
Der kleine Erfinder

Das Elternhaus in Siebenbiirgen

Siebenbiirgen, das Land der Burgen, zwischen Karpaten 
und Transsilvanischen Alpen gelegen, war die Heimat 
jenes Mannes, dessen Ideen und Forschungen fur die 
Raum fahrt bahnbrechend werden sollten. Hier im Sie- 
benbiirger Raum hatten  Ungarn und Rumănen und seit 
dem 12. Jahrhundert auch Deutsche — die Siebenbiirger 
Sachsen -  gesiedelt. Sie hatten es nicht leicht in ihrer

Die E ltern Hermann Oberths, Dr. Julius Oberth und Frau Valerie.



neuen Heimat; Tiirkeneinfâlle und ein wechselvolles poli- 
tisches Schicksal prâgten und form ten sie. Sie bildeten 
eine Insei, weitab vom M utterland, sicherten sich mit 
Wehranlagen, festen Stădten und Burgen und verstanden 
es, die eigene Kultur und Sprache iiber Jahrhunderte 
hinweg zu bewahren. D ort nun, im siebenbiirgischen Her- 
niannstadt, wurde Hermann Oberth am 25. Juni 1894 
£:eboren. Seine M utter entstam m te einer Arztfamilie. 
Auch sein Vater Julius Oberth war Arzt. Hermanns Vor- 
rahren vâterlicherseits hatten fast ausnahmslos den Beruf 
des Pfarrers ausgeiibt — bis auf den Urgrofivater, der 
einen ganz anderen Berufsweg ging und Schlosser wurde. 
Vielleicht iibertrug sich von ihm auf den Urenkel die 
:echnische Begabung, und vielleicht war es das Erbteil 
ie r  geistlichen Ahnen, das dem Forscher Hermann 
Oberth die Făhigkeit mitgab, eine einmal als richtig er- 
kannte Sache fest und unbeirrbar zu vertreten.

Zwei Jahre nach Hermanns Geburt, im Mai 1896, zog 
die Familie nach SchâBburg. Dort wurde Dr. Julius 
Oberth D irektor am Spital, dem Kreiskrankenhaus. Er 
war ein giitiger, freundlicher Mensch, der von seinen Pa- 
nenten verehrt wurde. Einen R uf nach Wien hatte  er 
abgelehnt: eine Professur in der H auptstadt Osterreich- 
Ungarns wăre zwar sehr ehrenvoll gewesen, aber die Men- 
schen in Schăfiburg brauchten ihn — als Arzt und Helfer.

Hermanns M utter war eine ungewohnliche Frau, be- 
’.esen, sehr klug, im Gesprăch anregend, ja  witzig. Beson- 
ie rs  aufiergewohnlich war ihr Gedăchtnis: lange Gedich- 
:e. Erzăhlungen und Mărchen konnte sie wortgetreu auf- 
sagen. Erstaunlich fur die damalige Zeit war ihr Interesse 
far naturwissenschaftlich-technische Probleme. Obwohl



sie einen recht groBen Arzthaushalt zu versorgen hat te, 
fand sie doch immer wieder die Zeit, auch ihren Kindern 
dieses Interesse zu vermitteln.

Zu dem zweijâhrigen Hermann, dunkelhaarig und et- 
was ernst, gesellte sich dann ein Briiderlein. Adolf, blond 
und freundlich, entwickelte sich zu einem immer gut auf- 
gelegten Spielgenossen. Zwar wuchs er dem âlteren Her
mann bald — jedenfalls der GroBe nach — iiber den Kopf, 
aber immer blieb der ideenreiche und erfinderische Her
mann der Anfuhrer in der recht zahlreichen Schar der 
Spielkameraden. Hermann und A dolf hatten  keine wei- 
teren Geschwister, doch gehorte noch Mariechen zur 
Familie. Ihre M utter war friih verstorben, und das Ehe- 
paar Oberth hatten  die Nichte zu sich genommen.

Im Haupthaus w ohnte iiberdies der ebenfalls im Spital 
beschâftigte Arzt Johann Leonhardt m it seiner Familie. 
In einem Nebengebâude lebten noch der Schlosser des 
Spitals, Friedrich Philippi, und der Spitaldiener Jânos 
Denes, ein Ungar m it Frau und vier Kindern. Zusammen 
waren es zehn Kinder, die sich mal in deutsch, mal auf 
ungarisch und gelegentlich auch handfest mit den Fâu- 
sten untereinander verstăndigten. Das weitlăufige An- 
wesen an der Michael-Albert-StraBe bot den Kindern ein 
herrliches Spielfeld m it zahllosen Schlupfwinkeln und 
Verstecken auf Dachboden, in einem Schuppen oder gar 
im Pferdestall. Hinter den Gebăuden erstreckte sich zum 
FluB, der GroBen Kokel, hin ein groBer Obstgarten — wie 
geschaffen fur abenteuerliche Unternehmungen und 
Beuteziige.

Die Michael-Albert-StraBe, die an der V orderfront der 
Gebăude entlangfiihrte, war ein Teilstiick der LandstraBe



Hermann auf.

Budapest—K ronstadt—Bukarest. Fur die Kinder ging sie 
in die groBe, unbekannte Welt hinaus.

Spital und D oktorhaus lagen etwas auBerhalb des 
Sradtchens SchăBburg. Hermann Oberth selbst beschrieb 
s pater einmal die Stadt: „SchăBburg war damals eine 
Stadt von 11 000 Einwohnern und etwas altvăterlich. 
Noch im Jahre 1888 hatte  der Physikprofessor am Ober- 
p  rnnasium gesagt: ,Neuerdings will man die Elektrizitât 
sogar zu Beleuchtungszwecken benutzen. Das wird sich 
abcr nicht bewăhren!1 Erst 1902 erhielt SchăBburg eine 
U asserleitung und elektrisches Licht, 1904 folgte das 
Teiefon, fiir das sich in den ersten drei Jahren insgesamt 
3“ Teilnehmer meldeten. Die ,Burg‘, so hieB die auf dem 
5crg gelegene, von einer Mauer umschlossene A ltstadt, 
war auch in den dreiBiger Jahren noch nicht kanalisiert.



Die Hăuser waren m it Senkgruben versehen, die von 
Zigeunern in die durch die Stadt fliefiende Kokel entleert 
wurden. Die Abwăsser der Haushalte flossen auf die 
StraBen, die m it runden, faustgroBen Steinen, den 
Katzenkopfen, gepflastert waren. Durch die engeren 
Gassen fuhrte in der Mitte ein Rinnsal, bei den breiteren 
befand sich auf jeder StraBenseite eines. Wenn es im 
Sommer lăngere Zeit nicht geregnet hatte, stieg aus den 
Gassen ein recht iibler Geruch auf.“ Das Spital und das 
D oktorhaus, so fiigte Hermann Oberth hinzu, waren aller- 
dings kanalisiert.

Im Sommer bedeckte eine dicke Staubschicht die 
LandstraBe. Wenn es geregnet hatte, muBte man durch 
tiefen Morast waten. Damals wurde die LandstraBe nur 
von Ochsenkarren und Pferdewagen und — den ersten 
Radfahrern befahren. Das noch recht m ittelalterlich an- 
m utende SchăBburg war ein Stădtchen wie etwa das 
romantische Rothenburg ob der Tauber. Und ausge- 
rechnet in diesem vertrăum ten Ort solite das heutige 
Raum schiff ideenmâBig und in der G rundkonstruktion 
Gestalt annehmen!

Das „Gingi“

Ein kleiner vierjăhriger Junge marschiert iiber die Pfla- 
sterstraBe SchăBburgs. Sein eines Fâustchen umschlieBt 
einen schlenkernden Farbtopf, das andere einen Maler- 
pinsel.

Die Nachbarin sieht den kleinen Mann und staunt. 
„Wo willst du denn hin? “



„Bahnhof! Das grofie Gingi anstreichen! “ Dann ein 
energisches Schwenken m it dem Pinsel: „WeiG!“

Es ist Hermann Oberth. Mit ,,Gingi“ meint er „Gehen“ 
oder das „Ding, das geht“ . Er benutzt dieses Wort mit 
Vorliebe fur „Lokom otive“ . Jene gewaltigen schwarzen 
Kolosse haben es ihm angetan, und er bedauert nur, dafi 
sie eine so hăBliche Farbe haben. Dem will er abhelfen. 
Denn das beste Stiick seiner kindlichen Jungenwelt, 
dieses briillende M aschinenungeheuer auf riesigen Ră- 
dern, das dam pffauchend sich bewegt, wenn an den 
Schalthebeln hantiert wird, dieses „Gingi“ muB so schon 
aussehen wie nur moglich.

Gingi, das „Ding, das geht“ , solite Hermann Oberth 
eine Aufgabe fur sein ganzes Leben bleiben.

Ein Jahr spăter — er ist funf — weiB er auch schon, 
wohin er dam it am liebsten ,,ginge“ . Aus Bauklotzen 
stellt er einen holzernen Zug zusammen.

„Was baust du denn da? “
„Eine Gingi-Lokomotive! “
„Und was willst du dam it tun? “
Der Junge blickt erstaunt auf. Was die Erwachsenen 

alles wissen wollen! w undert er sich, und ohne viei Zo- 
gern folgt die A ntw ort: „A uf den Mond fahren!“ Und 
gleich darauf ist er wieder ganz in sein Spiel versunken.

Der Mond muBte sich schon friih in seiner kindlichen 
Phantasie einen festen Platz verschafft haben. Er fragte 
den Vater und die M utter danach. Wenn im D oktorhaus 
Mittagsruhe herrschte, erzăhlte auch Frăulein Regina 
Ensinger, die W irtschafterin, von der Natur. Ebenso ein 
ălterer V etter Hermanns, der ihm das Entstehen der 
Sonnen und Planeten aus einem Urnebel schilderte.



Hermann und sein „Gingi“ sind unzertrennlich.



Der Wissensdurst des Jungen war unersăttlich. Aber 
nicht nur der Mond beschăftigte ihn, auch die Pflanzen 
und Tiere wollte er kennenlernen. Und natiirlich fehlte es 
nie an Streichen und Abenteuern, die Hermann zur 
Freude seiner Spielkameraden mit erstaunlichen Ideen 
und Einfăllen zu bereichern verstand.

Das Erfindungsbiichlein

Eins aber unterschied den Jungen von den meisten 
anderen Kindern: Es konnte geschehen, daB er sich einige 
Stunden in einen stillen Winkel zuriickzog und liber eine 
Idee nachgriibelte, die ihm beim Spielen, beim Durch- 
^.attern eines Buches, dessen Bilder ihn beeindruckten, 
ader gar beim Anblick irgendeines ungewohnlichen Vor- 
cangs draufien auf der StraBe gekommen war. Die Gingis 
seiner Spielwelt begannen eine neue Form  anzunehmen, 
als er m it sechs Jahren in die Elementarschule eintrat. 
Eines Tages faltete er groBe Bogen Konzeptpapier zusam- 
nx-n. einmal lăngs, dann quer und schlieBlich ein drittes 
Mal. An den Rândern schnitt er das Ganze auf. Mit Nadei 
und Zwirn wurde dieser PapierstoB in der Mittellinie 
r-sam m engeheftet und entlang dieser Naht neu gefaltet. 
Es entstand ein Biichlein, etwa von der GroBe eines Brief- 
umschlags, das bald den Namen ,,Erfindungsbuchlein“ 
erhielt.

Die erste Erfindung, die Hermann in sein Biichlein ein- 
n -c . war eine Miihle an den Niagara-Wasserfăllen. GewiB, 
schon viele Jungen haben Miihlen gezeichnet, die von 
o~.ern Wasserstrahl angetrieben wurden, der aus einer



Rohre oder Rinne auf die Schaufeln eines Wasserrades 
prallte. Aber der Gedanke, sta tt dieses einfachen Wasser- 
strahls die gesamte Kraft der Niagarafălle auszunutzen, 
diirfte wohl seltener aufgetaucht sein und stellte eine 
durchaus originelle Erfindung dar. Der Gedankengang des 
kleinen Erfinders war konsequent und richtig: Warum 
solite es nicht moglich sein, die gewaltige Energie der 
Niagarafălle in Arbeit umzusetzen?

Als zweite Erfindung wurde in dem Biichlein eine 
Blitzfabrik eingetragen. Blitze sollten bei einem Gewitter 
eingefangen, gespeichert und in den Zeiten zwischen den 
Gewittern als A rbeitskraft genutzt werden. Eine solch 
originelle Idee hâtten  die Schildbiirger aushecken kon- 
nen, aber es war doch bemerkenswert, daB sich der kleine 
Ingenieur m it einer weiteren măchtigen Energiequelle, 
der Elektrizităt, beschăftigte. Eine gewisse Zielstrebigkeit 
des Denkens und Erfindens war schon hier erkennbar.

Eine elektrische Bahn folgte als dritte Erfindung. Die 
vierte — Hermann war inzwischen sieben Jahre alt gewor- 
den — war das „Blitzschiff“ fur die Fahrt zum Mond! Wir 
wollen uns dieses „Blitzschiff“ etwas genauer anschauen, 
denn hier, an diesem Punkt, wurde deutlich, daiî sich der 
Junge etwas in den K opf gesetzt hatte und dariiber nach- 
griibelte. Es war nicht mehr die Spielzeugeisenbahn zum 
Mond, mit Bauklotzen zusammengestellt und m it kind- 
licher Phantasie angetrieben, sondern hier begann ge- 
danklich etwas Gestalt anzunehmen, was schon in weni- 
gen Jahrzehnten Wirklichkeit werden solite. Die Urgewalt 
der Blitze muBte es wohl gewesen sein, die den Jungen 
faszinierte und auf den Gedanken brachte, den nieder- 
fahrenden Blitz einfach um zudrehen und seine Kraft in



den Weltraum schieBen zu lassen. Wie aber war das zu 
verwirklichen? Die Blitze miiBten in dem Raumfahrzeug 
selbst erzeugt werden, iiberlegte Hermann. Dazu miiBte 
man eine grofie Batterie einbauen, eine sehr groBe sogar, 
um die E lektrizităt daraus entnehm en zu konnen, die in 
Form  von Blitzen auf eine groBe Schale abgefeuert 
werden solite. Das Raum schiff selbst miiBte an dieser 
Schale gewissermaBen hângen. Wenn man die Elektrizităt 
von der metallenen Schale uber leitende Drăhte wieder zu 
den Batterien zuriickfiihren konnte, wăre sie iiberdies 
stets von neuem wieder zu Blitzen zu verwenden — so 
griibelte Hermann weiter. Er sah darin geradezu den 
Glanzpunkt seiner Erfindung. Man verschwendete nichts, 
sondern nutzte die umgeleitete Elektrizităt stăndig von 
neuem. Das war Sparsamkeit! Das iibrige Fahrzeug muBte 
einfach und praktisch sein, den Erfordernissen der Raum- 
fahrt angepafit. Hermann stellte sich eine groBe Platte als 
Grundlage vor, au f die die Riesenbatterie m ontiert 
werden konnte. Kleine Hăuser lieBen sich auf der Platte 
ebenfalls aufstellen. GewiB, die Platte muBte dann tat- 
sâchlich sehr groB sein, doch dafiir konnten die Raum- 
fahrer in den Hăuschen wăhrend ihrer Reise zum Mond 
auch wohnen und schlafen. Wenn es beim Aufstieg 
regnen solite, boten diese Schutz vor der Nâsse. Im Welt
raum und dann auf dem Mond konnte es nur niitzlich 
sein, einen solchen Schutz vor den Gefahren dort oben 
zu haben.

Viele Jahre spăter, als Hermann Oberth schon als 
„W eltraumprofessor“ bekannt war, lăchelte er uber sein 
„Blitzschiff“ im Erfindungsbuchlein: „Es war ein unmog- 
liches Mondfahrzeug. Der Antrieb wăre ein Perpetuum



mobile gewesen, also eine technisch unmogliche Maschi- 
ne, die ohne Energieverbrauch dauernd Arbeit leistet. 
Alles zusammen wâre es gerade so, als ob sich Miinch- 
hausen am eigenen Schopf in die Hohe ziehen wollte!“

Enthielt dieses ,,Blitzschiff“ jedoch nicht zum ersten 
Male in der Geschichte der Menschen die Idee, ein Raum- 
schiff durch elektrische Ausstrahlung — wenn auch noch 
nach der falschen Seite — anzutreiben, woraus spâter das 
elektrische Raum schiti Oberths und schlieftlich der 
Ionenantrieb hervorgehen sollten? Steckte nicht in den 
kleinen Schutzhăusern — bei aller kindlichen Phantasie, 
m it der sie entworfen waren — der Gedanke, den Raum- 
fahrern eine angemessene Geborgenheit zu geben, woraus 
sich spăter die von Oberth angeregte Raummedizin ent- 
wickeln solite?

Dieser Ur-Entw urf eines Weltraumfahrzeugs durch den 
jungen Hermann Oberth zeigte bereits zwei der wesent- 
lichen Entwicklungsrichtungen seines kiinftigen Forscher- 
strebens. Und wie stieB er nun auf die dritte  Entwick- 
lungslinie seiner spăteren Arbeit, die ihn zum Urheber 
des Raketenraumschiffs werden liefi, fur das er als An- 
trieb die Energie fliissiger Treibstoffe benutzte und das 
die ersten unbem annten Satelliten und Raketensonden in 
den interplanetaren Raum und schlieBlich Menschen in 
den Weltraum hinaustragen solite? Er stieB darauf — und 
zwar anfangs geradezu widerwillig —, weil er erkannte, 
daft eine Verwirklichung der Raum fahrt zunăchst nur auf 
diese Weise moglich sein wiirde.

Der Weg des siebenjăhrigen Jungen m it seinem Erfîn- 
dungsbiichlein bis zum kiinftigen W eltraumprofessor 
solite lang und voller Tiefen und Hohen sein. Oberth



solite Erfolge und MiGerfolge haben und erst nach harten 
Kămpfen die Anerkennung seiner Ideen und Vorschlâge 
erringen.

Als Hermann zehn Jahre alt wurde, legte er sein Erfin- 
dungsbiichlein beiseite. Er muBte aufs Gymnasium, 
droben auf der Burg.

Blick auf die A ltstadt von SchăBburg; links oben die Burgschule.

Man schrieb das Jahr 1904. Auch nach Siebenbiirgen 
drang die Nachricht, in Amerika sei 1903 ein Mann 
namens Wright in einem Flugdrachen m it M otorkraft 
mehrere hundert Meter weit durch die Luft gefahren. 
„Ob m an derlei phantastisches Zeug wohl glauben 
kann? “ fragten sich die Leute.



Der blinde Passagier in Jules Vernes M ondgranate

„O berth!“ tonte die Stimme des Geschichtslehrers. 
„Wann war die Schlacht von Tours und Poitiers? “

Der Schiiler Hermann Oberth befand sich im Augen- 
blick aber weder auf dem Schlachtfeld von Tours und 
Poitiers noch im Klassenzimmer des Gymnasiums, son- 
dern flog gerade in Gedanken um den Mond. Er hatte  ein 
Buch von Jules Verne gelesen, in dem beschrieben wurde, 
wie drei Menschen in einer groBen Kanonenkugel um den 
Mond geschossen werden. Es war ihm, als ob er mitfliege! 
Schade, daB es je tz t Nacht au f der Mondriickseite ist, 
dachte er. Das Sternenlicht ist zu schwach, man kann auf 
der M ondoberflâche nichts erkennen. Doch vorne taucht 
ein Strahlenbiindel auf! Die Sonnenscheibe tritt  blitzend 
uber den M ondhorizont. Fast meint er geblendet zu wer
den und die Augen zukneifen zu miissen.

„O berth!“
Der Angesprochene schreckte auf und fuhr hoch. 

Beinahe hâtte  er geantw ortet: „Hier bin ich, Mister 
Barbicane, an der anderen Luke, neben Monsieur Ardan 
und Kapităn Nicholl!“ Er blinzelte. Nein, der da vorne 
war nicht Barbicane, der die Kanone fur den SchuB zum 
Mond băute — es war der Geschichtslehrer, der ihn scharf 
fixierte und offenbar etwas von ihm wissen wollte.

,,Sieben-drei-zwo“ , flusterte eine Stimme hinter ihm, 
„Karl Martell besiegt die Araber!“

Der Geschichtslehrer fuhr grollend dazwischen: „Das 
ist ja  bis hierher zu horen! Erspar dir die Wiederholung, 
Oberth. Deine Leistungen in Geschichte sind ăuBerst 
mangelhaft. Setzen!“



Der Schufi zum Mond (aus Jules Verne).



Der Schiiler Hermann Oberth setzte sich. Er zwang 
sich, dem Geschichtslehrer zuzuhoren, aber kurz darauf 
war er wieder unterwegs im Weltraum. Ob die Sauerstoff- 
versorgung in der Kabine je tz t auch wirklich klappen 
wiirde? Das war ein schoner Reinfall, als das Ventil 
plotzlich zu viei Sauerstoff ausstromen lieB und die 
M ondfahrer in einen gewaltigen Sauerstoffrausch verfie- 
len! Die Gewichtslosigkeit am neutralen Punkt zwischen 
Erde und Mond, das war auch so eine toile Sache. Aber — 
Hermann runzelte nachdenklich die Stirn — eine Frage 
schien ihm noch nicht gelost: Warum war man denn 
nicht auf der ganzen Reise rund um den Mond herum 
gewichtslos?

Wenn man Jules Verne las, konnte man schon nach
denklich werden. So zum Beispiel bei dem eigenartigen 
Vorfall m it Trabant, einem der beiden Hunde, die zur 
Reise um  den Mond m itgenommen worden waren. 
Trabant, ein groBer Neufundlânder, war den gewaltigen 
Krăften beim Start zum Opfer gefallen und dann durch 
eine Luke aus der M ondrakete hinausbefordert worden. 
Was entdeckten die Mondpassagiere aber nach einiger 
Zeit bei einem Blick durch die Lukenfenster? Trabant 
schwebte drauBen im Vakuum des Weltraums neben der 
M ondgranate her! Erstaunlich, wenn man es m it den 
Verhâltnissen auf der Erde verglich. Aber hier drauBen 
im W eltraum war eben vieles anders. Wenn der Neufund- 
lănder die gleiche Geschwindigkeit wie das GeschoB hatte 
und gleichartigen Schwereeinfliissen von Erde und Mond 
ausgesetzt war, muBte er stăndig in derselben Bahn neben 
der M ondrakete dahinschweben. Nur durfte Trabant 
beim Verlassen der M ondgranate keinen StoB erhalten



Die Gewichtslosigkeit hat Menschen, Hund, Huhner und einen 
Zylinderhut zum Schweben gebracht (aus Jules Verne).



haben, sonst hătte  er sich allmăhlich immer weiter von 
ihr entfernt.

Man konnte daran noch weitere Uberlegungen an- 
kniipfen. Was wăre, wenn der Hund noch năher an der 
Mondrakete schwebte oder gar in ihr? Wo bliebe denn da 
das Gewicht? Auch wenn er zufăllig den Kabinenboden 
beriihren solite, driickte er doch nicht darauf. Alle Dinge, 
Menschen, Hunde, die Kabine selbst, schwebten doch 
gemeinsam auf derselben Bahn durch den Weltraum. 
Warum sollten sie aufeinander driicken? Ohne Andruck 
aber gab es kein Gewicht!

Was geschah andererseits beim Start, wenn die Feuer- 
gase die Mondgranate im Geschiitzrohr m it gewaltiger 
Kraft voranpreBten und beschleunigten? Glich das nicht 
dem Anfahren eines Wagens, wenn die Pferde krăftig 
anzogen und man gegen die Riicklehne gepreBt wurde? 
War dieser Andruck in seiner Wirkung nicht das gleiche 
wie Gewicht? MuBte der Andruck bei der măchtigen 
Beschleunigung der Mondgranate in Barbicanes iiber- 
groBem, 275 Meter langem, in die Erde eingebautem 
Kanonenrohr nicht viei groBer sein, als wenn nur zwei 
Pferde einen Wagen anzogen? Wie stark wurden nun die 
drei M ondfahrer gegen ihre Polster gedriickt? Konnte die 
Wasserschicht unter dem Kabinenboden, die wâhrend der 
A nfahrt im Kanonenrohr ausstromen solite, tatsăchlich 
als eine A rt Federung wirken und war diese ausreichend? 
Oder war der Andruck infolge der Beschleunigung so 
gewaltig, daB Barbicane, Nicholl und Ardan im Bruchteil 
einer Sekunde einfach plattgedriickt wurden? Fragen 
iiber Fragen, und jede einzelne schien noch wichtiger als 
die andere.



Kaum zu Hause, vertiefte sich Hermann sofort in die 
beiden Biicher von Jules Verne. „Von der Erde zum 
M ond“ hieB das eine, „Die Reise um den M ond“ das 
andere. Immer wieder nahm er sich diese Biicher vor. 
Zum ersten Mal las er sie m it zwolf Jahren, als sie ihm 
von seiner M utter geschenkt wurden. Fur die damalige 
Zeit war es recht ungewohnlich, dafi eine Frau solche 
Biicher besafi. Schon in jungen Jahren war Oberths 
M utter an naturwissenschaftlichen Problemen interessiert 
und hatte  ihrem Onkel bei dessen Versuchen geholfen. 
Je tz t stellte sie fest, wie sich dieses Interesse auch bei 
ihrem Sohn Hermann zu entfalten begann. Sie sah dies 
nicht ganz ohne Sorge, denn Hermann gehorte keines- 
wegs zu den besten Schiilern. Doch wenn er etwas 
anpackte, lieB er nicht locker, bis das Ziel erreicht war — 
und das zâhlte im Leben.

Selbst an einem Biiffel erprobte Hermann seine Beharr- 
lichkeit — oder war es Leichtsinn? Jedenfalls lag der 
FleischkoloB im Schlamm am Ufer der Kokel und sonnte 
sich, als Hermann und sein Bruder A dolf auf ihn trafen. 
Sie wollten zum Baden, aber Hermann blieb stehen. Ihn 
reizte irgend etwas an dem sich suhlenden Biiffel. Er 
biickte sich, ergriff einen Lehmbatzen und schleuderte 
ihn auf den KoloB — wahrscheinlich um festzustellen, 
ob es ,,ging“ . In der Tat, es ging! Der Biiffel, ein 
schwarzer Geselle, richtete sich auf, drehte sich in 
Angriffsposition, senkte den gewaltigen Schădel mit 
den Hornern und liefi ein dumpfes Grollen ver- 
nehmen, wâhrend seine Hufe den Boden aufscharrten. 
Hermann hătte  sich nun sagen konnen: Der Kliigere gibt 
nach! Weit gefehlt! Hermann dachte gar nicht daran 
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nachzugeben und wich keinen Millimeter. So standen sie 
da, gewissermafien Stirn gegen Stirn, bis der Biiffel ab- 
drehte und sich davontrollte — er hatte  wohl die 
schlechteren Nerven.

In der dritten  Gymnasialklasse — Hermann war in- 
zwischen dreizehn Jahre alt — wurden im Physikunter- 
richt die Gesetze von Kraft und Masse durchgenommen. 
Der freie Fall im Schwerefeld kam zur Sprache. Hermann 
horchte auf! Der Professor fur M athematik und Physik, 
Ludwig Fabini, war einer der jiingsten und aufgeschlos- 
sensten Lehrer an der Burgschule. Er verstand es, seinen 
U nterricht lebendig und fesselnd zu gestalten. Auf- 
merksam und gespannt verfolgten die Jungen seine Ver- 
suche. Er erklărte ihnen, wie sich ein Stein oder andere 
Massekorper verhalten, wenn sie im Erdschwerefeld 
emporgeworfen werden. Was Professor Fabini nicht 
ahnte, war, dafi einer seiner Schiiler, Hermann Oberth, 
soeben dam it beschăftigt war, die neu erworbenen 
Kenntnisse auszuwerten. Hinter dem Riicken seines Vor- 
dermannes kritzelte er Zahlen auf einen Schmierzettel 
und berechnete, wie grofi die Beschleunigung der Mond- 
granate in Barbicanes Riesengeschiitz sein miifite. Er 
stutzte. Ich muB mich verrechnet haben! dachte er, so 
ungeheuerlich grofi war der Wert, den er erhielt. Zu Hause 
rechnete er noch einmal alles durch. Es blieb bei einer 
Beschleunigung vom 41 OOOfachen der Schwerebeschleu- 
nigung unm ittelbar liber dem Erdboden. Bedeutete dies, 
da fi sich der Andruck bei der iibermăfiig heftigen Anfahrt 
im Kanonenrohr im gleichen Verhăltnis erhohte, ja  dafi 
damit das Korpergewicht au f das 41 OOOfache anstieg? 
Irrte sich Jules Verne — oder er?



Der kritische junge Griibler ging einen Schritt weiter. 
Wenn man nun umgekehrt davon ausging, daB die Passa- 
giere der Mondgranate nur eine Verdoppelung ihres 
Korpergewichts aushalten konnten, dann muBte die An- 
fahrtstrecke mindestens 1250 Kilometer lang sein. Ein 
derartig langes Geschiitzrohr konnte man aber nicht 
bauen.

Was nun? Da schoB ihm eine Idee durch den Kopf; 
Wie wăre es, wenn man das Geschiitzrohr durch einen 
luftleeren Tunnel ersetzte? Der Tunnel miiBte mit 
Magnetringen umkleidet sein. Wurden diese nacheinander 
eingeschaltet, konnte ein Magnetwagen von den Magnet- 
feldern vorangejagt werden. Eine Eisschicht auf der 
inneren Tunnelwand wiirde die Reibung vermindern. 
Wenn man den Tunnel noch dazu am Âquator und in der 
Fahrtrichtung von West nach Ost bauen wurde, konnte 
man sogar die Geschwindigkeit der Erdumdrehung aus- 
nutzen. In einer Sekunde wăren das 461 Meter! Der 
Tunnel muBte sich am Ende nach oben hin kriimmen, 
dann konnte der GeschoBwagen nach dem Verlassen des 
Tunnels in steilem Aufstieg die dichte Luftschicht so 
rasch wie moglich durchstoBen. Wenn diese Idee nicht 
gut war!

Nach dem năchsten Physikunterricht meldete sich 
Hermann bei Professor Fabini. Wie stark ein geschoBâhn- 
licher Wagen in einer Tunnelrohre m ittels Magnetfeldern 
beschleunigt werden konne, wollte er wissen. Der Pro
fessor beştelite ihn zu sich in die Wohnung. Eine solche 
Frage lag schon auBerhalb des iiblichen Unterrichtsstof- 
fes, und auBerdem muBte sich der Professor erst m it 
einem kleinen hăuslichen Privatstudium auf den Besuch



seines Schiilers Hermann Oberth vorbereiten. Hermann 
verriet seinem Physiklehrer aber nicht, daB sein Tunnel- 
fahrzeug den Tunnel verlassen und dann die Reise zum 
Mond antreten solite. Zwischen den beiden entwickelte 
sich ein angeregtes Gesprăch, und der Professor gab Her
mann die gewiinschten Auskiinfte.

Zu Hause setzte sich Hermann wieder hin und rech- 
nete. Dann legte er verzweifelt den Bleistift beiseite. Die 
berechnete Beschleunigung war so gering, daB der Tunnel 
mindestens 10 000 Kilometer hătte  lang sein, also um 
einen ganzen Erdquadranten hătte  herumfuhren miissen! 
S tatt seine ersten Lorbeeren als Erfinder zu ernten, 
muBte Hermann die bittere Erkenntnis sammeln, daB es 
so nicht „ging“ .

Hermann lieB jedoch nicht mehr locker. Das Problem, 
dem er sich gestellt hatte  — fast als wăr’s der Biiffel an 
der Kokel —, schien uniiberwindlich: Wie lieB sich der 
Andruck vermeiden, der beim blitzschnellen Start in 
einem Kanonenrohr die Passagiere im Nu plattdriicken 
wiirde? Die erste groBe Leistung des Jungen war, daB 
sein Verstand das Problem des Andrucks in seiner ganzen 
Schărfe und Bedeutsamkeit erkannte. Wenn Menschen in 
den Weltraum gelangen sollten, dann muBten sie mit 
wahrhaft kosmischen Geschwindigkeiten emporgeschleu- 
dert werden — oder aber ihre Fahrzeuge wiirden, von der 
Schwerkraft an die Erde gefesselt, sofort wieder herab- 
stiirzen. Und dennoch muBten diese Fahrzeuge langsam 
anfahren, damit der Andruck fur die Passagiere gemildert 
wiirde. Beides zusammen schien dem dreizehnjăhrigen 
Schiiler der Burgschule zu SchăBburg ein zunăchst unlos- 
barer Widerspruch.


