
   LU..
 CKE 



__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
,  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
.  

   
   

   
   

   
   

   
   

  ,
   

   
   

   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  ,
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
   

   
   

   
   

   
   

  ,
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  ,
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 , 
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

   
 ! 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

,  
   

   
   

   
   

   
   

  
   

   
   

   
  : 1.
 

   
   

(  
   

   
,  

   
   

   
   

   
 , 

   
   

   
   

   
 )

2.
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 - 

   
   

   
   

   
   

   
   

  
3.

 
4.

 
   

   
   

   
   

   
  ,

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

? 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  ?

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
.  

   
   

   
   

  ,
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 .
   

   
   

   
   

   
   

   
   

,  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  .

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  .
   

   
   

   
   

   
   

   
  ,

   
   

   
   

   
   

  
   

   
   

 , 
   

   
   

   
   

 , 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

.  
   

   
   

   
   

   
   

   
-  

   
   

   
   

  ?
!

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

„ 
   

   
   

   
   

   
   

   
,  

   
   

   
   

   
   

   
  !

“ 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

.  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 : 
„ 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  ?
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

? 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  [

...
]“

1 , 
   

   
   

   
  ,

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  .
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
.  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
.  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 , 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

,  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 . 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  !
   

   
   

   
  ,

   
   

   
   

   
   

 !
   

   
   

   
   

  ,
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  ,
   

   
   

   
   

   
   

   
 . 

   
   

   
   

   
   

   
  ,

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  .

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 , 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 ( 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
)2    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  -
   

   
   

   
   

   
  .

   
   

  

   
   

   
   

   
   

   
   

  ,
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  -
   

   
   

   
   

 , 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  ,
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

.  
   

   
   

   
   

   
   

,   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 , 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

.  
   

   
   

   
   

   
   

   
  ,

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

,  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
   

   
   

  ,
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 .

   
   

   
   

   
   

   
,  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 ! 

   
   

   
   

   
   

   
   

 / 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 .

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
.  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  .
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

„ 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  u
nd

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

[..
.]“

3

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 !

1 
   

   
   

   
   

   
,  

   
   

   
   

   
   

 ( 
   

   
   

 ):
2 

   
   

   
   

   
   

   
  (

   
   

   
  )

:
3 

   
   

   
   

   
   

   
  (

   
   

   
  )

:



__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
,  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
.  

   
   

   
   

   
   

   
   

  ,
   

   
   

   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  ,
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
   

   
   

   
   

   
   

  ,
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  ,
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 , 
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

   
 ! 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

,  
   

   
   

   
   

   
   

  
   

   
   

   
  : 1.
 

   
   

(  
   

   
,  

   
   

   
   

   
 , 

   
   

   
   

   
 )

2.
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 - 

   
   

   
   

   
   

   
   

  
3.

 
4.

 
   

   
   

   
   

   
  ,

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

? 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  ?

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
.  

   
   

   
   

  ,
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 .
   

   
   

   
   

   
   

   
   

,  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  .

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  .
   

   
   

   
   

   
   

   
  ,

   
   

   
   

   
   

  
   

   
   

 , 
   

   
   

   
   

 , 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

.  
   

   
   

   
   

   
   

   
-  

   
   

   
   

  ?
!

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

„ 
   

   
   

   
   

   
   

   
,  

   
   

   
   

   
   

   
  !

“ 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

.  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 : 
„ 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  ?
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

? 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  [

...
]“

1 , 
   

   
   

   
  ,

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  .
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
.  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
.  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 , 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

,  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 . 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  !
   

   
   

   
  ,

   
   

   
   

   
   

 !
   

   
   

   
   

  ,
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  ,
   

   
   

   
   

   
   

   
 . 

   
   

   
   

   
   

   
  ,

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  .

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 , 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 ( 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
)2    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  -
   

   
   

   
   

   
  .

   
   

  

   
   

   
   

   
   

   
   

  ,
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  -
   

   
   

   
   

 , 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  ,
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

.  
   

   
   

   
   

   
   

,   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 , 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

.  
   

   
   

   
   

   
   

   
  ,

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

,  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
   

   
   

  ,
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 .

   
   

   
   

   
   

   
,  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 ! 

   
   

   
   

   
   

   
   

 / 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 .

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
.  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  .
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

„ 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  u
nd

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

[..
.]“

3

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 !

1 
   

   
   

   
   

   
,  

   
   

   
   

   
   

 ( 
   

   
   

 ):
2 

   
   

   
   

   
   

   
  (

   
   

   
  )

:
3 

   
   

   
   

   
   

   
  (

   
   

   
  )

:
Da

, D
a

 is
t



02Te
x

Tl
u

¨ c
k

e
et

w
a

s 
k

o
m

is
c

h
!

G
ra

fi
k

 / T
ex

T 
Ed

it
h

 L
ö

bb
Er

t 
—

 E
in

 F
re

im
ac

he
n 

vo
n 

A
lle

m
, 

sic
h 

ni
ch

t f
es

tle
ge

n 
un

d 
fe

st
le

ge
n 

la
ss

en
 in

 d
em

, w
as

 K
un

st
 u

nd
 

Li
te

ra
tu

r 
m

ög
lic

he
rw

ei
se

 z
u 

se
in

 h
at

. M
it 

r
eg

el
n 

br
ec

he
n,

 e
tw

as
 

N
eu

es
, U

nb
ek

an
nt

es
 w

ag
en

. d
ar

au
s e

nt
st

eh
t S

ur
re

al
es

, A
bs

tr
ak

te
s, 

Lu
st

ig
es

, P
hi

lo
so

ph
isc

he
s, 

A
bs

ur
de

s, 
W

id
er

sp
rü

ch
lic

he
s. 

U
ns

in
n 

un
d 

ga
r n

ic
ht

s. 
Es

 k
an

n 
eb

en
 a

lle
s U

N
d

 n
ic

ht
s s

ei
n.

 U
nd

 d
as

 a
uc

h 
no

ch
 g

le
ic

hz
ei

tig
.



eDitorial lu¨ckenvolles lese- 
verGnu¨Gen wu¨nschT die redakTion
kinder und raufbolde tragen sie zwischen den 
Zähnen und fluchend sucht sie der Fahrer beim 
Parken. Der einbrecher schlüpft durch die lücke 
im Zaun, der steuerhinterzieher bevorzugt sie 
im Gesetz. Die lücke kann vieles verkörpern. sie 
ist mangel und leere, als »eine stelle, an der 
etwas fehlt« beschreibt sie der Duden. in der 
lücke finden wir aber auch Freiraum, einen 
Platz, den wir mit eigenen ideen füllen können. 
Dieses magazin möchte sich in der marktlücke 
einrichten und Platz schaffen für ungewöhnliche 
Geschichten; für klo  couture und große Bären 
aus dem militär.
wir selbst sind studierende der hFBk und der 
Uni hamburg. in den letzten wochen haben wir 
für Dich, lieber leser, recherchiert, geschrieben 
und fotografiert. also mach es Dir nun in der 
lücke bequem, blättere durch die folgenden sei-
ten und entdecke spannende Geschichten und 
aufregende Bilderstrecken.
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eiN NorDtext 
PoeTryslamTexT MoNA hArry

DU saGst: NorDeN, 
Das sei Doch Dieser ort 
laNGweiliGer laNDschaFt 
durchsetzt von hässlichen Städten in ewigem regen.
Nichtssagende Wiesen, irgendwo im Nebel gelegen,
da sei das bestreben vergebens, sich nicht dem Nass zu ergeben,  
da sei man stets von Kälte, von Klämme und Stürmen umgeben. 

UND ich saG DaNN: 
Komm, nimm deine Navigationsinstrumente. 
Stell deinen blickwinkel neu ein.
deine Kleider sollen fortan aus Seemannsgarn sein. 
Wirf deine Netzhäute aus, um zwischen 
den Wellen nach neuen Sichtweisen zu fischen. 
Noch das Fernglas in die richtige Einstellung bringen, 
damit deine Augen Lieder zu singen beginnen,
stechen wir in See-schärfe, um den blick frei zu machen, 
denn was ich am Norden so mag,
ist schlicht das, was du anklagst
im anderen blickwinkel betrachtet.

DeNN ich maG Dieses herBe, 
Das GraUe, Das salZiGe raUe, 

das Wasser, den Nebel, den prasselnden regen,
die wogenden Meere, die drohenden Gebärden 
des Wetters, wenn Wolkenturmhöhen den himmel beschatten.
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Mag das Gefühl mich von Sturmböen beuteln zu lassen. 

maG Die kU¨he UND Deiche 
mit schaFeN aUs watte.
Mag die dünen, das Weiche der schlafenden Watten. 
Mag die Weite der Felder und den endlosen blick, 
wo der himmel nur eine handbreit über dem wandernden horizont liegt.

ich maG Die 
UNwetterschlachteN 
UND aUch, 
wenn endlich wieder der himmel aufreißt. 
Ja, wir mögen Kontraste, selbst unsere Kühe sind schwarz-weiß. 

wir haBeN JolleN UND kUtter 
UND eBBe UND FlUt,
haben Schollen und Krabben und hafengeruch.
Und die Kräne und Möwen in salziger Luft.
Am Ufer sitzen, bis das Fernweh mich ruft. 

oh ihr heriNGschwa¨rme, 
oh wetterweNDe,
oh Meeresleuchten, oh Septemberende, 
oh Stürme, die vor tobsucht triefen,
oh Friesennerz, oh Gummistiefel!

ach BleiBt mir weG 
mit euren burgen und bergen, all den Kirchen zum beten, 
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euren kitschigen Schlössern, den abscheulich schönen Städten,
mit euren schmucken Fassaden in diesen schmückenden Farben.

Ja, ich GeBe es Ja ZU, 
in bezug auf geschmackvolle Gebäude kann man eurem Urteil vertrauen.
ihr habt wahrlich ganz bezaubernde Städte am falschen ort aufgebaut!

UND BleiBt mir weG mit eUrem 
ewiGeN BlaU UND Dieser soNNe, 
Die immerFort BreNNt!
wir haBeN DeN Gro¨ssteN himmel 
UND Die steiFste Brise, 
die dicksten Fische und die weichsten Wiesen,
die spitzesten Muscheln und die feuchtesten Watten, 
wo Seehunde kuscheln und sich Schafe auf deichen begatten.
Wer auch immer beschloss, dieses Land zuzubereiten, 
dieser Koch war so verliebt, sogar die Luft ist versalzen. 

ihr waNDert aUF hU¨GelN 
maNche FelswaND eNtlaNG, 
wir reiten Wanderdünen richtung Sonnenuntergang.
Wir haben es einfach nicht nötig, übers Wetter zu meckern. 
das Stroh eurer Köpfe haben wir auf den dächern. 
Aus eurem holz vor den hütten haben wir Schiffe gebaut. 
Sitzen auf Sandbänken bis der Morgen längst graut,

immer dran denkend, dass Wind bloß himmel ist, 
der sich den hautkontakt traut.
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Ja, ich maG Dieses schroFFe, 
Das raUe, Das laND 
UND Die meNscheN, 
das offene blaue, den Strand an den Grenzen des nicht endenden Wassers.
Mag die Kühe und deiche mit Schafen aus Watte,
Mag die dünen, das Weiche der schlafenden Watten,
Mag die Weite der Felder und den endlosen blick, 
wo himmel eine handbreit über dem wandernden horizont liegt.

UND eGal, wie oFt es mich 
aUF reiseN UND iN weit eNtFerNt 
GeleGeNe GeGeNDeN Zieht, 
eine steife brise trägt mein herz stetig zurück. 
Land zwischen den Meeren, vor dem sich sogar die bäume verneigen, 
du bist der wahre Grund, warum Kompassnadeln nach Norden zeigen!  

MoNA hArry, 25 Jahre, schreibt über das, 
was sie beschäftigt. Sie kommt aus hamburg, 
studiert dort und wohnt in Kiel.
monaharry.de
facebook.com/MonaharryPoetry
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keiNe 
GrossstaDt

keiNe 
GrossstaDt

keiNe
Gross-
staDt

hast du ein Auto?

Magst du touristen?

Wohnst du zentral?

Sind die Nachbarn 
in deinem Alter?

Gehst du mind. einmal 
in der Woche aus?

… auch samstags?

Sc
ha

nz
e

barm
bek

… wohin dann?

Gehst du gerne zum shoppen 
auf die Mönkebergstraße?

Findest du immer direkt 
einen Parkplatz?

hast du deine Seele 
dafür verkauft?

bist du vom Lärm betroffen?

in wie viel Minuten 
kommt die Nächste?

Wohnst du jetzt in einer 
hippen Gegend?

keiN 
BlUes

keiN BlUes

Zahlst du ein Vermögen?

ist deine Wohnung /dein 
Zimmer größer als 50 m²

GrossstaDtBlUes ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

ne
in

nein

nein

nein

ne
in

ja

ja

ja

ja

nein
nein

nein

nein ja

ja

ja

ja

3 – 10

> 11

nein

nein

ne    in

TesT GESA hiNtErLANG kennst du deine Nachbarn?
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kennst du deine Nachbarn?

… weil es geklaut 
 wurde?

Arbeitest du in einer 
hippen Agentur?

hast du einen Job?
hast du lange eine 
Wohnung gesucht?

Neu in 
hamburg?

triffst du oft bekannte 
auf der Straße?

Nerven dich langsam 
gehende Leute?

… schon öfter?

Nutzt du das 
Stadtrad?

hast du eine Stammkneipe?

Machst du gerne 
Überstunden?

bist du ein hipster?

hast du ein 
eigenes Fahrrad?

Lässt du es nachts 
draußen stehen?

Angeschlossen? janein

bist du sauer, wenn 
du die bahn verpasst?

keiN 
BlUes

keiN 
BlUes

BlUes

Meditierst du?

Auf Empfehlung deines 
therapeuten?

Arbeitest du schon 
lange dort?

keiN
BlUes

keiN
BlUes

ja

ja

ja

nein

ne
in

nein

nein

ne
in

nein

ne
in

ne
in

nein

nein

nein
ne

in

ja

ja

ja

nein

ne
in

neinja

ja
ja

ja

ja

ja
ja

ja

ja

ja
ja

ja

nein

nein

nein

Gross staDt- 
 BlUes

ne

in

Grafik bJörN GiESEcKE
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ToUris 
UND
grU¨NE 
WELLEN

alle sPriNGeN 
aUF UND reNNeN  
ZU DeN NorD- 
lichterN

TexT JULiA bALK foTos cArLA GröNitZ, 
rEbEccA KUhLMANN — der hamburger Flug-
hafen ist ungewohnt leer. Es ist der letzte Flug, der 
den Flughafen an diesem tag verlassen wird. Nur 
vereinzelt geben Personen noch ihr Gepäck auf. 
Mitnehmen können wir dieses Mal nur das Aller-
nötigste, denn viel passt nicht in unsere rucksäcke. 
Ungefähr drei Stunden soll der Flug dauern, der uns 
nach Keflavík bringen wird.
Gemeinsam mit einem Freund trete ich diese reise 
Ende August an und entdecke islands Südküste bis 
zum östlichen teil des Landes. ohne geplante reise-
route, dafür mit Zelt und 
campingausrüstung 
ausgestattet, steuern wir 
zunächst die nördlichs-
te hauptstadt Europas, 
reykjavík, an. Ein Auto 
haben wir nicht  gemie-
tet, denn unser budget ist 
klein. die ganze insel zu 

erkunden hal-
ten wir deswe-
gen nicht für 

realistisch und auch das 
hochland im Zentrum 
des Landes schließen  
wir vorerst aus. haupt-
sächlich kommen wir 
zum Wandern nach 
island.
in Keflavík angekom-
men ist die reise noch nicht zu Ende. Ein wenig müde 
von dem späten Flug reihen wir uns in den Strom 
von Fluggästen ein, der uns bis in die Empfangs-
halle des Airports führt. dort kaufen wir tickets 

für den busshuttle nach 
reykjavik. inzwischen 
ist es hier 0:30 Uhr. der 
busbahnhof im Zentrum 
der hauptstadt, auf dem 
uns der busfahrer nach 
einer knapp einstündi-
gen Fahrt absetzt, ist 
verlassen. Ein eisiger 
Wind fegt über den 
 leeren Platz. bis auf das 
 hostel, das wir für die 
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erste Nacht gebucht haben, haben wir noch immer 
keine Pläne gemacht. 

iN reykJaví k 
GestraNDetreykjavík 
erweist sich als eher klein und beschaulich. Sehens-
wertes ist schnell abgeklappert. Wir machen uns zu 
der touristeninformation auf, um bustickets zum 
»Golden circle« zu kaufen, einer touristenroute 
im Südwesten islands. Als wir dort ankommen, 
müssen wir aber leider feststellen, dass der bus 
nur einmal täglich abfährt und wir diesen bereits 
verpasst haben. Ein wenig enttäuscht fragen wir 
nach dem nächsten campingplatz. 
Auf dem campingplatz am rande reykjavíks, der 
zu einer Partymeile verkommen zu sein scheint, 
stehen die Zelte dicht beieinander. Wir treffen 
Menschen, die schon seit zwei Monaten hier sind. 
Ein frischgebackener Abiturient erzählt stolz, er 
habe per trampen die insel einmal umrundet und 
lebe nun seit drei Wochen gratis auf diesem cam-
pingplatz. Wir entscheiden uns trotzdem zu bezahlen 
und kleben die Zeltmarke an unser schiefes Zelt.

Der GolDeN
circle in aller Frühe kehren wir 
wieder auf dem busbahnhof ein. Wir bezahlen 
umgerechnet ungefähr 60 Euro für zwei Personen 
und eine einstündige busfahrt. Es wird klar, dass 
der öffentliche Verkehr zu teuer für uns ist. bei 
nächster Gelegenheit wollen wir deswegen das 

trampen auch einmal 
für uns ausprobieren. 
der Þingvellir-National-
park empfängt uns mit 
gepflasterten und hübsch 
angelegten Wegen, auf 
denen wir mit unseren 
monströsen rucksäcken 
brav hinter den anderen 
touristen hinterher- 
traben. Nicht ganz das, 
was wir uns vorgestellt 
hatten. Schließlich holen 
wir unseren Wanderfüh-
rer heraus und schlagen 
eine andere route ein, 
die uns von den Massen 
weg in eine menschen-
leere und atemberaubende Natur lockt. Nach einer 
dreistündigen Wanderung befinden wir uns wieder 
in der Nähe einer Straße. Versuchsweise halten wir 
den daumen raus. das zweite Auto hält an. Wir 
wechseln blicke. So einfach hatten wir uns das nicht 
vorgestellt.
im Auto erwarten uns eine rumänin, ein  türke 
und ein Albaner, die alle zusammen auf einem 
Schiff arbeiten. der kleine rote Wagen bietet nur 
wenig Platz, doch die drei wollen uns trotzdem 
mitnehmen. Mit ihnen fahren wir bis Laugarvatn. 
Von dort aus nimmt uns ein Amerikaner mit nach 
Geysir. Am Schluss gibt es — wie könnte es 
bei Amerikanern anders sein — ein Selfie. 
backpacker scheinen hier auch eine Art 
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touristenattraktion zu sein. in Geysir angekom-
men stehen wir wartend in einer Menschentraube 
vor der Springquelle Strokkur. Schließlich schießt 
die etwa 20 Meter hohe Wasserfontäne in die Luft. 
Atemberaubend, doch leider noch immer von tou-
risten übersät. Erst hinter dem Golden circle rich-
tung Selfoss scheint island mit seiner Natur auf uns 
zu warten, die wir uns für das Wandern erhoffen. 

Die sU¨DkU¨ste Selfoss 
begeistert mit einem campingplatz mit Aufent-
haltsraum, der neben dem feuchten Zelt an der 
regnerischen Südküste ein wenig mehr Schutz 
bietet. Abends in Selfoss spricht uns plötzlich ein 
Mädchen von der Seite an: »Wart ihr nicht auch 
in dem Flieger aus hamburg?« Schnell kommen 
wir mit ihr und ihrem Freund ins Gespräch und 
erfahren, dass auch sie sich morgen nach Skógar 
aufmachen wollen.
Am nächsten tag nimmt uns ein Pärchen aus Polen 

mit zum Skóga-
foss. imposant 
tost der Wasser-
fall den berg hin-
unter. Wir verab- 
schieden uns und  
können es kaum 
erwarten den 
Wasserfall aus 
der Nähe zu be- 

trachten. An der Seite führen Stufen den berg 
hinauf. Wir erklimmen schnell die Spitze und 
schauen auf die Wassermassen hinab, die den berg 

herunterschießen. Von hier aus soll morgen unsere 
Wander tour richtung Þórsmörk starten. 
Wieder unten am Fuße des Wasserfalls angekom-
men, treffen wir das Paar aus Selfoss und beschlie-
ßen die Wanderung am nächsten tag gemeinsam 
anzutreten. Während die beiden die gesamte Wan-
derung machen und mit dem bus zurückfahren, der 
für uns zu teuer wäre, drehen wir nach vier Stunden 
um. Auf unserem Weg begegnen uns kaum touris-
ten, nur vereinzelt Wanderer. Kleine Quellen bieten 
regelmäßig die Möglichkeit, unsere Wasservorräte 
aufzufüllen. die nächsten tage verbringen wir in 
Vík, der wohl regnerischsten Stadt islands. doch 
auch hier lohnt sich eine Wanderung zum Vogel-
felsen oder am schwarzen Strand entlang. 

weiter richtUNG 
osteN Auf unserem Weg richtung 
osten müssen wir feststellen, dass das trampen 
zunehmend schwieriger wird. Während der  Golden 
circle das Ziel aller touristen ist, scheint die Süd-
küste richtung osten immer weniger befahren. in 
Vík warten wir fast drei Stunden im strömenden 
regen, bis uns ein deutsches Paar mitnimmt. im 
café des Nationalparks treffen wir einen jungen 
isländer, der sich über den Sommer etwas dazu 
verdient. Als wir ihn darauf ansprechen, dass 

island ja regelrecht von touristen überschwemmt 
wird, lacht er: »ich wohne eigentlich in reykjavik. 
in einer Erdgeschosswohnung. die Leute klop-
fen nachts an mein Fenster um zu fragen, ob ich 
 Airbnb anbiete.«
Gestärkt machen wir uns am frühen Abend dann 
zu einer kurzen Wanderung zum Svartifoss auf, 
der an Lavasäulen länglich in die tiefe fällt. die 
Sonne kommt raus und das erste Mal seit einigen 
tagen ist es weder kalt noch regnerisch. Am nächs-
ten Morgen wandern wir in richtung des Glet-
schers und bewundern die Eismassen, die sich vor 
uns auftürmen. danach versuchen wir unser Glück 
erneut und stellen uns an die Straße richtung höfn. 
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Unbedingt wollen wir 
es bis dahin schaffen, 
schließlich wartet 
dort der bekannte 
einer Freundin auf 
uns — mit einer bade-
wanne und warmen 
betten. Wir war-
ten vier Stunden —  
vergeblich. die back-
packer auf der ande-
ren Straßenseite wer-
den nach und nach 
eingesammelt. Nach 
einem letzten Versuch 

 entschließen wir uns dazu, wieder richtung Westen  
zu fahren. 

Die letZteN taGe 
die Enttäuschung darüber, dass wir umkehren 
mussten, hält nicht lange an. Wieder im westlichen 
teil des Landes angekommen, machen wir uns 
auf den Weg nach hveragerði. Nach einer zwei-
stündigen Wanderung erreicht man dort die heißen 
Quellen, die mit ihren warmen bächen zu einem 
bad einladen. Als wir ankommen ist es ungefähr 
genauso voll wie in einem deutschen Freibad zur 
badesaison. dicht an dicht liegen die Menschen 
in den flachen bächen. der bach ist so heiß, dass 
an ein längeres Verweilen gar nicht zu denken ist. 
Wir schlagen unser Zelt hinter einer biegung auf, 
denn eigentlich ist das Zelten hier verboten. Als 
wir am nächsten Morgen aufwachen, sind wir von 
Schafen umringt, die um unser Zelt herum  grasen. 
Während die Zahl an Schafen über die Nacht 
rasant gestiegen ist, sind wir nun allerdings die 
einzigen badegäste. Von hveragerði aus nimmt 
uns der erste isländer mit und erzählt uns von der 
isländischen Musik.  

Die NorDlichter in 
Selfoss treffen wir schließlich das andere deutsche 
Paar wieder, das wir kennengelernt hatten. Als wir 
abends in dem warmen Aufenthaltsraum zusam-
mensitzen und Karten spielen, stürmt plötzlich 
der campingplatzbesitzer herein. »Are you inte-
rested in seeing the northern lights?« Alle sprin-
gen von ihren Plätzen auf und rennen in die kühle 
Nacht hinaus. Und tatsächlich: Über dem himmel 
 ergießen sich wie in grünen Wellen die Nordlichter. 
Nach zwei Wochen verlassen wir island wieder. 
die atemberaubende Natur und die langen Wan-
dertouren haben erfüllt, was wir uns erhofft hatten. 
Nur das einsame inland, das backpackern nicht 
empfohlen wird, sowie der Norden des Landes blie-
ben uns verwehrt. Wir planen noch einmal auf die 

insel zurückzukehren und mit einem Auto den 
restlichen teil des Landes zu erkunden.
Am nächsten tag fahren wir also nach  reykjavík 
und nehmen den bus zurück zum Flughafen. Als 
wir gerade über die treppe in die Maschine ein-
steigen wollen, ertönt plötzlich ein freudiger Auf-
schrei. Neugierig drehen wir uns um. Unten zeigt 
eine dame auf den himmel. Wir sehen die Nord-
lichter noch ein letztes Mal.

budget pro Person bei zweiwöchigem Aufent-
halt: 200 Euro für den Flug + 300 Euro in islän-
dischen Kronen für den Aufenthalt = ein budget 
von etwa 500 Euro pro Person
beste reisezeit: Juni bis September. Wenn man 
die Mitternachtssonne sehen möchte, eignet sich 
eine reise im Juni, für die Nordlichter ab Ende 
August
Ausrüstung: Zelt, Gaskocher, Wanderrucksack 
(ca. 60 Liter), Wanderschuhe, taschenlampe 
(sofern man nicht zur Zeit der Mitternachts-
sonne dort ist), isomatte, isolierte Schlafsäcke
campingutensilien inklusive Gaskartuschen 
kann man auch in reykjavík mieten. Gaskartu-
schen findet man auch häufig im bereich »Free 
Stuff« auf den campingplätzen.
online reiseführer: iceland.de 
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was wa¨re DeiNe  
sUPerkraFt? 
wir haBen nach  
unerreichBaren  
kra¨fTen GefraGT!
umfraGe / foTos VANESSA MAhN — wäre es nicht praktısch, die 
Zeit anhalten zu können oder gar in ihr herum 
zu reisen? sich von a nach B zu teleportieren 
oder mal eben ans andere ende der welt zu 
fliegen? Und wie wäre es, wenn man die Gedan-
ken anderer leute lesen könnte? ob man sie 

nutzt, um die welt zu retten oder nur 
um eine einzelne Person vor ihrem 

schicksal zu bewahren — kaum 
ein held kommt ohne sie aus: 

superkräfte. 
superstark zu sein, ei-
nen röntgenblick zu 
haben oder per-
sönliche stärken, 
die einen über-
legen machen —  

lücke war für euch auf den straßen 
hamburgs unterwegs und hat euch ge-

fragt, welche superkraft  ihr gerne hättet.

monja, 25
ich hätte eınen Pinsel und ganz viele bunte 
Farben und töpfe. mit dem Pinsel würde ich 
die welt dann etwas bunter gestalten. 
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muriel, 22 
ich würde gerne zaubern kön-
nen wie harry Potter. eigent-
lich finde ich Fliegen am 
interessantesten, aber 
das ist da natürlich 
mit inbegriffen und 

man hat zusätzlich 
noch den ganzen an-

deren kram, der auch 
von vorteil ist. also alle 

superkräfte in einem vereint, 
würde ich mal sagen.

marleen, 19
ich würde mich gerne teleportieren können. 
Das würde mir das leben als Pendlerin 
deutlich vereinfachen.

amin, 18 
ich würde gerne fliegen, damit 
ich viel von der welt sehe und 
viel rumkomme.
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cynthia, 20
meıne superkraft wäre das 
Fliegen, damit ich einfach 
schnell alle teile der welt 
 anschauen kann.

Julia, 20
meine superkraft wäre teleportieren, weil ich 
dann immer und überall hin könnte zu jeder Zeit. 
ich habe immer wanderlust und bin immer un-
terwegs. Ja, das wäre schön. 

Jonas, 25 
ich würde gerne zaubern. Dann 
könnte ich mir Geld zaubern und 
wäre reich. Und dann könnte ich 
mir viele schöne Dinge kaufen 
und würde meiner mutter 
ein eigenheim kaufen 
und meinem Bruder 
ein auto. mit meiner Zauberkraft 
würde ich außerdem gerne 
kranke menschen 
heilen.
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TexT PAtryK NoWAK collaGen JULiEt 
VAN roSENdAAL — Vergesst yogi bär, Pu oder 
den namenlosen bären, dem ich für den Versuch, 
Leonardo dicaprio aufzuschlitzen, persönlich 
einen oscar geben würde. die Geschichte von 
Wojtek, dem bären, werdet ihr niemals vergessen.
Polen ist bekannt für schlechte Straßen, schöne 
Frauen und die geflügelten husaren — aber auch 
dafür, dass es in den letzten drei Jahrhunderten 
regelmäßig von seinen Nachbarstaaten  geradezu 
auseinandergenommen wurde. im zweiten Welt-
krieg war das nicht anders, als die Zweite Pol-
nische republik (die gerade erst 1918 auf den 
Karten Europas aufgetaucht war) direkt von 
zwei Supermächten geteilt wurde. dass sich die 
deutschen Nazis und die sowjetischen Kommu-
nisten abgrundtief hassten, ist kein Geheimnis. 
trotzdem teilten sie die Vorliebe dafür, sich Polen 
einzuverleiben, auszubeuten und je nach belieben, 
also praktisch bei jeder Gelegenheit, aller rechte 
zu berauben.
Während mittlerweile jeder Grundschüler weiß, 
dass die Nazis fleischgewordene Monster waren, 
wird die rolle der Sowjetunion oftmals verschwie-
gen. Polnische Kriegsgefangene, die nicht sofort 
oder später in Katyn exekutiert wurden, landeten 
in sogenannten Gulags. Viele (und ich meine wirk-
lich viele, also um die 250.000) wurden nach Sibiri-
en geschickt, wo menschenwürdige temperaturen 
per dekret von Stalin verboten waren. dort durf-
ten sie in dunklen höhlen zwölf Stunden am tag 
Eis kaputtschlagen. Ja, ohne Grund. Zum Abend-

essen gab es dann eine Scheibe brot, oder 
rote-beete-Suppe, die gerne mal mit der 
Pisse edler Genossen gewürzt wurde.

hitlers Entscheidung, die Grenzen des »dritten 
reiches« ostwärts zu erweitern, hat Stalin so 
schwer verwirrt, dass er einen teil der polnischen 
Armee aus der Gefangenschaft entließ. diese hat 
sich — oh Wunder — nicht mit der roten Armee 
verbrüdert, sondern zog geschlossen in den iran, 
um letztendlich den 2. Korpus der polnischen 
Armee zu bilden. ihre Mission war es, nach Paläs-
tina zu gelangen, um der hilfsbedürftigen 8. briti-
schen Armee bei der invasion von italien zu hel-
fen. Alleine würden die das wohl nicht hinkriegen.

Das soUveNir Auf dem 
Weg trafen die Soldaten der 22. transportdivision 
auf einen kleinen Jungen, der mit einem Leinen-
sack durch die iranische Wüste wanderte. der 
Junge sah so erschöpft aus, dass die vom Mitleid 
erschlagenen Soldaten ihren Proviant mit ihm 
teilten. Sie gaben ihm ein paar Schokoriegel und 
cracker. der kleine Junge legte den Leinensack 
ab — und ein kleines schwarzes Wollknäuel  rollte 
heraus: Es war Wojtek »the Nazislayer«. die ent-
zückten Polen gaben dem Jungen etwas Geld und 
nahmen den ausgehungerten bärenjungen an sich, 
um ihn aufzupäppeln — zunächst mit Milch und 
Fleisch. 
der Weg nach Palästina war steinig und lang. 
Wojtek wurde über die Zeit zum inoffiziellen 
Maskottchen der 22sten. Er chillte mit den Män-
nern am Feuer, trank, fraß und schlief bei ihnen. 
Er liebte Zigaretten und bier. Letzteres trank er 
wie ein  Student im ersten Semester, der noch nie 
ohne seine Eltern auf Party war. Aber den größten 
Kick gab ihm das Wrestling mit seinen Freunden. 
Natürlich war er der beste ringer in der gesamten 

PELZigEr
HELD
Promille. Die Geschichte Des  
PolNischeN GeFreiteN woJtek  
ist UNGlaUBlich, aBer wahr.

ZUr eiNeN 
ha¨lFte Ba¨r 
UND ZUr 
aNDereN  
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Kompanie, er wog über 250 Kilo und war einen 
Kopf größer als jeder andere. Er konnte mit sei-
ner tatze bäume umhauen. Ein Kämpfer wie 
Mike tyson in der 80ern. Wojtek wurde ein teil 
der Einheit, er gehörte nun zu der »band of bro-
thers«. der »Kampfbär« steigerte die Moral der 

Männer, die jahrelang in 
stinkenden Gulags festge-
halten worden waren und 
verwandelte sich selbst 
in einen hart saufenden, 
viel rauchenden, massiv 
behaarten Soldaten. Er 
wurde einer von ihnen. 
Witzig war er auch noch. 
Jedes Mal, als die 22ste 
weiterzog, um anderswo 
stationierten Nazis Wal-
halla aus der Nähe zu zei-
gen, stellte sich Wojtek auf 
seine beine und lief direkt 
zum beifahrersitz des 
nächstgelegenen trans-

porttrucks Er ließ es sich nicht nehmen, Passan-
ten das Fürchten zu lehren, indem er  — sehr zur 
belustigung der crew  —  seinen riesigen bären- 
kopf grölend aus dem Fenster lehnte. 

eiN waschBa¨r Wojtek 
hat das ringen, rauchen und Saufen für sich ent-
deckt, was man noch verstehen konnte. Aber aus 
irgendeinem unerklärlichen Grund liebte er es, zu 
duschen. Ein Witzbold hatte Wojtek gezeigt, wie 

man die dusche benutzte und warmes Wasser lau-
fen ließ. Nun konnte man den bären mit dusch-
fetisch meist in der Nähe einer Warmwasserleitung 
finden. Ein feindlicher arabischer Spion wusste 
das nicht. Als dieser sich ein bad gönnen wollte, 
aber unerwartet einen ausgewachsenen iranischen 
Schwarzbären vor sich stehen hatte, ließen seine 
Schließmuskeln locker. Wojtek konnte den Spion 
nicht leiden. Er sah wahrscheinlich nicht aus wie 
ein Pole und es missfiel ihm zutiefst, dass dieser 
Fremde sein kleines Paradies vollgekackt hatte, 
also klatschte er ihn erstmal weg. Kurz darauf 
trafen polnische Soldaten ein, identifizierten den 
Spion und nahmen ihn fest. Er gab informatio-
nen über wichtige Positionen der Nazis preis, ohne 
großes Verhör. Warum auch? der Araber wusste, 
was ihm drohte. Wojtek wurde reichlich belohnt: 
er durfte unter der dusche saufen.

eiN sehr cleverer 
schachZUG Als die  Kampagne 
der Polen endlich in die »heiße Phase« kam und 
es um die Wurst ging, war Wojtek schon ein recht 
großer Kollege. das britische Kommandozentrum 
wurde auf ihn aufmerksam und es gefiel den Eng-
ländern kein bisschen, dass die Polen sich einen 
bären als haustier halten. Sie wiesen darauf hin, 
dass haustiere im Krieg nichts zu suchen hätten 
und befahlen ihren Verbündeten, Wojtek loszuwer-
den. diese dachten allerdings nicht einen 
Moment daran, den befehl auszuführen. 
Stattdessen machten sie aus Wojtek ein-
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fach einen Soldaten, indem sie ihm einen rang und 
offiziellen Status verliehen — mit allem, was dazu-
gehört. An jenem tag wurde der bär zum Gefreiten 
Wojtek, Miś bojowy. die briten akzeptierten den 
Schachzug.
Eine der für die polnische Armee wohl ruhm-
reichsten Schlachten des Zweites Weltkrieges 
wurde in Montecassino ausgefochten. die Armee 
von  General Anders sollte ein schwerbefestigtes 
bergkloster einnehmen. Alle bisherigen Versuche, 
die Nazis zu stürmen, waren kläglich gescheitert. 
Man erzählte sich, dass der Klatschmohn deshalb 
rot war, weil er das blut der Soldaten trank. die 
Polen machten sich bereit. Alles hing von ihrem 
Erfolg ab. Sie durften nicht scheitern. Während 
der Schlacht schleppte Wojtek Granaten und bis 
zu 50 kg schwere Artilleriemunition von A nach b, 
unter permanentem beschuss aus allen Positionen 
der Nazis. Es gab keine Pause für ihn, aber viel-
leicht hätte er auch keine gewollt. Wojtek wurde 
nicht müde, weil seine Freunde auf ihn zählten, so 
wie er immer auf sie zählen konnte. Er kämpfte 
also tagelang, unermüdlich und unerschrocken. 
das tat der Moral der Polen sehr gut. Als den 
deutschen hingegen klar wurde, dass ein riesi-
ger bär gegen sie kämpfte, wurde ihre treue dem 
Führer gegenüber vermutlich stark auf die Probe 
gestellt. die Polen hatten einen nazimordenden 
Alkoholikerbär auf ihrer Seite. die Wehrmacht 
war machtlos.

Letztendlich brachen die Verteidigungs-
linien und Montecassino wurde einge-
nommen. Wojtek, mit einer schweren 

Granate in den Pfoten, wurde zum Emblem der 
22. Artillerie division der polnischen Armee. 
der bär und seine Freunde haben die »Krauts« aus 
italien gejagt und waren dabei nicht zimperlich. 
Nach dem Krieg wurde Wojtek im Zoo von Edin-
burgh stationiert. Er starb im Sommer 1963 im Alter 
von 22 Jahren. Jedes Mal, wenn er besucher polnisch 
sprechen hörte, spitzte er die ohren und rief nach 
ihnen. oft waren es seine Freunde aus der 22sten. Sie 
besuchten ihn oft, brachten ihm bier und Zigaretten. 
Und das ringen konnten sie auch nicht lassen, um 
der guten, alten Zeiten Willen. 
diese Geschichte ist unglaublich, ob Mythos oder 
wahr — in Edinburgh gibt es Monumente und Sta-
tuen des bären. im London Museum of War hat 
er seinen eigenen bereich, ebenso im canadian 
War Museum. Wojtek ist ein Kriegsheld. chwala 
bohaterom!
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Anlage für ein weiteres Massai-dorf geplant und 
auch diesen bau inzwischen  umgesetzt hat.
»die Studienzeit bietet ideale Voraussetzungen«, 
sagt Jan. Mit seinem Projekt konnte er nicht 
nur anderen helfen, sondern auch seine eigenen 
Fähigkeiten erweitern. »die theorie aus der Uni 
praktisch im Ausland umsetzen«, umschreibt der 
Verfahrenstechnikstudent seine Projekte. Ganz 
nebenbei würde ehrenamtliches Engagement auch 
den Lebenslauf aufhübschen. »Man beweist, dass 
man Verantwortung tragen kann.«

Der GesellschaFt 
etwas ZUrU¨ck -
GeBeNAuch für tim Spremberg und 
Fabian Maltzan ist ihr Ehrenamt ein »netter Aus-
gleich zum Studium.« die Politikstudenten enga-

TexT doMiNiK hEUEr foTo dUNJA 
ENGELbrEcht —  Arbeiten ohne bezahlung. 
Ganz freiwillig und dazu noch mit viel Leiden-
schaft. das Ehrenamt hat in deutschland einen 
hohen Stellenwert, ist aber oft auch mit einem 
immensen Zeitaufwand verbunden. Von vielen als 
»Job für rentner« verschrien, erfreut sich die Frei-
willigenarbeit auch bei Studierenden einer  großen 
Nachfrage. Sie engagieren sich unter anderem in 
der Politik, im Umwelt- und tierschutz oder bei 
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Wie 
schwer es ist, Studium und Ehrenamt unter einen 
hut zu bekommen, wissen nur sie. 

aN GreNZeN
GestosseN »ich bin dabei schon 
ein Stück weit an meine Grenzen gestoßen«, gesteht 
Jan rädel. der 26 - Jährige dürfte zu den ungewöhn-
lichsten Ehrenämtlern unter den hamburger Stu-
dierenden gehören. Während der Endphase seines 
bachelorstudiums plante er in Eigenregie den bau 
einer Wasseraufbereitungsanlage in einem Massai- 
dorf in tansania — inklusive Spendensammeln, 
Materialbeschaffung und bauplanung. das trink-
wasser-Projekt forderte rund 20 Arbeitsstunden pro 
Woche. in der heißen Phase kurz vor dem Abflug sei 
es ein echter Fulltime-Job mit über 40 Stunden Ein-
satz gewesen, berichtet Jan. »ich hatte den Vorteil, 
von meinen Eltern finanziell unterstützt zu werden. 
hätte ich nebenbei andere Jobs annehmen müssen, 
wäre aus dem Projekt nichts geworden.« 
Nach seiner bachelorarbeit reiste er nach Afrika 
und setzte sein Projekt mit hilfe von Einheimischen 
um. »Es macht einfach Spaß zu helfen«, erklärt er 

seine beweggründe für seine  mehrwöchige 
reise. So viel Spaß, dass er während sei-
nes Masterstudiums gleich noch eine 

weNN DaNkBarkeit 
mehr Zä hlt als GelD
GehT das u¨BerhauPT: 
anderen helfen 
wä hrend man miTTen 
im sTudium sTeckT?
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gieren sich seit 2009 auf verschiedene Weisen und 
sind aktuell in der Nachwuchsförderung des Nie-
dersächsischen Fußball-Verbandes aktiv. beide 
kicken nebenbei auch selbst gegen den ball. »das 
 interesse für das Ehrenamt muss da sein, genauso 
wie der Spaß an dem, was man macht. Wenn das 
nicht stimmt, fehlt die Motivation das Amt auszu-
üben«, sagen die Fußballtrainer, die bis zu 20 Stun-
den im Monat investieren. ihnen ist auch der sozi-
ale Aspekt wichtig: »Junge Leute brauchen einfach 
Unterstützung, sei es in der Schule oder beim Fuß-
ball. Wir leisten damit einen kleinen beitrag zum 
gesellschaftlichen Vorankommen.« 
Zeitlich bekommen sie ihr Amt gut geregelt, auch 
wenn es teilweise fordernd ist. Finanziell können tim 
und Fabian zumindest auf eine kleine Aufwands-
entschädigung bauen. »Auch, wenn es nicht viel 
ist, hilft es. ich weiß nicht, ob ich die Arbeit leisten 
könnte, wenn ich neben Zeit auch Geld investieren 
müsste«, meint tim. Als Student liege es nahe, auf 
seinen haushalt zu achten und Jobs anzunehmen, 
mit denen Geld in die Kasse kommt. »daneben sieht 
das Ehrenamt natürlich schlecht aus. Aber man hat 
einfach das Gefühl, etwas Gutes zu tun.« 
Jan, tim und Fabian sind nur drei von aktuell fast 
15 Millionen Menschen in deutschland, die sich 
ehrenamtlich engagieren. in den letzten zwei Jah-
ren nahm diese Zahl deutlich zu, was in erster Linie 
auf die freiwillige Arbeit mit Geflüchteten zurück-
zuführen ist. Auch die Universität hamburg setzt 
auf ihre Studierenden und bietet mit dem Seminar 
»refugees welcome — aber wie?« eine Möglichkeit, 
sich ehrenamtlich für Asylbewerber einzusetzen. 

stUDiUm UND 
arBeit GeheN vor 
Allerdings können sich auch nicht alle Studis den 
Luxus erlauben, ein Ehrenamt auszuüben, auch 
wenn sie es noch so gern machen würden. So wie 
catherina döbler. »Mir fallen die Sachen nicht 
so einfach in den Schoß, ich muss in mein Stu-
dium viel Zeit investieren.« die bWL-Studentin 
hat einen vollen Stundenplan, nutzt die wenigen 
Freistunden für Vor- und Nachbereitung ihrer 
Kurse und geht mittwochs und sonnabends arbei-
ten.  »Andere bekommen finanzielle Unterstützung 
von ihren Eltern oder beziehen bAföG. das will ich 
beides nicht, ich will nicht auf Fremde angewiesen 
sein.« der Nachteil: Freizeit hat sie nur am Sonn-
tag. »da will ich dann aber auch wirklich frei haben 
und an keine anderen Verpflichtungen gebunden 
sein.« Auch wenn die 23-Jährige dadurch keine 
Zeit hat, sich ehrenamtlich zu engagieren, findet 
sie die Freiwilligenarbeit wichtig. »das ist für die 
Gesellschaft eine tolle Sache, passt aber leider nicht 

in meine aktuelle Lebenswelt.« Ausschließen, dass 
sie sich später nicht auch auf diese Weise für ihre 
Mitmenschen einsetzt, will sie nicht. »Wenn ich 
nach meinem Studium genug Zeit und Geld habe, 
würde ich es sogar sehr gern machen. denn vor 
Menschen, die ihre Zeit für andere opfern, ziehe 
ich meinen hut.«

Fast 15 Millionen Menschen engagierten 
sich 2016 in deutschland in verschiedenster 
Form im Ehrenamt. Viele würden sich ihnen 
gern anschließen, wissen aber nicht wie und 
wo. Für sie haben die hamburger Freiwilli-
genagenturen eine datenbank zusammen-
gestellt, in denen mögliche Angebote aufge-
listet werden. Zu finden ist das Netzwerk, das 
durch die Freie und hansestadt hamburg 
gefördert wird, im internet unter:  
freiwilligenagenturen-hamburg.de.
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TexT cArLA GröNitZ Grafik bJörN 
GiES EcKE, NAPoLL — Stell dir vor, du kommst 
in einen raum voller Menschen, in dem es fast still 
ist. Es ist keine traurige Stille und keine schwei-
gende Stille. der raum ist gefüllt mit Leben. 
Alle unterhalten sich, freudig, aufgeregt, neugie-
rig — und lautlos. du siehst, wie ihre hände durch 
die Luft tanzen. du beobachtest sie fasziniert und 
fragst dich, wie es wohl ist, taubstumm zu sein. … 
Moment. taubstumm? — taubstumm war gestern. 

Amerikanische Gebärdensprache enger mit der 
Französischen verwandt als mit der britischen. 
Es gibt auch eine Vielzahl von  dialekten.

                                               die wenigsten  Gehörlosen 
werden ihre Einschränkung als behinderung 
bezeichnen. »ich bin überhaupt nicht traurig, 

heute sagt man gehörlos, taub ist auch okay. denn 
Gehörlose sind nicht stumm. Sie sprechen ledig-
lich eine andere Sprache, eine schöne Sprache, die 
nicht mit tönen funktioniert, sondern mit bildlich-
keit, mit handbewegungen und Mimik. 
in der Gebärdensprache kann man alles ausdrü-
cken, was man in der Lautsprache auch ausdrü-
cken kann, nur nicht immer Wort für Wort. die 
Gebärdensprache hat eine eigene Art zu funktio-
nieren, eine eigene Grammatik, welche von der 
Grammatik der deutschen Lautsprache abweicht. 
die eine Gebärdensprache gibt es eigentlich nicht. 
Es gibt nicht nur für jede gesprochene Sprache eine 
Gebärdensprache, sondern für fast jedes Land. da 

sich Gebärdensprachen auf natürliche 
Weise unabhängig von den Laut sprachen 
entwickelt haben, ist zum beispiel die 

stille kommUNika-
tioN wie funkTionierT 
GeBa¨rdensPrache?

dass ich gehörlos bin. ich bin ja auch nicht trau-
rig, weil ich ein Mann bin oder weil ich deutscher 
bin«, betont robert Grund in einem beitrag des 
heute Journal im ZdF. durch die Sprachbarrieren 
zwischen hörenden und Gehörlosen haben sich 
Gehörlosengemeinschaften gebildet, in denen alle 
dieselbe Gebärdensprache beherrschen und sich 
mühelos verständigen können. in einer solchen 
Gemeinschaft sind alle gleich und keiner fühlt sich 
»behindert«. dadurch hat sich eine eigene Kultur 
entwickelt — die Gehörlosenkultur, in der auch ein 
gewisser Stolz besteht. 
die Kommunikation zwischen hörenden und 
Gehörlosen ist zugegebenermaßen etwas schwie-
riger, aber gelungene Kommunikation im Allge-
meinen setzt nicht voraus, dass man perfekt die 
Sprache des anderen beherrscht, sondern dass man 

Gefühl
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Geduld hat, interesse am Gegenüber zeigt und den 
Willen mitbringt, sich zu verständigen. Vielleicht 
wird ein Gehörloser dir entgegenkommen, indem 
er dich lautsprachlich anspricht. Genauso freuen 
Gehörlose sich über jeden, der ein wenig Gebärden-
sprache beherrscht und sich Mühe gibt, sich ihnen 
gegenüber verständlich zu machen. 
Gehörlose können in der regel gut Lippen lesen. 
Mit ihnen lauter zu reden wird wohl kaum etwas 
bewirken, wichtig sind deutliche Mundbewegungen 
und nicht zu schnelles Sprechen. Viele allgemein 
genutzte Gesten sind auch der Gebärdensprache 
nicht fremd. Für hallo und tschüss wird auch nur 
gewunken. Für Ja und Nein reicht auch ein Nicken 
oder Kopfschütteln. Ein fragender blick oder eine 
gewisse Körperhaltung können viel aussagen. die 
Mimik ist ein wichtiger teil der Gebärdenspra-

chen, sie ersetzt den Einsatz unterschiedlicher ton-
höhen in der gesprochenen Sprache, die Fragen 
und Aussagen voneinander unterscheiden oder 
Gefühle wiedergeben. 
die deutsche Gebärdensprache ist ein bisschen 
wie Niederländisch. Es sieht erstmal einfach aus 
und am Ende versteht man doch nichts. Nah ver-
wandt mit der deutschen Lautsprache und doch 
eine andere Sprache — mit eigener Grammatik, 
eigenen redewendungen und eigenem charme.
Wer tiefer in die Welt der Gehörlosen hineinbli-
cken möchte, dem seien die dokumentationen der 
Sendung Sehen statt hören des bayerischen rund-
funks empfohlen. Serienguckern wird die disney 
Produktion »Switched at birth« gefallen, 
in der man viel von der Amerikanischen 
Gebärdensprache zu sehen bekommt.

Gehörlos

wie?



ich esse

Brötchen
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»let’s oPeN 
a Bar!«
TexT Edith LöbbErt  foTos Jr WALLNEr 
Eine heruntergekommene Fassade ohne Außenwer-
bung, grelle LEd-beleuchtung und die gut bestückte 
bar lassen mich neugierig werden: »den Laden muss 
ich mal ausprobieren«, denke ich mir und betrete 
eine verrauchte, improvisierte, mit verschiedenfar-
bigen Sitzgelegenheiten ausgestattete … Ja,  was 
eigentlich? bar? Kneipe? 
hinter einer abwechselnd grün und blau blinken-
den theke stehen ein langhaariger Mann und eine 
kurzhaarige Frau. Sie scheinen sich sehr über meine 
Anwesenheit zu freuen und begrüßen mich herzlich. 
Außer mir sind noch drei andere Gäste hier — zwei 
davon sind Schaufensterfiguren in teenieklamotten. 
»dann sieht der Laden voller aus«, werde ich später 
als begründung erfahren. ich setze mich etwas ent-
geistert an die theke und versuche mich an meine 
skurrilen und wortkargen Sitznachbarn zu gewöh-
nen. ich bestelle ein bier bei dem hageren Wirt, der 
mich an einen abgehalfterten rockstar erinnert. Wir 
kommen ins Gespräch.
Er möchte erfahren, wie ich heiße, woher ich 
komme und wie ich auf ihre Kneipe aufmerk-

sam geworden bin. ich bin mindestens 
genauso neugierig. »Wie habt ihr euch 
kennengelernt?«, will ich wissen.

GeFarmt, Nicht
GetiNDert — 
oNliNeDatiNG 1.0
»Mit travian fing alles an«, erinnert sich Petra (alle 
Namen geändert), die Wirtin und streicht sich ihre 
rot gefärbten haare aus dem Gesicht. ihr damals 13 
Jahre alter Sohn hat sie gebeten, mit seinem Account 
weiterzuspielen, während er in der Schule ist. tra-
vian, das ist ein browserbasiertes online-Strategie-
spiel: »Man errichtet virtuelle dörfer und führt Krieg 
gegen andere Spieler«, erklärt mir Petra. »Er hat mich 
dann immer und immer wieder gefarmt (überfallen, 
Anm. d. red)«, meint sie und zeigt lächelnd auf den 
Mann, der mir mein bier gezapft hat. die Erinne-
rung daran scheint sie zu amüsieren. »irgendwann 
habe ich ihn dann gefragt, was das eigentlich soll.« 
Aufgeregt schrieb sie ihm eine Nachricht über die 
Messenger-Funktion des Spiels, er schrieb prompt 
zurück. bald schon ging es um mehr als nur hilfreiche 
tipps und hinweise, es entwickelte sich eine Freund-
schaft — Petras interesse an ihrem geheimnisvollen 
Gegenüber war geweckt. Gerd und Petra wollen sich 
persönlich kennenlernen. Schon bald fährt sie an 
Wochenenden zu ihm, in das 60 Kilometer entfernte 
hamburg. Sie verstehen sich gut, sind viel zusammen 
unterwegs und besuchen Freunde — Petra verliebt sich 
hals über Kopf in Gerd.

DiE 
NEUE

voN eiNer 
FraU, Die 
aUsZoG eiN 
aBeNteUer 
ZU sUcheN 
UND (k)eiNe 

lieBesGeschichte ZU FiNDeN. 
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»eiGeNtlich 
hatte ich alles« 
Zu dem Zeitpunkt ist Petra Mitte vierzig, verhei-
ratet und hat zwei Söhne. Finanziell könnte es 
schlechter aussehen. Sie wird später zu mir sagen: 
»Eigentlich hatte ich alles. Einen Mann, der mich 
liebt, ein haus, zwei Söhne und genug Geld. Wenn 
ich mir aber vorgestellt habe, dass da nichts mehr 
kommt, dann wurde mir klar, dass es noch etwas 
Anderes geben muss und dass es das nicht gewe-
sen sein kann.« Petra wollte etwas verändern, ihr 
Leben auf den Kopf stellen, ein Abenteuer erleben.
Als Petra Gerd kennenlernt, ist dieser ebenfalls 
Mitte vierzig, Single und Vater von vier Kindern. 
Seine zwei töchter und zwei Söhne leben bei der 
Mutter, kommen aber jeden Freitag vorbei.
»Und wie kommt es, dass ihr jetzt hier gemeinsam 
hinterm tresen steht? dass ihr euch wirklich getraut 
habt, diese Kneipe gemeinsam zu  eröffnen?«
diesmal ist Gerd schneller als Petra: »Mein Vater 
hatte jahrelang eine Kneipe, ich bin dort quasi auf-
gewachsen.« Er liebt die Gastronomie: »Mit den 
unterschiedlichsten Menschen eine gute Zeit zu 
verbringen, zusammenzusitzen, die Nächte durch 
zu quatschen, sie mit guten drinks bei Laune zu 
halten und ihnen einen ort zu bieten, an dem sie 
sich wohlfühlen — das ist doch der beste Job auf 
der Welt, oder?«, fragt er mich freudestrahlend.
Während ich mich durch einige wirklich fantasti-
sche cocktails probiere, erzählt Gerd stolz, wie er 
schließlich seinen traumjob bekam. 

Als er seinen beruf als Einkäufer bei einer großen 
Firma verliert, wird der Wunsch, eine eigene Knei-
pe zu eröffnen, immer größer. Über seinen traum 
spricht er viel mit Petra. Er kann sie schnell davon 
überzeugen, sich auf sein Abenteuer einzulassen. 
das einzige, was zur Erfüllung dieses traumes 
fehlt: Geld. Gerd ist arbeitslos und obwohl Petra 
zu diesem Zeitpunkt finanziell gut aufgestellt ist, 
reicht es nicht für eine solide investitionsgrund-
lage. Als angehender Gastronom einen Kredit zu 
erhalten, ist ein ziemlich aussichtsloses Unter-
fangen. Fast geben sie ihren traum wieder auf, 
wollen gemeinsam in der Kneipe eines Freundes 
anfangen, als Petra völlig unerwartet eine sechs-
stellige Summe erbt.

hals U¨Ber koPF 
An einen Zufall glaubt Petra nicht: Sie vertraut 
Gerd ihr Geld an, der sich »ein bisschen an der 
börse auskennt« und vereinbart, dass sie alles in 
die Eröffnung der Kneipe stecken würde. »das 
mag ziemlich verrückt klingen, aber Gerd ist 
ziemlich clever und ich habe ihm blind vertraut«, 
meint Petra — zurecht, wie sich bald herausstellt: 
»Nach nicht einmal einem halben Jahr hat Gerd 
die Summe durch sein geschicktes handeln mit 
Aktien nahezu verdoppelt.« Für Petra war die 
Sache nun klar: Aus Liebe zu Gerd verlässt sie ihre 
Familie, zieht in die hansestadt und macht sich 
gemeinsam mit Gerd auf die Suche nach einem 
geeigneten Lokal.
bald schon finden sie eine herunterge-
kommene Kneipe mit vermeintlichem 
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Potenzial, ziehen wenig später in die Wohnung 
darüber und fangen an, zu renovieren und zu pla-
nen. Nach etwa einem halben Jahr ist es schließlich 
soweit, Petra und Gerd können endlich ihre Kneipe 
eröffnen. Sie sind überglücklich, endlich scheint ihr 
gemeinsamer traum in Erfüllung zu gehen. ich bin 

fasziniert. Einerseits von ihrem Mut, diese Kneipe 
zu eröffnen und andererseits von der eigenwilligen 
Atmosphäre, die von diesem Laden ausgeht. 
ich stehe auf um zu zahlen und verspreche, dass 
ich bald wiederkomme. 

eiNe NeUe Familie 
So wie Petra sich ihr Abenteuer vorgestellt hat, 
kommt es nicht. im Gegenteil. bei meinem nächs-
ten besuch einige Wochen später steht Petra 
alleine hinter dem tresen: Gerd hat, wieder über 
travian, eine andere Frau kennengelernt: Melanie. 
Sie ist nur etwa halb so alt wie er und nach einer 
kurzen Kennenlernphase möchten sie bereits eine 
gemeinsame Familie gründen. Aber dafür seinen 
»traumjob« aufzugeben, kommt für Gerd nicht in 
Frage. Auch aus der gemeinsamen Wohnung mit 
Petra möchte er nicht ausziehen. Er bleibt.
Petra kann Melanie nicht ausstehen, sie ist eifer-
süchtig und fühlt sich hintergangen. immer häu-
figer gerät sie mit Gerd aneinander, der ihrer 
Meinung nach zunehmend dem Alkohol verfällt. 
immer seltener sehe ich ihn ab jetzt hinter dem 
tresen. Petra fühlt sich mehr und mehr im Stich 
gelassen. besonders gut läuft die Kneipe auch 
nicht — die Preise sind zu niedrig, die Miete zu 
hoch und Petras und Gerds herzen zu groß: häufig 
geben sie Freunden und bekannten ihre Getränke 
aus, verleihen ihr weniges Geld. die unbezahlten 
deckel der Stammgäste stapeln sich. Um die lau-
fenden Kosten einigermaßen decken zu können, 
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arbeitet Petra jetzt zusätzlich an drei tagen in der 
Woche bei einer tankstelle und steckt die Mietein-
nahmen ihrer fünfzig Garagen (der letzte Zeuge 
ihres einst so bequemen Lebens) in den Unterhalt 
der Kneipe. 
ich höre Petra aufmerksam zu und versuche zu 
verstehen, was hier in der letzten Zeit passiert ist. 
Schließlich kommt Gerd dazu und löst Petra wenig 
später hinterm tresen ab. 
Er sieht müde aus. Auf sein Wohlbefinden ange-
sprochen, sagt er dinge wie: »ich bin hier ja der 
Einzige, der arbeitet«, »Naja, Petra könnte mich 
ja auch mal ein wenig unterstützen« oder »Siehst 
du doch: Laden voll, Petra mal wieder nicht da«.
Gerds Meinung nach führe er die Kneipe allein, 
was auch besser sei, da er sich in Sachen Gastro-
nomie ohnehin besser auskenne als sie.
Und doch, wenn ich bei Petra und Gerd bin, weilt 
er meistens in der gemeinsamen Wohnung und 
erscheint gar nicht erst unten in der Kneipe. Soll-
te er doch mal im Gastraum sein, nimmt er nicht 
selten lieber vor dem tresen Platz als dahinter: 
Sobald es Arbeit gibt, höre ich ihn zu Petra sagen, 
sie könne jetzt auch einmal etwas tun. Er widmet 
sich dann dem dartspielen, dem Geldspielautoma-
ten oder einer seiner neuen Ginsorten.

Der traUmJoB heute 
spielt Gerd immer noch gern (und vor allem viel) 

computer, bisweilen auch über den beamer auf 
der zur Fußballübertragung installierten Leinwand 
(während des laufenden betriebs).
Petra ist jetzt Anfang fünfzig. Sie ist sich nicht mehr 
sicher, ob sie die richtige Entscheidung getroffen 
hat. Sie sagt: »Klar, ein Abenteuer war und ist es 
schon, aber irgendwie habe ich mir das alles anders 
vorgestellt.« Sie wollte ihr Leben mit Gerd teilen, 
für ihn da sein, sich mit ihm etwas Neues aufbauen. 
dass es nun so ganz anders gekommen ist, kann 
Petra nur schwer aushalten. Warum sie trotzdem 
bleibt? Sie glaubt, dass Gerd die Kneipe nicht allein 
führen könnte. Sie möchte ihn nicht im Stich las-
sen, also bleibt sie. Auf die Frage, wie es ihr geht, 
entgegnet sie stets: »Unkraut vergeht nicht.«
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TexT JEAN-bAPtiStE rEZKALLA — »Nein, 
woher kommst du wirklich?«. Wieder einmal war 
hamburg die falsche Antwort. dabei bin ich hier 
geboren, zur Schule gegangen und wurde hier 
zum Erwachsenen. Wie viele andere hamburger 
bezeichne ich die hansestadt als die schönste Stadt 
der Welt, verwende »Moin« zu jeder tageszeit und 
merke in Gesprächen mit Studierenden aus ande-
ren bundesländern immer wieder, dass das hiesige 
bildungs system netterweise einige Wissenslücken 
zum Selberfüllen übrigließ. oft ist diese Frage gar 
nicht böse gemeint. doch sie zeigt mir, dass ich, wie 
viele andere mit Migrationshintergrund — zumindest 
für einige — nicht vollständig dazu gehöre. 
denn mit einem ausländischen Namen und einem 
etwas dunkleren teint lassen sich die ausländischen 
Wurzeln kaum verbergen und je fremdländischer 
das Aussehen, desto häufiger die Nachfrage. Mein 
Vater kam 1985 als ägyptischer Student aus Kairo 
nach deutschland. Meine Mutter ist Französin und 
zog als Au-Pair nach hamburg, wo sie meinen Vater 
in der Sprachschule kennenlernte. Als Kind aus-
ländischer Eltern erhielt ich erst im Alter von vier 
Jahren, mit der Einbürgerung meines Vaters, die 
deutsche Staatsangehörigkeit. Was ich davor war, 
wissen weder ich, noch meine Eltern so genau. Aber 
ganz »biodeutsch« sehe ich nicht aus und der Name 
Jean-baptiste, Französisch für Johannes der täufer, 
ist unter deutschen auch nicht gerade weit verbreitet. 

Der klassiker: 
»wie ist Das 
eiGeNtlich Bei
eUch so?« offiziell bin ich also 
»deutscher mit Migrationshintergrund«. in der 
Praxis bedeutet es »irgendwie immer noch ein 
 bisschen Ausländer«. Allein der begriff ist prob-
lematisch: Nach der definition des Statistischen 

bundesamts beinhaltet er »alle nach 1949 
auf das heutige Gebiet der bundesrepu-
blik deutschland Zugewanderten, sowie 

alle in deutschland geborenen Ausländer und alle 
in deutschland als deutsche Geborenen mit zumin-
dest einem zugewanderten oder als Ausländer in 
deutschland geborenen Elternteil«. das umfasst 
alle möglichen Konstellationen von Menschen, die 
jeweils mit eigenen herausforderungen zu kämpfen 
haben. in meinem Fall gab es in meiner Kindheit 
weniger Astrid Lindgren, andere Schlaflieder und 
weniger hilfe bei Schulaufgaben. Und so war ich 
auch derjenige der meine Eltern beim Sprechen kor-
rigierte und nicht umgekehrt. 
das eigentliche Problem beim begriff des Migrations-
hintergrundes ist die unbewusste Schaffung eines 
Kontextes, in dem all mein handeln neu interpre-
tiert und bewertet wird: Es beginnt mit der lobenden 
Anerkennung meiner deutschkenntnisse (»oh, Sie 
sprechen aber gut deutsch«), obwohl ich meine kom-
plette Schullaufbahn in deutschland durchlaufen 
habe. charakterzüge und Verhaltensweisen werden 
auf die herkunft der Eltern zurückgeführt (»typisch 
 Araber«), obwohl ich hier geboren und sozialisiert 
wurde. der Klassiker ist jedoch die Erwartung, ein 
Experte für alle belange der angeblichen heimat 
zu sein: »Wie ist das eigentlich so bei euch?«. dabei 
scheint es völlig irrelevant zu sein, dass ich mein 
 ganzes Leben in deutschland verbracht und meist 
nur meine Ferien in Frankreich und Ägypten ver-
bracht habe. ironischerweise bin ich also in meiner 
eigenen heimat kein Einheimischer. im Ausland 
 gelte ich stets als deutscher und bin somit überall 
Ausländer. Und so verwundert es nicht, dass der 
Migrationshintergrund, trotz all seiner positiven Sei-
ten, oft zum Schutzschild verkommt. Als Entschuldi-
gung für ein Versagen, an dem man möglicherweise 
gar keine Schuld hat. bin ich nun Ausländer, gut 
integrierter deutscher mit Migrationshintergrund 
oder einfach nur deutscher?
ich verstehe mich selbst vor allem als deutscher. 
doch diese identität kann man sich leider nicht 
aussuchen, sie entsteht erst durch die Zuschreibung 
von Mitmenschen. Es wird wohl immer so bleiben, 
dass man, vom Fußballer bis zum Politiker, auf seine 
herkunft oder die seiner Eltern reduziert wird und 
so überall zum Ausländer wird.

U¨Berall aUsla¨NDer 
wenn man in der 
heimaT als fremder 
BehandelT wird
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Doch Der schwieriGste 

kamPF steht ihm Noch Bevor. 



TexT NELE dEUtSchMANN foTos GErtJE  
KöNiG — »ich bin Seemann«, sagt bastian. der 
Stolz, der dabei mitschwingt, ist nicht zu über-
hören. hochgewachsen und sehr schlank sitzt 
der 24 - Jährige mit einer Selbstverständlichkeit 
 zwischen den Kalibern älterer Generationen in der 
hamburger Eckkneipe, die vermuten lässt, dass er 
sich schon einige Stunden in ähnlichen Etablisse-
ments um die ohren geschlagen hat. 
Aufgewachsen in der Nähe von düsseldorf zieht 
es ihn mit 19 Jahren in den Küstenort cux haven, 
an die dort ansässige Seefahrtsschule. »Naja, 
ich musste da raus. Also habe ich meine Sachen 
gepackt und zwei tage später ging der Ausbil-
dungsgang los.« So einfach ist das. 

»lUmPeN UND 
BaNDiteN« bastian hat es bis zum 
SbtA gebracht — zum Schiffsbetriebstechnischen 
Assistenten. dieser Ausbildungsgang ermöglicht 
es realschulabsolventen, die Eingangsvorausset-
zung für ein Fachhochschulstudium zu erlangen 
und kann in den bereichen technik, Nautik oder 
Fischerei absolviert werden. bastian hat sich für 
den technischen bereich entschieden. 
Schon nach wenigen Monaten geht es im rahmen 
eines Praktikums das erste Mal auf See. Siebenein-
halb Monate fährt bastian für L&b — Leonhardt 
& bloomberg. »Lumpen und banditen«, schimpft 
er. 200 Euro haben sie ihm pro Monat gezahlt. Fast 
alles geht für die gelegentlichen Landgänge und 
Zigaretten drauf. Am Ende der Fahrt dann das 

dicke Ende: Eine handyrechnung über 1500 Euro 
wartet zuhause auf ihn. Vier Monate vor seiner 
Fahrt hatte er seine Freundin kennengelernt. 
ob es schwierig ist, beziehungen über Monate hin-
weg aufrecht zu erhalten? »Muss ja, ne« — mit die-
ser schulterzuckenden Floskel wehrt er alle schwer 
zu beantwortenden Fragen ab. Leicht scheint es 
nicht gewesen zu sein. die vielen E-Mails zeugen 
von dem herzschmerz zweier junger Menschen. 
Seinen 20. Geburtstag wird bastian auf See ver-
bringen. Ebenso wie Weihnachten, Silvester und 
seinen geliebten Karneval. 

NUr FU¨r DeN Fall
Kontakt mit der heimat kann nur sporadisch 
gehalten werden. befindet sich das Schiff auf See, 
ist das einzige Kommunikationsmittel der crew 
der bordcomputer, von dem aus E-Mails nach 
hause gesendet werden dürfen. Einmal pro tag 
schickt der Kapitän — »der Alte« — sie gesammelt 
raus. oder auch nicht, wenn er es vergisst. tage-
lang, manchmal wochenlang hört seine Freundin 
nichts von bastian. Ein ungewohnter Zustand in 
einem Alltag, in dem sonst jeder immer erreichbar 
ist. Sie macht sich Sorgen. Macht sich so große Sor-
gen, dass bastian die reederei anruft und sie als 

Nach dem zweijährigen Ausbildungsgang, einer 
anschließenden zwölfmonatigen Seefahrtzeit und 
vier weiteren Semestern Ausbildung an der Fach-
schule Seefahrt Schiffsbetriebstechnik kann die 
Abschlussprüfung zum Schiffsbetriebstechniker 
abgelegt werden.



Kontaktperson für Notfälle eintragen lässt, damit 
sie kontaktiert wird, falls ihm etwas passiert — nur 
für den Fall.
der Kapitän seiner ersten Fahrt wird später auf 
See versterben. Sein herz hielt dem übermäßigen 
Missbrauch von Alkohol und Morphium nicht 
mehr stand. 
die Arbeit an bord ist anstrengend. Manchmal 
arbeitet bastian bis zu 36 Stunden am Stück. ob 
das erlaubt sei? »tja, du kannst ja mal versu-
chen, dich zu beschweren. dann kannste gleich 
nach hause fahren.« Für das Zusammenleben an 
bord wäre es wohl auch nicht förderlich. Aber die 
festen Strukturen und die stetige Kontrolle geben 
ihm halt. immer wieder erzählt er von seiner 
Arbeit: »Wir arbeiten mit den größten Motoren 
der Welt und machen alles, was eine Kleinstadt 
versorgt — Gas, Wasser, Scheiße.« 

es BroDeltdoch schon damals 
brodelt es in ihm. Eine traurigkeit, die er sich nicht 
erklären kann, macht ihm zu schaffen. Zurück in 
deutschland schließt er sich über Wochen in sei-
nem WG - Zimmer ein, trinkt, googelt verschiedene 
Arten des Suizides. Er schafft es nicht, seine Aus-
bildung fortzusetzen. 
Aber nach einem halben Jahr hat er sich dann 
wieder gefangen, lässt sich zu einem Alkoholent-
zug in ein Krankenhaus einweisen, schließt die 
Seefahrtschule ab und heuert bei der »Süd« an, 
der hamburg Südamerikanischen dampfschiff-
fahrts-Gesellschaft. »ich war der erste SbtA, den 

sie auch ohne Abitur genommen haben«. darauf 
ist er noch immer ein wenig stolz. 
Mit rund 6000 Mitarbeitern ist hamburg Süd eine 
der größten containerreedereien weltweit. Sie 
gehört zum oetker-Konzern, der derzeit jedoch 
mit dem Weltmarktführer Maersk in Verkaufs-
verhandlungen steht und damit dem anhaltenden 
Prozess der Konsolidierung innerhalb der branche 
folgt, die seit einigen Jahren unter Überkapazi-
täten leidet. die reedereien haben es schwer. Es 
herrscht ein großer Standortwettbewerb. 

mikrokosmos
coNtaiNerschiFF
Zwei Jahre lang arbeitet bastian für die »Süd«. im 
Wechsel verbringt er jeweils fünf Monate auf See 
und zwei Monate an Land. Zuhause fällt es ihm 
schwer, einen geregelten Alltag zu führen. Er pflegt 
unregelmäßige tagesabläufe, feiert viel, trinkt und 
nimmt drogen. immer wieder hat er depressive 
Episoden. doch auf See legt er eine ungekannte 
disziplin und Ausdauer an den tag. Selbst mit 
hohem Fieber erscheint er zu seinen Schichten, 
erledigt alle ihm aufgetragenen Arbeiten und 
bekommt gute bewertungen. 
Freizeit gibt es an bord wenig. in den kurzen Pau-
sen zwischen den Schichten werden die berichte 
geschrieben, Wäsche gewaschen, E-Mails nach 
hause geschickt und geschlafen. immer wieder 
klingelt selbst mitten in der Nacht das telefon. 



Auch der ständige Wechsel der Zeitzonen wirkt 
sich auf den Schlafrhythmus aus. 
in diesen Jahren bereist bastian Nord- und Süd-
amerika, Asien, russland, Afrika und mehrere 
europäische Länder. doch die Liegezeiten sind 
kurz. Meist laufen die Schiffe binnen eines tages 
wieder aus und es bleiben nur wenige Stunden zur 
besichtigung der jeweiligen Stadt. die Landgänge 
enden unweigerlich feuchtfröhlich. der  Alkohol 
fließt auch an bord in Strömen — und obwohl 
natürlich nicht erlaubt, trinkt so mancher schon 
morgens vor der Schicht sein erstes bier. 
Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern der 
besatzung bleiben dabei nicht aus. Verschiedene 
Nationalitäten prallen aufeinander, das Zusam-
menleben ist eng, der Umgangston rau und man-
che philippinischen besatzungsmitglieder sind bis 
zu zwölf Monate am Stück an bord. da kommt 
es schon mal zu Streitigkeiten oder Schlägereien. 
»Einmal hat mir ein polnischer Kollege ein haken-
kreuz in mein berichtheft gemalt«, erzählt bastian. 
Auch von Messerstechereien und todesfällen weiß 
er zu berichten. 

schlUss mit Der 

seeFahrtimmer schwerer fällt 
ihm nach dem Urlaub die rückkehr an bord. 
»Weißt du, wenn man an Land einen schlechten 
tag auf der Arbeit hat, kann man dann nach hause 
zu seinen Freunden und seiner Familie gehen. Auf 
einem Schiff verbringst du dann deine Freizeit mit 
eben diesen Arbeitskollegen.« oder alleine. Er fühlt 
sich einsam. die sozialen beziehungen zuhause 
aufrechtzuerhalten, wenn man neun Monate des 
Jahres auf See verbringt, stellt eine große heraus-
forderung dar. 
Auf seiner letzten Fahrt bei hamburg Süd schafft er 
es nicht mehr, seine berichte fertigzustellen, die er 
für die Aufnahme eines anschließenden Studiums 
 bräuchte. »ich wäre eh zu blöd zum Studieren«, 
redet er sich ein. 
Erneut hat er mit fehlender Antriebskraft zu 
kämpfen und beschließt die Seefahrt an den Nagel 
zu hängen — »das nimmt zu viel.« Er wünscht 
sich ein Leben an Land, einen Job mit geregelten 
Arbeitszeiten, ein ausgefülltes Privatleben. Zurück 
in hamburg zieht er mit seiner Freundin zusam-
men und bewirbt sich für eine weitere Ausbildung. 
Ein betrieb sagt ihm direkt zu, ohne überhaupt 



die anderen bewerber angeschaut zu haben. Er ist 
wieder zuhause bei seiner Freundin, kann seine 
Freunde treffen, hat eine Zukunftsperspektive. 
Aber bastian kann nicht mehr aufstehen. 

eiNe FraGe Des
stolZes Er fühlt sich wie gelähmt, 
kann sich seine traurigkeit nicht erklären, steigert 
sich in blinde Wut hinein. Wut gegen sich selbst 
und gegen die Menschen, von denen er sich ver-
lassen und verraten fühlt. 
Als Scheidungskind wird er in seiner Kindheit 
von den Eltern hin und her gereicht. der Vater 
wechselt die Schlösser aus, als bastian 14 Jahre 
alt ist. danach wohnt er bei seiner Mutter, die 
jedoch bald zu einem anderen Partner zieht. ihren 
Sohn lässt sie bei ihrem ehemaligen Freund, einem 
 Alkoholiker, der sie oft misshandelte. bald zieht 
auch dieser aus. bastian lebt seither allein, erzieht 
sich selbst, schafft seinen erweiterten realschul-
abschluss, geht auf See. »ich wollte meinem Vater 
zeigen, dass ich es auch ohne ihn schaffe!«, sagt 
er. doch nun kann er nicht mehr aufstehen. Er 
versteht sich selbst nicht mehr. 
Auch heute noch scheint er dies für Schwäche 
zu halten. Selbst nach Jahren der behandlung 
und wiederholten Aufenthalten in verschiedenen 
 Kliniken, hat er nicht gelernt, seine Krankheit zu 

akzeptieren. Schwere depressive Episoden und 
eine borderline-Störung wurden diagnostiziert. 
die hochs und tiefs, die schon immer sein Leben 
beeinflussten, wechseln sich nun immer häufiger 
ab. Mehrere Suizidversuche hat er hinter sich, lag 
mehrere tage nach einer Überdosis seiner Antide-
pressiva und Schlaftabletten im Koma. 
immer häufiger greift er zur Flasche — eine andere 
Form der Problembewältigung hat er nicht gelernt. 
Seine Ausbildung muss er abbrechen und auch sei-
ne beziehung hält dem druck nicht mehr stand 
und zerbricht nach beinahe sechs Jahren.

Back to the
roots? Vor kurzem ist bastian nach 
berlin gezogen. Ein Neuanfang? Er wird es wohl 
immer ein wenig schwerer als andere haben. 
Leben ist nichts, was bastian leicht fällt. doch 
immer häufiger spricht er wieder vom Meer. Wie 
ein Zufluchtsort scheint der Mikrokosmos con-
tainerschiff aus der rückschau auf ihn zu wirken. 
derzeit plant er, als freiwilliger helfer auf einem 
Schiff für die rettung in Seenot geratener Flücht-
linge anzuheuern. »Vielleicht sollte ich einfach wie-
der meine Sachen packen und dann bin ich weg.« 
Einmal Seemann, immer Seemann. 
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TexT ALEXANdEr MoSiNSKy foTos 
SKhooN — die Geschichte klingt, als wäre sie 
der Feder eines drehbuchautors entsprungen. Sie 
könnte der Plot einer warmherzig-quirligen begeg-
nungskomödie im Stile von Willkommen bei den 
hartmanns oder Welcome to Norway sein. da ein 
»Willkommen« im titel solcher filmischen Auf-
arbeitungen der aktuellen  Flüchtendenthematik 
scheinbar bereits als Kanon etabliert ist, nennen 
wir  unseren  hanseatischen Feelgood-Streifen  nahe-
liegenderweise  Welcome  to Schietwetter. die hand-
lung? Ein syrischer Kriegsflüchtender kommt nach 
hamburg und wird von einer Musiker-WG aufge-
nommen. bei einer  abendlichen  Session in der Woh-
nung der Großstadt-Musikanten stellt sich zufällig 
heraus, dass der neue Mitbewohner ein begnadeter 

Sänger ist. Als 
er nonchalant 
ein arabisches 
Volkslied auf 
den jüngst 
produzierten 
Elektro-track 
trällert, wirft 
man sich wis-
sende blicke 
zu. Kurzer-
hand wird eine  
band gegrün-
det, es werden  
Songs ge-
schrieben und 

die hamburger clubszene unsicher gemacht. die 
Verquickung von urbanen housebeats und arabi-
scher Folklore kommt an, schlägt Wellen in der 
 Szene. die Jungs werden für erste Festivals gebucht, 
bald darauf folgt eine kleine tour. im letzten Akt 
des Films infiltriert die band 
schließlich eine Kundgebung 
besorgter bürger und bringt 
diese durch die Macht der 
Musik dazu, ihr Leben zu 
überdenken. Abspann.
Auch wenn dieser letzte 
Punkt in einer Verfilmung 
der Entstehungsgeschichte 
von Shkoon unter die rub-

rik »künstlerische 
Freiheit« fallen 
würde, so könnte 

der tatsächliche 
hergang immer 
noch Gegen-
stand feuchter 
träume eines 
jeden integrati-
onsbeauftragten 
sein. Shkoon, das 
sind der gebore-
ne  hamburger 
thorben  beeken 
(26) und der Sy-
rer Ameen M. 
(27). der Sound 
des duos ist ein 
musikalischer 
clash von orient und okzident; tradition eller 
arabischer Gesang trifft  auf  elektronische beats. 
Mit ihrem oriental Slowhouse, so nennen sie 
selbst  ihren  Klangcocktail, haben die beiden sich 
innerhalb nur eines knappen halben Jahres einen 
Slot auf dem Fusion Festival erspielt. Am 09.12. 
erschien ihre erste Platte, »Letters«.

shkooN, was los? 
BeaTs fu¨r 1001 nachT

»we Feel GooD 
with JammiNG aND 
PerFormiNG  
live aND love to 
sPreaD Positivity 
aroUND, JUst to 

ProoF 
there are  
No BorDers 
BetweeN 
cUltUres.«
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tiPPs
illusTraTion  LEoN LEchNEr — Wenig ist 
so paradox wie das Studentenleben: Vor  lauter 
Klausuren und hausarbeiten hat man kaum noch 
Zeit zum Atmen, aber irgendwie weiß man am 
Ende des Semesters trotzdem mehr über neue 
 Serien, besondere Filme oder interessante roma-
ne als über den Stoff mancher Seminare. das kann 
nur mit der Qualität dieser kulturellen Kleinode zu 
tun haben. Vorhang auf für unsere Kulturtipps!

FilmtiPPs:
dEr GArtEN marTin sulik, 1995, 
Tschechoslowakei 99 min
der Lehrer Jakub fährt in das haus seines ver-
storbenen Großvaters und beschäftigt sich mit den 
geheimnisvollen dingen, die er dort vorfindet. im 
dorf trifft er auf verschiedene Personen, die ihn 
seine Einstellungen und Situation überdenken las-
sen. Von einem im citroën reisenden rousseau mit 
Frau und nervensägenden Kindern im Gepäck zu 
helena, die sich selbst heilen kann. Martin Suliks 
Filme sind vielleicht zu verzaubert für das gemeine 
Publikum und gehen in der Masse unter. daher 
die Empfehlung: holt den Film von 1995 aus der 
verstaubten Zauberkiste und lasst euch berieseln.

DeaD maN
Jim Jarmusch, 1996, usa 116 min
cleveland, 1876. durch unglückliche Zufälle gerät 
William blake zwischen die Fronten eines bezie-
hungsstreits, der eskaliert. Ein wütender Ex-Ver-
lobter erschießt seine Verflossene, blake erschießt 
in Notwehr den Angreifer und wird selbst verwun-
det. Er flieht und trifft im Gestrüpp auf Nobody, 
der in rätseln spricht und ihn pflegt. Jarmusch 
verwendet die Western-Szenerie als Grundlage 
für eine geduldige Erzählung über die Launen 
des Schicksals. Unbedingt anschauen, wenn man 
den jungen Johnny depp besser findet als den 
zum clown verkommenen älteren. Keinesfalls 
anschauen, wenn man schon nach zehn Sekunden 
Actionfreiheit mit den beinen wackelt. Gedreht in 
Schwarz-Weiß.

serieNtiPP:
Mr. robot
elliot alderson (rami malek) ist ein Außenseiter. in 
seinem dunklen Kapuzenpullover verschmilzt er mit 
der tristesse der Großstadt. Zwischen depression 
und Sozialphobie schafft er es nur mit Mühe, seinen 
Alltag zu bewältigen und seinem Job bei einer Firma 
für cybersicherheit nachzugehen. Als er eines tages 
dem geheimnisvollen Mr. robot begegnet, eröffnen 
sich neue Perspektiven für Elliot: Könnte er sein 
talent als hacker dazu nutzen, die Gesellschaft, an 
der er verzweifelt, nachhaltig zum Posi-
tiven zu verändern? Showrunner Sam 
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Esmail gelingt mit »Mr. robot« eine cineastisch 
großartige, vielschichtige Serie. Etliche Film zitate, 
ein wendungsreicher Plot und charaktere mit 
tiefgang sind die Zutaten für eine Erzählung, die 
die hackerkultur fast klischeefrei adaptiert und 
schon bald auch in deutschland den Sprung vom 

Geheimtipp zum gefeierten Serienhit 
schaffen könnte.

BUchtiPPs:
diE WELt iM rÜcKEN Thomas 

melle Erschreckend ehrlich schildert thomas 
Melle seine Geschichte in die Welt im rücken. 
das buch ist die chronik eines Lebens mit mani-
scher depression. bildgewaltig beschreibt Melle, 
wie die Krankheit zunehmend seinen Alltag kon-
trolliert. Er irrt verloren durch die Straßen, wütet 
in discos und beleidigt seine Freunde. Zuweilen 
tragikomisch wirken aber auch die Wahnvorstel-
lungen des Manikers: Er ist sich sicher, Sex mit 
Madonna zu haben, und in einer disco schüttet 
er Wein über Pablo Picasso. das ist die Phase der 
Manie, auf die immer die depression folgt: Ausge-
brannt steht er vor den Scherben seiner Existenz, 
schluckt tabletten und probt den Selbstmord. So 
fesselnd der Autor diese Abgründe beschreibt, so 
sehr schmerzt es beim Lesen. Es ist ein buch, das 
auf der haut brennt.
rêVE écArLAtE Toshio saeki
Ein scharlachroter traum — oder wie lässt sich 
dieser titel übersetzen? 
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horror, Anime und Erotik, geht das? 
toshio Saeki sagt, JA! Wir auch!
Japans Meister schaurigerotischer illustrationen 
startet seine Karriere als Wixvorlagenzeichner für 
sein Freunde und Schulkameraden ohne selbst Sex 
gehabt zu haben. Seine inspirationen findet er in 
der Shungatradition, erotischen holzschnitten aus 
dem 17. Jahrhundert, und in den romanen von 
Edogawa rampo, einer der Gründer des  eroguro 
nansensu (erotisch-grotesker Nonsense), einer 
literarischen bewegung in den 1920er Jahren. bis 
heute hat er keine Vulva oder Phallus gezeichnet, 
wie es die japanische Zensur wünscht. Provokant 
bleibt es. »Wozu ist man Künstler?«, sagt er selbst.
im vergangenen Frühjahr ist ein neuer bildband 
erschienen.
[Warnung!] Verletzung des moralischen Empfin-
dens von Personen unter 16 Jahren möglich.

tieFGaNG 
UND  
weitsicht  
kinder-
Bu¨cher 
fu¨r er-
wachsene
TexT LAiLA MöLLEr illusTraTion 
NAPoLL  —  Sie sind vergilbt, verstaubt, verlegt 
oder wir haben sie schon lange auf dem Flohmarkt 
verkauft. dabei können Kinderbücher auch für 
Erwachsene wahre Schätze der Fantasie, inspira-
tion, Weisheit und Geborgenheit sein. Wir stellen 
sechs Klassiker vor, die du unbedingt mal wieder 
vom dachboden holen solltest.

Der reGeNBoGeN-
Fisch stiFtet 
FrieDeN marcus PfisTer, 
nord-süd verlaG, 1998
Wer kennt sie nicht, die Geschichte vom regen-
bogenfisch, der seinen Stolz überwinden und das 
teilen erst lernen muss, um schlussendlich Freund-
schaften zu schließen? in diesem band lernt der 
kleine Fisch erneut, über sich hinauszuwachsen. 
Ein Fremder, ein Missverständnis und ein Streit, 
der eine entscheidende Frage aufwirft: Wer hat den 
Mut zur Versöhnung?
aufschlaGen und aBTauchen,weil … 
nicht nur die wunderschönen illustrationen ein 
träumerisches bild der Unterwasserwelt eröffnen, 
sondern auch die Geschichte auf wenigen Seiten 
echten tiefgang hat. diesem buch gelingt es, eine 
simple, zeitlose und zugleich großartige botschaft 
aufklingen zu lassen: Wer Frieden stiftet, überwin-
det Angst und Vorurteile. 
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vater UND sohN 
sa¨mtliche 
aBeNteUer 
e. o. Plauen, anaconda verlaG, 1930
Ursprünglich für die Zeitung gezeichnet, versam-
melt dieser band alle bildergeschichten des putzigen 
Schwarz-Weiß-duos. die kurzen bilderreihen erzäh-
len auf humorvolle und zugleich feinfühlige Weise 
von den Erlebnissen eines Vaters mit seinem Sohn.
unBedinGT anschauen, weil … 
dieses buch eine wahre Erfrischung nach einem 
leselastigen tag darstellt und man aus dem 
Schmunzeln kaum rauskommt. e.o.plauen gelingt 
es auf eine unkomplizierte Art, die Sichtweise von 
Kindern jener der Erwachsenen gegenüberzu-
stellen und doch beide miteinander zu verbinden.

emil UND Die  
Detektive 
erich käsTner, cecilie dressler 
verlaG, 1929
Auf dem Weg nach berlin wird Emil von einem 
gerissenen Ganoven bestohlen. da bleibt nur eins: 
den dieb fassen und das mühsam von der Mutter 
ersparte Geld zurückholen! Zum Glück ist Emil 
nicht allein — in berlin findet er Freunde, die mit 
ihm auf Gangsterjagd gehen … 
vom dachBoden holen, weil … 
dieses buch von Erich Kästner in unvergleichlicher 
Weise von Freundschaft, Mut und Zusammenhalt 
erzählt. Ein nostalgisches Abenteuer, das weder an 
Spannung noch an charme verloren hat.

herr Der DieBe 
cornelia funke, oeTinGer verlaG, 2000
Prosper und bo fliehen vor ihrer grässlichen tante 
nach Venedig und finden Unterschlupf bei  anderen 
Kindern in einem verlassenen Kino. Als sie den 
herrn der diebe kennenlernen, geraten sie in ein 
Abenteuer, an dessen Anfang ein mysteriöser Auf-
trag steht …
auf die leselisTe, weil … 
cornelia Funke in diesem roman nicht nur ein 
atemberaubend schönes bild von Venedig  zeichnet, 
sondern auch die charaktere begeistern. text und 
illustrationen schließen mit Leichtigkeit eine Welt 
auf, die Abenteuerlust und Märchenhaftes mitein-
ander vereint.

Der kleiNe PriNZ 
anToine de sainT-exuPéry, karl rauch 
verlaG, 1943
die reise des kleinen Prinzen führt ihn zu sieben 
Planeten, auf denen er unterschiedliche begeg-
nungen macht. Auf der Erde trifft er schließlich 
auf einen abgestürzten Piloten, dem er von seiner 
reise erzählt  —  einer reise, die über die Fragen 
des Lebens zu überraschenden Antworten führt …
mal wieder aus dem BücherreGal  
fischen, weil … 
die Geschichte des kleinen Planetenreisenden immer 
wieder neue Fragen aufwirft und gleichzeitig  daran 
erinnert, dass die wichtigen dinge des Lebens durch 
Kinderaugen manchmal viel klarer zu erkennen sind. 

Der FrU¨hliNG 
ist Da! 
friTZ BaumGarTen, TiTania verlaG, 1936
in detailreichen, liebevollen illustrationen und 
beschwingten reimen erzählt dieses bilderbuch 
von den Wald- und Feldbewohnern, die nach einem 
 langen Winter den Frühling begrüßen.
reinBläTTern und Geniessen, weil …  dieses 
und die weiteren bilderbücher von Fritz baum garten 
eine fantasievolle Naturwelt voller Geborgenheit 
schaffen. Emsige Spatzen, fleißige Maulwürfe und 
niedliche Marienkäfer lassen auch Erwachsene die 
Naturwelten mit neugieriger Freude entdecken.





61



imPressUm lu¨cke 01
Das magazin lücke ist ein studentisches maga-
zin, das im Zuge des seminars »konzeption und 
 realisation einer Zeitschrift« im wintersemester 
2016 /17 von studierenden der Universität ham-
burg und der hochschule für bildende künste 
hamburg (hFBk) realisiert wurde.
konTakT — magazin »lücke« / Dr. astrid her-
bold c / o arbeitsstelle studium und Beruf (astuB) 
Fachbereiche sprache, literatur, medien i und ii 
von-melle-Park 6 20146 hamburg 
redakTionsschluss — 19.12.2016
lueckemaGaZin@Gmail.com
faceBook.com/lueckemaGaZin
lueckemaGaZin.userBloGs.uni-ham-
BurG.de — wir freuen uns über kommentare, 
Feedback, leserbriefe.
druck — druckhaus köthen
PaPier — Fly 1,2 weiß 05 115g/m2

schrifT — times lt 120%
leiTunG — 1
BeTreuunG der Grafik — 2
veranTworTlich i.s.d.P. — 3
veranTworTliche redakTeur / innen — 4
redakTionsTeam — 5
Grafik klasse Grafik, hfBk hamBurG — 6
lekToraT — 7
markeTinG und online — 8

https://www.uni-hamburg.de/
https://www.uni-hamburg.de/
http://www.hfbk-hamburg.de/de/
http://www.hfbk-hamburg.de/de/
mailto:lueckemagazin%40gmail.com?subject=L%C3%BCcke%20Magazin
https://www.facebook.com/lueckemagazin
http://lueckemagazin.userblogs.uni-hamburg.de/
http://lueckemagazin.userblogs.uni-hamburg.de/
http://klassegrafik.de/
http://klassegrafik.de/


lu¨ckenfu¨ller
Julia Balk4,5

nele deuTschmann4,7 
alexander dieTZ4,5

mereTh GarBe4,5

BJo¨rn Giesecke4,6

carla Gro¨niTZ4,7

marcel hanssen3,4,5,8

dr. asTrid herBold1

dominik heuer4,7

Gesa hinTerlanG4,8

sarah holasek4,8

florian klein4,7

claudia koch4,6

Jan kressin4,8

leon ferdinand lechner4,6

JonaThan lindenmaier4,5

ediTh lo¨BBerT4,5

vanessa mahn4,8

emma louise meyer4,5

laila mo¨ller4,5

Jonas naue4,7

PaTryk nowak4,5

Prof. inGo offermanns2

Jean-BaPTisTe reZkalla4,8

JulieT van rosendaal4,6

lea sieverTsen4,6

Tim cedric voiGT4,7



01


