
Ein Schiiler erfindet das Raumschiff

Die Rakete als Antrieb im Weltraumvakuum

An einem schonen, warmen Herbsttag des Jahres 1907
schlenderte Hermann liber die Uferwiese hinter dem
Arzthaus hinunter zur Kokel. Seine Schulaufgaben hatte
er fertig, und nun wollte er die freie Zeit nutzen, um sich
noch etwas der selbstgewăhlten Aufgabe zu widmen: ein
Weltraumschiff zu erfinden. Nicht irgendeins - nein, ein
taugliches Raumschiff, eins, das sich verwirklichen lieBe!

Ein selbstgebauter Kahn war unten am Flufsufer ver-
tâut. Hermann liebte es, auf der Ducht zu sitzen, sich
schaukeln zu lassen, die Wellen plâtschern zu horen, den
Duft der Ufergrăser, vermischt mit dem Teergeruch des
Bootes, einzuatmen undab und zu in den klaren blauen
Himmel liber sich zu schauen.

Aus Jules Vernes Mondgranate, mit der er in Gedan-
ken so oft in den Weltraum flog, war er endgiiltig "aus-
gestiegen". Sich wie Barbicane, Nicholl und Ardan in
einer Granate aus einer Riesenkanone zum Mond schie-
Ben zu lassen, war unmăglich. Das stand fest.

Ein seltsamer Vorgang, ein solcher Schufs ins Ali! Eine
senkrecht emporgeschossene Kanonenkugel flog um so
hoher, je schneller sie abgefeuert wurde. Man hătte
meinen konnen, sie miifâte mit âufserster Geschwindigkeit
abgefeuert werden, wenn sie das gesamte Schwerefeld der
Erde uberwinden sollte. Aber tatsăchlich genligte eine
AbschuBgeschwindigkeit von 11,2 Kilometer in der
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Sekunde, denn die Schwerkraft, die das emporfliegende
GeschoB allmă hlich abbremste, wiirde bei zunehmender
Entfernung vom Erdmittelpunkt rasch schwăcher. Mit
einer Geschwindigkeit von 11,2 Kilometer in der Sekun-
de - der sogenannten Fluchtgeschwindigkeit - konnte
somi t ein Korper dem Erdschwerefeld entfliehen.

Jules Verne nahm an, die Kugel habe nur den Weg bis
zum neutralen Punkt zuriickzulegen, also bis dahin, wo
sich Erde und Mond mit ihren Anziehungskrăften die
Waage halten. Sobald die Kugel in den Bereich dieses
neutralen Punktes eingedrungen wâre, gerate sie in das
Schwerefeld des Mondes und sinke dann der Mondober-
flăche entgegen. Damit sie vom Erdschwerefeld bis zum
neutralen Punkt gelange, rniisse es geniigen, die Kugel mit
einer Geschwindigkeit von 11,2 Kilometer in der Sekun-
de abzuschieBen.

Aber viele Fragen kamen hinzu. So die nach dem Luft-
widerstand, und dann das wichtigste Problem: der ge-
waltige Andruck und seine Wirkung auf die Mondfahrer.
Es muBte also ein tauglicheres Mittel ffu die Fahrt zum
Mond gefunden werden.

Grubelnd saB Hermann im Kahn. Wie war das bei Jules
Verne? Da hatten doch die Mondfahrer eigentlich auf
dem Mond auch landen sollen. Den Sturz auf den Mond
sollten Raketen abbremsen, aber die Granate war aus
ihrer Bahn geraten, raste um den Mond und eilte wieder
auf den neutralen Punkt zu. Um doch noch auf den
Mond zu treffen, benutzte man die Raketen nunmehr
dazu, die Geschwindigkeit abzubremsen. Wenn die
Granate dann am neutralen Punkt keine Fahrgeschwin-
digkeit mehr hatte, sollte der Sturz zum Mond beginnen.
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Im MondgeschoB wird eine Rakete geziindet (aus Jules Verne).



In Jules Vernes Buch "Die Reise um den Mond" hatte
Hermann gerade diese Stelle immer wieder gelesen:

"Ein Uhr!" sagte Barbicane.
Michel Ardan nâherte die brennende Lunte einem

Feuerwerksapparat, der die Raketen im Nu miteinander
in Verbindung setzte. Keinerlei Knall lieB sich im Ge-
schofsinnern horen, weil die Luft drauBen fehlte. Aber

.durch die Luken erblickte Barbicane ein langgezogenes
Spriihen, das bald erlosch. Das Geschofs erlitt eine ge-
wisse Erschiitterung, die sich im Innern recht stark ver-
spiiren liefs.

Die drei Freunde blickten und lauschten, ohne zu
sprechen. Kaum wagten sie zu atmen, ihr Herz hătte man
schlagen horen inmitten dieses absoluten Schweigens.

"Fallen wir? " fragte endlich Michel Ardan.
"Nein", antwortete Nicholl.
In diesem Augenblick trat Barbicane vom Luken-

fenster weg und drehte sich seinen Kameraden zu. Er war
entsetzlich bleich, seine Stirn lag in Falten, seine Lippen
waren aufeinandergepreBt.

"Wir fallen!" sagte er.
"Ah!" rief Michel Ardan. "Zum Mond hin? "
"Nein, zur Erde hin!" antwortete Barbicane.
;,Bomb en und Granaten!" rief Michel Ardan. Dann

setzte er mit philosophischer Ruhe hinzu: "Gut! Als wir
in diese Kugel einstiegen, war es uns allen klar, dafă das
Aussteigen nicht leichtfallen wiirde!"

Das ist der Buchabschnitt, der eine Art Schlussel zum
Raumfahrtproblem darstellt - sofern man den Schlussel
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zu benutzen versteht! Denn hier dient offenbar die
Rakete als Antrieb im leeren Weltraum! In der franzosi-
schen Originalausgabe gehort zu dieser Stelle ein Bild, das
die Granate zwischen Erde und Mond in dem Moment
zeigt, da die Raketen brennen. Man konnte meinen, es sei
das Bild einer Rakete, die zum Mond fliegt. Diese Vor-
stellung, die fur uns heute so selbstverstândlich ist, ver-
danken wir dem Schuler Hermann Oberth. Er war es, der
sich damals zu der Erkenntnis durchrang: Die Rakete ist
als Raumschiffantrieb tauglich.

Zwei aufăerordentlich groBe Schwierigkeiten hatte er
dabei zu uberwinden. Die eine: Konnte eine Rakete
uberhaupt im luftleeren Raum arbeiten, oder irrte sich
Jules Veme, als er das annahm? Die andere: Wilrde eine
Rakete, wenn sie im Vakuum arbeitete, auch leistungs-
fahig genug sein, um die erforderlichen kosmischen Ge-
schwindigkeiten erreichen zu konnen? Bei Jules Vernes
Schilderung des "Feuerwerksapparats" und der Raketen-
zilndung erblickte Barbicane "ein langgezogenes Spruhen,
das bald erlosch". Diese Buchstelle beeinflufste Hermanns
Dberlegungen. Konnte die Arbeitsleistung dieser Raketen
ausreichen, um einen Sturz im Mondschwerefeld abzu-
fangen oder gar die viel stârkere Anziehungskraft der
Erde zu uberwinden? Und dieses Problem stellte sich ja
nicht nur beim Abstieg, sondern schon beim Aufstieg in
den Weltraum!

'.. Hermann hockte in seinem Kahn und dachte iiber die
Frage nach, ob die von der Mondgranate abstromenden
Gase, die sich ja im Weltraumvakuum auf nichts zu
stiitzen vermochten, dennoch der Mondgranate einen
Rttckstofs und damit eine Geschwindigkeitsanderung ver-
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leihen konnten. Alles auf der Erde stief sich ja bei einer
Vorwărtsbewegung an etwas ab, an irgendeiner fes ten
Materie - und ein Luftfahrzeug miifite sich an der Luft
abstoBen. ader traf diese Dberlegung nicht immer zu?

Hermann betrachtete den Kahn und stutzte: Wenn
man nach einer Kahnfahrt zuriickkehrte und mit einem
Satz an Land sprang, schoB der Kahn auf den FluB
hinaus. Kaum hatte man sich umgedreht, um den Kahn
zu vertăuen, da sah man ihn auch schon davontanzen.
War das ein Zufall, oder steckte dahinter ein Gesetz?

Aufgeregt band Hermann den Kahn los, griff zu den
Riemen, ruderte ein Stiick hinaus, wendete und kehrte
zuriick. Er stellte sich auf die Bugspitze und sprang an
Land. Rasch drehte er sich um. Richtig, der Kahn
bewegte sich vom ufer weg. Er konnte ihn gerade noch
mit einem Bootshaken erwischen. Beim năchsten Ver-
such sprang er schneller - und der Kahn bewegte sich
ebenfalls schneller. Mit âufserster Not bekam er ihn noch
zu fassen. Mehrere Wirkungen trafen bei diesem Versuch
zusammen. Einwandfrei stellte Hermann fest, daB der
Kahn einen Ruckstofs erhielt, und zwar im Moment des
Absprungs, nicht beim Aufsprung an Land. Eins stief
sich am andern ab: Und genauso muBte es sich auch im
Weltraum verhalten. Die Raketengase stieBen sich an der
Mondgranate ab und die Mondgranate an den Raketen-
gasen!

Hermann belud den Kahn mit Steinen und ruderte
vom ufer weg. Dann warf er Stein um Stein ins Wasser.
Jedesmal erhielt auch der Kahn dabei einen kleinen StoB.
So wiirde es auch bei der Rakete im Weltraum sein. Klar,
da konnte man naturlich keine Steine nehmen, aber
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winzige Gasmoleklile! In groBer Menge konnten sie als
Flammenstrahl aus dem Heck der Rakete ausgestofsen
werden. J edes einzelne Gasmolekiil, das mit hoher Ge-
schwindigkeit von der Rakete wegflog, gab ihr einen
wenn auch nur winzig kleinen Stofâ in die entgegenge-
setzte Richtung. Diese kleinen StăBe summierten sich
und miifâten die Rakete immer schneller vorantreiben.
Die Rakete konnte also im Weltraum arbeiten, das sah
Hermann jetzt ganz klar vor sich.

Aber nicht nur das, ganz von selbst ergab. sich auch
eine sehr lange Antriebsbahn, die sich liber Hunderte von
Kilometern hinweg erstrecken konnte. Infolge der sich
daraus ergebenden langen Anfahrtzeit konnte die Be-
schleunigung verringert werden. Der Andruck in der
Rakete wtirde daher viel niedriger sein als bei einem
Abschufs aus einem Kanonenrohr, da die benătigte Flug-
geschwindigkeit nicht auf einmal, sondern allrnăhlich
erreicht wtirde. Da aufserdem die Geschwindigkeit einer
senkrecht vom Erdboden startenden Rakete auch in den
unteren, dichten Luftschichten noch verhâltnismâfsig
gering sein wtirde, wăre auch der Luftwiderstand ertrăg-
lich. .Erst in groBen Hohen, wo die Luft dunn war und
fast schon das Weltraumvakuum herrschte, erreichte die
Rakete ihre Hăchstgeschwindigkeit. Wenn sie ebenso
schnell flog wie Jules Vernes Granate, konnte man den
Raketenantrieb abstellen. Die Rakete wtirde dann ihren
Weg zum Mond nehmen.

Hermann vertăute seinen Kahn wieder und kehrte tief
in Gedanken versunken ins Haus zuriick. Naturlich saB
die Familie schon lăngst beim Abendessen, und der Vater
rief ihn recht energisch in die Wirklichkeit zuriick. Der
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Herr Sohn habe seine Zeit wohl mit Kahnfahren ver-
trodelt und dabei vergessen, dafs die Familie zu be-
stimmten Zeiten die Mahlzeiten einzunehmen pflege ...
Was sollte Hermann darauf antworten? DaB er beim
Kahnfahren erforscht habe, ob eine Rakete als Weltraum-
schiff geeignet sei? Der Vater hâtte nur verstăndnislos
den Kopf geschiittelt. So schwieg der Sohn und liefs das
Donnerwetter iiber sich ergehen.

Aber die Gedanken des jungen weltraumforschers
kreisten munter weiter. Das RiickstoBprinzip war schon
in Ordnung. Man mufste sich einfach damit vertraut
machen, dafs eine Bewegung im Weltraum dem Riickstofâ-
gesetz deutlicher erkennbar folgt als auf der Erde. Denn
auch hier konnte ein Fahrzeug oder ein Mensch nur in
Bewegung geraten, wenn gleichzeitig eine andere Masse
durch einen Ruckstofs in Bewegung gesetzt wurde. Bei
jedem Schritt erhielt die Erde einen Ruckstofs - beim
Anfahren eines Fahrzeuges war das ebenso. Aber wegen
der groBen Masse der Erde war die ihr dabei gegebene
Geschwindigkeit so gering, daB sie nicht bemerkbar war.

Hermann, nunmehr vierzehn Jahre alt, konzentrierte
seine Oberlegungen allmăhlich immer mehr auf die
Rakete. Wo lag ihre ăufserste Leistungsgrenze? Wie
mufste sie beschaffen sein, wenn sie eine Reise in den
Weltraum errnoglichen sollte? Und nun machte Hermann
eine Entdeckung, die sich fiir die Raumfahrttechnik als
sehr bedeutsam erweisen sollte: weltraumraketen mufs-
ten gewaltige Treibstoffmengen mitfiihren und daher ent-
sprechend groB sein!

Er ging davon aus, daB die Weltraumrakete ihre Ge-
schwindigkeit durch Abstofs von Masse erhielt. Wenn nun
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die aufsteigende Rakete zunăchst die Hălfte ihrer Masse
abstiefs, dann mufste die Restrakete die gleiche Rilckstofs-
geschwindigkeit erhalten wie die abgestoBene Masse. Bei
Wiederholung dieses Vorgangs wurde die Restrakete er-
neut halbiert und die eine Hălfte abgeschleudert. Die
iibriggebliebene Restrakete erzielte dabei den gleichen
Tempozuwachs wie zuvor, hatte also nunmehr die dop-
pelte Fahrgeschwindigkeit. Jede weitere Halbierung mufs-
te der dabei stăndig kleiner werdenden Restrakete zusătz-
lich einen immer gleichen Tempozuwachs geben. Infolge-
dessen war nach drei Teilungen die Fahrgeschwindigkeit
der Restrakete auf das Dreifache angestiegen, nach fiinf
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Massenverhăltnis und Geschwindigkeitszuwachs (nach "Menschen
im Weltraum" von Oberth).
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Teilungen auf das Ftinffache, nach zehn Teilungen auf
das Zehnfache. Gleichzeitig sank das Gewicht der Rest-
rakete nach Binf Teilungen auf 1 : 32, nach zehn Tei-
lungen sogar auf 1 : 1024. Dies bedeutete, dafs nur der
1024. Teil der ursprunglichen Rakete die gewtinschte
Endgeschwindigkeit erreichte.

Bei diesen Dberlegungen fand Hermann aber noch
etwas anderes heraus. Wenn man den Feuergasen des
Raketenstrahls - also den abgestoBenen Massen - eine
sehr groBe AbstoBgeschwindigkeit geben konnre, dann
miifste sich das ftir den weiteren Flug sehr vorteilhaft
auswirken. Denn die nach einer Reihe von Teilungen
erzielte Endgeschwindigkeit muBte um so groBer sein, je
grofser von vornherein die AbstoBgeschwindigkeit ge-
wăhlt wurde. (Heute nennt man bei einer Rakete, die ja
Molekule durch die Rakerenduse ausstrornt, die Abstofs-
geschwindigkeit auch Ausstromgeschwindigkeit.)

Aber jede neue Entdeckung warf neue Fragen und
Probleme auf. Jetzt tuftelte Hermann bereits aus, wie
groB wohl die Ausstromgeschwindigkeit von Feuergasen
bei einer Rakete wâre. J edoch - wer sollte ihm die
gewtinschten Kenntnisse geben? Konnte man die Aus-
strorngeschwindigkeit theoretisch berechnen? Wurde das
mathema tische Verstăndnis eines Schulers dafur aus-
reichen? Hermann kapitulierte nicht. Er dachte sich
etwas aus, was ihm weiterhe1fen konnte.

Der Apotheker Capesius in Schăfsburg war ein recht
aufgeschlossener Mann. In ihm hatte Hermann einen
ălteren Freund und tatkrăftigen Porderer seiner Versuche
und Forschungen gefunden. Eines Abends begleitete er
den Apotheker auf einem Pirschgang.
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"Du wolltest doch erfahren, mit welcher Geschwindig-
keit der Pulverdampf den Gewehrlauf verlâfst î " fragte
der Apotheker seinen jungen Jagdgefahrten. Hermann
spitzte die Ohren. Jetzt wiirde er eine Zahl horen, die ftir
ihn wichtiger war als alles andere, wichtiger als sămtliche
Geschichtszahlen - er wiirde erfahren, wie schnell Feuer-
gase werden konnten, die durch Verbrennung von Pulver
entstanden.

"Tausend bis zwolfhundert Meter in der Sekunde",
fuhr der Apotheker fort. "Hilft dir diese Zahl hei deinen
Oberlegungen weiter? "

Hermann schuttelte den Kopf - er war sprachlos. Das
ist ja viel zu wenig! schofs es ihm durch den Kopf. Sein
Raumschiff mufste eine wesentlich graBere Ausstrom-
geschwindigkeit haben, wenn es ein gtinstiges Massenver-
hăltnis aufweisen sollte. Bei knapp zwolfhund ert Sekun-
denmeter Ausstromgeschwindigkeit măfste das Raum-
schiff ein Massenverhâltnis von etwa 1000 und bei Be-
rticksichtigung des Luftwiderstandes ein noch graBeres
Massenverhăltnis haben. Der Bau einer solch riesigen
Rakete war nicht zu verwirklichen. Schweigsam stapfte
er neben dem Apotheker nach Hause. Wieder einmal
"ging" es nicht! Mit dem Schiefăpulver als Treibstoff
konnte man keine Rakete von der Erde zum Mond jagen.
Aber wie denn sonst?

Weihnachten 1908 lag auf Hermanns Gabentisch das
"Neue Universum". Darin entdeckte er eine Zukunfts-
erzăhlung von Hans Dominik mit dem TiteI "Die Reise
zum Mars". Kritisch betrachtete er ein buntes Bild dazu:
ein Raumschiff, das ein Richtrohr verlâfst und in den
Weltraum hinausschiefst. Wie stellte der Verfasser sich das
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vor? Sein Raumschiff war so konstruiert, daB es zur
Erde hin schwerelos war, von ihr also nicht angezogen
werden konnte. Also konnte die Anziehungskraft des
Mondes voll auf das Raumschiff einwirken und es be-
schleunigen. Hans Dominik verlegte den Start seines
Raumschiffes in den Herbst des Jahres 2110. Die beiden
Marsfahrer, Monsieur Durand und Doktor Muller, haben
das Raumschiff bestiegen; dieses wird in den Zustand der
Abarie - das heiBt der Schwerelosigkeit - versetzt, ein
gewaltiger Riegel vor dem Richtrohr wird beiseite ge-
zogen, und dann heiât es:

Opalisierend drang das Raumschiff, einem riestgen
Ceschofs gleich, aus dem Rohr. Etwa mit der Schnellig-
keit einer Rakete stieg es schrăg in die Hohe.

Dann jagte das Raumschiff mit hoher Geschwindigkeit
am Mond vorbei auf den Mars zu. Die Landung dort
wurde vom Verfasser kurz und biindig abgehandelt:
" .Arrive!' sagte Monsieur Durand."

Die beiden Raumschiffpassagiere haben freilich nur
sechs Stunden Zeit, um den Mars kennenzulernen, auf
dem sie - immer nach der Zukunftserzăhlung - ein
reiches pflanzenleben sowie Kafer und Schmetterlinge
vorfinden, Fiir den Fall, dafs auch intelligente Wesen auf
dem Mars leben sollten, zeichnen die beiden Raumfahrer
den Lehrsatz des Pythagoras auf den Marsboden, um
damit gegebenenfalls eine interplanetarische Verstândi-
gung einleiten zu konnen, Wăhrend der sechs Stunden
erscheint leider kein Marswesen von hoherer Intelligenz-
stufe; erstals die Raumfahrer wieder starten, bricht ein
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Urwe ltbâr aus dem Dickicht. Ihre einzige Sarge ist, daB
Meister Petz vielleicht Geschmack an der frischen Farbe
des aufgezeichneten pythagareischen Dreiecks finden
konnte, daB er die Farbe ablecken und sa einen Versuch
der Verstăndigung mit Marsbewahnern vereiteln wurde!
Wiederum im Zustand der Schwerelasigkeit fliegt dann
das Raumschiff, van passenden Massen des Sonnen-
systems, insbesondere der Erde selbst, angezagen, zum
Heima tplaneten zuriick.

Das war die Geschichte Hans Daminiks - eine van
vielen, die um die Jahrhundertwende in utopischen Vi-
sionen die Raumfahrt beschrieben und, naturlich, die
Phantasie der Menschen anregten. Abarie - konnte es sa
etwas iiberhaupt geben? Und was war damit erreicht?
Erst Jahrzehnte spâter beschaftigte sich Hermann Oberth
mi t dem Problem, ob Schwerefelder beeinfluBbar seien.
In diesen friihen Jahren waren ftir Hermann zunăchst
wichtigere Fragen zu klăren. Sie alle hingen mit der
Rakete zusammen, und nur mit ihr war das graBe Aben-
teuer zu bestehen. Daran hielt Hermann unbeirrbar fest.

Die erste raummedizinische Farschungsanstalt:
ein Schwimmbad!

Da das Prablem des Raketenantriebs vorerst nicht zu
losen war, wandte sich Hermann Versuchen liber An-
druck und Andruckfreiheit zu. Er studierte an sich selbst,
welchen Bedingungen ein Raumfahrer ausgesetzt sein
wiirde. Sein Versuchsfeld war - die Badeanstalt van
Schââburgl GewiB eine recht ungewohnliche Idee, aber
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ungewăhnlich war ja alles, was Hermann anpackte, um
den Traum der Raumfahrt zu verwirklichen. Und was
hatte er sich nun in den Kapf gesetzt? Er wallte in der
Badeanstalt ausprabieren, was alles geschăhe, wenn der
Mensch den sicheren Erdbaden verliefse.

Hermann kletterte auf den sechs Meter hohen Sprung-
turm und hechtete ... Er knallte mit einem gewaltigen
"Klatscher" auf, dafs ihm Horen und Sehen verging. Aber
nicht der Schmerz interessierte ihn, sondern die Erfah-
rung, daB er beim Eintauchen in das Wasser abgebremst
warden war und gleichzeitig deutlich eine Andrucker-
hohung empfunden hatte. Diese Wirkung war mit dem
Ruck zu vergleichen, den man beim Anfahren eines
pferdefuhrwerks verspiirte. Sa verschieden die beiden
Vargănge âufserlich auch waren, sie hatten miteinander
und mit dem Aufstieg einer Rakete eines gemeinsam: die
Geschwindigkeit ănderte sich. Dies kannte sawahl eine
Beschleunigung als auch eine Verzăgerung sein, also
entweder Geschwindigkeitsvermehrung ader Geschwin-
digkeitsverminderung. Die Wirkung auf den menschlichen
Kărper war die gleiche: erhohter Andruck, der als er-
hohtes "Gewicht" spiirbar wurde.

Der Sprung ins Wasser ermăglichte es Hermann, iiber
den Bremsweg die dabei auftretende Beschleunigung
abzuschătzen. Beschleunigung war in diesem Falle eine
Verzăgerung (der Physiker nennt es negative Beschleuni-
gung). Hermann rechnete sich nach dem im Physikunter-
richt gelernten Gesetz der beschleunigten Bewegung aus,
dafs er bei einer Eintauchtiefe van zwei Metern eine
negative Beschleunigung erfuhr, die dreimal grăBer als die
Erdbeschleunigung war. (Die Erdbeschleunigung ergibt in
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Erdnâhe in jeder Sekunde eine Geschwindigkeitsănde-
rung von 9,81 m/sek und wird kurz 1 g genannt.) Natiir-
lich stieg auch Hermanns Korpergewicht infolge dieser
Beschleunigung von 3 g um das Dreifache. Nahm man
sein natiirliches Korpergewicht hinzu, dann wog der
kuhne Springer beim Eintauchen ins Wasser voruber-
gehend viermal sovie1 als iiblicherweise an Land - geher-
te also in die Klasse der "Schwergewichte".

Hermann unternahm weitere Versuche in der Badean-
stalt. Da ihm die Hehe von sechs Metern nicht mehr
geniigte, stieg er auf das Dach des Sprungturms - wovon
der Schwimmeister Henning nicht gerade entziickt war.
Aber von hier aus konnte Hermann acht Meter durch die
Luft ins Wasser sausen. Diesmal allerdings sprang er mit
den Ftifsen voran. Er landete auf dem Grund des
Schwimmbeckens, gliicklicherweise ohne sich zu ver-
letzen. Und welche Erkenntnis vermitte1te ihm dieser
Leichtsinn? Er fand, daB jetzt der Andruck noch stârker
geworden war.

o • .......·•·•o

Der junge Oberth l1illt sich vom Sprungturm herabfallen und unter-
sucht dabei den Andruck beim Aufprall im Wasser (Darstellung in
Oberths Schrift von 1923).
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Bei seinem năchsten Experiment wolIte Hermann den
Zustand der sogenannten Gewichtslosigkeit beobachten.
Es handelte sich um den Zustand unmittelbar nach dem
Absprung vom Turm, aber vor dem Auftreffen aufs
Wasser, also beim freien FalI. Beim Hochklettern an der
Sprungleiter herrschte iiberall die gleiche Schwerkraft.
Beim Sprung nach unten blieb die Erdschwerkraft natiir-
lich auch bestehen. Dennoch trat jener merkwiirdige
Zustand der Gewichtslosigkeit ein, der in der gleichen
Weise irgendwo weit drauBen im Weltraum zwischen den
Himme lskorpern auftreten muBte, sofern dort ein Raum-
fahrer ader ein Raumschiff ohne eigenen Antrieb frei den
Schwerkraftfeldern folgte, die van allen Weltkorpern auf
das Raumschiff wirkten.

Und sa verlief der Versuch: Hermann fullte eine
durchsichtige Flasche zur Halfte mit Wasser. Dann sprang
er ab und hielt die Flasche wăhrend des Sprunges vor sich
hin. Das Wasser sammelte sich rundum am Glas der
Flasche, und zwar derart, daB im Flascheninnern ein
Hohlraum entstand. Das Wasser war gewichtslos gewor-
den, blieb aber als benetzende Fliissigkeit am Glas der
Flasche hăngen.

FUr den năchsten Versuch stellte Hermanns Freund,
der Apotheker Capesius, Quecksilber zur Verfiigung, weil
dieses als fliissiges Metall eine Flăche nicht benetzte. Bei
Hermanns Sprung bildete sich im Innern der Flasche ein
QuecksilberbalI, der allerdings irgendwo die Flaschen-
wand beriihrte. Hermann folgerte, daB sich diese beiden
Fliissigkeiten gleich verhalten miiBten in einem Raum-
schiff - und unabhăngig van dessen Geschwindigkeit -,
das antriebslos im Weltraumvakuum dahinschwebte.
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Noch ein weiteres Experiment unternahm Hermann in
der Badeanstalt von Schâfsburg, die er sich als Station zur
Weltraumerforschung ausgesucht hatte. Die wissenschaft-
liche Erkenntnis, die er aus diesem Versuch zog, fiel
allerdings gewissermaBen als "Nebenprodukt" ab. Denn
die Beweggriinde, die Hermann zu dem Unternehmen
veranlaBten, waren sportlicher Natur. Die Badezeit neigte
sich ihrem Ende zu. Es war Herbst geworden, und das
Wasser war bereits recht kuhl. Hermann hatte es sich in
den Kopf gesetzt, das Schwimmbecken einmal in seiner
gesamten Lânge zu durchtauchen - aus rein sportlichem
Ehrgeiz. Und dieses Unternehmen wăre um ein Haar
schiefgegangen!

Mit einer Gânsehaut und vor Kalte klappernd steht
Hermann am Beckenrand. Zehnmal bereits hat er die
Tauchstrecke zu durchschwimmen versucht, jedesmal ist
ihm die Luft weggeblieben und hat er - ohne sein Ziel zu
erreichen - auftauchen miissen. Zum elftenmal hechtet
er nun ins Wasser. Er will es schaffen, er schwimmt,
schwimmt . .. Das Becken scheint endlos, fiinfund-
zwanzig Meter mufs er mindestens schon zuriickgelegt
haben. Die Luft geht ihm aus, er dreht sich um seine
Korperachse, sucht einen Lichtschein, um sich zu orien-
tieren - aber um ihn herum ist nur Dunkelheit. Die
Atemnot wâchst, er will zur Oberflâche, schnellt in
irgendeine Richtung und st6Bt auf etwas Festes. Gewon-
nen! denkt er, der Beckenrand ist erreicht! Da merkt er,
dafs er den schlammigen Grund vor sich hat. Mit letzter
Kraft stofăt er sich hoch und taucht nach Luft schnap-
pend an der Oberflăche auf. Wo ist der Beckenrand, wo
die andere Seite des Beckens? Er hat sie verfehlt,
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griindlich verfehlt. Erst jetzt wird ihm bewufsr, wie
lebensgefăhrlich seine Lage gewesen war. Spăter kommt
ihm eine weitere Einsicht: Die Kălte mufite das Mittelohr
mit dem darin befindlichen Gleichgewichtsorgan lahmge-
legt haben, so dafs er nicht mehr wufste, wo links und
rechts und oben und unten war. Das Orientierungsver-
măgen, der Kompafs des Menschen, war ausgefallen, und
schon begann Hermann sich zu fragen, ob der Ortssinn
nicht auch im Weltraum von den dort herrschenden
ungewohnlichen Bedingungen beeintrăchtigt werden
kănnte? Und wenn es so wăre - ob dann vielleicht ein
Medikament diesen Zustand mildern oder gar beheben
konnte?

Rătsel liber Râtsel ' Kein anderer junger Mensch durfte
im Jahre 1908 so besessen vom Weltraumabenteuer
gewesen sein, sich in Gedanken und mit Experimenten so
intensiv mit den Verhâltnissen bei einer Fahrt in den
Weltraum beschăftigt haben wie dieser vierzehnjăhrige
J unge in Siebenburgen. Zu dieser Zeit entwarf Hermann
Oberth noch eine Zentrifuge, mit der langfristigere' An-
druckerhohungen geprlift werden konnten. Sie bestand
aus einer senkrechten Achse, um die ein 35 m langer
Dreharm kreiste, der am Ende eine Kabinengondel trug.
Durch die Schleuderkraft sollte das Gewicht der Kabi-
neninsassen erhoht werden. Ein Menschenalter spăter
wurde die Zentrifuge tatsâchlich gebaut! Die Weltraum-
fluge haben mittlerweile die 'Erkenntnis gebracht, daB
sich das Gewicht des menschlichen Korpers beim Auf-
stieg oder Abstieg kurzfristig bis auf etwa das Zehnfache
steigern kann, ohne dals schădliche Auswirkungen zu
befurchten sind.
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Auf dem Weg zur Flussigkeitsrakete

Weihnachten 1909 erkrankte Hermann schwer an Schar-
lach. Er, der bis dahin einer der Krăftigsten und Gesim-
desten gewesen war, mufste sich nun ftir lange Zeit
schonen und sich an das ărztliche Gebot halten: kein
Sport, keine korperlichen Anstrengungen. Der Verzicht
auf Sport und Spiel war schon schwer genug, aber noch
mehr bedruckte es Hermann, daB er bei seinen Raum-
schiffplănen in der wichtigsten Frage, der des Raketen-
antriebs, keine brauchbare Losung fand. Er war an einem
toten Punkt angelangt und wufăte nicht weiter.

Fast wie zum Ausgleich stiirzte er sich nun mit einer
wahren Verbissenheit auf seine Schularbeiten, buffelte
Geschichte und lateinische Grammatik - und war doch
zutiefst davon uberzeugt, Iediglich unbrauchbares Wissen
anzusammeln. Aber seine Zeugnisse wurden schlagartig
besser.

Und dann erfoIgte ein neuer Impuls, der Hermanns
Raumfahrtdenken wieder belebte. Er schmokerte - in-
zwischen sechzehn geworden - im "Neuen Universum"
und stiefs auf eine Zukunftsgeschichte mit dem TiteI
"Ein neues Paradies". Wiederum war Hans Dominik der
Verfasser. Das neue Paradies, das er schilderte, sollte das
durch Atomenergie erschlossene neue Zeitalter sein. Die
Moglichkeit, mit der gewaltigen Kernenergie Raumschiffe
in den Weltraum zu schieudern, erschien schon rech t
verlockend, und Hermann faszinierte das. Aber noch war
die Zeit nicht reif dafur. Hermann jedoch hatte wieder
Feuer gefangen. Wenn man nur einen besseren Treibstoff
finden konntel
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Mehr Energie, sagte er sich, aber im Rahmen des
technisch Moglichen l Seiner Meinung nach hâtte das
Verbrennen van Wasserstaff und Sauerstaff eine chemi-
sche Verbindung van hochster Energie ergeben rniissen,
ein Gas van sehr hoher Temperatur und damit von sehr
groBer Ausstrorngeschwindigkeit. Aber die Mischung van
Wasserstoff und Sauerstoff ergab das gefăhrliche Knall-
gas. Wie konnte es nur erreicht werden, daB sich die
Verbrennung gleichmăBig vollzag? SchlieBlich sollte das
Raumschiff nicht schon im Moment der Ztindung mit
einer gewaltigen Explosion in die Luft fliegen! AuBerdem
erforderten die gasfarmigen Treibstoffe an Bord schwere
Druckbehâlter als Tanks. Verfltissigung des Wasserstoffs
und des Sauerstoffs bei tiefen Temperaturen - das war
die einleuchtende Folgerung. Einmal verfltissigt, mtiBten
beide Treibstaffe in einen Brenner ader Oferi geleitet
werden, wo sie zu Gas erhitzt und verbrannt wtirden.
Eine Diise hătte schlieBlich die Verbrennungsgase aus-
zustofsen und sa einen RtickstoBstrahl zu erzeugen.

Das war die Losungl Ein Raumschiff, das verwirklicht
werden kannte! Konstruiert als Rakete, angetrieben mit
flussigen Treibstaffen! Hermann hatte den gedanklichen
Durchbruch zu einer brauchbaren Antriebskraft ftir die
Weltraumrakete vollzogen.

Im Frtihsommer 1912 bestand Hermann Oberth das
Abitur am Gymnasium in Schâfsburg, Er beschloB, Arzt
zu werden - wie der Vater. Wollte er die Arbeit an
seinem Projekt niederlegen? Er, der in einem beispiel-
losen EntwicklungsprozeB wăhrend seiner Schuljahre
einen Weg zur Losung grundlegender Raumfahrtfragen
gefunden hatte?
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