ¬

maßt werden. Diese Pläne benötigt der
E i s e n s c h i f f b a u f ü r d i e K o n s t r u k t i o n d e r

Plattformdecks. Sie gehen an das Mo¬
dell zurück. Dort wird geprüft, ob al le
Kn ieb leche und Unte rzüge im Mode l l
eingebaut sind und sich evtl, schiffbau¬
l i c h e u n d m a s c h i n e n b a u l i c h e K o n s t r u k ¬

t ionstei le überschneiden. Ist a l les ge¬
prüft, werden die Eisenpläne vom Mo¬
dell freigegeben, und der Schiffbau gibt
sie an die Optik weiter.

Erstellung der Fertigungsunterlagen mit¬
t e l s K o n s t r u k t i o n s m o d e l l

Nach Fertigstellung des Modells bzw.
b e s t i m m t e r M o d e l i b e r e i c h e m e s s e n d i e

Isometriker die Rohrleitungssysteme auf,
überprüfen das Schema mit den ver¬
legten Rohrleitungen, untersuchen an
k r i t i s c h e n E n d e n d e n P l a t z b e d a r f u n d

erstellen die Fertigungszeichnungen, die

dann über d ie Arbe i tsvorbere i tung an
den Betrieb geleitet werden.

Bei den Fert igungszeichnungen unter¬
s c h e i d e n w i r :

1Stutzen- und Durchführungspläne für
den Doppe lboden , d ie Außenhau t ,
die Seitenlängsschotte, das vordere
u n d h i n t e r e M a s c h i n e n r a u m s c h o t t

u n d d a s H a u p t d e c k . D i e s e P l ä n e
m ü s s e n t e r m i n l i c h a l s e r s t e e r s t e l l t

werden, da die Stutzen und Durch¬
führungen schon in der Vorausrü¬
stung eingebaut werden. Außerdem
müssen im Hauptdeck und im vor¬
d e r e n u n d h i n t e r e n M a s c h i n e n r a u m ¬

schot t d ie Durchführungen mit den
Rohrle i tungen im Pumpenraum und
L a d e r a u m b e r e i c h k o o r d i n i e r t w e r d e n .

2 I s o m e t r i e n

In der Regel werden von Systemen,
die in mehreren Ebenen ver laufen,
Isomet r ien ers te l l t , durch d ie e ine
besonders übersichtl iche Darstellung
ermöglicht wird.

3 R o h r p l ä n e

Für Systeme, die nur in einer Ebene
angeordnet sind, wird der konven¬
tionelle Rohrplan mit entsprechen¬
d e n A n s i c h t e n u n d S c h n i t t e n g e ¬
wählt. Dies gilt auch bei räumlich
beengten Anordnungen.

4 R o h r t e i l - E i n z e l z e i c h n u n g e n
A u s d e n I s o m e t r i e n u n d d e n R o h r ¬

plänen werden isometrische Rohrteil-
Einzelzeichnungen für die Fertigung
e r s t e l l t .
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F ü r d e n h i e r n i c h t b e h a n d e i t e n B e r e i c h

der maschinenbaulichen Ausrüstung für
Laderäume, Ladetanks , Pumpenräume
und Deck gelten dieselben Anforde¬
rungen an den Informationsfluß. Die
Verarbeitung der Information erfolgt
hier jedoch ausschließlich mit Hilfe von
Rohrplänen und Einzelteilzeichnungen.

Johannes Peters, KMT

Am Beispiel der großen Pumpengruppe,
deren Lage auf dem Doppelboden im
Bild 4vorn zu erkennen ist, soll erläu¬
ter t werden, wie der Model lbauer be i
seiner Planung vorgeht. Als vorhandene
Unterlagen stehen zur Verfügung: die
Schemenmappe, die nach verbindlichen
Zeichnungen gebauten Modelle von den
Pumpen und Armaturen und das schiff¬
baul iche Model l , das die Platzverhält¬
n i s s e u n d s t ö r e n d e K n i e b l e c h e u n d U n ¬

terzüge angibt.

Die Arbeit beginnt mit einer kri t ischen
Analyse aller Schemen. Zweckmäßiger¬
w e i s e w i r d i n j e d e m S c h e m a f a r b i g
d i f f e renz ie r t , we lche Te i l e de r Rohr¬
systeme auf welchem Deck verlaufen
m ü s s e n .
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k le ine chron ik der we l tsch i f fahr i . , .

Im November veröffentlichte Lloyd’s
Register of Shipping wie alljährlich die
„Statistical Tables“, eine präzise Be¬
s tandsau fnahme de r gesamten We l t¬
handelsflotte, analysiert nach allen nur
denkbaren Gesichtspunkten, wie Natio¬
na l i tä t , Größe, Typ, A l te r, Ant r iebsar t
u s w . A u f d e r B a s i s d i e s e r e b e n s o a u f ¬

schlußreichen wie zuverlässigen Zu¬
sammenstellung seien hier die wichtig¬
sten summarischen Ergebnisse mitge¬
t e i l t .

Die Gesamttonnage aller Handelsschiffe
der Welt über 100 BRT hat gegenüber
dem entsprechenden Zeitpunkt des
Vorjahres um mehr als 8% (21,587
Mill. BRT) zugenommen und beträgt
gegenwär t ig 289,927 Mi l l . BRT. Nach
der registrierten Tonnage geordnet
s i n d d i e 1 5 f ü h r e n d e n N a t i o n e n :

Hierin fällt der Rückgang der amerika¬
nischen und der deutschen Tonnage
(BRD) auf. Es gibt noch mehr Länder
mit negativer Entwicklungstendenz;
aber d ie Bundesrepub l i k Deutsch land
schießt mit Abstand den Vogel ab. Wir
l iegen nur noch auf Platz el f . Anders
steht es mit den Ablieferungsergebnis¬
sen der Werften. Da hält die BRD ge¬
mäß den Ablieferungsergebnissen der
e r s t e n 9 M o n a t e d i e s e s J a h r e s n a c h
w i e v o r d e n d r i t t e n P l a t z :

Erz und Massengut
Stückgut-Frachter
C o n t a i n e r s c h i f f e

a n d e r e S c h i f f e

5 3 11 0 ( + 4 . 6 9 5 )
69 ,506 ( - 1 ,085 )

5 ,899 (+ 1 ,589)
1 , 6 8 8 ( - 0 , 0 3 2 )

268,035 (+ 20,359)
Nicht-Handelsschiffe 21,892 (+ 1,228)

Welt gesamt 289,927 (+ 21,587)

A m a u f f a l l e n d s t e n I s t d a s A n w a c h s e n
d e r W e l t t a n k e r fl o t t e u m m e h r a l s

1 0 M i l l . B R T i n n e r h a l b d i e s e s e i n e n

J a h r e s . I n w e l c h e n G r ö ß e n k l a s s e n l i e ¬

gen die Schwerpunkte? Insgesamt Im¬
m e r n o c h b e i Ta n k e r z w i s c h e n 2 0 0 0 0

und 40 000 BRT (28,4 Mill. BRT), Dann
k o m m t e i n S c h w e r p u n k t b e i d e n
100 000-120 000-Tonnern (21 ,7 M i l l .
BRT), während die dazwischen liegen¬
den Größen verg le ichsweise schwach
v e r t r e t e n s i n d . G r ö ß t e S c h i f f e m i t m e h r

als 140 000 BRT gibt es z. Zt. 24 mit
e ine r Gesamt tonnage von 3 ,662 Mi l l .
B R T. N u r d r e i v o n I h n e n s i n d ä l t e r a l s
4 J a h r e .

Daß s ich e in neuer Schwerpunk t be i
den größten Schiffen zu bilden begon¬
n e n h a t , d a r ü b e r b e s t e h t k a u m e i n

Zweifel. Die Tragfähigkeit der jeweils
g röß ten Tanker de r We l t ha t s i ch In
d e n l e t z t e n 2 0 J a h r e n m e h r a l s v e r ¬

zehnfacht. Die größten Tanker sind ge¬
genwär t ig „G lob t ik Tokyo“ und „Glob-
t ik London“ mi t jewei ls 238 207 BRT
und ca. 477 000 tons Deadweight. Der
e r s t e v o n d r e i i n F r a n k r e i c h e n t s t e h e n ¬

den Tankern mit je 540 000 tdw für die
Shell-Gruppe soll 1976 abgeliefert wer¬
den; von unseren eigenen vier Bauauf¬
trägen annähernd gleicher Größenord¬
nung berichteten wir bereits. Ein grle-

Ablieferung nach Ländern
Januar bis September 1973

(in Kiammern Vergleich zu 1972)

(Mill. BRT)

10,999 (+ 1,046)
1,435 (+ 0,139)
1,294 (+ 0,376)
0.950 (+ 0,082)
0,857 (+ 0,126)
0,799 (+ 0,001)
0 ,719 (+0 ,061)
0,590 (- 2,754)
0,579 (+ 0,012)
0,570 (- 0,088)
0,568 (+ 0,044)
0,433 (+ 0,056)
0,389 (- 0,035)

Japan
S c h w e d e n

B R D e u t s c h l a n d
F r a n k r e i c h

Spanien
Gr. B r i t ann . u . No rd i r l .
D ä n e m a r k

U S A

Norwegen
N i e d e r l a n d e
I t a l i e n

P o l e n

Jugoslawien

(Mill. BRT)

49,905 (+ 5,461)
36,785 (+ 1,856)

Gr. Britann. u. Nordirl. 30,160 (+ 1,535)
23,621 (+ 0,114)
19,295 (+3,966)
17,397 (+ 0,663)
1 4 , 9 1 2 ( - 0 , 11 2 )

9,569 (+ 1,775)
8,867 (+ 0,680)
8,289 (+ 0,869)
7.915 (- 0,601)
5,669 (+ 0,037)
5,029 (+ 0,057)
4,833 (+ 0,533)
4,107 (+ 0,087)

L i b e r i a

J a p a n

Norwegen
G r i e c h e n l a n d
U d S S R

U S A *

P a n a m a
I t a l i e n

F r a n k r e i c h

B R D e u t s c h l a n d
S c h w e d e n

N i e d e r l a n d e

Spanien
D ä n e m a r k

Eine Analyse der Welthandelsflotte nach
Schiffstypen ergibt Ende 1973 folgen¬
d e s B i l d :

T a n k e r

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

Bulk/Öl Carriers

115,365 (+ 10,236)
2 .276 (+ 0 ,389)
0 ,652 (+ 0 ,101)

19,539 (+ 4 ,466)
* (USA-Reserveflo t te m i t ca . 2 ,5 M i l l .

BRT eingeschlossen)
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tes Sch i f fahr tskonzept zur S tab i l i s ie¬
rung vor, der Verband deutscher Ree¬
d e r b e m ü h t s i c h u m „ d a s S c h i f f d e r

Z u k u n f t “ , d a s m i t e i n e r d e z i m i e r t e n ,

dafür umfassender ausgeb i lde ten Be¬
satzung fahren so l l . B is Anfang 1974
s o l l e n e r s f e t e c h n i s c h e K a l k u l a t i o n e n

von sei ten der Werf ten vor l iegen; b is
e i n h a r m o n i s c h e s Z u s a m m e n s p i e l i n
d iesen F ragen zw ischen Reedere ien ,
See-Berufsgenossenschaft ,
s c h ä f t e n , A m t f ü r A r b e i t s s c h u f z u n d
schließlich dem Gesetzgeber zustande¬
gekommen se in wi rd , mag wohl noch
einige Zeit vergehen.

c h i s c h e r R e e d e r h a t z w e i 5 0 0 0 0 0 - To n ¬

ner in Japan in Auftrag gegeben und
es ist bekannt, daß Projekte mit mehr
als 600 000 tdw in Vorbereitung sind.

ersten Erwägungen, Fahrp läne zu re¬
duzieren und das Dienstleistungsange¬
b o t e i n z u s c h r ä n k e n . E i n e a n h a l t e n d e

Verkürzung der benötigten Bunkermen¬
gen müßte in diesen Bereichen binnen
kurzem zu wesentl ichen Kapazitätsein¬
schränkungen führen.

*

Zweifellos die ernstesten der gegenwär¬
tig die Schiffahrt betreffenden Probleme
sind d ie drohenden Auswirkungen der
Nahostkrise, die sich immer mehr ab¬
zeichnenden Versorgungsschwier igkei¬
t e n d e r d e u t s c h e n S e e s c h i f f a h r t m i t

Treibstoffen. Die Seeschi ffe benöt igen
f ü r i h r e n B e t r i e b v o r w i e g e n d G a s ö l ,
Schwerö l und Heizö l . Abgesehen von
d e r e r h e b l i c h e n Ve r t e u e r u n g d i e s e r
Treibstoffe, muß nach den Ankündigun¬
gen der Minera lö lwi r tschaf t bere i ts in
Kürze damit gerechnet werden, daß der
S e e s c h i f f a h r t a u c h i n d e u t s c h e n H ä f e n
B u n k e r ö l n i c h t m e h r i n a u s r e i c h e n d e r

M e n g e z u r Ve r f ü g u n g s t e h t . S c h o n
h e u t e w e r d e n S c h i f f e i n d e u t s c h e n H ä ¬
f e n u n d i m N o r d - O s t s e e - K a n a l n u r m i t

wesent l ich reduz ier ten Mengen be l ie¬
fert. Die Kürzungen belaufen sich teil¬
we i se um b i s zu 30 %.

Noch ungünstiger ist die Lage in ver¬
s c h i e d e n e n a u s l ä n d i s c h e n H ä f e n u n d

Fahr tgebie ten. Wicht ige Bunkers ta t io¬
nen, insbesondere in Japan, Singapur,
Kapstadt, am Panamakanal, im Mittel¬
m e e r r a u m u n d z u n e h m e n d a u c h i n b e l ¬

gischen und holländischen Häfen, muß¬
ten die Belieferung der internationalen
S e e s c h i f f a h r t z u m Te i l d r a s t i s c h r e d u ¬

z i e r e n .

F ü r d i e d e u t s c h e n S c h i f f a h r t s u n t e r n e h ¬
m e n e n t s t e h e n h i e r e r n s t e P r o b l e m e .

B e i e i n e r V i e l z a h l v o n R e e d e r e i e n w i r d

z u n ä c h s t v e r s u c h t , d i e g e r i n g e r e n
Tre ibs to ffkont ingente durch e ine Ver¬
r i n g e r u n g d e r R e i s e g e s c h w i n d i g k e i t
der Schiffe aufzufangen. Dies ist jedoch
nur in begrenztem Umfang möglich. Für
d i e f r e i e T r a m p - u n d Ta n k f a h r t e r ¬
w ä c h s t d a r a u s z u s ä t z l i c h d i e G e f a h r ,
K o n t r a k t e u n d Te r m i n e n i c h t e i n h a l t e n

z u k ö n n e n . G e g e n w ä r t i g n o t w e n d i g e
D i s p o s i t i o n e n f ü r d e n E i n s a t z d e r
Schiffe in den Folgemonaten können In
w e i t e n B e r e i c h e n d e r H a n d e l s fl o t t e

n i ch t vo rgenommen werden , da en t¬
sprechende L ie fe rgaran t ien der Bun¬
k e r s t a t i o n e n n i c h t e r r e i c h b a r s i n d . V i e l e

Schiffe sind bereits heute gezwungen,
erhebliche Umwege und kostenaufwen¬
dige Abweichungen von den normalen
R e i s e r o u t e n i n K a u f z u n e h m e n , u m

Bunkerplätze zu erreichen, die wenig¬
stens e ine Mindestversorgung garan¬
t i e r e n .

E ine Vie lzah l w ich t ige r Rohs to f fe fü r
die Versorgung der deutschen Industrie
w e r d e n m i t S c h i f f e n i n s b e s o n d e r e ü b e r

deutsche und holländische Häfen impor¬
t i e r t . D a s d e u t s c h e E x p o r t v o l u m e n
hängt zu einem wesentl ichen Teil vom
Seet ranspor t ab . E inschränkungen in
der Transpor tkapaz i tä t der Seesch i f f¬
fahrt würden daher sofort zu durchgrei¬
fenden Rückwirkungen auf die deutsche
im- und export ierende Industr ie führen
m ü s s e n .

G e w e r k -

*

E i n e i n t e r n a t i o n a l v e r b i n d l i c h e u n d v o n

a l len Bet ro f fenen anerkannte gesetz¬
l iche Fest legung der Hohei tsgewässer
gibt es z. Zt. nicht; es wird jedoch dar¬
an gearbeitet, und sie ist zu erwarten.
Vo r l äufig werden we i te r un te rsch ied¬
liche Ansprüche nach eigenem Ermes¬
sen geste l l t . Nach Is land fo rder t nun
a u c h d i e s ü d a f r i k a n i s c h e F i s c h e r e i e i n e

Ausdehnung der Hoheitsgewässer, und
zwar gleich auf 200 Seemeilen! Da ist
jedoch selbst d ie südafr ikanische Re¬
gierung skeptisch und fürchtet interna¬
tionale Verwicklungen ... mit Recht.

D e r Ve r b a n d D e u t s c h e r R e e d e r h a t a u s

d iesen Gründen an d ie Bundesreg ie¬
r u n g u n d a n d i e M i n e r a l ö l w i r t s c h a f t
appelliert, bei der Versorgung mit Bun¬
k e r t r e i b s t o f f e n P r i o r i t ä t e n f ü r d i e S e e ¬
s c h i f f a h r t z u s e t z e n u n d d a m i t e i n e a u s ¬

re ichende seewär t ige Versorgung der
Bundesrepublik sicherzustel len.

*

Der f rappierende Rückgang der deut¬
s c h e n H a n d e l s s c h i f f s t o n n a g e ( s i e h e
obige Zusammenstel lung) ist vor al lem
die Folge der schon häufiger aufs Korn
g e n o m m e n e n „ A u s fl a g g u n g “ . 1 0 0 0 0
Arbeitsplätze sind in den vergangenen
Jahren durch Verkauf oder Ausflaggung
von ca. 700 Schi ffen ver loren gegan¬
gen , und das ha t das Ve r t rauen de r
S e e l e u t e i n d i e S t a b i l i t ä t i h r e s B e r u f e s

n ich t ge rade ge fes t ig t . We lches s ind
e igen t l i ch d ie Gründe fü r d iese En t¬
w i c k l u n g ? We t t b e w e r b s v e r z e r r u n g e n ,
Währungsverluste und ähnliche Schlag¬
worte kennzeichnen die grundsätzl iche
Problematik, die steigenden Personal¬
kosten erschweren die Situation. (Eine
1 4 p r o z e n t i g e l i n e a r e A n h e b u n g d e r
Heuern wurde unlängst erst wieder zur
Diskussion gestellt.)

Ein Schiff, das die Bauwerft verlassen
hat, lebt sein eigenes Leben und ent¬
schwindet meist mehr oder weniger unse¬
ren B l i c ken . Abe r de r Gedanke an unse re

„Hamburg“ , d ie se i t dem Verkauf der
„ H a n s e a t i c “ d e r e n N a m e n ü b e r n o m ¬
men hat, macht einen traurig. Wir ha¬
ben seinerzeit über ein Jahr lang über
alle Bauphasen dieses schönen Schiffes
eingehend berichtet, Fahrtberichte ge¬
l e s e n u n d h a t t e n e n g e n K o n t a k t m i t
d e r R e e d e r e i . N a c h v e r z w e i f e l t e n B e ¬

mühungen ist die Sanierung schließlich
doch mißglückt, die Deutsche Atlant ik-
Linie mußte die Flagge streichen. Der
Versuch treuer Passagiere, durch finan¬
z ie l l e E igen in i t i a t i ve —Gründung de r
Vereinigung „Freunde der Hanseatic“ -
das Schiff für Hamburg zu retten, hatte
keinen Erfolg. Das Schiff ist nach Japan
v e r k a u f t w o r d e n .

Daß niemand die gegenwärt ige Situa¬
tion gutheißt, versteht sich. Die Wege,
eine Lösung zu finden, sind verschie¬
dener Art. Die DAG legt ein detail l ier-

D i e B u n k e r v e r k n a p p u n g f ü h r t i n d e r
L i n i e n f a h r t , d i e i n s b e s o n d e r e i n d e r
C o n t a i n e r f a h r t a u f k ü r z e s f e R e i s e - u n d

Ha fen l i egeze i ten ausge r i ch te t i s t , zu



D e r H a u s h a l t s a u s s c h u ß d e s D e u t s c h e n

Bundestages informierte sich anläßlich
e ines zwei täg igen Sch leswig-Hols te in-
Besuches am 27. September 1973 im
W e r k K i e l - G a a r d e n ü b e r d i e H o w a l d t s -

w e r k e - D e u t s c h e W e r f t A G .

Nach e inem Vo r t r ag von D r. No rbe r t
Henke über die wirtschaftliche Lage und
das Unternehmenskonzept der HDW re¬
ferierten die Vorstandsmitgl ieder Gerr i t
K ö r t e u n d K l a u s N e i t z k e ü b e r d i e K o n ¬
s t r u k t i o n u n d d e n P r o d u k t i o n s a b l a u f

i m m o d e r n e n G r o ß s c h i f f b a u u n d s t e l l t e n

a n h a n d v o n P l ä n e n u n d S k i z z e n d i e

v o n d e r H D W g e b a u t e n S t a n d a r d -
Sch i f f s t ypen vo r, sow ie d ie An lagen ,
auf denen diese Schiffe gebaut werden.
In der diesen Referaten folgenden sehr
l e b h a f t e n D i s k u s s i o n f a n d e n

Tag nach dem Beschluß des Aufsichts¬
rates, die Anlagen in Kiel für den Bau
v o n S c h i f f e n b i s z u e i n e r G r ö ß e v o n

7 0 0 0 0 0 t d w a u s z u b a u e n — d i e I n v e s t i ¬

t ionsplanung der HDW und die Finan¬
zierung des geplanten Dock-Neubaues
b e s o n d e r e s I n t e r e s s e .

e i n e n

Familientreffen der Bundesunternehmen bei HDW
Bundesfinanzminister Schmidt würdigt die günstige Entwickiung des Salzgitter-Konzerns

S i c h t l i c h e n E i n d r u c k m a c h t e d e r m e h r ¬

s tünd ige Rundgang durch den Wer f t¬
b e t r i e b d e r H D W i n K i e l - G a a r d e n a u f

70 Au fs i ch t s rä te , Vo rs tandsmi tg l i ede r
u n d G e s c h ä f t s f ü h r e r v o n B u n d e s u n t e r ¬

nehmen. Eingeladen hatte das Bundes¬
m i n i s t e r i u m d e r F i n a n z e n . A u s f ü h r l i c h

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

zende Dr. Manfred Lennings und Vor¬
standsmitgl ied Klaus Nei tzke über die

jüngst beschlossene Großinvest i t ion in
K i e l . D i e E i n z e l h e i t e n d e s D o c k n e u b a u s

f a n d e n g r o ß e s I n t e r e s s e . N a c h d e r
Werksbesicht igung sprach Bundesmini¬
s t e r H e l m u t S c h m i d t ü b e r a k t u e l l e F r a ¬

gen der Konjunktur- und Währungs¬
politik. Er betonte, daß das Stabilitäts¬
programm zu wirken beginne; es be¬
stehe jedoch z. Z. noch kein Anlaß, den
r e s t r i k t i v e n K u r s z u l o c k e r n . D i e B u n ¬

desregierung ver fo lge d ie Entwick lung
a m A r b e i t s m a r k t u n d i n d e n e i n z e l n e n

Wir tschaf tsbere ichen mi t größter Auf¬
m e r k s a m k e i t . D a s Z i e l b l e i b e , d i e B e ¬

grenzung des Anstiegs der Verbraucher¬
preise bei gleichzeit iger Aufrechterhal¬
tung e ines bef r ied igenden Wachstums
der Wirtschaft und unter Wahrung der
Vollbeschäftigung zu erreichen.
D e r M i n i s t e r f o r d e r t e d i e B u n d e s u n t e r ¬

n e h m e n a u f , d u r c h v e r s t ä r k t e H i n w e n ¬

dung zum „intel l igenteren Produkt“ der
verschär f ten Wet tbewerbs lage, beson¬
d e r s a u f d e n A u s l a n d s m ä r k t e n , R e c h ¬

n u n g z u t r a g e n . D i e G e s e l l s c h a f t e n
sollten überlegen, wie sie ihre Produk¬
t i o n s b a s i s d u r c h A u s l a n d s i n v e s t i t i o n e n

d i v e r s i fi z i e r e n k ö n n t e n .

Wie er fo lgreich der Salzgi t ter-Konzern
s i c h i n d e n l e t z t e n J a h r e n m i t d e m

„ i n t e l l i g e n t e r e n P r o d u k t “ b e f a ß t h a t ,
darüber sp rach Vors tandsvors i t zender
H a n s B i r n b a u m . U n t e r d e m T i t e l „ D e r

Sa lzg i t te r -Konzern , se ine Entw ick lung

l i n k e s B i l d : A u f s i c h t s r a t s v o r s i t z e n d e r d e s S a l z -

gitter-Konzerns Hans Birnbaum, der Aufsichts¬
ratsvors i tzende der Indust r ie-Verwal tungsge-
s e l l s c h a f t m . b . H . S t a a t s s e k r e t ä r D r . E r n s t

W o l f M o m m s e n , B u n d e s fi n a n z m i n i s t e r H e l m u t
S c h m i d t .

rechte Seite: Bürgermeister Schulz besuchte
Werk Roß. Oben Betr iebsbesicht igung, unten
mit Dr. Lennings und Herrn Birnbaum vor dem
W e r f t m o d e l l .



u n d s e i n e u n t e r n e h m e r i s c h e n Z i e i e “

gab Birnbaum einen Überblick über den
S t r u k t u r w a n d e l d e s K o n z e r n s . D e r S a l z ¬

gitter-Konzern ist heute ein großer und
wei tverzwe ig ter Unternehmensverbund
m i t r d . 6 0 0 0 0 M i t a r b e i t e r n u n d e i n e m

J a h r e s u m s a t z v o n r d . 7 M r d . D M . M i t

seiner Rohstahlerzeugung von rd. 5Mio
Tonnen im Geschä f t s jah r 1972 /73 i s t
Salzgitter der drittgrößte Stahlerzeuger
in der Bundesrepublik. Von den für die
n ä c h s t e n f ü n f J a h r e g e p l a n t e n G e ¬
s a m t i n v e s t i t i o n e n d e s K o n z e r n s i n

H ö h e v o n 2 M r d . D M e n t f a l l e n e t w a

1,2 Mrd. DM auf die Stahlwerke Peine-
Salzgitter.
Daraus is t abzulesen, daß Eisen und
S tah l nach w ie vo r de r Schwerpunk t
d e s K o n z e r n s b l e i b t . D i e b e i d e n a n ¬

deren Schwerpunkte, nämlich die Werft¬
b e t r i e b e v o n H D W i n K i e l u n d H a m ¬

burg und die zahlreichen Unternehmen
der Weiterverarbeitung, werden in den
nächsten fünf Jahren jeweils etwa 400
Mio DM investieren. Im Mittelpunkt der
W e r f t i n v e s t i t i o n e n s t e h t d e r N e u b a u

e ines Docks f ü r Supe rsch i f f e b i s zu
7 0 0 0 0 0 To n n e n i n K i e l .

d i s k u t i e r t e d a n n m i t d e m V o r s t a n d u n d

d e m B e t r i e b s r a t d e r H D W a k t u e l l e F r a ¬

gen, die den Schiffbau im allgemeinen
u n d u n s e r e W e r f t i m b e s o n d e r e n b e ¬

t r e f f e n .

Hamburg, Peter Schulz, unser Hambur¬
ger Werk Roß. Bürgermeister Schulz
ließ sich auf einem Werftrundgang über
E i n z e l h e i t e n d e s S c h i f f s n e u b a u - u n d

Reparaturgeschäfts unterrichten und
Am 1.11. besuchte der Erste Bürger¬
m e i s t e r d e r F r e i e n u n d H a n s e s t a d t
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A m 9 . N o v e m b e r w u r d e a l s l e t z t e E i n ¬

h e i t e i n e r S e r i e v o n d r e i S c h i f f e n f ü r
d i e s c h o t t i s c h e R e e d e r e i B e n L i n e C o n ¬

tainers Ltd., Edinburgh, und gleichzeitig
a l s n e u n t e s S c h i f f e i n e r S e r i e d i e s e s

Typs, die 58 000 BRT große und etwa
8 0 M i o D M k o s t e n d e „ C i t y o f E d i n ¬
burgh“, ein weiteres Vollcontainerschiff
der „3. Generation“ an seine Auftrag¬
geber abgeliefert.

Über die technischen Einzelheiten die¬
s e r S c h i f f e h a b e n w i r i n d e n l e t z t e n
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S e r v i c e ( A E C S ) , d e s s e n P a r t n e r d i e
Hapag-Lloyd AG ist, für eine Ausreise
nach Australien gechartert.

men der Trio-Gruppe im Fernost-Dienst
beschäft igt werden sol l , wurde vorerst
v o n d e r A u s t r a l i a E u r o p a C o n t a i n e r

H e f t e n m e h r f a c h a u s f ü h r l i c h b e r i c h t e t .

D ie „Ci ty o f Ed inburgh
dienststel lung als 17. Einhei t im Rah-

d i e n a c h I n -

Letztes U-Boot für d ie Bundesmarine aus Kie l
B a u z e i t u n d d i e h o h e n t e c h n i s c h e n A n ¬

sprüche dieser Boote ein, die das Mo¬
d e r n s t e d a r s t e l l t e n , w a s a u f d i e s e m

Gebiet konstru ier t und gebaut worden
s e i . F o t o : D r . H e n k e u n d d e r B e f e h l s ¬

haber der Flotte Vizeadmiral Hartwig.

Unternehmer fungierten. 18 Boote waren
es insgesamt , zehn davon werden in
Emden gebaut. U29 ist das vierzehnte
B o o t d e r S e r i e . E s w u r d e v o n F r a u

Hartwig getauft.
Dr. Henke ging in seiner Rede auf die

A m 5 . N o v e m b e r w u r d e i m W e r k S ü d

de r HDW de r Neubau „U29 “ ge tau f t .
R u n d z w e i J a h r e n a c h d e m e r s t e n

S c h i f f d e r S e r i e 2 0 6 , i s t e s d a s l e t z t e
U - B o o t e i n e r S e r i e , f ü r d i e d i e H o w a l d t s -
w e r k e - D e u t s c h e W e r f t A G a l s G e n e r a l -



HOLZ —qcUMt mAfrika
M a r m o r , E d e l h o l z u n d S e i d e — d a s h ö r t

sich gut an. Anders empfinden wir die
W o r t e : S t a h l , B e t o n u n d P l a s t i k . S o l l e n
u n s e r e m o d e r n e n H ö h l e n a u s S t a h l u n d

Stein gemütlich werden, so erschallt der
b e k a n n t e R u f : „ H o l z h e r ! “

Das dekorative, pol ierfähige Mansonia,
o l i v b i s v i o l e t t b r a u n , d e r a f r i k a n i s c h e

Birnbaum, Makore oder Mahagoni aus
K a m e r u n w ä r e u n s s c h o n r e c h t . D o c h

auch da, wo es weniger gemütlich her¬
geht, finden wir neben Kunststoffen im¬
m e r w i e d e r H o l z : S t e v e n r o h r b u c h s e n

s i n d o f t n o c h p o c k h o l z g e f ü t t e r t , d i e
o lymp ische Radrennbahn in München
b e s t e h t a u s e i n e m P a r k e t t v o n a f r i k a n i ¬

s c h e m E d e l h o l z , u n d n o c h i m m e r i s t d e r

Ruf der munteren Kegler „Gut Holz“.

Wie groß in Europa der Bedarf an Holz
i s t , k a n n m a n e r m e s s e n , w e n n m a n
n a c h W e s t a f r i k a f ä h r t

Schiff, eigens für den neuzeitlichen Ab¬
t r a n s p o r t s c h w e r e r H o l z s t ä m m e k o n ¬

s t ru ie r t , kü rz l i ch in Japan a ls e rs tes
e i n e r g a n z e n S e r i e g e b a u t , v o n d e r
Deutschen Af r ika L in ie in Dienst ge¬
stellt, in Singapore geringerer Betriebs¬
kosten wegen reg is t r ier t und von der
großen französischen Schiffahrtsgesell¬
schaft „Societe Navale Chargeurs Del-
mas-Vie l jeux“ e ingereiht in den West-
afr ika-Nordeuropa-Dienst
shipping business ist noch immer trick¬
reich wie zur Zeit des listigen Odysseus
u n d v o n A u ß e n s t e h e n d e n k a u m z u

d u r c h s c h a u e n .

a u f e i n e m

■
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Sogenannte konventionelle Frachtschiffe
v e r t e i l e n n o c h i m m e r I n d u s t r i e g ü t e r
Europas au f d ie Hä fen de r en tw ick¬
lungsfreudigen Länder. Da gibt es kaum
etwas, was die Afrikaner nicht herange¬
s c h a f f t h a b e n m ö c h t e n . V o n d e r S e e ¬

wasseraufbere i tungsan lage über Gum-
mibade la t schen b i s zu r l anghaa r i gen
Zweit f r isur enthal ten Schi ffsrümpfe al¬
l e s , w a s d e s s c h w a r z e n M a n n e s o d e r

Weibes Herz begehrt. Die ihrer Ladung
entledigten Schiffe stehen dann für den

' s . .

P r o b l e m N u m m e r e i n s i s t u n d b l e i b t ; U m

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

d e r S e e d a u e r n d a u f u n d a b b e w e g t , d i e
s c h w e r e D r a h t t r o s s e h e r u m z u b e k o m m e n . E i n

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

stück noch niemals fertiggebracht, und selbst
die Afrikaner fallen trotz großem Geschick oft
genug ins Wasser.



o b e n : B e i S e i n o e i n N i g e r i a g e i a n g e n d i e
B ä u m e a u s d e m H i n t e r i a n d , d e r s o g e n a n n t e n
dr i t ten Einschiagszone, mit Speziai iastwagen
a n d i e K ü s t e . H i n t e r d e m m o d e r n e n W e l t e n ¬

brecher werden die Stämme per Gabeifahrzeug
zum Ufe r ge fahren , um Im ruh igen Wasser
zu Fiößen zusammengesteilt zu werden.

M i t t e : A u f R e e d e S a s s a n d r a

u n t e n : W ä h r e n d d r a u ß e n a u f d e r R e e d e d i e

H o l z t r a n s p o r t e r d e r E u r o p ä e r i h r e L a d u n g
ü b e r n e h m e n , b r i n g e n d i e A f r i k a n e r , v o m
Fisch fang zurück , in team work , d ie Boote
h i n t e r d e m n a t ü r t i c h e n W e t t e n b r e c h e r d e n
S t r a n d h i n a u f .

Holzabtransport zur Verfügung, und wir
t i n d e n s i e u m g e b e n v o n F l ö ß e n a u f
R e e d e n , i n L a g u n e n , i n m i t t e n v o n
Hafenbuchten, ott auch, zwecks Über¬
nahme von nicht schwimmfähigem Hoiz,
a n d e r s o l i d e n P i e r i m I n n e r e n e i n e s

i r g e n d w o a n e i n e r
dreitausend Kilometer langen Küste.
H a n d e l s h a f e n s

D i e m o d e r n e n H o l z t r a n s p o r t e r , d i e
heutzutage gebaut werden, sind eigent¬
l i c h n i c h t s a n d e r e s a l s M a s s e n g u t ¬
schiffe: Riesenbehälter für eine einzige
homogene Ladung —Seeleute sprechen
s c h e r z h a f t v o n e i n e m „ H o l z t a n k e r “ .

Die erste Reise von Europa nach Afrika
m a c h t u n s e r n e u e s S c h i f f n o c h o h n e

Ausreiseladung, in Ballast.

Nicht nur Tanker und Massengutfrach¬
t e r s i n d i m m e r g r ö ß e r g e w o r d e n i n
letzter Zeit; auch der Holztransport hat
sich gegenüber früher verändert, und so
fährt man nun die schöne Menge von
1 8 0 0 0 To n n e n E d e l h ö l z e r n v o n \ A / e s t -
a f r i k a n i c h t m e h r m i t d r e i k l e i n e n

S c h i f f e n i m V i e r - M o n a t s t ö r n a b , s o n d e r n

zeitgemäß, mit nur einem einzigen Schiff
i n n e r h a l b s e c h s W o c h e n . D a b e i k a n n

man auf die Hin-Fracht, die das Tempo
nur verzögert, gern verzichten.

Es erhebt sich die Frage: Ist die Größe
eines solchen Schi ffes n icht abhängig
v o n d e n W a s s e r t i e f e n u n d d e n A u s ¬

m a ß e n d e r H ä f e n ? N a t ü r l i c h i s t e s s o —
a b e r w i e e i n M a m m u t t a n k e r b r a u c h t u n ¬

s e r m o d e r n e r H o l z t r a n s p o r t e r a u c h n i c h t
i n d i e H ä f e n e i n z u l a u f e n . Ta n k e r k ö n ¬

n e n w e i t d r a u ß e n v o r d e r K ü s t e b e l a d e n

werden , we i l man P ipe l ines au f dem
Meeresgrund en t lang legen kann ; und
Holz t ranspor te rn kann man d ie Ede l¬
holzflöße auf die Reede hinausschlep¬
p e n .

D ieses hör t s i ch a l l e rd ings e in facher
a n , a l s e s i n W i r k l i c h k e i t i s t . D i e N a ¬

turgewalten spielen hier die Hauptrolle.



o b e n : I m s t i l l e n Wa s s e r d e r L a g u n e v o n
Abidian/El fenbeinküsle.

unten: Das Schiff ist vol l —man beginnt mit
der Decksladung.

Die Dünung des Atlantik ist hoch und
weit. Ein kleineres Seefahrzeug, Fisch¬
dampfer oder Schlepper, entzieht s ich
sekundenlang dem Blick des Beobach¬
t e r s , d e r o b e n a u f d e m B r ü c k e n d e c k

s teh t . Ode r : Ve rsuch t man , s i ch m i t
e i n e m k l e i n e r e n S e e f a h r z e u g e i n e m
Schiff zu nähern, das in hoher Dünung
vor der Küste ankert, wird einem klar,
i n w a s f ü r e i n e m F a h r s t u h l m a n s i c h

b e fi n d e t . D a s k l e i n e B o o t w i r d m i t u n t e r

so hoch gehoben , daß man au f das
Deck des großen Schiffes sehen kann
wenn dieses sich gerade abwärts in ein
W e l l e n t a l h i n u n t e r s e n k t u n d d a b e i a u f

m
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jene Seite rollt, auf der sich das kleine
Boot befindet . Im gle ichen Augenbl ick
j e d o c h e r f o l g t d e r G e g e n t a k t . D a s
große Schiff zeigt abweisend seine rie-
sig hohe Bordwand, das kleine versinkt
i m T a l d e r H o r i z o n t i s t v e r s c h w u n ¬

den. Diese Bewegungen von Schiff und
See machen auch den Flößern arg zu
s c h a f f e n . E t w a s a n d e r e s k o m m t n o c h

h inzu: D ie F löße werden ja meis tens
b i n n e n , o b e n a u f d e m F l u ß o d e r i n

einer Lagune zusammengestel l t . Jeder
Fluß hat eine Mündung und jede Mün¬
dung ih re e igenen Tücken. So lager t
sich Flußschlamm weit vor der Mündung
a b u n d b a u t e i n e B a r r e . D i e s e i s t o f t

n u r b e i H o c h w a s s e r p a s s i e r b a r. D e r
Widerstand einer Barre gegen die Dü¬
nung des Ozeans macht sich bemerk¬
bar an schäumenden Brandungsstreifen.
D u r c h d i e s e h i n d u r c h m ü s s e n d i e

schweren Edelholzflöße von Schleppern
bugsiert werden. Bei Sassandra (Elfen¬
beinküste) wird fast jedes sechste Floß
auf d ie Bar re zersch lagen, und dann
preschen die lauernden Hi l fsschlepper
h e r a n , d i e s i c h b e m ü h e n , d i e e i n z e l n e n

Stämme wieder einzufangen, bevor sie,
w e i t a u s e i n a n d e r g e t r i e b e n , a u f d i e
Strände geworfen werden. Jeder e in¬
zelne der eingefangenen Stämme wird
d a n n w i e d e r i n s t i l l e s W a s s e r z u r ü c k ¬

geschleppt . In Buchten oder Lagunen
wird das Floß nochmals zusammenge¬
s t e l l t , v e r t ä u t u n d v e r d r a h t e t . S o a l s o

ergeben s ich Verzögerungen, d ie der
Kaufmann gar nicht gern hat. Daher hat
m a n b e s c h l o s s e n , d e n H a f e n b z w . d i e
R e e d e v o n S a s s a n d r a a l s H o l z v e r l a d e -

platz nicht mehr zu benutzen.

, J 0

Ruhiger als auf den dünungsbewegten
Außenreeden geht es auf den Innen-



reeden zu. Da ist ruhiges Wasser, und
S c h i f f u n d F i ö ß e s i n d n i c h t i n e i n e m
a n d a u e r n d e n A u f u n d A b . H i e r b i e i b t

d a n n n u r n o c h d a s P r o b i e m , d i e
schwimmenden Stämme, hauptsächi ich
Okume, aus dem Wasser an Bord zu
h i e v e n . E s b e d a r f z i r k u s - a r t i s t i s c h e r

F ä h i g k e i t e n , d i e e w i g w i d e r b o r s t i g e
D r a h t s c h i i n g e d e m U r w a i d r i e s e n u m
den Le ib zu l egen . Re i t e rgymnas t i k ,
Voltigieren, das Stehen auf der Kruppe
eines galoppierenden Pferdes, is t gar
n i ch t s gegen d i e t u rne r i s chen S teh¬
m a n ö v e r , d i e d i e A f r i k a n e r h i e r a u f d e n
s i c h h e i m t ü c k i s c h d r e h e n d e n S t ä m m e n
v o l l f ü h r e n .

N i c h t s c h w i m m e n d e H ö l z e r w e r d e n a n

den Piers auf die Schiffe gehievt oder
auch in Schuten längsseits gebracht, um
ü b e r n o m m e n z u w e r d e n . W i r d e s n o c h

l a n g e d a u e r n , b i s a l l e a f r i k a n i s c h e n
Holzstämme in Spezialschuten angelie¬
f e r t w e r d e n , d i e d i e n e u z e i t l i c h s t e n

a l l e r S c h i f f e , d i e L A S - S c h i f f e o d e r
Barge-Carrier, in sich hineinziehen, um
s i e n a c h s i e b e n t ä g i g e m S e e t ö r n v o r
europäischen Flußmündungen im Eier-
iegeverfahren wieder auszustoßen, da¬
m i t d i e s e S c h u t e n o h n e z e i t r a u b e n d e n

Hafenumschlag, mi t e igener Kraf t auf
d e n B i n n e n w a s s e r s t r a ß e n h i n a u f f a h r e n

können, direkt vor die Sägewerke?

Der Expertenbericht der Vereinten Na¬
t ionen über „Umwelt und Entwicklung“
hört s ich al lerdings besorgniserregend
a n : H o l z a b b a u b e d r o h t d a s L e b e n . D i e

Hälfte des Welt-Waldbestandes l iegt in
jenen unterentwickelten Regionen, de¬
ren Reg ie rungen Dev i sen wünschen .
E i n h u n d e r t M i l l i o n e n H e k t a r s i n d b i s ¬

her vom afr ikanischen Regenwald ab¬
gebaut.

Wir haben mit eigenen Augen die spär¬
lichen Aufforstungsbemühungen in West¬
afr ika gesehen. Fachleute weisen dar¬
a u f h i n , d a ß m a n d a m i t f ü n f z e h n J a h r e

zu spä t begonnen habe . Nun i s t d ie
Frage, ob die Profite aus dem Holzver¬
k a u f i n k o m m e n d e n J a h r e n f ü r k ü n s t ¬

l iche Bewässerung und Kl imat is ierung
wieder hergegeben werden müssen.

oben: Endlich an Deck, müssen diese Jonnies
auf das Sorgfältigste gelascht, gestützt und ver¬
k e i l t w e r d e n . E i n H i n u n d h e r r o l l e n s o l c h e r G e ¬

wichte, se lbst innerhalb weniger Zent imeter,
k a n n f ü r d i e M e n s c h e n u n d f ü r d a s S c h i f f

böse Feigen haben.

un ten : Be i Ebbe l i egen d ie F löße t rocken ,
u n d n e b e n h e r fl o r i e r t d e r S c h i f f b a u .



Die Ausb i ldung der Mannscha f ten im
Umgang mit den jewei ls an Bord be¬
fi n d l i c h e n F e u e r l ö s c h g e r ä t e n i s t Te i l
d e s a l l g e m e i n e n D i e n s t e s a n B o r d .
Darüber hinaus werden einige Angehö¬
rige der Besatzung zu Brandschutzmän¬
n e r n a u s g e b i l d e t . D i e s e w e r d e n a u f
b e s o n d e r e n L e h r g ä n g e n n a c h d e n
R i c h t l i n i e n d e r S e e b e r u f s g e n o s s e n ¬
scha f t im vo rbeugenden Brandschu tz
und in der prakt ischen Brandbekämp¬
fung geschult.
D i e W e r k f e u e r w e h r u n s e r e s K i e l e r

Werkes hat schon wiederholt derart ige
Lehrgänge für Mi tg l ieder von Schi ffs¬
b e s a t z u n g e n d u r c h g e f ü h r t . U m d e n
Lehrgangsteilnehmern das Rüstzeug zu
vermit te ln, Feuer an Bord „er fo lgreich

bekämpfen zu können“, hat der Lehr¬
g a n g s l e i t e r , O b e r b r a n d m e i s t e r K a r l
Steinhagen, die praktischen Übungen
den erschwerten Bedingungen an Bord
angepaßt.
Teil eines Lehrgangs im September wa¬
ren Löschübungen zur Bekämpfung von
Fettbränden. Unsere Aufnahmen zeigen,
welche Folgen der Versuch zeitigt, ei¬
n e n s o e b e n i n e i n e r P f a n n e i n d e r

Jeder Seemann kennt d ie Bedeutung
d e s B r a n d s c h u t z e s a n B o r d . B e s t e h t

d o c h i m m e r d i e G e f a h r , d a ß s i c h d e r

kleinste, nicht rechtzeit ig erkannte und
bekämpf te „En ts tehungsbrand“ zu e i¬
n e r K a t a s t r o p h e a u s w e i t e t , d i e z u m
V e r l u s t v o n M e n s c h e n u n d z u m V e r l u s t

d e s S c h i f f e s f ü h r e n k a n n . D a d i e B e s a t ¬

zung eines Schiffes nicht auf Hilfe von
a u ß e n r e c h n e n k a n n , s i n d a l l e n a c h d e n

Vorschr i f ten der K lass ifika t ionsgese l l¬
schaf ten gebauten Schi ffe mi t moder¬
nen Brandschutz-Systemen ausgestat¬
t e t , z u d e n e n G e r ä t e z u r F r ü h e r k e n ¬

nung von Feuer und die mit ihnen ver¬
bundenen Alarmanlagen gehören, sowie
auch die verschiedenen Feuerlöschge¬
räte und -anlagen!

o b e n l i n k s : I n d e r P f a n n e e n t z ü n d e t s i c h

B r a t e n f e t t .

o b e n r e c h t s : D a s F e u e r s o l l m i t t e l s W a s s e r

„gelöscht“ werden,

u n t e n : D i e s e A u f n a h m e n v o m V e r s u c h , b r e n ¬

n e n d e s F e t t m i t t e l s W a s s e r z u l ö s c h e n , w u r ¬

den innerhalb von zwei Sekunden geschossen.



K o m b ü s e e n t s t a n d e n e n B r a t f e t t - B r a n d
m i t t e l s W a s s e r z u l ö s c h e n : d a s d e m

Brandherd zugeführte Wasser verspritzt,
das Feuer exp los ionsar t ig erwei ternd,
u n d f ü l l t i n n e r h a l b v o n S e k u n d e n ¬

b r u c h t e i l e n d e n R a u m m i t F l a m m e n
u n d R a u c h .

F e t t b r ä n d e m ü s s e n e r s t i c k t w e r d e n .

An Bord von Sch i f fen gehören daher
a u s A s b e s t b e s t e h e n d e L ö s c h d e c k e n

zur Ausrüstung. ( Im Haushalt , f rei l ich,
muß gelegentl ich die Jacke denselben
Dienst leisten.)

Anlaß zu einer weiteren al lgemein in¬
teressierenden Obung der Werkfeuer¬
w e h r u n s e r e s K i e l e r W e r k e s i n Z u s a m ¬

m e n a r b e i t m i t d e m O b e r b r a n d m e i s t e r

R u d i K n i e r i e m e n d e r K i e l e r B e r u f s f e u e r ¬

w e h r w a r e i n U n f a l l , d e n K n i e r i e m e n i m

„Drägerhef t 286“ fo lgendermaßen be¬
s c h r i e b e n h a t :

„Be i der Brandbekämpfung auf e inem
im Nord-Ostsee-Kanal gelegenen Frach¬
ter stürzte ein auf Erkundungsgang be¬
fi n d l i c h e r F e u e r w e h r m a n n a u s f ü n f M e ¬

ter Höhe von einer Leiter, die proviso¬
risch von der Schiffsbesatzung als Land¬
verb indung an d ie Bo rdwand ges te l l t
w o r d e n w a r , i n s W a s s e r .

D a ß d i e s e r U n f a l l o h n e S c h a d e n f ü r d e n

Betreffenden verl ief, ist einigen glück¬
l i c h e n U m s t ä n d e n z u v e r d a n k e n .

Z u n ä c h s t h a t t e d e r M a n n d a s . G l ü c k ' ,

d a ß e r g e n a u d u r c h e i n e 1 x 1 M e t e r
große Öffnung des Pontons ins Wasser
fiel, wobei er nur mit den Händen auf
e i n a l s A b w e i s e r d i e n e n d e s R e i b h o l z

auf t ra f und außer s tarken Pre l lungen
an den Handge lenken ke ine we i te ren
Ve r l e t z u n g e n d a v o n t r u g . A l s z w e i t e r
günstiger Umstand kam hinzu, daß der
Feuerwehrmann, der in vo l le r Ausrü¬
stung einschl ießl ich angelegtem Preß¬
l u f t - A t e m g e r ä t s o w i e F u n k g e r ä t u n d
H a n d l a m p e a b s t ü r z t e , d i e r e t t e n d e
Öffnung im Ponton nach e in igem
S u c h e n i n d e r D u n k e l h e i t d u r c h A b ¬

t a s t e n m i t d e n H ä n d e n w i e d e r f a n d .

S c h l i e ß l i c h h a t t e e r d a s G l ü c k , d a ß d e r

U n f a l l t r o t z d e r D u n k e l h e i t s o f o r t b e ¬

merkt wurde, so daß der Feuerwehr¬
mann, der auch nach dem Wiederauf¬
tauchen n i ch t i n de r Lage war, s i ch
aus eigener Kraft aus seiner mißlichen
Lage zu befreien, von Kameraden ge¬
borgen werden konnte.“

D a ß s i c h e i n s o l c h e r U n f a l l , d e r S t u r z

e ines m i t schwerem A temschu tzge rä t
a u s g e r ü s t e t e n F e u e r w e h r m a n n e s i n s
Wasser, auch be i uns ere ignen kann,
leuchtet s icher jedem ein. Öberbrand-
m e i s t e r S t e i n h a g e n l i e ß d a h e r i m
S c h w i m m b a d K a t z h e i d e

achtung ausreichender Sicherhei tsvor¬
kehrungen, versteht s ich —Schwimm-,
Bewegungs- und Tauchversuche in vol-

Die Tauchversuche mit dem schweren Atemschutzgerät (Preßluftatmer DA 58/1600) zeigten, daß
ein mit diesem Gerät ins Wasser gestürzter und unter Wasser geratener Feuerwehrmann so
lange handlungsfähig bleibt, als er selbst atmet.

Wasse r ges tü rz te r und un te r Wasse r
g e r a t e n e r F e u e r w e h r m a n n s o l a n g e
h a n d l u n g s f ä h i g b l e i b t , a l s e r s e l b s t
a t m e t .

(D ie Un te rwasse rau fnahmen von den
K i e l e r

machte Frau Monika Knieriemen.)

ler Feuerwehrausrüstung mit Preßluf t¬
a t m e r D A 5 8 / 1 6 0 0 m a c h e n , b e i d e n e n
s i c h u n s e r e W e r k f e u e r w e h r m ä n n e r d a ¬

von überzeugen konnten, daß und wie
s i e s i c h i n e i n e m s o l c h e n F a l l r e t t e n

können. Alle Versuche zeigten, daß ein
m i t d e m P r e ß l u f t a t m e r D A 5 8 / 1 6 0 0 i n s

H D W - W e r k f e u e r w e h r m ä n n e r n

u n t e r B e -



H A H S a S B

Wo sind sie geblieben?
v o n G e r h a r d R o h b r e c h t

D e r B l i c k z u r ü c k s o l l d i e s e s M a l m i t

e i n e m B l i c k a u f d i e S e e b ä d e r s c h i f f e d e r

He lgo land-Fahr t beg innen, e in immer
wieder interessantes Kapitel. Wer wäre
n i c h t s c h o n e i n m a l m i t e i n e m d i e s e r
S c h i f f e z u r r o t e n I n s e l i n d e r D e u t s c h e n

B u c h t g e f a h r e n ? D e r H D W - B e t r i e b
„Ross“ lieferte im Sommer des vergan¬
genen Jahres das Fährsch i f f „He lgo¬
land“ an die Hadag-Seetouristik ab. Das
neue 1585 BRT große Fährschiff, wel¬
c h e s v o n d e r H D W n a c h d e m K o n k u r s

der Bremer Roland-Wer f t fe r t iggebaut
w u r d e , f ä h r t v o r e r s t f ü r d i e S k a n f a h r t

(Tochtergesellschaft der Hadag) Tages¬
k r e u z f a h r t e n v o n E c k e r n f ö r d e n a c h S o n ¬

derburg. Das Schiff ist aber in erster
Linie für die Helgolandfahrt gedacht.

Die neue „Helgoland“ läßt die Frage
nach der alten „Helgoland“ aufkommen,
die —Duplizität der Ereignisse —eben¬
fal ls nach dem Konkurs der Bauwerft ,
damals von den HWH fertiggestellt
wurde. Das 3001 BRT große Seebäder¬
s c h i f f w a r 1 9 6 3 v o n d e r H a n s e a t i s c h e n

Werft in Hamburg-Harburg begonnen
worden. Nach dem Stapellauf ging die
W e r f t i n K o n k u r s u n d d i e H W H b a u t e n

das Schiff fertig, das durch sein unge¬
wohntes Äußeres von den üblichen Hel-
goiandschi ffen der Hadag abwich. Die
„Helgoland“ fuhr nur drei Sommer auf
der Elbe. Die Hadag hatte nach der In¬
dienststellung der dritten „Wappen von
Hamburg“ und dem Rückkauf der zwei¬
ten „Wappen von Hamburg“ a ls „A l te

Liebe“ plötzlich drei Schiffe für die Hel¬
goland-Fahrt. Das war zuviel. Verkaufs¬
p l ä n e s c h e i t e r t e n . D o c h d a w a r d e r
Vietnam-Krieg, und so wurde die „Hel¬
goland“ an das Deutsche Rote Kreuz
verchartert, um in Da Nang als stationä¬
res Krankenhaus die größte Not lindern
zu helfen. Anfang 1972 war dieser Ein¬
satz beendet, die „Helgoland“ am 8. 3.
1972 wieder in Hamburg. Man hatte er¬
neut ke ine Verwendung für das noch
n i c h t z e h n J a h r e a l t e S c h i f f . D i e s e s M a l

aber fand s ich e in Käufer. Am 22. 3 . 1972

wurde die „Helgoland“ an Sten A. Ol¬
s e n , G ö t e b o r g , ü b e r g e b e n . S i e f ä h r t
jetzt als „Stena Finlandia“ auf verschie¬
d e n e n O s t s e e - R o u t e n .

Die Namen Howaldtswerke, Hamburg,
Seebäderschiffe, geben Veranlassung,
einen Blick um vierzig Jahre zurück zu
w e r f e n . D a m a l s w u r d e a m R o s s d a s

w o h l s c h ö n s f e a l l e r S e e b ä d e r s c h i f f e f ü r

die Hamburg-Amerika-Linie gebaut. Es
w a r 1 9 3 4 . D a s S c h i f f : d i e 2 4 0 0 B R T

große „Königin Luise“. Die älteren Le¬
s e r w e r d e n s i c h s i c h e r n o c h a n d i e s e s

S c h i f f e r i n n e r n , w e n n e s z u s a m m e n m i t

„Cobra “ und „Ka ise r “ unzäh l ige Ma le
Ausflüg le r d ie E lbe h inun te r zur See
b r a c h t e .

Die „Königin Luise“ wurde ein Kriegs¬
opfer. Bereits im September 1939 über¬
nahm die Kriegsmarine das Schiff und
l ieß es zum Minenleger umbauen. Bei
einer Minenaktion lief die „Königin
L u i s e “ a m 2 5 . 9 . 1 9 4 1 b e i H e l s i n k i a u f

eine eigene Sperre und sank. Das Wrack
wurde 1947 gehoben und in England
v e r s c h r o t t e t .

Ich erwähnte bereits, daß die Deutsche
W e r f t i n F i n k e n w e r d e r e i n e n b e t r ä c h t ¬

l i c h e n Te i l d e r N a c h k r i e g s fl o t t e d e r
O P D R b a u t e . A u c h i n d e n J a h r e n z w i ¬

schen den Weltkriegen war die DW stark
a m A u s b a u d e r F l o t t e d i e s e r b e k a n n t e n

Reedere i be te i l i g t . Das l e t z te d iese r
Schi ffe beendete vor einigen Monaten
im Alter von fast vierzig Jahren seine
L a u f b a h n . D i e s e s S c h i f f w u r d e a l l e r ¬

dings ursprünglich nicht für die OPDR
gebaut. Es kam 1934 in Finkenwerder
a l s „ S o fi a “ f ü r d i e D L L z u W a s s e r u n d

w u r d e 1 9 3 8 a l s „ T e l d e “ a n d i e O P D R

verkauft. Der 2978 BRT große Frachter
überstand den Krieg und wurde im Juli
1945 a l s „Emp i re He lmsda le “ an d ie
e n g l i s c h e R e g i e r u n g a b g e l i e f e r t , d i e
den F rach te r be re i t s 1948 nach New Yo rk

v e r k a u f t e . D i e e i n s t i g e „ S o fi a “ b z w.
„ Te l d e “ e r h i e l t d e n N a m e n „ S e a T r a d e r “
u n d f u h r e i n J a h r u n t e r d e m S t e r n e n ¬

b a n n e r f ü r d i e S e a T r a d e r C o r p .
N e w Yo r k . 1 9 4 9 k a u f t e s c h l i e ß l i c h d e r

Lloyd Triestino den Frachter und brachte
i h n a l s „ R i s a n o “ i n F a h r t . F ü r d i e b e ¬
k a n n t e i t a l i e n i s c h e R e e d e r e i f u h r d i e

„Risano“ 23 Jahre (I), ehe sie im Sep-
t e m b e r 1 9 7 2 i n T r i e s t v e r s c h r o t t e t w u r d e .
W o s i n d d i e a n d e r e n O P D R - S c h i f f e v o n

der DW geblieben? Aus dem Jahre 1925
stammte die 2317 BRT große „Las Pal¬
mas“, die über England („Empire Ken-

3 0
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30. 11. 1942 wurde die „Thor“ ex „Santa
Cruz“ in Yokohama nach einer Explo-

D i e „ S a n t a s i o n z e r s t ö r t .
A b s c h l i e ß e n d s e i n o c h d i e „ S a n t a n d e r “

erwähnt, die 1943 von der Deutschen
W e r f t i m R a h m e n d e s H a n s a - E r s a t z b a u ¬

programms für die OPDR gebaut wurde.
Der 2804 BRT große Dampfer kam über
England („Empire Lage“) und die Nie¬
der lande ( „Arnhem“) 1946 in d ie So¬
wje tun ion , wo das Sch i f f den Namen
„ Ya r o s l a w l “ e r h i e l t . E s e r s c h i e n l e t z t ¬

malig 1969 im Lloyds-Register.
Der Ausverkauf (d ie Ausflaggung) der
d e u t s c h e n H a n d e l s fl o t t e d a u e r t f o r t .

ne t “ ) 1946 a ls „Bres t “ nach Rußland
kam. S ie i s t se i t 1966 n ich t mehr im Re¬

g i s t e r. - 1 9 2 9 w u r d e n d i e 2 9 1 9 B RT
großen Schwestern „Rabat“ und „Ceuta“
gebaut. Die „Rabat“ wurde am 4. 10.
1943 vor der norwegischen Küste Opfer
eines Luftangriffs, während die „Ceuta“
1 9 4 5 n a c h D ä n e m a r k k a m . S i e h i e ß

k u r z e Z e i t „ R i n k e n a e s “ , f u h r d a n n a b e r

als „Oyrnaf jal l “ für die Reederei P. F.
F a r m u r a u f d e n F a r o e r - I n s e l n . D i e O P D R

k a u f t e d e n F r a c h t e r 1 9 5 5 z u r ü c k , u n d d a

es bereits eine „Ceuta“ gab, erhielt der
n u n b e r e i t s 2 6 J a h r e a l t e V e t e r a n d e n

N a m e n „ S a fi “ . A l s „ S a fi “ f u h r d e r F r a c h ¬

ter noch bis zur Verschrottung 1960. —
Mit der 2313 BRT großen „Casablanca“
und der 2312 BRT großen „Oldenburg“
fo lg te 1936 e in wei teres Schwestern¬
paar. Die „Oldenburg“ wurde am 14. 4.
1940 im Zuge des Norwegen-Unterneh¬
mens vor der norwegischen Küste ver¬
s e n k t . D i e „ C a s a b l a n c a “ fi e l w ä h r e n d

des K r ieges e inem „z i v i l en “ E re ign i s
z u m O p f e r. S i e s a n k w ä h r e n d e i n e s
s c h w e r e n S t u r m e s a m 2 5 . 11 . 1 9 4 3 ö s t ¬
l i c h B o r n h o l m .

Begleitschiff „Erwin Waßner“ umgebaut.
D ie „Erwin Waßner“ wurde e in Opfer
der Kr iegsere ign isse .
Cruz“ wurde 1940 von der Kriegsmarine
ü b e r n o m m e n u n d z u m H i l f s k r e u z e r

„Thor“ ausgerüstet . Das Schi ff erh ie l t
eine Bewaffnung von sechs 15-cm-Ge-
s c h ü t z e n , e i n e F l a k a b w e h r v o n z w e i

3 , 7 - u n d z w e i 2 - c m - G e s c h ü t z e n s o w i e

z w e i To r p e d o r o h r e n . F e r n e r w u r d e n
zwei Flugzeuge und 300 Minen über¬
nommen. Unter der Führung von Kapi¬
tän z. S. Kähler und Kapitän z. S. Gump-
rich wurde die „Thor “einer der erfolg¬
r e i c h s t e n d e u t s c h e n H i l f s k r e u z e r . A m

Z w e i w e i t e r e S c h w e s t e r n w u r d e n 1 9 3 8

an die OPDR abgeliefert, die 3862 BRT
großen Mo to r f rach te r „Gran Canar ia “
und „Santa Cruz“. Die „Gran Canaria“
wurde noch vor Kriegsausbruch an die
Kriegsmarine verkauft und zum U-Boot-



Die Abbildungen zeigen die im Text erwähn¬
t e n S c h i f f e „ H o e c h s t “ , „ D a r m s t a d t “ , „ I s a r s t e i n “

und „Congo“ ex „Nürnberg“.

Rechte Seite: „Cap Finisterre“.

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

burg oder bei der Deutschen Werft in
Hamburg-Finkenwerder gebaut worden
w a r e n , s i n d h i e r v o n b e t r o f f e n .

Wie die HAPAG-Lloyd AG erklärte, habe
sie ihr Verkaufsprogramm vorerst be¬
e n d e t . U n t e r d e n l e t z t e n V e r k ä u f e n d e r

größten deutschen Reederei waren meh¬
rere Schiffe, deren Wiege auf einer un¬
serer zur HDW zusammengeschlosse¬
n e n W e r f t e n s t a n d . D a s b e i d e r D e u t ¬

schen Wer f t gebaute Turb inen-Fracht -
s c h i f f „ H o e c h s t “ ( 6 7 8 2 B RT, 1 9 5 4 )
wurde 1970 bei der Indienststellung der
neuen „Hoechst“ in „Gött ingen“ umbe¬
nannt. Dieser Name war gerade durch
den Verkauf des b isher igen Namens¬
trägers frei geworden. Ende 1971 ging
die „Gött ingen“ als „Salzachtal“ an die
neugegründete Nelson Seesch i f fahr ts -
Agentur &Reederei GmbH in Wien, die
sich bereits in Zahlungsschwierigkeiten
b e fi n d e t . D i e ö s t e r r e i c h i s c h e N e l s o n

R e e d e r e i h a t t e u . a . a u c h d i e „ D o r t ¬

mund“ neben einigen anderen HAPAG-
Lloyd-Frachtern gekauft.

A u f d e n H o w a l d t s w e r k e n H a m b u r g
wurde 1954 der 6999 BRT große Tur¬
binenfrachter „Darmstadt“ für d ie HA-
PAG gebaut. Die „Darmstadt“ wurde im
H e r b s t 1 9 7 2 a l s „ Tu r b o s t a r “ a n d i e N i n e
S t a r L i n e v e r k a u f t u n d k a m u n t e r d i e

Flagge der Republik Panama. Auf den
H W H e n t s t a n d a u c h d a s 6 9 9 3 B R T

g r o ß e S c h w e s t e r s c h i f f „ N e c k a r s t e i n “
(1953) für den Norddeutschen Lloyd. So¬
wohl die „Neckarstein“, als auch die an¬
d e r e n S c h i f f e d i e s e r K l a s s e , w u r d e n

1964 mit neuen Maschinen ausgerüstet,
u m i m O s t a s i e n - V e r k e h r m i t d e n H A PA G -

Frachtern der „Hammonia“-Klasse mit¬
h a l t e n z u k ö n n e n . D a s d ü r f t e e i n G r u n d

d a f ü r s e i n , d a ß d i e s e S c h i f f e z u d e n

letzten Verkäufen der Reederei gehören.
Die „Neckarstein“ wurde an die Ocean
Tramping Co. in Hongkong verkauft. Der
F r a c h t e r f ä h r t k ü n f t i g u n t e r L i b e r i a -
Flagge. Er erhielt den Namen „Nanwu“.
Die 6717 BRT große „Isarstein (1953,
Deutsche Werft), ging im Februar dieses
J a h r e s a l s „ P r a t i t a “ a n d i e P. T. P e r u -

sabaan Peljaran Samudera in Djakarta.
D i e s e i n d o n e s i s c h e R e e d e r e i t r a t b e r e i t s

mehrfach als Käufer von HAPAG-Lloyd-
Frachtern in Ersche inung. Sch l ieß l ich
ve rkau f t e d i e HAPAG-L loyd AG noch
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drei Frachter an portugiesische Reede¬
reien. Ai le drei waren in Hamburg für
d ie HAPAG gebaut worden. Die „B iu-
menthal“ (9 443 BRT, 1961 HWH) wurde
an die Cia. de Nav. Angolana, eineToch-
tergeseiischaft der Cia. Coioniai de Nav.,
v e r k a u f t . D e r F r a c h t e r e r h i e i t d e n N a ¬

m e n „ N - G o i a “ u n d e r f ä h r t u n t e r d e r

F l a g g e A n g o l a s . D i e „ K u l m e r l a n d “
(9 365 BRT, 1961 DW) wurde an die Cia.
N a c i o n a l d e N a v. L i s s a b o n v e r k a u f t u n d

i n „ M a n i c a “ u m b e n a n n t . S c h l i e ß l i c h

ging die „Nürnberg“ (9 463 BRT, 1961
DW) a ls „Congo“ an d ie ebenfa l ls in
Lissabon ansässige Empresa Insulana
de Navegapäo, S.A.R.I.

Auch die Hamburg-Süd setzte ihre Aus¬
fl a g g u n g f o r t . D i e „ C a p F i n i s t e r r e “
(9 045 BRT, 1956), die von den HWH ge¬
baut worden war, kam an die griechi¬
s c h e A f r o m a r I n c . D e r M o t o r f r a c h t e r

wurde inzwischen in „Penelope 2“ um¬
benannt. Die „Cap Vilano“ (6 897 BRT,
1955) kam unter die Flagge Singapurs.
D e r F r a c h t e r w a r e b e n f a l l s v o n d e n H o -

waldfswerken Hamburg gebaut worden,
wie auch die „Cap Ortegal“ (8 980 BRT,
1956), die an die Afromar Inc. ging und
unter der Flagge Liber ias den Namen
„ K o r i n t h o s “ e r h i e l t . D i e „ S a n t a R i t a “

(8 779 BRT, 1954), ebenfalls ein HWH-
Sch i f f , wurde a ls „Ahmadu Ti jan i “ an
die Nigerian Green Line Ltd. verkauft .
Schließlich hatte die Hamburg-Süd be¬
reits 1969 das bei der DW gebaute Kühl¬
schiff „Polarstern“ (4 970 BRT, 1964) an
d ie F r ied r i ch -Bran te -Gruppe ve rkau f t ,
die jetzt die „Polarstern“ nach Singapur
ausflaggte.

Z u d e n b e s t e n K u n d e n d e r D e u t s c h e n

W e r f t i n d e n J a h r e n v o r u n d n a c h d e m

zwei ten Wel tkr ieg gehör te d ie Olden¬
burg-Por tug ies ische Dampfsch i f fs -Rhe-
d e r e i . D r e i S c h w e s t e r s c h i f f e m a c h t e n

1950 /1951 den An fang . D ie „Tanger “
(3 098 BRT, 1950) wurde 1970 als „Belgo
Merchant“ an die Belgo-American S.S.
Co. S.A. verkauft. Der Frachter führt jetzt
d i e P a n a m a - F l a g g e . 1 9 7 1 w u r d e d i e
„Tenerife“ (3 097 BRT, 1950) an die Fast
C i a . N a v . S . A . P i r ä u s v e r k a u f t u n d i n

„Fast Bird 2“ umbenannt. Im August des
gleichen Jahres ging schließlich die „Las
Palmas“ (3 112 BRT, 1951) als „Meropi“
an die Marspaseos Tropicos Nav. S.A.
P i r ä u s , d i e d a s S c h i f f i m N o v e m b e r 1 9 7 2

an die Ever Peace Nav. Corp. Panama
verkaufte. Er heißt jetzt „Ocean Peace“.
Die 1955 gebaute „Ceuta“ (3 555 BRT)
wurde 1971 an die Conny Shipp. Co.
L t d . v e r k a u f t . S i e f ä h r t h e u t e u n t e r d e r

Flagge Zyperns und heißt „Ceuta S.“

schiffe. Zu diesen gehörte die 1951 ge¬
baute „Angelburg“. Die 2902 BRT große
„Aldenburg“ war der ers te „Bananen¬
dampfer“, der nach dem zweiten Welt¬
krieg in Deutschland gebaut wurde. Ob¬
w o h l s i e n u r 1 6 , 5 k n l i e f , f u h r d i e „ A l ¬

denburg“ b is 1966 fü r Schu ld t . Dann
wurde sie als „Chen Hsing“ an die auf
F o r m o s a b e h e i m a t e t e G r e a t P a c i fi c C o .

L t d . v e r k a u f t u n d i m A p r i l 1 9 7 2 i n
Kaohsiung verschrottet. -An die gleiche
Reederei ging 1966 auch die 3062 BRT
große „Ahrensburg“ , d ie 1956 in K ie l
gebaut worden war. Die „Ahrensburg“
fährt heute noch als „Chen Cheng“ un¬
ter der Flagge Taiwans.

den vergangenen Jahren ein wechsel-
v o l l e s S c h i c k s a l b e s c h i e d e n . Z u d e n e r ¬

s ten gehör ten d ie be iden „Po tsdam“-
F r a c h t e r „ D u b u r g “ u n d „ G l ü c k s b u r g “
aus dem Jahre 1950. Wie fas t a l le Sch i f fe

dieses von vielen Beschränkungen ge¬
zeichneten Typs wurden auch die bei¬
den Schuldt-Frachter Anfang der sech¬
ziger Jahre wegen Unwirtschaft l ichkei t
verkauf t . D ie „Duburg“ g ing 1963 a ls
„ F e r a x “ a n d i e C i a . d e N a v . N o v a t r i x
S .A . i n Panama. S ie wechse l t e 1972 noch

einmal den Eigentümer und fährt heute
als „Saba“ für die Blue Shipping Line,
P a n a m a . D a s S c h w e s t e r s c h i f f „ G l ü c k s ¬

burg“ wurde bereits 1962 nach Ital ien
v e r k a u f t u n d f u h r a l s „ V i n d e x “ u n t e r d e r

i ta l i en ischen F lagge . E igen tümer war
die Reederei Gennari &Fu Torquato in
P e s a r o . D i e „ V i n d e x “ w u r d e i m S o m m e r
d e s J a h r e s 1 9 7 2 i n M o n f a l c o n e v e r ¬

s c h r o t t e t , n a c h d e m s i e d i e s e n H a f e n a m
1 0 . 5 . 1 9 7 2 a u f i h r e r l e t z t e n R e i s e e r ¬

r e i c h t h a t t e .

Z u d e n N e u b a u t e n , d i e d i e K H W 1 9 5 9

a b l i e f e r t e n , g e h ö r t e d a s 2 9 9 3 B R T
große Kühlschiff „Asseburg“. Sie hatte
ein bewegtes Schicksal . Ohne beson¬
ders in Erscheinung zu treten, war sie
bis 1966 regelmäßig zwischen Hamburg
und Mittelamerika gefahren, um uns mit
Bananen zu versorgen. Am 9. 4. 1966
war s i e von An twe rpen , dem le t z ten
K o n t i n e n t h a f e n k o m m e n d , a u f d e r A u s ¬

reise nach Guajaquil in Ecuador, als das
Schiff nach einer Explosion in Brand ge¬
riet. Die „Asseburg“ befand sich in der
n ö r d l i c h e n B i s c a y a . E s g e l a n g z w e i
Sch leppe rn das ausgeb rann te Wrack
a m 1 1 . 4 . 1 9 6 6 n a c h L a C o r u fi a z u

sch leppen , wo es mona te lang l i egen
bl ieb, b is es zum Tota lver lus t erk lär t
wurde. Anfang 1968 kauften Spanier das
Wrack, ließen es nach El Ferrol schlep¬
pen und dor t repar ie ren . Im Oktober
d e s s e l b e n J a h r e s k a m d a n n d a s n e u e

Schiff, hinter dem man kaum noch die
a l te „Asseburg“ erkennen kann, unter
d e m N a m e n „ E l P u n t a l “ f ü r d i e F i n a n -

c i e ra Mon tanesa S .A . , B i l bao , i n Fah r t .

1953 folgte diesem Paar die größere und
schnellere „Schauenburg“ (4 069 BRT).
A u c h d i e s e r F r a c h t e r h a t i n d e n l e t z t e n

J a h r e n d i e d e u t s c h e F l o t t e v e r l a s s e n .

Fünfzehn bis zwanzig Jahre sind in un¬
serer schnel lebigen Zeit für ein Schiff
s c h o n e i n h o h e s A l t e r . D i e „ S c h a u e n ¬

burg“ kam 1970 unter die Flagge der
Mittelmeerinsel Zypern, wo sie viele Kol¬
legen aus Deutschland antraf. Sie fährt
h e u t e a l s „ O u r a n i a “ f ü r d i e S e l e s t i a l

Shipp. Co. Ltd. 1957 lieferten die Kieler
Howaldtswerke mit der 5992 BRT gro¬
ßen „Hasse lbu rg “ e i n noch g röße res
S c h i f f a n S c h u l d t a b . B e i i h r e r Ve r ä u ß e ¬

rung ging die „Hasselburg“ 1970 nicht
i n s A u s l a n d . S i e b l i e b u n t e r d e u t s c h e r

Flagge. Sie behielt sogar ihren Namen,
n u r d a ß s i e j e t z t m i t d e n H e i m a t ¬
ha fen F lensbu rg f ü r d i e F lensbu rge r
Schi ffspartenverein igung AG &Co. KG.
fuhr. Ende 1972 wurde die „Hasselburg“
ausgeflaggt. Sie ging an die Flenship
Tramp Corp. Monrovia und erhielt einen
n e u e n N a m e n : „ Vo l t a Ve n t u r e “ .

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

E igentümer und d ie F lagge. D ie e rs t
1966 in Kiel fert iggestel l te, 4697 BRT
g r o ß e „ A u g u s t e n b u r g “ w u r d e b e r e i t s
1 9 7 2 w i e d e r v e r k a u f t . D a s K ü h l s c h i f f

bl ieb unter deutscher Flagge. Es ging
a l s „ B l e x e n “ a n d i e b e k a n n t e B r e m e r

Reederei Scipio &Co., die ebenfalls in
der Fruchtfahrt stark engagiert ist.

Zahlreiche Schiffe der Hamburger Ree¬
derei H. Schuldt, die nach dem Kriege
gebaut wurden, kamen von den Kieler
H o w a l d t s w e r k e n . D e n m e i s t e n w a r i n

N i c h t n u r T r o c k e n f r a c h t e r k a m e n a u s

K i e l f ü r S c h u l d t i n F a h r t , a u c h K ü h l -
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K U N S U N D C O M P U T E R
v o n W o l f r a m C l a v i e z

w e r d e n d a r f . „ K i n e t i c A r t “ f ü r s i c h b e ¬

wegende farbige Objekte klingt ja ganz
vorzüglich; daß es sich in den meisten
Fäl len ledig l ich um elektromechanisch
angetr iebenes Spielzeug handelt , kann
n iemand leugnen. E in ruhe loses Ge¬
fl immer, das ganz hübsch anzusehen
i s t , f a l l s m a n n i c h t s e h r z a r t e N e r v e n

hat —welche Voraussetzung vor al lem

Man wird heute immer häufiger auf die
Frage gestoßen, ob —und wenn was -
Kunst mi t dem Computer zu tun hat .
K ü r z l i c h e r s t w a r i m H a u s d e r H E W i n

Hamburg e ine Auss te l l ung zu sehen ,
d i e s i c h „ E l e c t r i c A r t “ n a n n t e , u n d d i e s

war n ich t d ie e rs te Auss te l lung ih re r
Ar t . E in begrüßenswerter ze i tgemäßer
Versuch, von dem man gleichwohl nicht

e r w a r t e n d u r f t e , d a ß e r v i e l z u r K l ä ¬

rung der gestel l ten Frage beigetragen
hä t te . D ie Spannwe i te de r geze ig ten
A u s s t e l l u n g s t ü c k e , v o n B l ä t t e r n m i t
Computer-Graphik b is zu bewegl ichen
Objekten mi t var iab len Beleuchtungs¬
effekten, war sehr groß und zwingt dar¬
ü b e r n a c h z u d e n k e n , w a s d a v o n a l l e s

e i g e n t l i c h u n t e r e i n e n H u t g e b r a c h t

sA

t
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sen, zu denen auch der Mensch gehört.
A u c h d e m M e n s c h e n e n t s p r i c h t e i n
Programm, das er von der Geburt bis
z u m To d r e a l i s i e r t . “ E r f ä h r t f o r t , i n ¬

dem er die Äquivalenz vom Programm
(des Computers) und der menschlichen
P e r s o n h e r v o r h e b t , d i e d i e s e s P r o ¬

gramm versteht und es zum mindesten
i n G e d a n k e n S c h r i t t f ü r S c h r i t t n a c h ¬

v o l l z i e h t . D a e s n u n b e i d e n d o r t a n -

gestellten Betrachtungen nicht um sol¬
che Leistungen geht, die wir normaler¬
weise vom Computer erwarten, nämlich
R e c h e n k n e c h t f ü r w i s s e n s c h a f t l i c h e U n ¬

tersuchungen zu sein, es sich vielmehr
darum handel t , seine „schöpfer ischen“

W Z D e u t s c h e W e r f t f r ü h e r m e h r m a l s

damit auseinandergesetzt , welcher Art
Ansprüche mit dem Begriff Kunst ver¬
bunden s ind. In den fünfz iger Jahren
b e m ü h t e n s i c h i n s b e s o n d e r e d i e P h o t o ¬

g raphen um e ine Defin i t i on , d i e i h re
Tätigkeit mit einschloß. Heute, zwanzig
Jahre später, s ind es d ie Automaten.
D i e s e v i e l l e i c h t e t w a s f r i v o l a n m u t e n d e

Formulierung ist wörtl ich zu verstehen.
Georg Nees schreibt in seiner Disser¬
ta t i on übe r gene ra t i ve Compu te rg ra¬
ph ik : „Se lbs tve rs tänd l i ch machen w i r
a l s I n f o r m a t i o n s t h e o r e t i k e r k e i n e n U n ¬

t e r s c h i e d z w i s c h e n d e n v o n M e n s c h e n

gebauten Automaten und den Lebewe-

dann gegeben se in muß, wenn noch
akust ische Bere icherungen h inzukom¬
m e n .

B e i d e r „ C o m p u t e r - K u n s t “ i s t m a n
gle ichfa l ls zunächst e in wenig e inge¬
schüchtert . Ist schon der Computer in
f a s t a l l e n B e r e i c h e n u n s e r e s m o d e r n e n

Lebens zu der e inz igen anerkann ten
autor i tä ren Ins tanz überhaupt gewor¬
d e n , w i e s o d a n n v i e l l e i c h t n i c h t a u c h
i n d e r K u n s t ? W e n n m a n d i e v o n e i n e r

D a t e n v e r a r b e i t u n g s a n l a g e g e z e u g t e n
G r a p h i k - B l ä t t e r g e n a u e r s t u d i e r t , i s t
m a n ü b e r r a s c h t u n d v e r w i r r t o b d e r

vielseit igen Möglichkeiten, der verblüf¬
fenden Variationsfähigkeit, der Genauig¬
keit, der Logik, mit der ein Thema ver¬
a r b e i t e t w i r d . D a ß e s s i c h u m D u r c h ¬

führungen hande l t , d ie in v ie le r H in¬
s i c h t d i e F ä h i g k e i t d e s M e n s c h e n
überschreiten, ganz sicher z. B. seine
G e d u l d u n d K o n z e n t r a t i o n s f ä h i g k e i t ,
steht außerhalb jeder Diskussion. So¬
gleich erhebt sich aber die Frage, ob
d a s d e n n a u c h s c h o n „ K u n s t “ s e i , u n d

so beg innen fo lger ich t ig heute se lbs t
D o k t o r a r b e i t e n ü b e r P r o b l e m e d e r

Ästhetik mit der Frage, was man denn
u n t e r K u n s t e i g e n t l i c h z u v e r s t e h e n
h a b e . M a n s c h e u t s i c h i n d e s s e n v o r

e i n e r v e r b i n d l i c h e n A n t w o r t u n d m a c h t

einen vagen, übergeordneten Sammel¬
begri ff daraus, vergleichbar etwa dem
Begriff „Wissenschaft“.

N u n w e r d e n w i r d i e s e s P r o b l e m h e u t e

gewiß auch nicht lösen. Der Philosoph
Theodor Litt beginnt seine „Einführung
in d ie Ph i losophie“ mi t dem Hinweis ,
daß die Fragestellung nach dem Wesen
der Philosophie bereits ein Gegenstand
philosophischen Denkens sei. Ganz si¬
cher i s t d ie F rage nach dem Wesen
der Kunst nicht weniger anspruchsvoll,
und, wie alles Lebendige, ist auch die
Kunst einem ständigen Wandel unter¬
w o r f e n , n i c h t n u r i n i h r e n A u s d r u c k s ¬
f o r m e n , s o n d e r n s c h o n i n i h r e m K r i t e ¬
r i u m a n s i c h . W i r h a b e n u n s i n d e r

r .

« - r .

i - .

■■

1Computerplastik von Georg Nees, nach dem
P l a k a t d e r A u s s t e l l u n g „ e l e c t r i c a r t “ .

2 S t u d i e n v o n P a u l K l e e z u r V e r a n s c h a u l i ¬

chung der Begriffe statisch und dynamisch in
der Kunst. Klee sagt zum statisch-dynamischen
G e g e n s a t z :

„S ta t i sches Geb ie t i s t gebundene oder ge¬
hemmte Bewegungsmögl ichkei t ; dynamisches
Gebiet ist Bewegungsakzentuierung oder freie
geist ige Bewegungsmögl ichkeit . “
D a s l i n k e B i l d I s t r e i n s t a t i s c h b e t o n t , „ i n d i -

v iduai is ier te Höhenmessung der Lagen“. Das
rechte Bild ist dynamisch betont und polyphon
transparent, „Lichtbreitung“.

3 P a u l K l e e , „ S e i l t ä n z e r “ .



Vier Zeichnungen von Paul Klee
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fer t . Um lebendige Phantasie ging es
K l e e i n e r s t e r L i n i e , u n d e r b e m ü h t e

sich stets, das Lebendige in der Ge¬
staltung zu bezeichnen, durch bewegte
G l i ede rung zu ve ranschau l i chen und
d a s G e s e t z m ä ß i g e i n e l e m e n t a r e n
Richtlinien festzuhalten. Am Anfang sei¬
ner Lehr tät igkei t s teht in e inem Br ie f
d e r s c h ö n e S a t z : „ V i e l l e i c h t k a n n i c h

mit der Zeit etwas Schwung da hinein¬
bringen. Bis jetzt arbeitet man äußerst
s o l i d , a b e r v o n n e u e m G e i s t e h a b e i c h

n i c h t s v e r s p ü r t . " A n e i n e r a n d e r e n
Ste l le sagt er : „Vie le b le iben im Be¬
reich des Sichtbaren, weil es ihnen ge¬
nügt . Wenige s toßen zum Grund und
beginnen zu bilden.“

Diese wenigen Worte verraten Wesent¬
l i c h e s . F r a g e n d e r G e s t a l t u n g s l e h r e
spielen in jeder Epoche seines Schaf¬
f e n s e i n e w i c h t i g e R o l l e . S t e t s v o n
neuem packt ihn die erregende Dialek¬
t i k d e s V e r h ä l t n i s s e s v o n S t a t i k u n d

Dynamik, von aktiven zu passiven Ele¬
menten, die Entsprechung von beton¬
t e n z u u n b e t o n t e n F u n k t i o n e n , u n d s o
f o r t . A b e r a l l e T h e o r i e b e z e i c h n e t K l e e

nur als einen Behelf zur Klärung. Das
Gewicht liegt bei ihm nicht in der Ver¬
mi t t lung kons t ruk t iver oder schemat i¬
scher Grundlagen, sondern in der Be¬
tonung des schöpfer ischen Vorgangs.
Lebend iges Ges ta l ten , ke ine gese tz¬
l iche Verarmung, kein toter Formal is¬
mus. K lee sagte zu se inen Schülern:
„ I n n e r h a l b d e s A b s t r a k t i o n s w i l l e n s t r i t t

e t w a s a u f , w a s n i c h t s m i t d e m R e a l e n

zu tun hat. Auf dem Wege der Assozia¬
t ion gibt es Reize des Phantast ischen
u n d d e n A n s c h l u ß a n d i e B i l d f o r m .
D i e s e W e l t d e s S c h e i n s i s t d e n n o c h e t ¬

was Glaubwürd iges. S ie l iegt im Be¬
r e i c h d e s M e n s c h l i c h e n . “

Fähigkeiten unter die Lupe zu nehmen,
s i n d w i r m i t t e n d r i n i n u n s e r e m T h e m a .

Nun wird ein Techniker die Frage nach
dem Wesen der Kuns t ebenso wen ig
b e a n t w o r t e n k ö n n e n , w i e e t w a e i n
K ü n s t l e r d e n w a h r e n W e r t e i n e s C o m ¬

puters zu schätzen in der Lage se in
dürfte. Doch möge von vornherein ein
m ö g l i c h e s M i ß v e r s t ä n d n i s a u s d e m
Wege ge räumt we rden . Es geh t h i e r
um den Versuch, d ie Dinge n icht nur
e insei t ig zu betrachten, sondern v ie l¬
m e h r u m k r i t i s c h e s D e n k e n m i t d e r

n ö t i g e n D i s t a n z - o d e r, w a s f ü r d e n
A u t o r e b e n s o z u t r i f f t - m i t d e r e r f o r ¬

d e r l i c h e n V e r b u n d e n h e i t m i t b e i d e n

B e r e i c h e n , Te c h n i k u n d K u n s t , d i e s i c h
z u w e i l e n w i e d u r c h e i n e n u n ü b e r b r ü c k ¬

baren Abgrund getrennt gegenüberste¬
h e n . A n V e r s u c h e n , e i n a n d e r n ä h e r z u
k o m m e n , f e h l t e s n i c h t . B e m ü h e n s i c h

nicht Künstler um exakte Darstellungen,
d i e d a s W e s e n d e s t e c h n i s c h e n Z e i t ¬

alters in irgendeiner Weise wiederspie¬
geln? Ist andererseits nicht die Technik
mi t I ndus t r i e -Des ign und de rg le i chen
u m Q u a l i t ä t e n b e m ü h t , d i e a u ß e r h a l b

des nur Funktionellen liegen? Und gibt
es heute nicht ganze Gebiete, die ir¬
gendwo dazwischen l iegen, wie z . B,

d a s , w a s s i c h „ I n f o r m a t i o n s ä s t h e t i k “
n e n n t ?

Beginnen wir dor t , wo unsere Kunst¬
betrachtungen im DW-Heft 8/56') auf¬
hörten, bei Paul Klee. Es ist ein knap¬
pes halbes Jahrhundert her, daß Paul
K lee n ich t nur m i t ungewohnten B i l¬
dern, sondern auch mi t sehr e igenen
Ideen zur Formlehre, mit geistiger Un¬
termauerung se iner graphischen Dar¬
s te l lungen der modernen Kuns t ganz
neue Impulse gab. Wir zeigen hier ein
paar Be isp ie le . D ie Er läu terungen zu
d e n Z e i c h n u n g e n s i n d B e m e r k u n g e n
von Klee aus seinem damaligen Unter¬
r i c h t a m B a u h a u s . S i e s i n d d e m B u c h

„ D a s b i l d n e r i s c h e D e n k e n “ e n t n o m ¬

men, dessen Ti te l in ausgezeichneter
W e i s e v e r r ä t , w o r a u f e s K l e e a n k a m .

Kuns t i s t d i e Sp rache , d i e „ s i ch tba r
m a c h t “ . A l s b i l d n e r i s c h e s D e n k e n

dürfte man somit die Kultivierung einer
der b i ldner ischen Gesta l tung e igenen
Logik verstehen, zu deren Verständnis
n i c h t d e r I n t e l l e k t d e n S c h l ü s s e l l i e -

' ) W. C l a v i e z , „ Wa s v e r s t e h e n w i r ( h e u t e )
u n t e r K u n s t ? “

2 ) D a s b i l d n e r i s c h e D e n k e n . S c h r i f t e n z u r
Form- und Gestaltungslehre. Basel/Stuttgart
1 9 5 6
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6 „ B l u m e n i m K o r n f e l d “

7„Segelschi ffe le icht bewegt“

Wie s teh t es demgegenüber m i t dem
Wunderk ind Computer? A l le s ind s ich
wohl darüber e in ig , daß unser Leben
in der heutigen Gesellschaftsform ohne
i h n n i c h t m e h r d e n k b a r i s t . V o n d e n

H o c h r e c h n u n g e n f ü r z u e r w a r t e n d e
Wahlergebn isse b is zur Kurskor rek tu r
e ine r Mondrake te g ib t es ungezäh l te
Aufgaben, die ohne elektronische Re¬
chengeräte nicht zu bewält igen wären.
Dieses Bewält igen ist im quanti tat iven
Sinne zu verstehen. Kein Computer ist
„k lüger“ als sein geist iger Vater; aber
in der Bewäl t igung des ihm aufgege¬
b e n e n P e n s u m s i s t d e r A u t o m a t s e l b s t

e inem Mathematikgenie v ie l fach über¬
legen.

t a s i e i s t b e d e u t e n d e r a l s d a s W i s s e n . “

Das hat nicht etwa ein Künstler gesagt,
s o n d e r n A l b e r t E i n s t e i n .

jede bel iebige mathematische Funkt ion
g r a p h i s c h d a r z u s t e l l e n v e r m a g . Wa s
uns als Werft interessiert, wie wohl je¬
d e n a n d e r e n I n d u s t r i e b e t r i e b a u c h , i s t

D o c h z u r S a c h e . W a s t u t e i n z e i c h n e n ¬

der Computer eigentlich? Er setzt sei¬
n e n Z e i c h e n s t i f t a u f o d e r h e b t i h n a b
u n d v o l l f ü h r t i m e i n e n o d e r i m a n d e r e n

Zustand die Bewegungen, die ihm laut
Programm vorgeschrieben werden. Es
sind da spezielle Sprachen entwickelt
w o r d e n , d i e d e r C o m p u t e r v e r s t e h t .
Man gibt ihm beispielsweise die An¬
weisung LINE (dann setzt der Stift auf
und zeichnet) oder LEER (dann hebt er
ab), er versteht Anweisungen wie
BEGIN und END, oder in einer anderen
Computersprache Befehle wie CALL
(für den Aufruf eines Unterprogramms),
L E f ü r L e s s E q u a l ( ^ ) , LT f ü r L e s s
Than (<) und auf welche Kommandos
d e r Z e i c h e n a u t o m a t a u c h I m m e r d r e s ¬

sier t sein mag. Die Befehle, d ie dem
Computer erteilt werden, haben je nach
i h r e m A u s m a ß v e r s c h i e d e n e B e z e i c h ¬

nungen. Man spricht von Anweisungen,
Blöcken, Prozeduren, Programmen. Die
für best immte Computersys teme aus¬
gearbeiteten speziellen Programmier¬
sprachen haben wieder besondere Na¬
m e n , w i e z . B . A L G O L ( a l g o r i t h m i c
language) oder FORTRAN (formular
translation), welch letztere bei der An¬
lage auf unserer Werft In Hamburg

■.1 w, It
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Nun kann der Computer nicht nur rech¬
nen, sondern auch ze ichnen, und mi t
w e l c h e r P e r f e k t i o n e r d a s k a n n , d a v o n

geben die Abbildungen (S. 38-43) an¬
deutungsweise eine Vorstellung. Allein
a u f d i e s e F ä h i g k e i t d e s Z e i c h n e n s
w o l l e n w i r u n s h i e r k o n z e n t r i e r e n , u n d

h ins ich t l i ch se iner Fäh igke i t a ls Ze i¬
c h e n a u t o m a t w o l l e n w i r e i n m a l a l s

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

ledigl ich die wissenschaft l ich-technisch
nutzbringende Seite der Angelegenheit.
D a s I n t e r e s s e d e r H e r s t e l l e r s o w i e u n ¬

ser e igenes In teresse im Zusammen¬
h a n g m i t u n s e r e m T h e m a g e h t a b e r
darüber hinaus ^), schon deshalb, weil
man of t durch den spie ler ischen Um¬
gang mit den so sehr ernsthaften Din¬
g e n o f t i n g a n z u n e r w a r t e t e r We l s e
einen Schr i t t wei terkommt. „Die Phan-

’) Es sei bemerkt, daß die hier angesprochene
Ma te r i e , von de r v i e l e Menschen gew iß
noch nie ein Wort gehört haben, für den
S p e z i a l i s t e n n i c h t s N e u e s I s t . We r s i c h
eingehender mit dem Thema befassen will,
s e i a u f d i e e i n s c h l ä g i g e n S c h r i f t e n v o n
Bense, Küpper, Moles, Nake, Nees, Nol l
u n d a n d e r e v e r w i e s e n .
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8 H D W , m i t d e m C o m p u t e r h e r g e s t e l l t e
Spantr iß-Kontrol lzeichnung.

9HDW, Tanker -Rahmen. Compute rze ichnung
für Fest igkei tsberechnung nach der Methode
d e r „ F i n i t e E l e m e n t s “ .

Verwendung findet . D iese küns t l i chen
Sprachen verfügen sozusagen über ein
u n t e r s c h i e d l i c h e s V o k a b u l a r , h a b e n i m

übr igen aber das miteinander gemein,
was Sprachen auch sonst miteinander
v e r b i n d e t , n ä m l i c h e i n d e u t i g e s Ve r ¬
ständigungsmittel zu sein. Die Beherr¬
schung der jeweiligen Sprache, mit der
man den Computer veranlassen kann,
d a s z u t u n , w a s m a n s e l b s t g e r n
möchte, ist die Kunst des Programmie-
r e n s . D i e B e f e h l e b e w i r k e n a l s o A u f ¬

s e t z e n o d e r A b h e b e n d e s Z e i c h e n s t i f t s

und be l ieb ige Or tsveränderungen, d ie
man etwa mit Koordinatenanweisungen
nach den Regeln der analytischen Geo¬
m e t r i e a u s z u d r ü c k e n v e r m a g . M a n
kann nach dem Umfang der Anweisun¬
g e n — m a n c h m a l n u r w e n i g e Z e i l e n ,
z u w e i l e n a b e r a u c h B ü c h e r m i t m e h r

als 50 Seiten Text —die reichhaltigsten
Zeichnungen anfert igen lassen. Begin¬
nen wir mit zwei Beispielen aus unse¬
r e m e i g e n e n A r b e i t s b e r e i c h . B i l d 8
stel l t e ine Kontrol lzeichnung für einen
S p a n t e n r i ß d a r, m i t d e r e n H i l f e d i e
Zuve r l äss igke i t de r f ü r d i e Ve rd rän¬
gungsrechnung benötigten Aufmaße ge¬
prüft wird. Sie verrät etwaige Irrtümer
oder unzureichende Genauigkei ten der
A u f m a ß e . B i l d 9 z e i g t e i n e n Ta n k e r -
Q u e r r a h m e n . N a c h d e n „ F i n i t e E l e m e n t

M e t h o d s “ w e r d e n m i t t e l s d e r a r t i g e r
Zeichnungen die Eingabedaten für Fe¬
st igke i ts rechnungen kont ro l l ie r t . D iese
be iden re in zweckgebundenen Ze ich¬
n u n g e n s e i e n h i e r w i e d e r g e g e b e n ,
weil sie zum einen die vielseitige Ver¬
wendungsmög l i chke i t de r da tenvera r¬
beitenden Zeichenmaschinen aufzeigen,
z u m a n d e r e n a b e r a u c h , w e i l s i e r e i n

g raph isch von n ich t unbet räch t l i chem
Reiz s ind. Doch wenden wir uns, um
beim Thema zu ble iben, e in igen Bei¬
spielen nicht zweckgebundener Graphik

N f
\

Ä7
K A r

z u .

M a n k a n n d e n A u t o m a t e n D r e i e c k e ,

Kreise sowie überhaupt jede bel iebige
ebene Figur zeichnen lassen, und was
sich dann aus einer beliebigen Grund¬
figur durch Verschiebung, re ihenweise
Wiederho lung, schr i t twe ise Vergröße¬
r u n g u n d d e r g l e i c h e n a l l e s m a c h e n
l ä ß t , d e m o n s t r i e r t i n ü b e r s i c h t l i c h e r

Weise Bild 10. Das dazugehörige Pro¬
gramm für die Grundfigur ist sehr ein¬
f a c h u n d l a u t e t n a c h A L G O L

Y-
/

9
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1 BEGIN“ OPEN (0,0).,
LEER (40.0,15,0).,

LINE (65.0,30,0).,

LINE (45.0,25.0).,
LINE (40.0,15.0).,
C L O S E

2

3

4

5

6

7 “ E N D

Bild 11 zeigt ein anderes Beispiel, des¬
sen Entstehung dem Prinzip der einfa¬
chen Reihung entspricht; In diesem Fall
e n t s t e h t e i n O r n a m e n t d u r c h s c h r i t t ¬

weise Drehung eines Kreisbogens von
begrenz te r Länge . Das Rezep t , nach
welchem der Automat diese Figur zeich¬
net, sei als ein Beispiel für FORTRAN-
Programme hier wiedergegeben: 1 0

Georg Nees, Computerzeichnung. Erläuterung des Zustandekommens verschiedener Gebilde
durch variierte Reihung einer einfachen Grundfigur.

I n d e n B i l d e r n 1 4 u n d 1 6 k o m m e n n o c h

weitere Informationen für den Compu¬
t e r h i n z u . I n 1 4 a - c e n t s t e h t d u r c h d i e

sich verkleinernde Grundfigur (Quadrat)
d e r E i n d r u c k e i n e s p e r s p e k t i v i s c h e n
Raumes , de r du rch Ve r l age rung des
Fluchtpunktes se ine Gesta l t in über¬
zeugender Fo lge r i ch t igke i t ve ränder t .
Bild 16 zeigt, was man durch transla-
t i ve Mu l t i p l i ka t i on e ine r Grundfigu r -
in diesem Falle ein perspektivisch ge¬
ze ichne te r Quader -zus tande b r ingen
kann. Größe und Anordnung, die dem
G a n z e n d e n C h a r a k t e r e i n e r v o n o r g a ¬

n ischem Wachstum geprägten s täd te-

B i l d 1 2 k o m m t d a d u r c h z u s t a n d e , d a ß
e i n R e c h t e c k s c h r i t t w e i s e v e r k l e i n e r t

und dabei gedreht wird.
Gesch ieht nun e ine Veränderung, d ie
mi t e iner Ausgangsfigur vorgenommen
wird, nicht mit der strengen Gesetzmä¬
ß i g k e i t e i n e r g l e i c h m ä ß i g e n S c h r i t t ¬
folge, sondern z. B. mit einem Cres¬
c e n d o a n U n o r d n u n g ( z u n e h m e n d e ,
aber unregelmäßige Verschiebung und
Verdrehung), dann entsteht ein so reiz¬
volles Gebilde wie etwa Figur 15, das
die stet ig zunehmende und schl ießl ich
t o t a l e A u s l ö s u n g e i n e r f e s t g e f ü g t e n
Ordnung verkörpert.

11 H e r m a n n W e b e r , R o s e t t e .

Das dazugehörige Programm:

P I = < , , * A T A N ( l . J0 0 0 1

C
l R E A D « I t l O O , E N D = = 9 9 » D » A , W

1 0 0 F 0 R M A T ( 8 F 1 0 . 1 )
N = A
I F { 0 . L E . 0 . 0 » D = 2 0 0 .
I F ( N . L T . 2

0 0 0 2
0 0 0 3

OOOA
0 0 0 5

0 0 0 6 ) N = 2
C

R M = D / A ,

O W = * 2 . * P I / N
C A L L G E A G R E C S T A R T M

0 0 0 7

0 0 0 8

0 0 0 9
c

0 0 1 0 0 0 K = l , N
H I = D H * « K - U
X = R M * C a S ( W I »
Y = R M * S I N ( W I )

C A L L G E A G R E ( ' P O I N T ' , 0 , 0 »
C A L L G E A G R E I ' P E N ' , - l . I
C A L L G E A G R E « ' C I R C L E * , X t Y , H »
C A L L G E A G R E C P E N * , l . l

1 0 0 0 C O N T I N U E

0 0 1 0

0 0 1 1

0 0 1 2
0 0 1 3

O O I A

0 0 1 5
0 0 1 6

0 0 1 7
0 0 1 8

C

C A L L G E A G R E « ' E N D « »
G O T O 1

9 9 C A L L G E A G R E « ' T A P E ' »
C A L L E X I T

0 0 1 9

0 0 2 0
0 0 2 1

0 0 2 2

0 0 2 3 E N D

12 C laus-Die ter Jacob. Computerze ichnung.
Die Figur entsteht durch schrittweise Verklei¬
nerung und Drehung eines Rechtecks.

3 9



m m m m m mS t *
W

\ ; ’! . .
/ ' / iV

f ' i■ \, - - v
t

..V- ■;
/

/, . y

: \
!■V..* J..i ....

X
:■■■■ ■V \\K l \

..-T- 1 \■ \
!

. : f e\ .

u ■ :l:
\ .

- " !■!\

/ \
, v

hr-.\ ■■4
! ;s

Lr.:: .- J■v
!

!s t
y ' ;

; ■■ /. —■ \

. i i
1f- : . .\ >W.-::.. i.\ ! !

£
; ■

i

S-- ,.*! :

■;

S :
\ t — ^1 .

V

r - ^; \

X ■.
■ \ / >. I N\ , 4 - ' s/ K

i;

i S 1 —\
t r ^ ” ‘
. i

! t7
■■; !*. .i! ^i-V; j .f - ^ r - . i > s

; ■■i
: ' r ‘■ ’■

T - ;« =1s

: ^ ; . /
/ K

;

' I / ' ' ■■■i.! "i:X
■ ;f

;;

/ - i !j l

*K X :
?

' - i k .L -< :!■ : - -!

i; *

W & & S

13 Paul Klee, konstruktive Zeichnung aus dem Abschnitt „Raumknotenpunkte“.

14 Hermann Weber, mit dem Computer gezeichnete kubische Strukturen.

\ J.

■
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15 Georg Nees, Computerzeichnung. Gleiche Quadrate werden durch Zufalls-Generatoren, oder
genauer durch Zufaliszahlen-Generatoren in zunehmendem Maße in Unordnung gebracht.

16 Claus-Dieter Jacob, Computerzeichnung. Perspektivisch gezeichnete Quader, durch Zufalls-
zahlen-Generator nach Gestalt und Anordnung variiert.

Hier ergeben sich Variationen von un¬
endl icher Mannigfal t igkei t , und gerade
diese Fähigkei t des datenverarbei ten¬
den Zeichenapparates is t es, d ie den
m o n d e r n e n K ü n s t l e r m i t R e c h t s o f a s z i -

baulich-architektonischen Studie geben,
werden durch Informationen ausgelöst,
deren Auswirkungen der Initiator selbst
n i c h t i m v o r a u s ü b e r s c h a u t .

Man bezeichnet derar t ige Stör funkt io¬
nen als „Zufallsgeneratoren“ und nennt
das, was der Computer damit zustande
bringt, generativ oder gar schöpferisch.
D i e I n f o r m a t i o n s ä s t h e t i k e r b e t r a c h t e n

die Domäne des Zufalls als die eigent¬
l ich f ruchtbare der generat iven Com¬
putergraphik. Überläßt man dem Zufall
al lein das Feld, dann entsteht Chaos.
A b e r d e r d u r c h e i n p r o g r a m m i e r t e s
Gesetz eingeengte Zufall l iefert in der
Tat außerordent l ich ansprechende Fi¬
gurationen, siehe etwa Abb. 17 bis 19.

niert. Unerschöpflich in der „Erfindung
von Figuren, Kombinationen, Struktu¬
ren jeder gewünschten Abstufung von
Strenge oder Unordnung, sowie mit je¬
der nur denkbaren Überlagerung ver¬
s c h i e d e n e r Erzeugungsmechanismen,
liefert die Maschine Folgen sich belie¬
b ig ve rändernder Formvar ian ten , Ge-
w i r r e u n d Te x t u r e n .

D ie F rage w i rd a l so ges te l l t , ob d ie
h ie r umr issene Themat ik Gegens tand
einer Betrachtung sein kann, d ie den



17-19 Georg Nees, Computergraph iken. Zu-
fal iszahlen-Generatoren und einengende Ge¬
se tzmäß igke i ten h ins ich t i i ch der Anordnung
erzeugen interessante Strukturen.

ins Wanken geratenen Begr i ff „Kunst“
zu k lären versucht . Daß es prak t isch
s c h o n s o w e i t g e k o m m e n i s t , d a ß
K u n s t g a l e r i e n C o m p u t e r g r a p h i k a u s ¬
s t e l l e n , u n d d a ß d i e B l ä t t e r z u P r e i s e n

gehandelt werden wie Handabzüge aus
d e r L i t h o p r e s s e e i n e s G r a p h i k e r s -
mit gewaltigen Preisdifferenzen je nach
dem, ob signiert oder nicht ( ! ) - , das
al les scheint d ie Frage in dem Sinne
zu beantworten, daß es sich tatsächlich
u m K u n s t w e r k e h a n d e l t . W e n n m a n f e r ¬

n e r n a c h b o h r t , o b e s I n d e r m o d e r n e n

Kunst n icht Bemühungen gibt , wo der
Einsatz des Computers gegenüber der
„ H a n d a r b e i t “ d e s K ü n s t l e r s i m V o r t e i l

ist, und das scheint der Fall zu sein,
müßte die Frage abermals bejaht wer¬
den. Ich meine jene von allen Gefühls¬
w e r t e n u n d I n h a l t e n a n d e r e r E b e n e n

wegtendierenden und s ich auf exakte
f o r m a l e P r o b l e m e b e s c h r ä n k e n d e n

Te n d e n z e n , d i e e s i n d e r K u n s t s c h o n

länger gibt, wie sie z. B. in der Malerei
in den Proport ionsstudien Plet Mondrl-
ans. In der Musik etwa in den Kompo¬
s i t i o n s s c h e m e n d e r Z w ö l f t ö n e r i n b e ¬

sonderer Weise In Erscheinung traten.
Auf die Herstellungsverfahren der elek¬
tronischen Musik, wo es mittels Com¬
p u t e r h e u t e m ö g l i c h i s t , k o s t b a r s t e s
u n d m ü h e v o l l s t e r a r b e i t e t e s m u s i k a l i ¬

sches Gut vergangener Epochen in Se¬
k u n d e n s c h n e l l e d u r c h d i e M ü h l e z u

drehen, soll nicht weiter eingegangen
werden. Wird kein höherer Anspruch an
die Kunst gestellt als raffinierte Effekte
oder Forderungen formal -äs thet ischen
Charakters, dann ist auch Computer¬
graphik zweifellos Kunst.

Wird man es indessen mit jenen mo¬
dernen Küns t le rn a l le r Ze i ten ha l ten ,
die mit Paul Klee sagen „Wie die Ma¬
schine funkt ion ier t is t n icht übel , w ie
das Leben funktioniert, ist mehr“, dann
wird man den Anspruch auf Kunst, bei
aller Wertschätzung der Automaten (im
w e i t e s t e n S i n n e ) - a b l e h n e n m ü s s e n .
Wie v ie ldeut ig s ind doch o f t d ie Be¬
gr i f fe . S ie werden n ich t genauer da¬
d u r c h , d a ß d i e v e r s c h i e d e n e n F a k u l t ä ¬

ten sie sich gegenseitig abspenstig ma¬
chen und gemäß Ihren eigenen Ge¬
sichtspunkten spez ifiz ieren. Das Wor t
P r o g r a m m i s t n u r e i n e s v o n v i e l e n .
Über den elementaren Sinngehalt Plan,
Ziel , festgelegter Ablauf hinaus haben
ja Worte wie etwa Programmusik oder
Computerprogramm ganz bestimmte
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und jeweils sehr verschiedene Bedeutung. Es Iaht sich nicht
leugnen, daß auch die eigenhändigen Unterschriften unter

Programme“ se iner B i lderd e n S k i z z e n P a u l K l e e s a l s

angesehen werden dürfen. Allein, diese haben in ihrem
geistigen Gehalt auch nicht die geringste Ähnlichkeit mit
jenen Programmen, die die Produktionsvorschriften für die
elektronisch gesteuerte Zeichenmaschine abgeben. Und so
dürfte man vielleicht mit noch größerem Recht als der Be¬
gründung durch alle Argumente, die den Computergraphi¬
ken den Rang von Kunstwerken zuerkennen möchten, die
T h e s e a u f s t e l l e n : E b e n d a s i s t K u n s t , w a s d e r t e c h n i s c h

programmier te Appara t n ich t kann. Weder der Aufwand,
n o c h d i e P e r f e k t i o n , n o c h s o n s t e i n K r i t e r i u m s o l c h e r A r t ,

das im üb r i gen unse re vo l l s te Bewunderung ve rd ienen
mag, hat je darüber entschieden, ob ein Werk Kunst ist
o d e r n i c h t . D i e u n m e ß b a r e n W e r t e s i n d e s , d i e n u r m e n s c h ¬

lichen, die neben dem Können Phantasie, Esprit und Ge¬
müt verraten, und sie mögen es bleiben, auch wenn es
sonst nichts Unmeßbares mehr geben wird in unserer Weit.

Rembrandt, Schlafende. Kein Computer wird ihr je zu nahe kommen.

4 3



m .

D i e 1 8 8 8 v o m S t a p e l g e l a u f e n e „ C i t y o f
N e w Yo r k “ d e r I n m a n L i n e , L i v e r p o o l , d i e
1893 wegen finanzieller Schwierigkeiten ihren
D i e n s t e i n s t e l l e n m u ß t e . E r s t e r Z w e i s c h r a u -

ben-Schnel ldampfer der Wel t . 1892
B a n d “ ; 2 0 , 1 k n D u r c h s c h n i t t . D a s S c h i f f f u h r
bis 1922.B i U U c r m I m v ü m I L e e . B l a u e s

Wenn man das Wort SegelschiffahrtG r o ß s e g l e r n k u r z n a c h d e r J a h r h u n d e r t ¬
hört, denkt man unwillkürlich an eine wende. Daß auch später, zwischen den
ganz bestimmte Epoche der Schiffahrt, K r iegen noch e in ige Sege lsch i f fe fuh-
und zwar speziell die Spätzeit des r e n , ä n d e r t n i c h t s a n d e r T a t s a c h e , d a ß
Großseglers, als sich Segelschiffe und man von einer wirklichen Segelschiff-
Dampfer Konkurrenz zu machen be- fahr t nach dem ers ten Wel tkr ieg n icht
gannen und eine sprachliche Unter- m e h r s p r e c h e n k a n n .
Scheidung notwendig wurde. Bis dahin Ähn l ich w ie be im Begr i f f „Sege lsch i f f¬
war es selbstverständlich, daß es sich f a h r t “ d a r f m a n a u c h u n t e r „ P a s s a ¬
bel jeder Art seegehender Schiffe um giersch i f fahr t “ e ine Epoche vers tehen,
Segelschiffe handelte. Blüte und end- d i e d e r Ve r g a n g e n h e i t a n g e h ö r t . I h r
gültiger Niedergang der Segelschiffs- A n f a n g fi e l e t w a m i t d e r B l ü t e z e i t d e r
zeit lagen verhältnismäßig nahe bei- S e g e l s c h i f f a h r t z u s a m m e n . D a s w a r d i e
einander. Es war das halbe Jahrhun- Zei t , da man des künf t igen Tr iumphes
dert vom Ausgang der 50er Jahre des der Dampfmaschine so sicher war, daß
19. Jahrhunderts, der Zeit der schnei- m a n d e n a l l z u k ü h n e n S t o ß n a c h v o r n
len Klipper, bis zu den Laießschen mit der „Great Eastern“ wagte. Es war

die Zeit, da man große Menschenmen¬
g e n ü b e r d e n A t l a n t i k z u b e f ö r d e r n
hatte, und man auch damit begann,
L u x u s m i t d e r S e e f a h r t i n Z u s a m m e n ¬

hang zu bringen.
Das Ende d ieser Epoche e r leben w i r
heute, wo eine „United States“ einge¬
mottet liegt, Schiffe wie „Michelangelo“,
„ L e o n a r d o d a V i n c i “ ,
Colombo“ aus dem Verkehr gezogen

C r i s t o f e r o

werden, und wo man s ich vergeb l ich
b e m ü h t ,
S c h i f f

m i t e i n e m s o p r a c h t v o l l e n
w i e u n s e r e r „ H a m b u r g “ —

H a n s e a t i c “ a u f i r g e n d e i n e W e i s e
Geld zu verd ienen. (Fährverkehr und
ö r t l i c h fl o r i e r e n d e S e e t o u r i s t i k f a l l e n

n i c h t u n t e r d e n B e g r i f f P a s s a g i e r -
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l i n k s u n t e n : C u n a r d L i n e r L u s i t a n i a “ , d e r

erste 30 000-Tonner. Die Versenkung der „Lusi¬
t a n i a “ d u r c h U 2 0 a m 7 . M a i 1 9 1 5 w a r e i n e s

der e rs ten Exempe l des modernen „ to ta len
Krieges“.

o b e n : 1 9 1 4 l i e f b e i B i o h m u n d Vo B d a s 5 6 5 5 1 -

BRT-Schiff „Bismarck“ vom Stapel. Bau wäh¬
rend des Krieges eingestelit, 1919 an England
abgel iefer t und 1922 als gröBtes Schi ff der
Welt fertiggestellt. Neuer Name „Majestic“.
M i t t e : E i n w e c h s e l v o l l e s S c h i c k s a l h a t t e d i e

1914 vom Stapel gelaufene und 1935 abge¬
wrackte „Cap Polonio“ der Hamburg-SUd.

i
u n t e n : G l ü c k l o s w a r d i e „ M o n t e C e r v a n t e s '
de r Hamburg -Süd , d ie am 22 . 1 . 1930 be i
Feuerland auflief und sank. Al le wurden ge¬
r e t t e t , n u r d e r K a p i t ä n g i n g n i c h t v o n B o r d .



l inks: Die „L'Atlantique“
4 2 5 1 2 B R T / 2 2 6 , 7 X 2 8 , 1 m / G e t r i e b e t u r b i n e n :
P a r s o n s - P e n h o e t / 4 S c h r a u b e n / 5 0 0 0 0 P S w /

21, max. 23,85 Kn /Passagiere: 414 I. Klasse,
158 II. Klasse. 584 III. Klasse /Besatzung: 663

1930 15. April: Stapellauf.

1931 18. August: Fertigstellung.

1933 4. Jan.: Ohne Passagiere und mit redu¬
zier ter Besatzung befindet s ich d ie „L’At lan-
t i que “ au f e i ne r Fah r t von Bo rdeaux nach
Le Havre, wo sie gedockt werden soll.

U m 3 . 3 0 U h r s t e h t d a s S c h i l f 2 2 s m w e s t l i c h

d e r K a n a l i n s e l G u e r n s e y , a l s i n e i n e r P a s s a ¬

gierkammer im E-Deck ein Brand ausbricht...

Zwei Tage lang treibt die brennende „L'Atlan¬
tique“ mit Wind und Gezeiten im Engl ischen
K a n a l . . .

*

rechts oben: Turbinenschiff „Bremen“
Norddeutscher Lloyd, Bremen

Bauwer f t : Desch imag, AG „Weser“ , Bremen;
B a u n r . 8 7 2

51 656 BRT /286,0 x31,1 m/Getriebeturbinen;
Weser /4Schrauben /135 000 PSw /27, max.
2 8 , 5 K n / P a s s a g i e r e : 8 0 0 I . K i a s s e , 5 0 0
I I . K l a s s e , 3 0 0 To u r i s t e n k l a s s e , 6 0 0 I I I . K l a s s e /

Besatzung: 990

1928 16. Aug.: Stapellauf.

1929 24. Juni: Fertigstellung.

16. Juli: Jungfernreise Bremerhaven-New York.
D i e „ B r e m e n “ h o l l s i c h m i t 2 7 , 8 3 K n o t e n
Durchschnit tsgeschwindigkei t zwischen Cher¬
bourg und Ambrose das „Blaue Band“ ...

*

rechts Mitte: Turbinenschiff „Rex“
„Italia“, Flofle Riunite, Genua

Bauwerft: Ansaldo, Sestri Ponente; Baunr. 296

5 1 0 6 2 B R T / 2 6 8 , 2 x 2 9 , 5 m / P a r s o n s - G e t r i e b e -
t u r b i n e n ; A n s a l d o / 4 S c h r a u b e n / 1 4 2 0 0 0 P S w

/28, max. 29 Kn /Passagiere: 604 I. Klasse,
378 I I . Klasse, 410 Touristenklasse, 866 I I I .
Klasse /Besatzung: 756

1 9 3 3 A u g . : D i e „ R e x “ d u r c h l ä u f t d i e S t r e c k e
G i b r a l l a r - A m b r o s e m i t e i n e r D u r c h s c h n i l l s -

geschwindigkeit von 28,92 Knoten und erringt
d a m i t d a s „ B l a u e B a n d “ f ü r I t a l i e n . B i s 1 9 3 5
b l e i b t d i e „ R e x “ d e r s c h n e l l s t e A t l a n t i k -
L i n e r . . .

1947/48 Wrack in Jugoslawien verschrottet.

S c h i f f a h r t i m S i n n e e i n e s V e r k e h r s i n

weltweiter Fahrt.)

Über das Jahrhundert der Passagier¬
schiffahrt legt Arnold Kludas jetzt eine
Dokumenta t ion vo r, d ie jedem Fach¬
m a n n e i n h ö c h s t w i l l k o m m e n e s N a c h ¬

s c h l a g e w e r k , j e d e m S h i p s - I o v e r e i n
w a h r e s E n t z ü c k e n s e i n m u ß . V o n 1 8 5 8

bis heute wird in diesem fünfbändigen
Werk jedes einzelne Passagierschiff der
Welt mit mehr als 10 000 BRT aufge¬
führt. Die textl ichen Angaben enthalten
S c h i f f s n a m e n u n d R e e d e r e i , B a u w e r f t

und Baunummer, Abmessungen , Ton¬
n a g e , M a s c h i n e , L e i s t u n g u n d G e ¬
schwind igke i t , Passag ie re in r i ch tungen
e t c . s o w i e a l l e d e n L e b e n s l a u f d e s

Schiffes betreffenden Daten: Stapellauf,
I nd iens ts te l l ung , Umbau ten , Wechse l
des Eigentümers und so fort, bis zum
jewe i l i gen Ende , Abwrackung , S t ran¬
dung, Versenkung oder welches Schick¬
s a l d e m S c h i f f b e s c h i e d e n w a r . D a n k

der j ah rzehn te langen Sammel tä t igke i t
des Passag ie rsch i f f s -Exper ten K ludas
da r f das B i l dma te r i a l a l s vo l l s t änd ig

bezeichnet werden. Die hier wiederge¬
gebenen Beispiele sind nicht mehr als
e ine Andeu tung . Das Gesamtwerk i s t
folgendermaßen aufgegl iedert :

B a n d 1 : 1 8 5 8 - 1 9 1 2

B a n d 2 : 1 9 1 3 - 1 9 2 3

B a n d 3 : 1 9 2 4 - 1 9 3 5

Band 4:1936-1948 (Frühjahr 1974)
Band 5 : 1949 b i s heu te

(erscheint Herbst 1974)

J e d e r B a n d e n t h ä l t c a . 2 0 0 S c h i f f e u n d

w i r d d u r c h e i n e r l ä u t e r n d e s K a p i t e l
eingeleitet. Die Bände 1-4 enthalten je¬
w e i l s e i n a u f d e n B a n d b e z o g e n e s
S c h i f f s n a m e n r e g i s t e r. B a n d 5 e n t h ä l t
das Gesamt-Register, außerdem als An¬
hang eine ausführliche Aufstellung aller
i n d e n f ü n f B ä n d e n e r w ä h n t e n R e e d e ¬
r e i e n u n d W e r f t e n .

*

r e c h t s u n t e n : T u r b o - E l e k t r o s c h i f f „ N o r m a n d i e “
C . G . T. , L e H a v r e

1941 „Lafayette“

Bauwerft: Penhoet, St. Nazzaire; Baunr. T6

7 9 2 8 0 B R T / 3 1 3 , 8 x 3 5 , 9 m / T u r b o - e l e k t r i -
s c h e r A n t r i e b v o n S o c . G e n . C o n s t r . E i e c t r . &

M ä c . A i s T h o m / 4 S c h r a u b e n / 1 6 5 0 0 0 P S w /

29, max. 32,2 Kn /Passagiere: 848 I. Kiasse,
6 7 0 To u r i s t e n k l a s s e , 4 5 4 I I I . K l a s s e / B e s a t ¬

zung : 1345

Arnold Kludas, „Die großen Passagier¬
s c h i f f e d e r W e l t “ . V e r l a g S t a l l i n g ,
Oldenburg. Format 20x26,3 cm. Pre is
b i s J a h r e s e n d e n o c h 5 8 , — D M , d a n a c h
68,— DM pro Band.

4 6
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Nachdem wir aus der Welt der großen
Passagierschi ffe einige berühmte Bei¬
sp ie le he rausgegr i f f en haben , wo l l en
wir unsere Aufmerksamkeit einer ganz
anderen Schi ffsgat tung zuwenden, der
Segelyacht. -Auch hier seien wieder -
d i e s m a l I n F o r m e x a k t e r L i n i e n r i s s e -

einige Marksteine der Entwicklung auf¬
gezeigt . S ie entstammen dem soeben
bei Delius, Klasing &Co. erschienenen
Buch „Die Yacht“, das einen ausge¬
z e i c h n e t e n Ü b e r b l i c k ü b e r d i e G e ¬
schichte des Yachtbaus gibt. Anhand
zahlreicher Abbildungen lassen sich die
Einfiüsse verfolgen, die der jeweilige

Zeitgeschmack, der Verwendungszweck,
die finanziel len Möglichkeiten der Auf¬
traggeber auf d ie Ausmaße der Yacht
u n d i h r e A u s s t a t t u n g g e h a b t h a b e n ,
und wie im besonderen die gerade gül¬
t igen Vermessungsregeln und -metho-
den die Form des Rumpfes, die Größe
der Besegelung usw. beeinflußten. Da
i n d e m K r e i s d e r a n d i e s e r M a t e r i e

Interessierten die Entwicklung der bei¬
d e n l e t z t e n J a h r z e h n t e a l s b e k a n n t

vorausgesetzt werden dar f , se ien h ier
einige Beispiele aus der Vergangen¬
heit ausgewählt, die unter manchen ak¬
tue l l en Ges i ch t spunk ten a l s übe rho l t

g e l t e n m ö g e n , d i e a b e r I n i h r e r A r t
s c h l e c h t h i n n i c h t z u ü b e r t r e f f e n s i n d .

Die Wandlung der Yacht vom um d ie
We t t e s e g e l n d e n B e r u f s f a h r z e u g b i s
zur modernen Rennmasch ine, be i der
mit Instrumenten und Tabellen gesegelt
w i rd , ha t de r Au to r sachkund ig , an¬
s c h a u l i c h u n d u n t e r h a l t e n d b e s c h r i e ¬
b e n .

Carlo Sciarrell i : „Die Yacht“, ihre Her¬
kunft und Entwicklung. 412 Seiten, 57
Fotos, 210 zeichnerische Darsteliungen
m i t z a h i r e i c h e n E i n z e i z e i c h n u n g e n ,
58,- DM.

o b e n : Eine der frühesten amerikanischen Yachten, deren Piäne erhaiten gebiieben sind, ist die 1819 ais Lotsenschoner gebaute „Horner.
*

u n t e n : Die 1893 gebaute Yacht „Britannia“, deren Name untrennbar mit den Namen ihres Erbauers Charies Nicholson und ihres Eigners,
des Königs Georg Vverbunden ist, war zweifellos eine der schönsten Yachten, die Je gebaut worden sind. Sie wurde 43 Jahre
lang gesegelt.

*

rechts oben: Der berahmte Gloucester-Schoner „Bluenose“, das erfolgreichste Schiff jener .racing fischermen“ von Neuschottland, die Ihren
Beruf In so einmaliger Welse mit echtem Sportsgeist zu verbinden wußten. Dieses bemerkenswerte Schiff war 43,60 mlang (ü. a.)
und hatte 930 m^ Segelfläche. Die Verdrängung betrug 290 ts.
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Der von William Gardner gezeichnete Dreimastschoner „Atlantic**, Baujahr 1903. Bis heute ungebrochen ist der Rekord, den sie bei dem
Atlantik-Rennen um den Kaiser-Pokal 1905 aufstellte: 12 Tage, 4Stunden, 1Minute für die Überquerung West-Ost. Größtes Etmal 341 sm.
Länge Q. a. 56,50 m, Segelfläche ca. 1700 m^.

f e i
T
I

f

Die deutsche Yawl „Roland von Bremen“ (Entwurf Henry Gruber), Siegerin des Nordatlantik-Rennens Bermudas—Cuxhaven 1936. Länge
ü. a. 18,00 m, Segelfläche 135 m^ Verdrängung 26 t.
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