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AWas d ie

nächsten Wochen

bringen sollen:

m 2 9 . M a i 1 9 5 9 s o l l d a s A d i t e r s d i i f f B a u - N r . 7 4 0 v o m

Stapel laufen. Bau-Nr. 740 wird eine Schwester der am
11. Mai 1959 getauften „Rio Barima" (36 100 tdw).

Dieser Stapellauf wird am neuen Helgen Vstattfinden.
Unmittelbar nach dem Stapellauf des Achterschiffs wird
das Vorschiff Bau-Nr. 740, das sich bereits im Bau befindet,

zu seiner Fertigstellung an den vom Achterschiff frei¬
gegebenen Platz verholt. Hinter diesem Vorschiff wird
sofor t mi t dem Bau des Achterschi ffs Bau-Nr. 736 (Tur¬
binentanker, 36 100 tdw) für die Esso Tankschiff Reederei
begonnen werden.
Für Anfang Juni ist die Probefahrt des Turbinentankers
„Partula" (18 300 t), eines Schiffes für die Shell Tankers
Limited, London, geplant. Dieses Schiff ist eine Schwester
des Tanksch i f f s „Pa l l i um" . D ie P robe fah r t w i rd mehre re
Tage in Anspruch nehmen. Nach der Erledigung der tech¬
n i schen P robe fah r t w i r d noch e i ne Übe rgabep robe fah r t
fo lgen.
Am 12. Juni 1959 wi rd der Stapel lauf des Frachtmotor¬
schiffs Bau-Nr. 753 (10 800 tdw) für die Hamburg-Amerika-
Linie vor sich gehen.
E n d e J u n i 1 9 5 9 s o l l d a s E r z t u r b i n e n s c h i f f „ R i o B a r i m a "

erprobt werden. Dieses 36 100 tgroße Schi f f gehör t zur
Klasse der „Rio Or inoco" . Es befinden s ich bere i ts acht
S c h i f f e d e r K l a s s e i n F a h r t . A l l e d i e s e S c h i f f e h a b e n s i c h

gut bewährt .

Titelbild: M.S. .Karroo' verläßt den Hafen von Durban, Südafrika !Aufnahme: A.L. Popham, Durban



VERKZEITUNG DEUTSCHE WERFT
19. Jahrgang -Nr. 5!28. Mai 1959

TURBULO-Bilge- und Ballastwasser-Entöler

I nunserer Werkzeitung 5'1956 erschien im Rahmen einer
Beschreibung unserer DW-Sondererzeugnisse auch ein

Aufsatz über die DW-Turbulo-Entöler, die von uns bereits

seit dem Jahre 1925 mit bestem Erfolg auf Motorschiffen
eingebaut worden sind.

D i e K o n s t r u k t i o n d i e s e s T u r b u l o - E n t ö l e r s i s t a u f G r u n d

von Ereignissen, d ie auf d iesem Gebiet inzwischen ein¬
getreten s ind, grundlegend geänder t worden, und es is t
wohl an der Zeit, hierüber an dieser Stelle eingehend zu
b e r i c h t e n .

weitgehend einzudämmen und, wenn möglich, sogar ganz
zu verhindern. Es sind jetzt also Vorschriften zu beachten,

die z. B, der Schi ffs führung aufer legen, keine ölhal t igen
G e m i s c h e i n n e r h a l b b e s t i m m t e r V e r b o t s z o n e n ü b e r B o r d

zu geben. Diese Zonen umfassen al lgemein einen 50 bis
100 sm breiten Küstenstreifen. Außerdem hat jedes Schiff
ein D'ltagebuch zu führen, in dem alle an Bord eintreten¬

den Ereignisse eingetragen werden müssen. Der wichtigste
P u n k t f ü r u n s a l s E n t ö l e r f a b r i k a n t i s t a b e r d e r A r t i k e l 7 :

„ Z w ö l f M o n a t e , n a c h d e m d i e s e s Ü b e r e i n k o m m e n f ü i d a s

Gebiet e iner vert ragschl ießenden Regierung in Kraf t ge¬
t r e t e n i s t , a l s o f ü r D e u t s c h l a n d a m 2 6 . J u l i 1 9 5 9 , m ü s s e n

al le in diesem Gebiet registr ierten Schiffe so ausgerüstet
sein, daß das Eindringen von Heizöl oder schwerem Diesel¬
ö l in d ie B i lgen verh inder t w i rd , so fe rn deren Inha l t in

Wie bereits im damaligen Aufsatz ausgeführt wurde, fand
im Jahre 1954 in London e ine Konferenz s ta t t , d ie d ie

Aufgabe hatte, im Kampf gegen die ölverschmutzung
w i r k s a m e V o r s c h r i f t e n z u e r a r b e i t e n . D i e i n L o n d o n a n ¬

wesenden Vertreter von 42 Staaten faßten Beschlüsse, die

nach Ratifizierung durch ihre zuständigen Regierungen
rechtskräft ig werden. Aus dem Wort laut des Übereinkom¬
mens geht hervor, daß 12 Monate, nachdem mindestens
1 0 S t a a t e n r a t i fi z i e r t h a b e n , d a s A b k o m m e n i n K r a f t t r i t t .

Ölverschmutzung (Foto dpn)

Durch Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde der fran¬
zösischen als zehnter Regierung am 26. Jul i 1957 ergab
sich als Zeitpunkt des Inkrafttretens des Übereinkommens
der 26. Juli 1958. Außer der französischen Regierung hat¬
t e n b i s d a h i n i h r e n B e i t r i t t z u d e m Ü b e r e i n k o m m e n d i e

R e g i e r u n g e n v o n G r o ß b r i t a n n i e n , M e x i k o , S c h w e d e n ,
B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d , D ä n e m a r k , K a n a d a , N o r ¬
wegen, Irland und Belgien erklärt.

D i e s e s Ü b e r e i n k o m m e n s o l l d a z u b e i t r a g e n , d i e Ve r ¬
s c h m u t z u n g d e r H a f e n - u n d K ü s t e n g e w ä s s e r d u r c h ö l



d i e S e e g e p u m p t w i r d , o h n e v o r h e r e i n e n Ö l w a s s e r ¬
separator zu passieren."

Hierin liegt also der gesetzliche Zwang, daß auf den mei¬
sten Schi f fen e in Entö ler e ingebaut werden muß, da es
sich schlecht verhindern läßt , daß öl in d ie Bi lgen ein¬
d r ing t .

D u r c h d i e L o n d o n e r K o n f e r e n z w u r d e n v i e l e F i r m e n a u f

das Problem der Entölung aufmerksam und beschlossen,
d i e F a b r i k a t i o n v o n E n t ö l e r n a u f z u n e h m e n . D i e s e E n t ö l e r ¬

h e r s t e l l e r s i n d m e i s t e n s k l e i n e F i r m e n , d i e g l a u b t e n
— o h n e l a n g j ä h r i g e E n t w i c k l u n g s a r b e i t g e l e i s t e t z u
haben —, recht preisgünstige Apparate liefern zu können.
Eine Firma ging sogar dazu über, unseren Turbulo-Entöler
in fast unveränderter Form nachzubauen, während andere
F i rmen ohne Rücks i ch t au f den Wi r kungsg rad k l e i ne re
Entöler bauen, um überhaupt ins Geschäft zu kommen.

I m A n s c h l u ß a n d i e L o n d o n e r K o n f e r e n z b e f a ß t e s i c h d a s

englische Transportministerium damit, für die Entöler ein¬
heitliche Abnahmebestimmungen auszuarbeiten, damit
den Reedern getestete Apparate zur Verfügung stehen.
Diese sogenannten MÖT-Best immimgen wurden von uns
zum Anlaß genommen, unsere Turbu lo-Entö ler nochmals
eingehend auf unserem Prüfstand (im Lokschuppen Fin¬
kenwerde r ) zu e rp roben und ansch l i eßend du rch MOT,
London, erfolgreich abnehmen zu lassen. Hierbei konnten
wir gleichzeit ig den Erfolg verbuchen, daß unser Turbulo-
E n t ö l e r a l s e r s t e r e i n e O r i g i n a l - M O T- A b n a h m e d u r c h ¬

lief. Da von MOT nur englische Fabrikate abgenommen
werden, haben w i r d ie Abnahme über unsere eng l i sche
To c h t e r g e s e l l s c h a f t , d i e S i m p l e x - Tu r b u l o M a r i n e C o . ,
London, angemeldet.

Dieser Er fo lg brachte aber le ider keine wesent l iche Ab¬
satzsteigerung. ln Deutschland waren noch keine Durch¬
führungsbest immungen er lassen worden, und daher kauf¬
t e n v i e l e R e e d e r d e n b i l l i g s t e n E n t ö l e r, d e r a u f d e m
Markt war, ohne Rücksicht darauf, ob dieser getestet war

oder n ich t . Wi r kamen daher zu der Überzeugung, daß
n u r e i n n e u e r E n t ö l e r , d e r n a c h d e n m o d e r n s t e n G e s i c h t s ¬

p u n k t e n u n t e r d e r D e v i s e „ B e s s e r u n d b i l l i g e r " k o n ¬

struiert war, einen Erfolg bringen würde. Dies war um so
naheliegender, als uns bei der MOT-Abnahme die Auflage
gemacht worden war, bezüg l ich der Zugäng l ichke i t zum
Entö ler noch e in ige Veränderungen durchzuführen.

D i e N e u k o n s t r u k t i o n w u r d e m i t d e r A b s i c h t e n t w i c k e l t ,

d ie Qua l i tä t zu verbessern . Aus nachstehender Gegen¬

ü b e r s t e l l u n g d e s a l t e n u n d d e s n e u e n T u r b u l o - E n t -
ö l e r s i s t e r s i ch t l i ch , w ie d i ese Au fgabe ge lös t wu rde .

Bild 2zeigt die neue Type, die gegenüber der alten Aus¬
füh rung (B i l d 1 ) schon be i obe rfläch l i che r Be t rach tung
e i n e n b e d e u t e n d e i n f a c h e r e n A u f b a u e r k e n n e n l ä ß t . G e ¬

genüber der alten Type wurde die äußere Form des neuen
Entölers so einfach wie möglich gehalten. Durch die Be¬

nu t zung von K löppe rböden gegenübe r den e i n fach ge -

Ölpest Rechnung für die Ölpest
N o r d e n h a m , 2 9 . A p r i l ( A P )

B e i m H a v a r i e k o m m i s s a r i n B r e m e n
ha t de r K re i s j agdve rband Wesermarsch
eine Schadenersatzforderung von 60 000
M a r k f ü r d e n i m J a n u a r d i e s e s J a h r e s
durch Ölpest auf der Unterweser ent¬
s tandenen Schaden angemelde t . D ieser
bisher folgenschwersten Ölpest auf der
U n t e r w e s e r s i n d ü b e r 1 4 0 0 0 V / a s s e r -
vögel a l ler Ar t zum Öpfer gefa l len. Der
a m e r i k a n i s c h e Ta n k e r „ A r m o n k “ h a t t e
v e r s e h e n t l i c h 3 8 G To n n e n H e i z ö l i n d i e
Weser gepumpt .

Olschmiere auf Strom und Meer, verdrecktes, vergiftetes Wasserund to te F ische und Vöget —das s ind d ie Auswi rkungen, wenn
Moto rsch i f fe das ungere in ig te , ö fha l t i ge B i l genwasser, wenn Tanker
den Bodensatz ihrer Tanks über Bord geben. Gesetzgebung und Tech¬
nik gehen gegen die Ölpest an. Ab Juli dieses Jahres sind die Schiffs¬
eigner verpflichtet, auf ihren Schiffen die Entölungsgeräte zu verwen¬
den, d ie von der Technik entwickel t worden s ind. Zu den führenden
Gerä ten d i ese r A r t gehö r t de r au f unse re r Wer f t gebau te Tu rbu lo -
E n t ö l e r . E r h i l f t m i t , d a ß F l ü s s e u n d K ü s t e n w i e d e r s a u b e r e r u n d

gesünder werden.

2 P o l o s C o n l i - P r e s s ■Z e i t u n g s a u s s d i n i t l . D i e W e l t '



w ö l b t e n B ö d e n b e i m a l t e n E n t ö l e r k o n n t e d i e W a n d s t ä r k e

der Böden und auch der Mänte l reduz ie r t werden, was
das Ma te r i a l gew ich t güns t i g bee influß te . Um den be im
al ten Entö ler auf t re tenden Schwier igke i ten be i der Rei¬
n igung zu begegnen, wurde be im neuen Entö le r in der
Mit te e ine Elanschverbindung angebracht , d ie es ermög¬
l icht , den Entöler zu zer legen und ihn einer gründl ichen
Rein igung zu unterz iehen. D iese Maßnahme erwies s ich
beim Verkauf insofern als e in zusätz l iches Plus, a ls der

Entöler beim nachträgl ichen Einbau in ein Schiff bei be¬
e n g t e n R a u m v e r h ä l t n i s s e n i n z w e i Te i l e n i n d e n M a ¬
schinenraum eingebracht werden kann.

Der Aufbau des e igent l ichen ö labscheidete i ls wurde, wie
aus den Abb i ldungen ers ich t l i ch i s t , g rund legend geän¬
d e r t . B e i d e r a l t e n K o n s t r u k t i o n b e s t e h e n d i e I n n e n t e i l e

aus e inzelnen Konen, d ie n icht le icht anzufer t igen s ind.
Da de r W i rkungsg rad e ines En tö le rs haup tsäch l i ch von
der Anordnung der Innenteile abhängig ist, ist es wesent¬
lich, diese so günstig wie möglich auszuführen. Gleichzei¬
tig ist aber auch an eine möglichst große Serienherstellung
zu denken, wobei mit den vorhandenen Werkzeugmaschi¬
nen gerechnet werden muß. Durch längere Versuche wurde
festgestellt, daß das Gemisch nicht, wie in der alten Kon-
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A b b i l d u n g 2

ölsammelraum abgeleitet werden. Die Überlegungen und
Versuche führ ten zu der Konst ruk t ion, um e in zent ra les

M i t t e l r o h r e i n e A n z a h l k e g e l f ö r m i g e r B l e c h e ü b e r e i n ¬
a n d e r a n z u o r d n e n , w o b e i d i e Z w i s c h e n r ä u m e d i e e i n z e l ¬

n e n A b s c h e i d e k a m m e r n b i l d e n , d i e v o n d e m G e m i s c h
gle ichmäßig von außen nach innen durchst römt werden.

Wie schon erwähnt, sollte bei der Herstellung der Innen¬
teile auf eine möglichst einfache Fertigung geachtet wer¬
den. Das wurde bei dieser Konstruktion so gelöst, daß alle
Fangbleche im Entöler in ihrer Form und Größe gleich sind
und somi t a l s Massen te i l e ’ he rges te l l t we rden können .
Bei der Herstellung dieser Bleche konnten wir auf die auf
unserer Wer f t für d ie Herste l lung von Schi f fs te i len vor¬
handenen schweren Pressen zurückgrei fen. Eine auf dem
Reiherst ieg vorhandene größere Presse erschien uns für
unsere Zwecke ausreichend, und nach einigen Versuchen
konnten die ersten Bleche in einer Preßform sauber ge¬
preßt werden.

Aus Bild 2ist auch der Strömungsvorgang durch den Ent¬
ö l e r e r s i c h t l i c h , d e r n a c h s t e h e n d e r k l ä r t s e i :

D u r c h d e n E i n t r i t t s fl a n s c h A t r i t t d a s Ö l w a s s e r g e m i s c h
tangential in den Entöler ein und versetzt die dort befind¬
l iche Wassermenge in Drehung. Hierdurch wi rd er re icht ,
d a ß d a s d u r c h d a s E i n t r i t t s r o h r i n d e n R a u m B m i t h o h e r

A b b i l d u n g 1

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

st römen, sondern mögl ichst g le ichmäßig und g le ichzei t ig
durch mehrere Kammern laufen muß. Der Entö lungsvor¬
gang beruht auf dem Unterschied der spez. Gewichte von
ö l u n d Wa s s e r. D a s l e i c h t e r e ö l s t e i g t i m s c h w e r e r e n
Wa s s e r a u f u n d w i r d a n e i n e r ö b e r fl ä c h e a b g e f a n g e n .
D i e s e O b e r fl ä c h e k a n n a u s e i n e m B l e c h b e s t e h e n , a n d e m

die aufsteigenden Tropfen anhaften und sodann in einem

5



innen ein Rohr angeordnet, welches mit Bohrungen ver¬
s e h e n i s t . D u r c h d e n F l a n s c h K v e r l ä ß t d a s g e r e i n i g t e
W a s s e r d e n E n t ö l e r .

A l l e d i e s e Ü b e r l e g u n g e n z u r N e u k o n s t r u k t i o n , b e i d e r
gleichzeit ig die praktische und die theoretische Seite be¬
rücks icht ig t werden mußten, führ ten zu e inem besseren
u n d b i l l i g e r e n E n t ö l e r . B e i d e r M O T- A b n a h m e d i e s e r
Appara te wurde uns bes tä t i g t , daß w i r unse r Z ie l vo l l
e r r e i c h t h a b e n .

Es hat sich wieder einmal gezeigt, daß bei einer Neukon¬
s t ruk t i on , be i de r d ie im Büro e rm i t te l t en Wer te du rch
eingehende Versuche überprüft werden müssen, die Auf¬
gaben nur in engster Zusammenarbeit zwischen Büro und
Betrieb gelöst werden können. Wir hoffen, daß diese gute
Zusammenarbe i t auch be i we i t e ren Un te rsuchungen im

Zuge künftiger Aufgaben erhalten bleibt. Flöricke, RMH

Geschwindigkeit eintretende Ölwassergemisch gleich¬
mäßig verzögert wird und wenig zur Wirbelbi ldung neigt .

Gle ichzei t ig werden h ier d ie größten ö l t ropfen, d ie den
Hauptbestandtei l l ie fern, abgeschieden, es t r i t t a lso eine
Grobabscheidung ein. Durch die Durchtr i t tsöffnung Cver¬
läßt das Gemisch, nachdem es den Weg von der Eintritts¬
öffnung sp i ra l förmig zurückgelegt hat , den oberen Raum
u n d t r i t t i n e i n e w e i t e r e K a m m e r D e i n . D a s G e m i s c h

d u r c h s t r ö m t d i e s e K a m m e r i n r a d i a l e r R i c h t u n g n a c h
außen, wobei eine weitere Beruhigung erreicht wird, und
g le ichze i t ig sche ide t we i te res ö l ab . Zur Erhöhung des
Wirkungsgrades ist anschließend eine Feinabscheidung
nachgeschaltet. Durch einen ringförmigen Querschnitt E
t r i t t d a s G e m i s c h i n e i n e A n z a h l v o n K a m m e r n F e i n , d i e

du rch d ie kege l fö rm igen Fangb leche Ggeb i l de t werden .
Um eine gleichmäßige Durchströmung zu erzielen, ist

E rste Nachricht aus Going am
W i l d e n K a i s e r ; s a u b e r e Z i m ¬

m e r m i t fl i e ß e n d W a s s e r , k a l t

u n d w a r m — D o p p e l f e d e r k e r n ¬
matratzen —geräumiges Speise¬
z i m m e r b e i m D o r f w i r t H i n t e r ¬

h o l z e r, S p e i s e z e t t e l a b w e c h s ¬
lungs re i ch
s o n n a b e n d s T i r o l e r - A b e n d b e i m

S tang l -W i r t —Enz ian - und Ho¬
l u n d e r b r e n n e r e i a m O r t — T a l -

und Waldspaz ie rgänge, bequem
erreichbare Aussichtspunkte, ge¬
s i c h e r t e B e r g w e g e , a b e r a u c h
G e l e g e n h e i t z u w i l d e n K l e t t e -

A u t o b u s f a h r t e n z u m

m i t t w o c h s u n d

r e i e n

Königsee (13,50 DM), Salzkam¬
mergut (15,— DM), Großglockner
(20 ,— DM) und Südt i ro l (26 ,50
D M )
und beste Stimmung!

und dazu gu tes Wet te r



Neue Wege im Eisenschiffbau

u berall auf der Deutschen Werft sehen wir Einrichtungen
entstehen, die die Rationalisierung der Fertigung zum

Ziel haben. Weniger augenfällig, jedoch ebenso ausschlag¬
gebend sind organisatorische Rationalisierungsmaß¬
n a h m e n ,

E iner der größten Posten in unserer Produkt ion is t der
sogenannte Eisenschiffbau. Es lohnt sich, hier den Hebel
anzusetzen. Ein Vergleich z. B. der pro Tonne eingebauten
Stahl verbrauchten Arbeitsstunden bei modernen ge¬
schweißten Nachkriegsneubauten mit den entsprechenden
Zahlen von vorwiegend noch genieteten Vorkriegsbauten
ließ den Schluß zu, daß hier noch beträchtliche Einsparun¬
gen erz ie l t werden konnten. Unsere Konstrukt ionen wur¬
d e n u n d w e r d e n l a u f e n d d e n n e u e s t e n E r f o r d e r n i s s e n u n d

Erkenntnissen angepaßt. Wo lagen also noch ungenutzte
Mög l i chke i t en?
Ein für heut ige Begr i ffe k le ines Tankschi ff von 18 000 t
Tragfähigkeit besteht aus ca. 25 000 (fünfundzwanzigtau-
send j e inze lnen Te i len , d ie a l le in unseren Werks tä t ten

gefertigt und zum Schiffskörper zusammengefügt werden.
Unser Jahresausstoß entspricht etwa 15 solcher Einheiten.
Es leuchtet wohl ein, hier können Tausende von Arbeits¬

stunden verlorengehen, wenn nicht alle Fertigungsgänge,
teils parallel, teils aufeinanderfolgend, teils inein¬

ander verschachtelt —termingerecht ablaufen müssen, gut
aufeinander abgestimmt sind. Damit alles klappt, ist Vor¬
aussetzung, daß entsprechende Unterlagen in einwand¬
freier Form vorhanden sind. Unterlagen, das bedeutet für
uns: Zeichnungen, Stücklisten, Bearbeitungslisten, Mate¬
rialanforderungslisten, Vorfertigungslisten, Sortierlisten
und Kollizusammenstellungslisten. Fangen wir bei den

Ze ichnungen an . E ine rse i t s w i rd e rwar te t , d ie e inze lne
Zeichnung soll einen genügend großen Bauabschnitt des
Schiffes zeigen, damit der Zusammenhang erkennbar
b l e i b t i a n d e r e r s e i t s s o l l e n a l l e E i n z e l h e i t e n k l a r e r s i c h t ¬

lich sein, damit für die Fertigung eines Bauabschnittes nur
eine Zeichnung benötigt wird (vor Einführung unseres
neuen Systems mußten für den Zusammenbau eines ein¬

zigen Kollis bis zu fünf große Zeichnungen (ca, 2bis 5m-)
zu Hilfe genommen werden). Wir haben das Problem ge¬
löst, indem wir jeweils eine Gruppe von ähnlichen Kollis
in einer Werkstattzeichnung zusammengefaßt haben.
Z u j e d e r Z e i c h n u n g w i r d v o m K o n s t r u k t i o n s b ü r o e i n e
Stückliste herausgegeben, in der jedes Einzelteil genau
aufgeführt ist. Die Angaben in der genannten Stückliste
werden im Betrieb kontrolliert, wenn nötig korrigiert und
durch alle für die Fertigung noch erforderlichen Angaben
ergänzt. Danach wird diese „Ur"-Stückliste „abgelocht",
d. h. sämtliche Daten werden in Hollerithkarten gestanzt
(ca. 15 000 bis 20 000 Karten pro Schiff). Damit liegen alle
Informationen und Daten für die gesamte Fertigung in
einer Form vor, die eine beliebige Aufteilung, Zusammen¬
fassung und Kombinat ion mi t te ls der modernen, uns zur

Verfügung stehenden Lochkartenmaschinen gestattet.
Das Entscheidende dabei ist: Schon vor Beginn der Fer¬
t i g u n g w i r d d e r g a n z e , r e c h t k o m p l i z i e r t e A b l a u f d a r ¬
geste l l t , abgest immt und festge legt . Das oben kurz be¬
s c h r i e b e n e V e r f a h r e n h a t s i c h i n z w i s c h e n d a n k d e r u n v e r ¬

drossenen Mitarbeit aller Beteiligten glänzend bewährt.
Es ist daher in Aussicht genommen, weitere Bereiche un¬
s e r e s U n t e r n e h m e n s ä h n l i c h n e u z u o r d n e n .

d i e

D i n s e



über öad Scblafzimmer
Nachttische, Frisier- oder Ankleidespiegel und zwei Stühle
o d e r H o c k e r .

Die Bettlänge muß man der Körpergröße anpassen. In
Bild 1betragen die lichten Abmessungen 1,9X0,9 m. Ist
ein Ehepartner jedoch größer als 1,8 m, so sind 2,0 mlange
B e t t e n v o r z u z i e h e n .

Um in e inem k le inen Z immer genügend Verkehrs f re ihe i t
zu erhalten, empfiehlt es sich, ein Doppelbett mit den
Abmessungen 1,9 mlang X1,4 bis 1,6 mbreit aufzu¬
s t e l l e n . D i e s e s B e t t h a t j e d o c h d e n N a c h t e i l , d a ß i m
Krankhei ts fa l l d ie Bet ten n icht get rennt aufgeste l l t wer¬
den können. Links und rechts der Betten ist je ein Nacht¬

tisch als Ablage angeordnet. Zur besseren und beque-

e i d e r E i n r i c h ¬

tung des Schlaf¬
z i m m e r s s i n d d i e

g l e i c h e n G r u n d r e ¬

g e l n w i e b e i m
W o h n z i m m e r z u b e a c h t e n . A u c h h i e r b e s t i m m t d e r R a u m ¬

grundriß die Abmessungen und die Aufstellung der Möbel.
Es klingt so selbstverständlich, aber wie wenig wird beim
Möbelkauf daran gedacht. Redegewandte Verkäufer haben
schon manchen Käufer beeinflußt, statt schlichter und zeit¬

gemäßer Möbel in hellem Holz ein düsteres Chippendale-
S c h l a f z i m m e r z u n e h m e n .

Als Einrichtungsanleitung habe ich ein Schlafzimmer mit
ca. 15,0 m^ Grundfläche aus dem Bauvorhaben Finken¬
werder (Block 6) gegenüber der Aue-Insel entnommen.
Bild 1, gutes Beispiel, zeigt eine Einrichtung, die dem
Grundriß angepaßt ist und das Zimmer größer erschei¬
n e n l ä ß t .

B
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meren Sauberhaltung des Fußbodens sollte man möglichst
hochbeinige Nachttische oder Konsoltische, die am Bett¬
haupt befestigt sind, wählen.
Erfahrungsgemäß wird ein Schlafzimmer mit Ofenheizung
selten oder gar nicht geheizt. Man kann also auf den
Ofen verz ich ten und an d ie f re igewordene Schornste in¬
wand einen dreitürigen Kleiderschrank anordnen. Im
Bedar fs fä l l e l äß t s i ch das Z immer, das nu r e ine ku rze

Außenwand von 3,38 mLänge aufweis t , le icht mi t e inem
elektr ischen Heizkörper erwärmen.

K U t i T )

SÜTt-b -feE-rfc-pitL

Bild 2, schlechtes Beispiel , wirkt durch die zu groß ge¬
w ä h l t e n M ö b e l k l e i n u n d b e d r ü c k e n d .

Z u d e n G r u n d e l e m e n t e n e i n e s S c h l a f z i m m e r s g e h ö r e n
K le ide rsch rank , Kommode oder Wäschesch rank , Be t ten ,



Ein dre i tü r iger K le iderschrank nur fü r
K l e i d e r u n d e i n z u s ä t z l i c h e r W ä s c h e ¬

schrank sind für dieses Zimmer geeig¬

n e t e r a l s e i n v i e r t ü r i g e r K l e i d e r ¬
s c h r a n k m i t W ä s c h e a b t e i l . S c h r a n k -

i ;
1

'(
fertige Bettwäsche und auch die Ober¬
hemden messen in der größten Aus¬
dehnung 40 bis 42 cm, die Tiefenab¬

e i n e s W ä s c h e s c h r a n k e s i s tm e s s u n g

danach abgestimmt, und beträgt in der
Gesamttiefe 45 cm, ein Kleiderschrank

mißt jedoch in der gleichen Ausdeh¬
nung 60 bis 65 cm. /

l n B i l d 2 s i n d d i e N a c h t e i l e e i n e s v i e r ¬

türigen Kleiderschrankes deutlich zu
e r k e n n e n , d e r f r e i e D u r c h g a n g z w i ¬
s c h e n B e t t e n u n d K l e i d e r s c h r a n k i s t

sehr beengt und beträgt nur knapp
60 cm. I n B i l d 1dagegen e rhä l t man
einen freien Durchgang von rund 90 cm.
Ein langer, einfacher Ankleidespiegel
mit einem Frisiertischchen {Bild 7) ver¬

vollständigt die Einrichtung. Frisier¬
k o m m o d e n m i t i h r e m b e w e g l i c h e n

dreiteiligen Spiegel und ihrer nur der
Repräsentation dienenden Kommode
(Bild 4) sind unpraktisch und für eine
Wohnung mit Bad entbehrlich.

B i l d 5 u n d 6 s i n d e i n e r F a c h z e i t s c h r i f t

entnommen und zeigen Ausschnitte aus
Sch la fz immern, d ie in ih rer e in fachen
u n d n a t ü r l i c h e n F o r m u n s e r e m h e u ¬

tigen Zeitgefühl entsprechen. Wie man
es nicht machen soll, zeigt Bild 4.

I ■

■ ■ ■ ■ ■

. ' ■
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Hel le und freundl ich abgest immte Far¬
ben in der Be t tumrandung , den Gar¬
dinen, Tapeten und Möbelstoffen sind
Gestaltungsmittel, deren wir uns nach
G e s c h m a c k u n d E m p fi n d e n b e d i e n e n
können und d ie dem Raum d ie ganz

persönl iche Atmosphäre geben.

H ü t e n w i r u n s v o r d e r W a h l z u d e r ¬

ber und schreiender Farben, denn sie

werden uns einige Jahre umgeben. Ein
zu ruhiges Zimmer ist leicht durch ein
paar kräftige Farbtupfen —die Be¬
zugstoffe auf den Stühlen oder die
Be t tdecke —wohn l i cher zu ges ta l ten .
D ie Wah l de r Be leuch tungskö rpe r i s t
b e i d e m h e u t i g e n M a s s e n a n g e b o t
s c h w i e r i g . We n n a b e r a u c h h i e r d e r
G r u n d s a t z b e i b e h a l t e n w i r d , d a s U n ¬

a u f d r i n g l i c h e u n d G e d i e g e n e , B i l d 3
u n d 8 , d e m M o d i s c h e n u n d A t t r a k t i v e n

v o r z u z i e h e n , d a n n s i n d w i r a u f d e m

Wege, uns eine wohnliche und behag¬
l i che Wohnung e inzur i ch ten .

A x e l , A r c h i t e k t
87
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Die etzten Wochen
D i e l e t z t e n W o c h e n b r a c h t e n w i e d e r e i n e

Fül le von Höhepunkten unserer Arbei t , Am
24, April lief das Motorschiff „Sira" (14 750
tdw, 14,5 Knoten) für die Skibsaktieselska-
p e t A k e r s v i k e n , Os l o , v o m S ta p e l , Ta u f¬
pat in war Frau Eva ßorgersen, Oslo (B i ld
1 - 3 ) ,
Am 28, April ging das Motorschiff „Kalaha¬
ri" (11 000 tdw, 17,5 Knoten) der Deutschen
A f r i k a - L i n i e n a u f P r o b e f a h r t , A n s c h l i e ß e n d

erfolgte die erste Ausreise nach Südafr ika,
D i e „ K a l a h a r i " i s t e i n N o r m a l f r a c h t s c h i f f ,
dessen Luke 1jedoch für sieben Kühlräume
eingerichtet ist . Für jede Luke stehen vier
L a d e b ä u m e m i t 5 b z w . 1 0 t N u t z l a s t z u r

Ve r f ü g u n g , a u ß e r d e m h a t d a s S c h i f f a m
Fockmas t e i nen 60 - t -Schwe rgu tbaum und
a m G r o ß m a s t e i n e n 2 0 - t - L a d e b a u m . D i e

Tragfäh igke i t des Sch i f fes bet rägt 11 000
t d w a l s V o l l d e c k e r , 8 5 0 0 t d w a l s S c h u t z ¬

d e c k e r . D i e L ä n g e ü b e r a l l e s b e t r ä g t
152,17 m, d ie Länge zwischen den Loten
141,01 m, Bre i te 18 ,75 m. Se i tenhöhe 11 ,70 m.
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Das Schi ff is t mi t e inem einfach wi rkenden Szyl indr igen
MAN-Motor von 9000 PS mi t Aufladung ausgerüstet . Die
„Ka lahar i " ha t Fahrgas te in r i ch tungen fü r 12 Passag ie re
in zwei Einzel- und 5Doppelkabinen (Bild 4—5).

Am 8. Mai erfolgte schon wieder eine Probefahrt. Diesmal
war es das Motorschiff „Hornsee" (12 000 tdw, 16,5 Kno¬
ten) der Reederei Horn-Linien. Die „Hornsee" hat folgende
Hauptabmessungen ; Länge über a l l es 150 ,85 m, Länge
zwischen den Loten 138,72 m, Breite auf Spanten 19,51 m,
Seitenhöhe bis zum 1. Deck 11,73 m, Tiefgang 7,70 mbzw.
0,93 m. D ie Hauptant r iebsmasch ine is t e in MAN-Diese l -
motor mit einer Leistung von 7860 PS bei 115 UpM. Das
Ladegeschirr umfaßt 12 Ladebäume von je 5/5 t, 4Lade¬
bäume von 3 /5 /10 tHebefäh igke i t und e inen Schwergut¬
baum von 80 t. Die „Hornsee", die 12 Fahrgäste befördern
k a n n , i s t d a s z e h n t e d e r m o d e r n e n s c h n e l l a u f e n d e n S c h i f f e
der Reederei Horn-Linien. (Bild 6)

A m 1 1 . M a i f a n d d i e Ta u f e d e s E r z - T u r b i n e n s c h i f f e s „ R i o

Barima" (36 100 tdw, 13,5 Knoten) im Dock 5in Hamburg-
F i n k e n w e r d e r s t a t t . E s i s t d i e s d a s e r s t e d e r E r z s c h i f f e , d a s
in Finkenwerder gebaut und zusammengeschweißt worden
i s t . D i e „ R i o B a r i m a " i s t w i e i h r e S c h w e s t e r s c h i f f e f ü r d i e
Transwor ld Carr iers Inc. , Panama, gebaut worden. Tauf¬
patin war Frau Sydnor Oden, Houston/Texas. (Bi ld 7—9)

Am 20. Mai lief das Motorschiff „Simoa" (14 750 tdw, 14,5
K n o t e n ) f ü r d i e S k i b s a k t i e s e l s k a p e t A k e r s v i k e n , O s l o ,
vom Stapel. Taufpatin war Frau Hafstad, Oslo (Bild 10—12).
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n d e r We r k z e i t u n g 3 / 5 9 w a r z u e i n e m K u r z l e h r g a n g f ü r F o t o - A m a t e u r e
eingeladen worden. Vom 7. April bis 5. Mai traf sich an jedem Dienstag

ein Kreis interessierter Belegschafter, die von Wil ly Bartels, Friedrich Nikolai
und F räu le i n Wa l t r aud Lo renz v i e l e r l e i An regungen f ü r i h re Ama teu rau f¬
nahmen erhielten. An zwei Abenden ging es nach Teufelsbrück, zur Elb¬
chaussee und in den Jenischpark. Bei dieser Gelegenheit entstanden die hier
wiedergegebenen Aufnahmen. Ihren Wert oder Unwert kennzeichnete Willy
Bartels mit fo lgenden Worten;

Aufnahme wäre gut, wenn die Personen im Vordergrund wären."

2. „Rechter Zweig muß ganz drauf sein, Baumstämme an die linke Bild¬
s e i t e r ü c k e n , "

3. „Aufnahme gut, besticht durch gute Auffassung."
4. „Gut, aber zuviel Vordergrund" (also doch nicht gut).
5 . „Sch lech te Au fnahme , da zuv ie l Vo rde rg rund und Baum zu we i t i n

die Mitte gesetzt,"
6. „Aufnahme gut gesehen" (aber schlecht fotografiert).
7 . „Bes te Wer f t -Au fnahme, da sämt l i che leeren S te l len gesch ick t aus¬

genutzt sind."

I
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^cto^a^eteH
L i e b e F o t o f r e u n d e !

In letzter Zeit tritt die Farbfotografie immer mehr in den Vorder¬
g r u n d . D u r c h s u g g e s t i v e W e r b e m e t h o d e n w i r d d e m A m a t e u r
nahe gebracht, daß die Zukunft in der Farbfotografie liege. Vor
der Urlaubszeit scheint mir gerade dieses Thema für uns be¬
s o n d e r s a k t u e l l z u s e i n .

Wenn wir Farbfotos machen wollen, müssen wir gründlich um¬
denken. Was heute von manchen als Farbfoto angesprochen wird,
ist zuviel des Bunten. Es ist eine Grundregel der Farbfotografie,
daß die Zuchtvollen, die Enthaltsamen mit ihren Bildern an der
Spitze liegen. Im Zuviel liegt eine große Gefahr. Gerade bei
Farbaufnahmen ist man sehr schnell an der Grenze zum Kitsch.
Viele Amateure werdön vom farbigen Bild einfach überwältigt,
vielleicht erleben sie die Farbe durch den Sucher zum ersten
Male bewußt, recht häufig werden sie durch dieses Erlebnis zum
Rausch des Bunten verleitet. Davor muß man sich hüten.
Beim heutigen Stand der Technik ist es möglich, auch mit Appa¬
raten der billigeren Preisklassen Farbaufnahmen zu machen,
wenn die Ansprüche an das technische Ergebnis nicht zu hoch ge¬
schraubt werden. Die Fotofreunde unter uns, die ein einfacheres
Gerät besitzen, sollten ruhig einmal einen Farbfilm in ihre Ka¬
mera e in l egen .

Uns stehen in der Hauptsache zwei Farb-Emulsionen zur Ver¬
fügung: der Agfa-Color-Umkehr-Tageslicht-Film, 18/10 Din Emp¬
findlichkeit und der Kodachrome-Umkehr-Tageslicht-Film 12/10
Din Empfindlichkeit. Es wird geraten, vor allem mit Umkehr-
Filmen zu arbeiten (Dia-Diapositiv-Durchsichtsbild), denn bei
den heutigen Farb-Negativ-Filmen sind die Abzüge, bzw. Ver¬
größerungen sehr teuer, ferner gibt das projizierte Dia Farbtöne
im Verhältnis 1:200 wieder, während das positive Farbbild
Farbtonwerte im Verhältnis 1:30 schafft wie bei der Schwarz-
Weiß-Fotografie.

so vor sich: Den Belichtungsmesser auf die vom Hersteller
gegebene Empfindlichkeit einstellen. Vom gleichen Motiv und
gleichen Standpunkt bei gleichbleibender Verschlußgeschwindig¬
keit vier bis fünf Aufnahmen machen. Nach jeder Aufnahme die
Blende um einen oder einen halben Wert nach oben und unten
verändern. Beispiel: Belichtungsmesser-Einstellung 18/10 Din,
Ergebnis laut Belichtungsmesser: Blende 8bei Vioo Sek. Erste Auf¬
nahme: wie angegeben, 2. Aufnahme: Blende 5,6, 3. Aufnahme:
Blende 4, 4. Aufnahme Blende 11, 5. Aufnahme: Blende 16, die
Verschlußzeit bleibt in jedem Falle Vioo Sek. Nach Entwicklung
des Filmes vergleichen wir die Testaufnahmen besonders sorg¬
fältig. Die Werte der besten Aufnahme legen wir sodann unse¬
rem weiteren Farbfotografieren zugrunde. Diese Versuchsreihen
kann man auf unterschiedliche Lichtverhältnisse und auf Motive
mit s tarken oder schwachen Kontrasten ausdehnen.
Für den Agfa C.U.T. 18/10 Din habe ich einen Sicherheitswert
19/10 bis 20/10 Din herausgefunden. Dieser Wert gilt ungefähr
zwei Stunden nach Sonnen-Aufgang und zwei Stunden vor Son-
n e n - U n t e r g a n g .
In der Mittagszeit stelle ich meinen Sixtomat auf 20/10 Din ein.
Allerdings sollte man in der Mittagszeit nur im Notfall Farb-
Aufnahmen machen, da um diese Zeit sehr häufig der gefürchtete
Blaustich auftritt. Bedingt durch Sonnenstand und Lichtbiechung
der Atmosphäre haben wir mittags vorherrschend blaues Licht
u n d k a l t e F a r b e n .

Für den Kodachrome Umkehrfilm habe ich eine Empfindlichkeit
von 13/10 Din ermittelt. Dieser Wert gilt jedoch nur bei strah¬
lendem Sonnenschein , sonst is t der F i lm wie vom Herste l ler an¬
gegeben mit 12/10 Din zu belichten.
Beim Umkehrfilm müssen wir immer auf die Lichter belichten.
Man erzielt die genauesten Werte, wenn man mit seinem Belich¬

tungsmesser auf etwa 30 cm an das Motiv herangeht. Starke Farb¬
kontraste, helle und dunkle Farben sowie unterschiedliche Be¬
leuchtungsverhältnisse im Motiv ermittelt man am besten, wenn
man d iese Un te rsch iede e inze ln m iß t und s i ch e inen Zw ischen¬
w e r t e r r e c h n e t .

Nebenstehend eine Tabelle mit Sicherheitswerten, die dem Foto¬
freund helfen sollen, der das Farbig-Fotografieren ohne Belich¬
tungsmesser versuchen will oder sich noch nicht auf eigene Er¬
fahrungen s tü tzen kann.

Diese Werte, liebe Fotofreunde, werden Euch helfen, die ersten
Schwierigkeiten der Belichtung des Farbfilms zu überbrücken,
und bestimmt einige gut belichtete Dias einbringen. Wenn der
Amateur seinen Belichtungsmesser bewußt gebraucht, sich sein
Motiv genau ansieht, wenn er versucht, die Lichtverhältnisse
riditig abzuschätzen und auf die Helligkeit der Farben achtet,
werden die Erfolge nicht ausbleiben.
Dem Anfänger sei geraten, mit Rückenlicht zu arbeiten. Seiten¬
licht geht auch noch an, bei Gegenlicht wird es dagegen schwie¬
riger. Im Zweifelsfalle mache man lieber zwei Aufnahmen, damit
man nach der Reise nicht zu weinen braucht, daß ausgerechnet
dieses Foto, welches doch in der Motivwahl, im Aufbau und von
der Gestaltung her das Beste war, über- oder unterbelichtet ist.
In den Vordergrund soll man möglichst warme Farben nehmen,
das sind rot und gelb. Sie springen ins Auge und tun 
Empfinden wohl. Auch sollten wir versuchen, diese warmen Far¬
ben bei Aufnahmen mit Femwirkung (Landschaft) großflächig in
unserem Bildvorwurf anzuordnen, da in der Landschaft grün
die vorherrschende Farbe ist und eben dieses Grün jedem Farb¬
film Schwierigkeiten macht. Manchem Bildvorwurf ist sie
Verderben geworden.
Die wichtigsten Komplementärfarben sind: purpur-grün, rot-blau¬
grün, gelb-blau. Diese Farben wirken meist harmonisch. Beson¬
dere Wirkungen kann man erzielen, wenn eine der beiden Farben
im Bildvorwurf dominierend ist, die Komplementärfarbe ist dann
die Ergänzungsfarbe. Die bewußte Wahl der Farben ist für
Foto ein entscheidender Faktor. Der Anfänger braucht den Kopf
jedoch nicht hängen zu lassen: in den meisten Fällen werden
Geschmack und Einfühlungsvermögen helfen.
Es bleibt mir noch. Euch einen erholsamen Urlaub und möglichst
viele gute Farbaufnahmen zu wünschen. Im dunklen Zimmer
werden dann unsere Dias an der Projektionswand aufleuchten,
wir werden unseren Urlaub noch einmal erleben und damit einen
wertvollen Schatz besitzen, welcher mit Geld nicht aufzuwiegen-
i s t .

Es wünscht Euch wie immer Gut Licht!
E u e r S i e g f r i e d G ü n t h e r

a n -

v o n

n u r

A g f a C . U . T. 1 8 / 1 0 D i n K o d a c h r o m e U . T. 1 2 / 1 0 D i n
e i s t r a h l e n d e r S o n n e :

Lichtwert: 13 bis 13,5
Vioo bis V200 Sek., Bl. 8bis 11

e i l e i c h t v e r s c h l e i e r t e r S o n n e :

L i ch twer t : 12 b i s 13
Vioo bis Viso Sek., Bl. 5,6 bis 8

L i c h t w e r t : 11
Vso bis Voo Sek., Bl. 5,6

L i c h t w e r t : 1 0 , 5
Vso bis Veo Sek., Bl. 4bis 5,6

ei Farbkontrasten, bei hellen und dunklen Farben sowie bei unterschiedlichen Beleuch-
ingsverhältnissen im Motiv (helle Sonne):
le lUarb ig : L i c h t w e r t : 1 4

Vioo bis Vi5o Sek., Bl. 11
L i c h t w e r t : 1 2
Vso Sek., Bl. 8

L i c h t w e r t : 11 , 5
Vso Sek., Bl. 5,6 bis 8
L i c h t w e r t : 1 1
Vso Sek., Bl. 5,6

i i t t e l i a r b i g : L i c h t w e r t : 1 3 , 5
Viso S*ek., Bl. 8bis 11

dunkelfarbig: Lichtwert: 13
Viso Sek., Bl. 8

ei Farbkontrasten, bei hellen und dunklen Farben sowie bei unterschiedlichen Beleuch-
ingsverhaltnissen (leicht verschleierte Sonne):
l e l l i a t b i g : L i c h t w e r t : 1 3 , 5

Viso Sek., Bl. 8bis 11
L i c h t w e r t : 11 , 5
Vso Sek., Bl. 5,6 bis 8
L i c h t w e r t : 11
Vso Sek., Bl. 5,6
L i c h t w e r t : 1 0 , 5
Vso Sek., Bl. 4bis 5,6

Mtteliarbig: Lichtwert: 13
Viso Sek., Bl. 8

dunkelfarbig: Lichtwert: 12,5
Viso S’ek., Bl. 5,6 bis 8

u n s e r e m

Wer nicht gleich einen Projektor kaufen möchte, kann sich mit
einem Dia-Betrachtungsgerät helfen, dessen Anschaffung nicht
teuer ist. Es vergrößert 24 X36 mm Dias ungefähr auf 7/10 bis
9/12 cm.

Die Belichtung unseres Farbfilms ist von großer Bedeutung, denn
Fehlbelichtungen führen zu Farbverschiebungen. Unterbelichtung
ergibt zu schwere, bzw. zu dunkle Farben. Überbelichtung führt
zu ausgebleichten und „ausgefressenen" Farben. Die überbelich-
lung ist auf jeden Fall das Schlimmere.
Abhilfe bei falsch belichteten Filmen gibt es kaum. Daher wird
dringend empfohlen, bei Farbaufnahmen einen fotoelektrischen
Belichtungsmesser zu verwenden. Ohne dieses Gerät sind Farb¬
aufnahmen ein Wagnis.
Die Belichtung unseres Films müssen wir sehr sorgfältig vorneh¬
men. Es wird jedem Fotofreund geraten, sich die ermittelten
Werte aufzuschreiben und sich Notizen über die Lichtverhält¬
nisse zu machen. Selbst dem erfahrenen Amateur bleiben sonst
Fehlmessungen nicht erspart.
Da jeder Amateur das Licht individuell mißt, ist es ein großer
Vorteil, wenn er seinen Belichtungsmesser eicht. Der Test geht

z u m

u n s e r
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B e h a l l e n S i e I h r e F a c h k e n n t n i s s e f ü r s i c h u n d l a s s e n
Sie die Mitarbei ter nur das Al lernöt igste wissen. Die
Abteilung muß Stillstehen, wenn Sie nicht da sind,
n u r s o k ö n n e n S i e I h r e U n e n t b e h r l i c h k e i t b e w e i s e n .

8 .

Frieda Benthien
25 Jahre
bei der DW

Tun Sie so viel wie möglich selbst und geben Sie den
Mi tarbe i tern deut l ich zu vers tehen, daß nur S ie d ie
Arbeiten in Ihrer Abteilung beherrschen und daß Sie
nur notgedrungen einiges davon an die dafür völlig
ungeeigneten Mitarbeiter abgeben.
Schieben Sie wichtige Arbeiten bis zur letzten Minute
auf. Machen Sie überhaupt alles so eilig wie möglich,
d a m i t e t w a s L e b e n i n d i e L e u t e k o m m t . W e l c h s c h ö n e s
Ge füh l , wenn a l l es au f I h ren Wink du rche inande r¬
e i l t !

9 .

1 0 .

Am 22. April 1959 konnteF r ä u l e i n F r i e d a B e n t h i e n
i h r 2 5 j ä h r i g e s D i e n s t j u b i ¬
l ä u m f e i e r n . S i e k a m a m
26. 1. 1931 als Stenotypistin
z u u n s u n d w u r d e i n d e r t e c h ¬
n i s c h e n S c h r e i b s t u b e i m P a r k ¬
h o t e l , d e m d a m a l i g e n Ve r ¬

waltungsgebäude, eingesetzt. 1932 mußte sie, wie so viele
andere Angeste l l te , be i der Ver legung der Hauptverwal¬
tung vom Parkhotel nach dem Reiherstieg wegen Arbeits¬
mangel entlassen werden.
N a c h d e m s i e i m J a h r e 1 9 3 3 v e r s c h i e d e n t l i c h a u s h i l f s w e i s e

bei der DW tätig war, konnte sie am 1. 10. 1935 endlich
wieder ihre f rühere Tät igkei t , d iesmal in der technischen
Schreibstube auf dem Reiherstieg aufnehmen.
Im November 1942 er fo lg te ih re Versetzung in das Be¬
t r i e b s b ü r o F i n k e n w e r d e r . I m N o v e m b e r 1 9 4 3 h a t F r ä u l e i n
Benth ien d ie Lei tung des Betr iebsbüros übernommen.
H e r r D r . S c h o l z ü b e r r e i c h t e u n s e r e r J u b i l a r i n m i t h e r z ¬
lichen Worten der Anerkennung für ihren Fleiß, ihre Tüch¬
t i gke i t und i h re Pünk t l i chke i t e i n Ane rkennungssch re i¬
b e n d e r D i r e k t i o n u n d w ü n s c h t e i h r n o c h v i e l e J a h r e d e r
Gesundhei t und Zuf r iedenhei t an ih rem Arbe i tsp la tz .
W i r m ö c h t e n u n s d i e s e m W u n s c h e a n s c h l i e ß e n u n d h o f f e n ,
daß F räu le in Ben th ien noch l ange unse r „Mädchen fü r
a l l e s " b l e i b e n w i r d , d a s u n s a u ß e r d e n S c h r e i b a r b e i t e n
auch manche betr iebl iche Sorge abnimmt, indem sie Lot¬
sen , Sch leppe r, Schw immkrane , Ho te l z immer f ü r Gäs te
bes te l l t , über Verho lungen, L iegep lä tze unserer Sch i f fe ,
über Daten von Kie l legungen, Stapel läufen, Probefahr ten
Auskunf t er te i l t , Wet termeldungen e inhol t und noch v ie¬
les andere mehr erledigt.

R o l f W . S c h i r m

(in „Das sollten Führungskräfte wissen")

Zu unserer Bildbeilage
Die Kunstbeilage der Mai-Werkzeitung ist ein Versuch.
Zwar is t über Kunst in unserer Werkzei tung schon wie¬
derholt geschrieben worden. Dieses Mal gehen wir jedoch
einen Schritt weiter und fügen ein Kunstblatt bei. Wir
meinen, man könnte es der Sammlung guter B i ld repro¬
duktionen und Fotos hinzufügen. Vielleicht eignet sich
das Kunstblatt auch für die Wand des Jungenzimmers —
etwa an Stelle des vergötterten James Dean. Wenn Vater
ein übriges tun will, stiftet er den Rahmen dazu.
Albrecht Dürer haben wir gewählt, weil dieser Nürnberger
w o h l d e r b e k a n n t e s t e d e u t s c h e M a l e r i s t . V o r b a l d 5 0 0
Jahren geboren (1471), hat es dieser bedeutende Maler,
Kupferstecher, Radierer und Holzschnittzeichner verstan¬
den, Kunstwerke zu schaffen, d ie uns noch heute durch
die eindrucksstarke, knorrige Linienführung beeindrucken.
A l s M a n n i n d e n F ü n f z i g e r n ( 1 5 2 6 ) m a l t e e r d e n f a s t
gleichaltrigen Nürnberger Ratsherrn Hieronymus Holz-
s c h u h e r . G e r a d e d i e s e s B i l d n i s e i n e s d e u t s c h e n M a n n e s
paßt in unsere Welt. Die Augen des Holzschuher spiegeln
d e n E r n s t e i n e s M e n s c h e n w i d e r , d e r s e i n L e b e n m e i s t e r t ,
sie strahlen Klugheit und Güte aus.
U n s e r Ve r s u c h , d e r We r k z e i t u n g K u n s t b e i l a g e n b e i z u ¬
fügen, ist zunädist auf zwei Blätter beschränkt, das zweite
Blatt (aus dem 19. Jahrhundert) soll mit der Juni-Werk¬
z e i t u n g h e r a u s k o m m e n . E h e w i r We i t e r e s v o r b e r e i t e n ,
möchten wir gern von unseren Lesern erfahren, was sie
von unserem Exper iment hal ten, Bi t te, schreibt uns Eure

D i e R e d a k t i o nWie man kein guter Vorgesetzter wird M e i n u n g .

Wie man best immt kein guter Vorgesetzter wird, is t h ier
mit viel Liebe und Sorglalt zu einem Leitfaden zusammen¬
gestel l t worden. Wer 's so macht, wird gewiß v ie l Ärger
haben. Und das genau zu wissen, ist sicher ganz wertvoli.

1. Geben Sie niemals zu klare Anweisungen, Dann kön¬
nen S ie fü r a l le Feh le r, d ie Vorkommen, s te ts Ih re
M i t a r b e i t e r v e r a n t w o r t l i c h m a c h e n .

2 . Wenn e in Mi tarbe i ter mi t e iner Frage kommt, sagen
S i e : „ M a c h e n S i e e s , w i e S i e w o l l e n ! " H i n t e r h e r s t e l ¬
l e n S i e i h n d a n n s c h a r f z u r R e d e , w e n n e r e s n i c h t
so macht, wie Sie es sich vorgestellt haben.

3. Loben Sie die Mitarbeiter nie, das macht sie nur über¬
müt ig. Tadeln Sie häufig und schauen Sie s ich jede
Arbeit kr i t isch an: Es wird schon irgend etwas daran
a u s z u s e t z e n s e i n .

4. Lassen Sie die Mitarbeiter möglichst im unklaren über
I h r e P l ä n e u n d A b s i c h t e n . D a s D e n k e n u n d P l a n e n i s t
nur Ihre Sache; treten Sie jedem Versuch eines Mit¬
arbei ters, mi tdenken zu wol len oder Ihnen gar Vor¬
schläge zu machen, entschieden entgegen.

5. Jeder Mensch hat Schwächen (außer Ihnen natürlich!).
B e o b a c h t e n S i e d i e S c h w ä c h e n I h r e r M i t a r b e i t e r u n d
hal ten Sie s ie ihnen bei jeder Gelegenhei t vor, be¬
s o n d e r s d a n n , w e n n a n d e r e z u h ö r e n .

6 . L a s s e n S i e d i e M i t a r b e i t e r s t e t s f ü h l e n , d a ß S i e v o n
Ihnen abhängig sind. Halten Sie sie stets im Ungewis¬
sen über ihre Beurteilung und ihr berufliches Schicksal.

7 . Geben S ie un te r ke inen Ums tänden e inen e igenen
F e h l e r o d e r I r r t u m z u . B e h a r r e n S i e f e s t a u f I h r e m
Standpunkt, Sie werden schon einen Sündenbock fin¬
d e n , a u f d e n S i e d i e S c h u l d a b w ä l z e n k ö n n e n .

Anlaß meines 25jähr igen Arbei ts jubi läums5 ü r d i e

erwiesenen Aufmerksamkeiten sage ich hiermit der Betriebs¬
leitung und allen Arbeitskollegen meinen herzlichsten Dank.

F r a n z C i s e w s k i

m i r a u s

F ü r d i e e r w i e s e n e n A u f m e r k s a m k e i t e n u n d G l ü c k w ü n s c h e a n ¬
läßlich meines 25jährigen Arbeitsjubiläums sage ich der Be¬
tr iebs le i tung und a l len Arbei tsko l legen meinen herz l id is ten

C h a r l e s M ü l l e rD a n k .

F ü r d i e e r w i e s e n e n A u f m e r k s a m k e i t e n u n d G l ü c k w ü n s c h e a n ¬
l ä ß l i c h

triebsleitung sowie allen Beteiligten meinen herzlichsten Dank.
F r i e d r i c h L o r e n z e n

?5jährigen Dienstjubiläums sage ich der Be-m e i n e s

Für die mir anläßlich meines 25jährigen Arbeitsjubiläums er¬
wiesenen Glückwünsche und Aufmerksamkeiten sage ich der
Betriebsleitung sowie allen Kollegen meinen herzlichen Dank.

F r a n z A s m u s

F ü r d i e m i r e r w i e s e n e n A u f m e r k s a m k e i t e n z u m e i n e m 2 5 j ä h -
rigen Jubiläum möchte ich der Direktion und allen Kollegen
m e i n e n h e r z l i c h s t e n D a n k a u s s p r e c h e n . W i l h e l m P u l s

F ü r d i e m i r e r w i e s e n e n A u f m e r k s a m k e i t e n u n d G l ü c k w ü n s c h e
anläßlidi meines 25jährigen Arbeitsjubiläums sage ich der Be¬
triebsleitung sowie allen Kollegen meinen herzlichsten Dank.

O t t o H o y e r

F ü r d i e m i r e r w i e s e n e n A u f m e r k s a m k e i t e n u n d G l ü c k w ü n s c h e
anläßl id i meines 25jähr igen Jubi läums sage ich hiermit der
Betr iebsleitung sowie al len Betei l igten der Betr iebe Finken¬
werder und Reiherstieg meinen herzlichsten Dank.

E r n s t C h r i s t e n s e n

F ü r d i e e r w i e s e n e n A u f m e r k s a m k e i t e n u n d G l ü c k w ü n s c h e a n ¬

läßlich meines 25jährigen Jubliäums sage ich der Betriebs¬
lei tung und al len Arbeitskol legen meinen herzl id isten Dank.

P e t e r S c h m i d t

F ü r d i e m i r e r w i e s e n e n A u f m e r k s a m k e i t e n u n d G l ü c k w ü n s c h e
anläßlidi meines 25jährigen Arbeitsjubiläums sage ich der Be-
Uiebs le i tung und a l len Arbei tsko l legen meinen herz l ichsten

K u r t S c h ä f e rD a n k .
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Sülm een DWer büst! Nebenbi, de Werftzeitung is uns soveel
wert, dat se bi uns in unser Heimat-Archiv opbewohrt ward. —
Un noch mehr geihl uns de Warft an: Veele Scheep hebbt ji to-
somenk iü ter t un to Woter lo ten . Vee le Scheep sünd dat , de vun
hier de Reis in de wiede Welt moken doht un doarmit uns Heimot
bekannt mookt. Un in jedes Schipp liegt de Arbeit vun joer
Hänn. Doarop, dat kann ick Di verseekern, sünd wi Nienstedte-
ner stolt op, un doarüm geiht uns Nienstedtener de Warft een
ganzen Barg wat an.
Doch wo Sünnensclüenis, is ook Regen; dat heet, een heten Arger
hofft wi mit de Warft doch un dat sünd de Docks! Man much doch
goar to gern weeten, wo de neege Helling utsehn deiht, kannst
blos nix sehn, wildess dat neege grote Dock uns alle Sicht weg-
nohrnen deiht. Dat süht jo scheun ul, wenn doar een grot Schipp
in liggen deiht —so wie dat in Januar mit de „Hanseatic" wesst
is. Ober vun de Heliing kreegst doch trotzdem nix to sehn! Is
doch ärgerl ich, nich?
Nü l i ch he f f i c k m l mo l r öhe rse t t en l o ten un m i t een He r rn vun
de Verwaltung snackt. Bi düsse Gelegenheit hett he mi denn mol
a l l n s w i e s t u n i c k k a n n b l o s e e n s s e g g e n :
Leeve DWer, is liekedont welke Arbeit Du mooken deihst. Du
kannst stolt up sien, düsse Betriebsgemeenschaft antogeheurn un
m i t t o w a r k e n f ü r u n s H e i m o t !

M i e n l e e v e D W e r l
ck heff an un för s ick nix mit de DW to kr iegen un doch l iggt
mi dat an Hatten, eenen lütten Stremei to schrieben, de sick mit

d e D ü t s c h e Wa r f t u n a l l e n s i e n e n v e e l e n M i t a r b e i t e r s b e f o t e n
d e i h t . I c k b ü n d r o b e n i n ' n H e i m o t - u n B ö r g e r v e r e e n i n N i e n ¬
stedten dat sülbige, at bi de DW de Klabautermann is. Du warst

bestimmt seggen, wat geiht uns Nienstedten an, wi sitt hier
op Finkenwärder un holt uns an dat ool rostige Isen fast! Nien¬
stedten, jo, dat süht jo ganz fein ut, wenn man mol röberschuult,
dat is ober ook allns! Ich mutt Di doar woll recht geben. Du hesst
mit Nienstedten nix to kriegen, heuchtens dat Dien Damper in
Düwelsbrück anleggen deiht ...un denn so gau as meuglich no
Hus, Mudder teuwt all mit de Brotkantüffeln wenn Fierobend
i s . . . s t i m m t d a t ?

I

n u

Ober Nienstedten hett wat mit Di un mit de DW to dohn! Wieso?
Süh mol, de DW un Nienstedten sünd doch beide Nohborn, dat
doar een beten Woter twüschen l iggt , deiht de Fründschapp kee-
n e n Albruch! Du sul lst b los mol sehen, wat al l de Spaziergängers

den Elbuferweg sick de Oogen utkiecken doht no dat, wat
droben up de Warft to sehn is. Wenn ick denn mol no wat trogt
ward, denn kann ick driest allerlei vun Di un de Warft verteilen,
denn ick krieg ebenso as Du de Werftzeitung un wenn Du de ge-

dörch lesen de ihs t , denn wees t Du ebensovee l , as wenn Du

u p

S c h e u n e n G r u ß

De S t rand leuper u t N iens ted tenn a u
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Was wissen wir von Deutschland?
In der April-Ausgabe der Werkzeitung hatten wir es un¬
seren Lesern wohl etwas zu schwer gemacht, die Zahl der
Einsendungen „mit vier Richtigen" war nicht sehr groß.
Dafür ist es diesmal leichter! Die Preise haben gewonnen;

1 . F r a n z L o r e n z
2 . W u l f R o t e r b e r g
3 . a ) A r t h u r N e u m a n n

b ) H o r s t W o y k e

Bi ld 1zeigte Ulr ich von Hut ten, Reichsr i t ter, Dichter und
Reformator der Zeit um 1500. Hutten wandte sich mit revo¬
lutionärem Schwung gegen die absterbenden und demo¬
r a l i s i e r t e n M ä c h t e d e s M i t t e l a l t e r s .
Er hat als einer der ersten für einen deutschen National¬
staat gekämpft, den nach seinen Ideen die Ritter, die Bür¬
ger und das Kaisertum aufbauen sollten. Hutten und seine
Gesinnungsfreunde scheiterten am Egoismus der Landes¬
f ü r s t e n .

Auf Bild 2sahen wir Johann Sebastian Bach, den wir als
einen der größten deutschen Komponisten bezeichnen kön¬
nen. Er wirkte in Weimar, Köthen und Leipzig, dort als

Thomaskanlor 27 Jahre lang bis zu seinem Tode (1750).
S e i n W e r k u m f a ß t k i r c h l i c h e u n d w e l t l i c h e M u s i k f ü r O r ¬
ge l , K lav ie r und Orches te r. Gerade unsere Ze i t i s t f ü r
Bachs Musik recht aufgeschlossen.
B i ld 3war e ine ä l te re Aufnahme des Ber l iner Sch losses
(und nicht des Zeughauses oder des Polizeipräsidiums!).
Das Schloß ging in seinen Anfängen auf die Reformations¬
zeit zurück. Es wurde um 1700 nach Plänen Andreas Schlü¬
ters um- und ausgebaut und galt seither als bedeutendstes
Bauwerk des nordischen Barock. Auf Anordnung Ulbrichts
wurde es abgerissen.
Bild 4zeigte Dom und Albrechtsburg in Meißen. Der goti¬
sche Dom wurde 1240 begonnen und erst nach 1900 abge¬
schlossen. Das Schloß entstand 1471/80 anstelle der älte¬
ren markgräflichen Burg. Dom und Schloß sind die Wahr¬
zeichen der über 1000jährigen Geschichte Meißens.

2 9 4 / 3 11
2 9 4 / 3 1 6
631/15 487
2 6 6 / 7 7 6 5

*

Auch diesmal bringen wir wieder vier Bilder, darunter
zwei, die sich auf Berlin beziehen, und eines von der Ost¬
s e e k ü s t e . E i n s e n d e s c h l u ß i s t d e r 1 5 . J u n i 1 9 5 9 .
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T i n ä t s c h a

"7 wei junge Mädchen stehen vor dem Schaufenster eines
^Modehauses, „Kiki", sagt die eine, „schau dir die
Tinätscha-Dresse an, d ie würden gut zu unseren Släcks
passen und unsern Sixäpiel unterstreichen!" ,,0 keh", sagt
K i k i , , , i c h w ü r d e m i r g e r n S c h o r t s k a u f e n , w e n n i c h
Monneh hä t te . " , ,Aber m i t Schor ts kanns t du doch au f
keine Paathie gehen", wirft die andere ein.,,Warum nicht?
Der Nju Luck mi t Schorts wird best immt äp tu deet mi t
dem richtigen Meik äp dazu, wenn ein paar smarte Mänät-
scher die Sache in die Finger kriegen. Last not list ist auch
bald Kämpingzeit! Das war ein Gägl“
„Hm, ich kann mir jetzt aber nix Neues le isten, ich wi l l
mir erst einen neuen Tschob suchen, in meinem Offis ge-
fä l l t ' s m i r n i ch t . M i t dem Tiemwörk k lapp t ' s n i ch t . De r
Boß ist kein Tschentelmän, denk dir, sein Hobbi ist Scho-
päng. Wenn ich dem was von der neuen Stardäst -Bänd
in der Texasbar erzähle, guckt er bloß doof. Von Bipop,
D i x i l ä n d , B l u e s , B o o g i e W o o g i e u n d ü b e r h a u p t v o n
Tschäääs hat der al tmodische Boy keine Ahnung, obwohl
er Televischen daheim hat. Er kaut keinen Tschuing Garn,
s m e u k t k e i n e K ü m m e l , e r k e n n t n i c h t m a l d i e M o n r u ,
t r i n k t k e i n e n W i s k i , l i e s t k e i n e n B e s t s e l l e r , n i c h t m a l
R i e d e r s D a i t s c h e s t , k a u f t k e i n e C o m i k B u c k s — u n d d a s

wil l ein gebildeter Deutscher sein!"
Kiki sieht auf die Uhr und sagt: „Dämmed, ich muß zum
Läntsch, sonst schimpft Päps. Also bis morgen; bai-bai !"
D i e b e i d e n G i r l s m a c h e n s h a k e h a n d s u n d fl i t z e n d a v o n ,
u n d d e r C h r o n i s t s a g t z u s i c h : „ D e u t s c h e r M i c h e l , g o
home mit deiner Muttersprache, sie ist nicht mehr up to
d a t e !

VOcf̂ tUü%nü̂ taHtcH
TV/Tan brukt jo nich jümmers ober een Stück to schrieben,
■^un hüt wüllt wi mol über een Mann snacken, de vun

Anfang an b i de Werf tkomödianten dorb i is , dat is

B runo S t rüb ing

Bruno S t rüb ing he t t de „Wer f t komöd ian ten " m i t g ründ ' t
un het t ok jümmers —ik kann wol l seggen —jedes Mol
m i t s p e e l t . W e n n i k d o r n o c h a n d e n K r e u g e r i n „ D a t
H o r o s k o p " d e n k o d e r a n d e n p r a c h t v o l l e n Va g a b u n d e n
i n „ D e D ö r n a h b u t e n " — u m b l o t e e n p o o r R u l l e n t o
nennen —, denn mutt man doch seggen, wenn de Typen
ok noch so ve rsch ieden weern , da t weer j ümmers een
Minsch ut F leesch un Blot , de dor hoben op de Bret ter
s t u n n , d e d e W e l t b e d ü ü d , m u c h h e o k n o c h s o v e r b u m ¬

melt, versiegen oder ehrbor sien. (Man seggt jo, dat grod
de nich so ehrboren Typen de Speelers mehr reizt.)

S t
F r a n z U l r i c h G a s s

V

t x

Hamburger Hochdeutsch
T n H a m b u r g s p r i c h t m a n d r e i S p r a c h e n : P l a t t d e u t s c h ,
■!!Missingsch und Hochdeutsch.
Ob jemand per fekter P lat tdeutscher is t , erkennt man an
e inem Sa tz —an de r Übe rse t zung von „Das K ind l i eg t
i m B e t t u n d w e i n t " . S e l b s t u r a l t e „ G e b o r e n e " s c h e i t e r n
me is t daran . S ie he iß t „Da t Göör l i gg t in d ie Puch un
blarrt". Missingsch liest sich das etwa so: „Hassu den Tee¬
pott vons Feuer gekriegt un den Brotknust umme Ecke in
Schublade gelegt?"
S c h l e c h t e s H o c h d e u t s c h h ö r t s i c h s o a n : „ D u i ß t m i c h n i c h ,
du t r inks t mich n ich , du s t ipps t mich n ich in Tee —du
bist mich doch nich krank?" Besseres Hochdeutsch ist es,
w e n n w i r s a g e n , d a ß d e r L e u w a g e n m i t ' n a b b e n S t i e l
n e b e n F e u d e l u n d F l a n d e u l e i m H a n d s t e i n l i e g t . . . F ü r
Zugere i s te und Besucher e twas f remd länd i sch , f ü r uns
aber durchaus comme il faut. Ganz einwandfrei aber emp¬
finden wir die Mahnung „Hab' dich man nicht so!“ , wenn
s i c h e i n e r a n s t e l l t , w e i l e r e i n e S t e l l e h a t u n d d e s h a l b
s e i n e S t e l l e n i c h t a n t r e t e n k a n n .

Oder wenn eine Mutter ganz al le is t , wei l der Ker l h ier
i s t , i n d e n i h r e To c h t e r g a n z w e g i s t . U n d w e n n d i e
Schwitze schon im Topf ist und Vätern sich noch mit der
Erbsendose quä l t , sag t Mut te rn ganz e rns tha f t : „Kanns t
d u m i t ' m A u f m a c h e n n i c h t ' n b i ß c h e n z u m a c h e n ? "

M a n c h m a l w i r d P a p a d a n n a b s t i n a t s c h u n d w i l l p a r t u
n i c h t w e i t e r m a c h e n . D a n n m u ß M a m a s i c h s e l b e r a b -
m a r a s c h e n . K e i n W u n d e r , d a ß s i e f ü n s c h w i r d u n d l o s -
f u d e r t .

D a n n i s t e s a m b e s t e n , d i e K i n d e r s c h i e ß e n i n d e n W i n d
und Vater geht vor Tür und schmökt sich eins ...
E r d a r f s i c h b l o ß n i c h t e r w i s c h e n l a s s e n , d e n n w e n n d i e

D a m e d e s H a u s e s e r s t s a g t : „ M a c h t e u r e n G a m m e l
al le in ! " , dann is t Poppenbüt te l dänsch.

\

I

Un an jede Rull waßt de Speeler jo, as dat heet. Un dat
kann man vun Bruno Strübing jo ok seggen. In de Volks-
k u m m e d i „ W e n n D u G e l d b e s t " , d e w i t o l e t z t t o s e h e n
k reegen, he t t B runo S t rüb ing e rs tmo l ig Reg ie föhr t , un
all, de dat Stück sehen hebbt, warrt mi Recht geben, wenn
ik segg, dat de ganze Opföhrung as ut een Guß weer un
allens good ankomen is.
Wi wüllt nu hoffen, dat uns nich blot de Speeler, sünnern
ok de Regisseur Bruno noch recht lang för uns Wer f t¬
komödianten erholten blifft, uns allen to Freid!

Nu wil l ik ober ok noch n'poor Wöörd seggen ober eene
wichtige Person bi ’ne Opföhrung, de ober eegentl ich nie
so recht würdigt warrd un ohn’ de dat doch vul l icht gor
nich jümmers allens so richtig klappen wür, öber Susanne
S a u t e r , d e F l ü s t e r d e e r n , d e „ S o u f fl e u s e " . W a t w ü r . d a t
doch jämmer l ich ween, wenn een vun de Speelers s ien
Rul l nich so weet un anfangt to „swemmen", wo sul l he
d e n n w u l l a f f b l i e b e n , w e n n h e d e F l ü s t e r d e e r n n i c h h a r r .
Un de helpt em denn as „Retter in der Not" dörch mehr
oder weniger düt l i ches F lüs tern , je mehr he dat neud ig
hett. Un dorum: Hoch, de Flüsterdeern!(Aus ; Hamburg- In fo rmat ion ) I r m a W e r n e r
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W I R B E G L Ü C K W Ü N S C H E N
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Am 24. Apr i l 1959 fe ier te Schweißermeistcr
Rudolf Fock, sein 25jähriges Dienstjubiläum. Er
k a m i m J u l i 1 9 2 9 a l s S c h l o s s e r z u u n s u n d w a r
b i s 1 9 3 4 i n d e r S c h l o s s e r e i u n d b e i m A b w r a c k ¬

b e t r i e b t ä t i g .
S d i o n f r ü h b e s c h ä f t i g t e s i c h R u d o l f F o c k m i t d e r
S d i w e i ß t e c h n i k . V o n 1 9 3 4 b i s 1 9 4 3 a r b e i t e t e e r

als E’S'diweißer. Nach 4jährigem Besuch einer
t e c h n i s c h e n A b e n d s c h u l e w u r d e e r 1 9 4 3 z u m
B a u b ü r o v e r s e t z t . N a c h 1 9 4 5 w a r e r z u n ä c h s t

L e h r l i n g s a u s b i l d e r u n d d a n a c h K o n t r o l l e u r .
1 9 5 2 w u r d e e r a u f G r u n d s e i n e r K e n n t n i s s e z u m
M e i s t e r i n d e r S c h w e i ß e r e i e r n a n n t .
U n s e r W u n s c h i s t , d a ß M e i s t e r F o c k n o c h v i e l e
J a h r e i m D i e n s t e u n s e r e r W e r f t s t e h e n m ö g e .

Hans Winterberg feierte am 23. 4. 1959 sein
25jähriges Jubiläum. Zunächst arbeitete er als
Schiffbauer auf dem Schnürboden. Wegen seiner
guten Leistungen und Pachkenntnisse wurde er
1959 in das Technische Büro, Abtei lung SK,
ü b e r n o m m e n . B i s 1 9 4 4 w a r e r S c h i f f b a u - K a l k u ¬
l a t o r . S ’ e i t 1 9 4 4 i s t e r w i e d e r i m S K - B ü r o . H a n s
Winterberg erfreut sich wegen seines korrekten
Verhaltens und seiner Gewissenhaft igkeit al l¬
gemeiner Wert.schätzunq. Wir hoffen, daß er
n o c h v i e l e J a l i i e m i t u n s a r b e i t e n w i r d .

A m 1 6 . 4 . 1 9 5 9 f e i e r t e d e r S c h i f f b a u - V o r a r b e i t e r

F r a n z C i s e w s k i s e i n 2 5 j ä h r i g e s A r b e i t s j u b i ¬
l ä u m . A m 1 6 . 4 . 1 9 3 4 k a m C i s e w s k i a l s S c h i f f ¬
b a u e r z u u n s . 1 9 3 8 w u r d e e r z u m V o r a r b e i t e r e r ¬

nannt. Nach Kriegsende hat er seine Tätigkeit
a l s S c h i f f b a u e r w i e d e r a u f g e n o m m e n u n d
w u r d e 1 9 5 5 e r n e u t z u m V o r a r b e i t e r e r n a n n t .

Cisewski ist ein pünktlicher, zuverlässiger Mit¬
arbeiter, der bei seinen Vorgesetzten und Kol¬
legen sehr beliebt ist. Wir wünschen ihm, daß
er noch lange Jahre bei voller Gesundheit bei
u n s b l e i b t .

Am 16. April 1959 feierte der Vorarbeiter Kurt
Schäfer se in 25 jähr iges Arbe i ts jub i läum. Im
Apr i l 1929 t ra t e r zum ers ten Male in den
B e t r i e b d e r D e u t s c h e W e r f t a l s S c h w e i ß e r e i n .

Am 31. 12. 1931 wurde er wegen Arbeits¬
mangel entlassen und am 30. 4. 1934 wieder
eingestellt. 1947 mußte Kurt Schäfer seine Ar¬
beit wegen Krankheit wieder aufgeben. Nach
se iner Genesung nahm er se ine Arbe i t am
2 G . 4 . 1 9 5 0 w i e d e r a u f u n d w u r d e a u f G r u n d
s e i n e s K ö n n e n s u n d s e i n e r U m s i c h t i m A p r i l
1 9 5 3 z u m V o r a r b e i t e r e r n a n n t .

W i r wünschen ihm nod i v ie le gesunde und
a r b e i t s r e i c h e J a h r e i n u n s e r e r M i t t e .

Am 16. April 1950 feierte unser Kamerad Friedrich
Lorenzen sein 25jähriges Dienstjubiläum. Fritz
L o r e n z e n , d e r s c h o n u m 1 9 3 0 - 3 1 z u u n s z u r
F e u e r w a c h e k a m , d a n n a b e r i n f o l g e P e r s o n a l ¬
e i n s c h r ä n k u n g a u s d e n D i e n s t e n d e r D W a u s -
s c h e i d e n m u ß t e , w a r b e i d e r 1 9 3 4 e r f o l g t e n
P e r s o n a l v e r s t ä r k u n g e i n e r d e r e r s t e n , d e r d e n
D i e n s t w i e d e r b e i u n s a u f n a h m .
Vo n 1 9 3 9 b i s 1 9 4 5 w u r d e e r z u r We h r m a c h t e i n -
g e z o g e n . S e i t 1 9 4 5 w i e d e r b e i u n s , i s t e r d a n k
seiner korrekten Dienstauffassung und Kame¬
r a d s c h a f t e i n a n g e s e h e n e r M i t a r b e i t e r .
Wir alle wünschen ihm, daß er noch recht lange
b e i b e s t e r G e s u n d h e i t i n u n s e r e r M i t t e u n d z u m
W o h l e d e r D W t ä t i g i s t .

Am 25. April 1959 feierte unser Kollege Char¬
l e s M ü l l e r s e i n 2 5 j ä h r i g e s B e t r i e b s j u b i l ä u m .
A ls Masch inenbauer sow ie spä te r a l s Vor¬
a r b e i t e r d e r R e p a r a t u r a b t e i l u n g d e r M a s c h i n e n ¬
f a b r i k h a t e r s i c h d u r c h s e i n f a c h l i c h e s K ö n n e n ,
s e i n e E i n s a t z b e r e i t s c h a f t u n d s e i n e F r e u n d l i c h ¬

k e i t d i e A d i t u n g u n d A n e r k e n n u n g s e i n e r V o r ¬
gesetzten und Kol legen erworben. Wir wün¬
s c h e n i h m n o c h m a n c h e f r o h e S t u n d e b e i g u t e r
G e s u n d h e i t i n u n s e r e r M i t t e .

Am 16. Apri l 1959 feierte unser Ankerwickler
S t e f a n P a w l a s s e i n 2 5 j ä h r i g e s D i e n s t j u b i l ä u m .
I m J a n u a r 1 9 2 7 k a m e r z u r D W . N a c h e i n e r
Unterbrechung von 1928—1934 kehrte er wieder
z u r D W z u r ü c k . E r w u r d e w i e d e r a l s E l e k t r i k e r
beschäftigt. Sein fachliches Können und seine
s t e t e H i l f s b e r e i t s c h a f t s i c h e r n i h m d i e A n e r k e n ¬
nung seiner Vorgesetzten und Mitarbeiter.
Wir wünschen ihm noch v ie le Jahre er fo lg¬
reicher Tätigkeit bei bester Gesundheit.

A m 2 0 . 3 . 1 9 5 9 f e i e r t e d e r B l e c h s d i l o s s e r O t t o

Hoyer sein 25jähriges Arbeitsjubiläum.
I m M ä r z 1 9 3 4 n a h m H o y e r a l s S c h l o s s e r i m B e ¬
t r i e b R e i h e r s t i e g d i e A r b e i t a u f . A b 1 9 3 7 a r ¬
beitete er in der Bledibearbeitung des Betrie¬
b e s F i n k e n w e r d e r . A u f G r u n d s e i n e s h a n d w e r k ¬
l i c h e n K ö n n e n s w u r d e e r 1 9 5 0 K o l o n n e n f ü h r e r .

Hoyer er f reut s ich bei se inen Kol legen und
Vorgesetzten allgemeiner Beliebtheit. Wir wün¬
s c h e n i h m , d a ß e r n o d i l a n g e b e i u n s s e i n k a n n .

A m I I . 1 0 . 1 9 5 6 h a l l e d e r P r o b i e r e r H e r m a n n

G i c n k e s e i n 2 5 j ä h r i g e s A r b e i t s j u b i l ä u m .
D i r , l i e b e r H e r m a n n , g i l t u n s e r D a n k f ü r D e i ¬
n e n F l e i ß u n d D e i n e t a d e l l o s e H a l t u n g . B e i
Deinen Vorgesetzten und Kollegen hast Du Dir
v i e l A n s e h e n e r w o r b e n .
W i r w ü n s c h e n D i r a l l e s G u t e f ü r d e i n e Z u k u n f t

und noch v ie le er fo lgre iche Arbei ts jahre bei
b e s t e r G e s u n d h e i t .
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A m 7 . 5 . 1 9 5 9 k o n n t e u n s e r H a n s S d i m e l z a u f
eine 25jährige Tät igkeit bei der DW zurüdc-
b l i d c e n .

Am 7. 5. 1934 trat er als Klempner im Repara-
tuibetrieb Reiherstieg in die Dienste der DW.
1 9 4 3 w u r d e e r n a c h F i n k e n w e r d e r v e r s e t z t , u n d
h a t h i e r d u r c h s e i n e n s t e t e n F l e i ß u n d s e i n
f r e u n d l i c h e s W e s e n s i c h d a s V e r t r a u e n s e i n e r

Kollegen und Vorgesetzten erworben. Wir alle
w ü n s c h e n u n s e r e m H a n s n o c h r e c h t v i e l e g e ¬
s u n d e J a h r e .

D e r B r e n n e r P e t e r S c h m i d t f e i e r t e a m 2 7 . 4 .
1959 sein 25jähriges Arbeitsjubiläum. Von An¬
f a n g a n w a r e r e i n g u t e r K o l l e g e u n d fl e i ß i g e r
A r b e i t e r , o b e r , w i e z u e r s t , a l s N i e t e r , S c h i f f ¬
b a u h e l f e r u n d A n b r i n g e r o d e r s e i t h e r a l s B r e n ¬
ner tätig war und ist. Besonders muß seine nie
e r l a h m e n d e H i l f s b e r e i t s d i a f t e r w ä h n t w e r d e n .

Kollegen und Vorgesetzten ist er das, was man
a l s „ f e i n e n K e r l " b e z e i c h n e t . W i r h o f f e n , d a ß
er noch lange bei uns sein kann und wünschen
ihm gute Gesundheit, Erfolg und viel Glück.

Am 18. April 1959 feierte der Lichtpauser Wil¬
helm Puls sein 25jähriges Jubiläum. Bevor er
1934 zur Lichtpauserei übertrat , war er sei t
1 9 2 7 i m S c h i f f b a u b e t r i e b m i t U n t e r b r e c h u n g e n
tätig gewesen. In seinem Arbeitsgebiet hat er
sich durch Umsicht und Fleiß allgemeine Wert¬
schätzung erworben. Seine Kollegen schätzen
i h n a u c h w e g e n s e i n e r H i l f s b e r e i t s c h a f t u n d
w ü n s c h e n i h m f ü r s e i n e Z u k u n f t a l l e s G u t e u n d
h o f f e n , d a ß s i e m i t i h m n o c h v i e l e J a h r e i n
guter Gemeinschaft zusammen arbeiten können.

mi t twochs ab 17.30 Uhr auf dem Sportp latz
F inksweg s ta t t finde t . Dor t werden auch d ie
B e d i n g u n g e n f ü r d a s S p o r t a b z e i c h e n u n d
d a s L e i c h t a t h l e t i k - M e h r k a m p f - A b z e i c h e n
a b g e n o m m e n .
In der vom 2. bis 9. Mai 1959 durchgeführ¬
t e n J u b i l ä u m s w o c h e d e s B e t r i e b s s p o r t v e r ¬
bandes waren auch aus den Spar ten Fuß¬
b a l l , H a n d b a l l , T i s c h t e n n i s u n d S c h a c h
Sp ie le r unserer BSG fü r d ie Auswah lmann¬
schaf ten ausgesucht und e ingesetz t worden.

Spie lergebnisse der le tz ten Wochen:

1 5 0 0 - m - L a u f :
2 . K a r l - H e i n z S c h n e i d e r

W e i t s p r u n g :
1 . R o l f S i e d l e r
3 . K l a u s M e i e r

D i s k u s w e r f e n :
3 . K l a u s M e i e r

H o c h s p r u n g :
2 . P e t e r S c h ü t t

S d i w e d e n s t a f f e l :
3 . D e u t s c h e W e r f t

% 4:18,6 Min.

5 , 8 2 m
5,55 m

3 4 , 7 0 m
-«5

1 , 4 8 m

2:11,3 Min.
2 . A l l e H e r r e n

S e n i o r e n B
- C i '

F n ß b a l l :
1 : 2D W 1 . — H e i d e n r e i c h & H a r b e k

D W 1 . — E d e k a
D W 1 . — S c h l i e k e r
D W R h s t . 1 , — S c h u l t z
D W R h s t . l . — B W W L a n g e n f e l d e 1 : 3

(Pokal )

■(iui dem /9ettlelf5äpott 7 5 - i n - L a u f :
1 . W e r n e r S u d m a n n

W e i t s p r u n g :
1 . W e r n e r S u d m a n n

4 : 39,6 sek.
3 : 2
2 : 04,47 mF u ß b a l l :

Die 2. Mannschaft (Rhst.) hat in ihrer Staf¬
f e l e i n e n g u t e n M i t t e l p l a t z , w ä h r e n d d i e
3 . M a n n s c h a f t i n i h r e r S t a f f e l d e n 2 . P l a t z

e r r a n g .
S e i t e i n i g e n W o c h e n s i n d d i e S p i e l e d e r
S o m m e r r u n d e w i e d e r i m v o l l e n G a n g e .
U n s e r e 1 . , d i e R e s e r v e - u n d a u c h d i e 3 .
M a n n s c h a f t s i n d i n i h r e n S t a f f e l n f ü h r e n d .
W i r möch ten e rwähnen , daß d i e 3 . Mann¬
s c h a f t m i t e i n e m P u n k t v e r h ä l t n i s v o n 8 : 0
und 24 :0 Toren z . Z . woh l d ie e r fo lg re ich¬
s t e M a n n s c h a f t i s t .

3 . Männl iche Jugend
K l a s s e I

1 : 0D W R h s t . 1 . — L V A

DW Res . —Haspa
D W R e s . — E d e k a
D W 2 . — A K N / V H H
D W 2 . — B W W L a n g e n f e l d e
D W 2 . — S c h w a r z k o p f
D W 2 . — K r o e n e r t
D W 3 . — R a p i d 4 .
D W 3 . — G e b r ü d e r B a d e

2 : 1
1 0 0 - m - L a u f :

1 . R a i n e r S o l t o w
2 . G e r h a r d G r a n d t
3 . J ö r n M a l c h o w

1 0 0 0 - m - L a u f :
2 . H e l m u t h W o l f f

W e i t s p r u n g :
1 . G e r h a r d G r a n d t
2 . J ö r n M a l c h o w

K u g e l s t o ß e n :
1 . H e l m u t h W o l f f
3 . G e r h a r d G r a n d t

7 : 2
12,0 sek.
12,2 sek.
12,5 sek.

2 : 2
2 : 4
9 : 3
2 : 5

2 :53 ,4 Min . 5 : 0

5 , 4 1 m
5 , 2 9 m (F reundscha f t skampf )

5 : 0D W 3 . — P o s t B l a n k e n e s e
5 : 0D W 3 . — L V A R e s e r v e

D W 3 . — F i n a n z a m t B l a n k e n e s e
D W A . H . — H a n s a M o t o r e n

D W A . H . — D t . R i n g

1 0 , 9 2 m
10,04 m

L e i c h t a t h l e t i k :

A m 9 . M a i v e r a n s t a l t e t e d e r A u s s c h u ß
L e i c h t a t h l e t i k a n l ä ß l i c h d e s z e h n j ä h r i g e n
B e s t e h e n s d e s B e t r i e b s s p o r t v e r b a n d e s i m
R a h m e n d e r J u b i l ä u m s w o c h e s e i n e r s t e s

L e i c h t a t h l e t i k - S p o r t f e s t d e r S a i s o n 1 9 5 9 .
U n s e r e D W - L e i c h t a t h l e t e u n a h m e n m i t e i ¬
n e r M a n n s c h a f t v o n 3 5 A k t i v e n a n d i e s e r
Ve r a n s t a l t u n g t e i l .
Das Spor t fes t war fü r uns e in beach t l i che r
E r f o l g , w e n n m a n b e d e n k t , d a ß d a s Tr a i ¬
n i n g e r s t k u r z v o r h e r b e g o n n e n h a t t e u n d
d i e B e t e i l i g u n g i n f o l g e d e r k ü h l e n W i t t e ¬
r u n g i m A p r i l r e c h t m ä ß i g g e w e s e n w a r .
Insgesamt b rach ten unsere Spor t le r 33 Ur¬
kunden mi t nach Hause. D ie Ergebn isse :

1 . M ä n n e r

K l a s s e I

9 : 0
0 : 0

K l a s s e I I 0 : 0
K u g e l s t o ß e n :

2 . P e t e r B o l l m a n n
4 X l O 0 - m - S t a f f e l :

2 . D e u t s c h e W e r f t

(F reundscha f t skampf )
8 , 7 9 m D W A . H . — R a p i d

D W A . H . — B W V

DW 1. Jgd. —B.P.
DW 1. Jgd.— Phi l ips
DW 1 . Jgd . —Raffay

1 : 6
5 : 4

48,6 sek. 4 : 1
3 : 3

4 . F r a u e n

K l a s s e I
1 : 3

H a n d b a l l :
D W 1 . — H b g . - M a n n h e i m e r
D W l . — S c a n ( M a l m ö )
D W 1 . — N o r d b a n k
D W l . — P h i l i p s 1 .
D W 2 . — H e i d e n r e i c h & H a r b e k 5 : 1 4
D W 2 . — L u f t h a n s a 2 .
D W 2 . — L V A

1 0 0 - r a - L a u f :
3 . l l k a D u c k s t e i n

K u g e l s t o ß e n :
3 . H i l d e g a r d L a r s s e n

W e i t s p r u n g :
2 . H i l d e g a r d L a r s s e n
3 . A n g e l i k a R i n o w

4 X l 0 0 - m - S t a f f e l :
3 . D e u t s c h e W e r f t

1 4 : 9
14,7 sek. 1 0 : 5

3 : 7
7 , 0 4 m 7 : 1 0

4,17 m
3,84 m

7 : 8
7 : 9

T i s c h t e n n i s :
D W l . — M e n c k
D W 1 . — Ve r e i n i g t e
D W 1 . — D t . B a n k
D W 1 . — L u f t h a n s a

59,8 sek. 9 : 4W e i t s p r u n g :
1 . P e t e r T h o n

K u g e l s t o ß e n :
1 . P e t e r T h o n
2 . R e i n e r P ü s c h e l

3 . Pau l S ieden top f
D i s k u s w e r f e n :

1 . Pau l S iedentopf
3 . R e i n e r P ü s c h e l

9 : 05 , 6 5 m 5 . We ib l i che Jugend
K l a s s e I

7 : 7

9 : 21 1 , 0 6 m
1 1 , 0 3 m
10,56 m

W e i l s p r u n g :
2 . A n k e K n a a c k K e g e l n :

D W F k w . 1 . — D r e s d n e r B a n k 1 .
DW Rhs t . 2 . —Rap id Wandsbek
D W B K K 1 . — G e w e r b e s c h u l e 1 .
D W B K K 1 . — H o b u m 1 .
D W B K K 2 . — Ve r e i n i g t e 4 .
D W B K K 2 . — G e w e r b e s c h u l e 2 .

F e d e r b a l l :
D W l . — A E G 1 .
D W 2 . — H o w a l d t 2 .

3,75 m
2 1 9 0 : 2 0 9 3
2 1 1 4 : 2 0 8 3
1 9 5 6 : 2 0 3 3
2 0 2 6 : 1 9 9 4
2 1 0 6 : 2 0 5 3
1 8 5 1 : 1 8 9 8

6 . 7 X 1 0 0 - m - F a m i l i e n s t a fl e l

3 . D e u t s c h e W e r f t3 1 , 8 0 m
27,61 m 1 : 3 8 , 5 M i n .

Das nächs te Spor t fes t w i rd am 6 . Jun i au f
dem Un ive rs i tä t sspor tp la t z von de r Dresd¬
n e r B a n k v e r a n s t a l t e t .
E s w i r d n o c h e i n m a l d a r a u f a u f m e r k s a m
g e m a c h t , d a ß d a s T r a i n i n g m o n t a g s u n d

K l a s s e I I
1 0 0 - m - L a u f :

3 . Hans -Jü rgen Me ins
4 0 0 - m - L a u f :

2 . K a r l - H e i n z S c h n e i d e r

1 2 , 0 s e k .
2 : 9
6 : 454,1 sek.

2 1



A r b e i t u n d E u r e s A r b e i t s ¬

platzes vertraut seid, werdet
gerne noch Anregungen ent¬
gegennehmen. Wollen wir
e i n m a l d i e P r o b e m a c h e n

u n d E u r e K l e i d u n g u n t e r
die Lupe nehmen. Legt Euch
selbst die Frage vor, ob stets
die eigene Sicherheit und die
E u r e r K o l l e g e n b e a c h t e t
w u r d e , e h e d e r e r s t e H a n d ¬
gr i ff getan wird.
I m W o h l f a h r t s r a u m b e g i n n t
s c h o n m o r g e n s d e r e r s t e
Akt der Se lbs tüberwachung.
H i n t e r h a k e n k a n n e i n e n

U n f a l l v e r u r s a c h e n ! A l s o a l l e

ü b e r h ä n g e n d e n Te i l e d e r
K le idung bese i t igen.

1 . Ä r m e l e i n s c h l a g e n u n d a m H a n d g e l e n k a b b i n d e n ,
auch wenn keine Maschinenarbei ten ausgeführt wer¬
d e n s o l l e n .

2. Die Jacke unter der Takelhose tragen.
3 . D i e Ö s e n m i t d e n s e i t l i c h e n H a k e n s c h l i e ß e n .

4 . Die Schul terbänder nach Schr i t t länge e inhängen. Is t
ein Verkürzen nicht möglich, dann ein einmaliges Ein¬
schlagen in Schulterhöhe. Knoten drücken und müssen
m ü h s a m i n d e r N ä h s t u b e v o n u n s e r e n F r a u e n w i e d e r
gelöst werden.

5. Die Taschen nicht vollpacken. Sie würden Euch behin¬
dern, wenn in Mannlöcher eingestiegen wird.

6. Die Länge der Hosenbeine sol l bei der Ausgabe des
„Päckchens" mi t der Schr i t t länge des Trägers über¬
e i n s t i m m e n . E i g e n m ä c h t i g e s Ve r k ü r z e n d u r c h A b ¬
schneiden des Stoffes ist nicht gestattet. Hochziehen,
a b b i n d e n u n d ü b e r f a l l e n l a s s e n i s t b e s s e r a l s „ B e i n ¬
w i c k e l " v o r z u n e h m e n , d i e n a c h u n d n a c h d o c h a u f ¬
gehen und eine Unfallquelle bedeuten,

ü b e r d i e S t i e f e l k ö n n t e m a n B ä n d e s c h r e i b e n . D a b r a u c h t
man keine Bri l le, um festzustellen, was längst ausgedient
h a t . D o c h a u f d e r W e r f t s o l l e n w a h r s c h e i n l i c h d i e S c h u h ¬
i n v a l i d e n d e n L o h n n o c h m i t v e r d i e n e n h e l f e n . H e l f e n s i e
wirklich? Bei Regen saugen sie sich voll und bei trockenem
Wet te r s t i ch t j edes S te inchen h indu rch . Dem g röße ren
Verschleiß ausgesetzt ist nicht etwa das Sohlenleder, son¬
dern das Iso l ierband, das den Unterbau mi t dem Ober¬
l e d e r n o t d ü r f t i g Z u s a m m e n h a l t e n m u ß . F i n d i g e h a b e n
s o g a r K u p f e r d r a h t z u m Z w i r n f a d e n d e g r a d i e r t u n d m i t
d e r R e i ß n a d e l i n u n e r m ü d l i c h e r K l e i n a r b e i t L ö c h e r i n d i e
Sohle gebohr t und d iese randgenäht . Trennt Euch doch
l i e b e r n o c h h e u t e v o n d e n S c h u h ü b e r b l e i b s e l n u n d s c h n e i ¬
det die Verbindung, mit der Ihr sie am Bein gegen Ver¬
lus t ges icher t habt , endgü l t ig ab und erse tz t s ie durch
ordnungsgemäße Arbe i tsschutzst ie fe l . Denn wisset , v ie le
Unfälle sind auf schlechtes Schuhwerk und unsachgemäßes
Einsch lagen von Hosenlängen zurückzuführen. Herrmann

HU» ŝ ideUi
■©

de»
®

Die wichtigsten Gebote zur Unfallverhütung
1. Du so l ls t n icht mi t der Gefahr sp ie len; so mancher

m u ß t e e s h i n t e r h e r b i t t e r b e r e u e n .

2. . . . n icht Unfäl le durch Nichtbeachtung der Unfal lver¬
hütungsvorschr i f ten herbei führen. Vorsicht macht s ich
b e z a h l t .

3 . . . . b e i d e r A r b e i t k e i n e n S c h m u c k a n d e n H ä n d e n

tragen.
4. . . . Dein langes Haar durch Mütze oder Kopftuch

s c h ü t z e n .

5. . . . Deinen Kopf durch einen Schutzhelm, Deine Füße
d u r c h S i c h e r h e i t s s t i e f e l s c h ü t z e n . D u k a n n s t d u r c h s i e
D e i n e v o l l e A r b e i t s k r a f t b e h a l t e n .

6 . . . . n i ch t ve rgessen . De ine l osen Ärme l und Hosen
u n t e n z u z u b i n d e n ; e s k ö n n e n d a d u r c h s c h l i m m e U n ¬
f ä l l e v e r h i n d e r t w e r d e n .

7. ... nicht das Schutzglas zur Seite schieben, trage eine
Schutzbrille, es ist besser als ein Glasauge.

8 . . . . Ve r b l i t z u n g e n s o f o r t v o m H e i l d i e n e r b e h a n d e l n
lassen ; F remdkörper oder Te i le vom Schmi rge ls te in
nicht über Nacht im Auge lassen, es kann Dich Deine
S e h k r a f t k o s t e n .

9 . . . . n ich t versuchen, mi t Pu tz lappen oder ähn l i chem
Fremdkörper aus dem Auge zu wischen. Du br ingst
Dein Auge damit in Gefahr.

1 0 . . . . n i c h t u n t e r l a s s e n z u m e l d e n , w e n n e i n Te i l D e i ¬
n e r M a s c h i n e n i c h t i n O r d n u n g i s t . D a s A b s t e l l e n
eines kleinen Übels verhütet ein großes.

11 . . . . n i ch t un te r l assen , S i che rhe i t se i n r i ch tungen und
S c h u t z b l e c h e a n M a s c h i n e n , d i e z w e c k s I n s t a n d s e t ¬
zung abgenommen wurden, wieder anzubringen.

12. . . . n icht e ine Maschine ölen oder re in igen, während
s i e i n B e t r i e b i s t .

13 . . . . n i ch t ve rgessen , be im A rbe i t en an de r P resse ,
K a n t b a n k u s w . D e i n e n F u ß v o m E i n r ü c k e r z u n e h m e n ,
während Du das Werks tück in das Gesenk e in legs t
o d e r e n t f e r n s t .

1 4 . . . . n i c h t e i n W e r k s t ü c k a u f d e r D r e h b a n k w ä h r e n d
des Drehens ode r Fe i l ens be füh len ; De ine F inge r,
Deine Hand sind dadurch gefährdet.

1 5 . . . . n i e e i n e F e i l e o h n e H e f t b e n u t z e n , s o l e i c h t k a n n
die Angel Dir die Pulsader verletzen.

1 6 . . . . n i c h t e i n W e r k s t ü c k b o h r e n , e h e D u b e s t i m m t
weißt, daß es gegen Herumschlagen gesichert ist.

1 7 . . . . d i e S c h m i r g e l s c h e i b e n u r b e n u t z e n , w e n n d i e
W e r k z e u g a u fl a g e d i c h t a n d i e S c h e i b e h e r a n g e ¬
s c h r a u b t i s t .

18. . . . n icht etwa meinen, es sei wir tschaft l ich, dadurch
an Schmirgelscheiben zu sparen, daß Du sie möglichst
wenig abr ichtest.

19. ... beim Transport immer vorsichtig sein; zu dem Ge¬
wicht des Transpor ts tückes d ie passenden, entspre¬
chend starken Anschlagmit te l verwenden.

2 0 . . . . n i c h t v e r g e s s e n , d a ß D u P u t z l a p p e n u n d d e r ¬
gleichen nicht herumliegen lassen darfst ; s ie können
eine Feuersgefahr bilden.

21. . . . Rücksicht auf Deine Kol legen nehmen; br inge sie
n i c h t d u r c h r ü c k s i c h t s l o s e s A r b e i t e n i n G e f a h r , n u r
s o k a n n s t a u c h D u R ü c k s i c h t e r w a r t e n .

2 2 . . . . n i c h t v e r s ä u m e n , o b i g e G e b o t e b e i a l l D e i n e n
A r b e i t e n i m m e r z u b e a c h t e n .

Unfallfrei arbeiteten im April 1959 folgende
B e t r i e b e d e r D W :

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

216 Halle X, 222 Schlosserei II, 235 Holzlager, 237 Tak-
lerei, 239 Baubetrieb, 240 Transport/Verholgang, 242 Aus¬
rüs tung , 251 Masch inen-Sch lossere i , 253 Drehere i , 262
E l e k t r i k e r , 2 7 2 W e r k s k o n t r o l l e , 2 8 4 K r a f t f a h r b e t r i e b ,
2 9 8 F e u e r w e h r .

Reihers t ieg:

603 Bohrerei, 605 Reiniger, 612 Schiffbauhalle, 621 Schlos¬
sere i , 623 Malere i , 631 Tisch lere i , 641 Güterver te i lung,
6 4 5 D o c k b e t r i e b , 6 6 2 E l e k t r i k e r , 6 7 2 W e r k s k o n t r o l l e ,
698 Feuerwehr, 500 Magazin,

Liebe, alte Werfthasen 1
(Offener Brief an alle, die es angeht)

Wie Ihr wißt , werden an jedem Montagmorgen die Neu¬
eingestel l ten in Unfal lschutzfragen unterr ichtet. Aber auch
I h r , d i e I h r j a h r a u s j a h r e i n m i t d e r U m g e b u n g E u r e r

I m K a m p f g e g e n d e n U n f a l l s e i K a m e r a d !
M a c h n i c h t v i e l W o r t e — h i l f d u r c h d i e T a t !
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F A M I L I E N N A C H R I C H T E N T o c h t e r :

Te c h n i k e r R e i n h o l d F r o s t a m 3 , 4 . 1 9 5 9
R o h r s c h l o s s e r W e r n e r H a s s e a m 9 . 4 , 1 9 5 9
E ' S c h w e i ß e r H e i n z P a t z k e a m 11 . 4 . 1 9 5 9

Dreher Gerhard Langer am 12. 4. 1959
S c h l o s s e r R u d o l f D a h n k e a m 1 7 . 4 . 1 9 5 9

Schlosser Jörg Nies am 17. 4. 1959
S c h i f f s z i m m e r e r H e r b e r t B l u h m a m 2 1 . 4 . 1 9 5 9
S c h l o s s e r R o l f G o e b e l a m 2 3 . 4 . 1 9 5 9
E ' S c h w e i ß e r G e r h a r d M a r t i n a m 2 4 . 4 . 1 9 5 9

Eheschl ießungen:

T i s c h l e r H o r s t R i i b e s a m e m i t F r l . W a l t r a u t M i l e t a
a m 3 . 4 . 1 9 5 9

Schlosser Werner Krause mit Frl. Margrit Reichhardt
am 3. 4. 1959

Fr l . Ingr id Wähl ing, Bürohi l fe,
am 3. 4 . 1959

E'Schweißer Kar l -Heinz Schröder mi t Fr l . Martha Bustor f
am 4. 4. 1959

Schiffbauer Herbert Uentz mit Frau E l l y U e n t z
am 10. 4 . 1959

E'Schweißer Wilhelm Zengier mit Frau Ellionore Nüß-
l e i n a m 1 0 . 4 . 1 9 5 9

Anstreicher Erich Grünberg mit Frl. Edith Oldag
am 10. 4 . 1959

Sch losse r S ieg f r i ed S topa t m i t F r l . Wa l t rau t Kau fmann
a m 1 0 . 4 . 1 9 5 9

Schlosser Günther Möl ler mit Fr l . Margret Seidler
a m 1 7 . 4 . 1 9 5 9

S c h i f f b a u h e l f e r F r i t z K a m i n s k i m i t F r l . G r e t e K a c k m a n n
a m 1 7 . 4 . 1 9 5 9

E'Schweißer Fred Bächstädt mit Frl . Ingeborg Ray
am 17 . 4 . 1959

E ' S c h w e i ß e r F e r d i n a n d V e e l m a n n m i t F r l . E d i t h K r a f t
a m 1 8 . 4 . 1 9 5 9

Stellagenbauer Günter .Abromeit mit Frl. Edelgard Engler
am 18. 4. 1959

Nieteneinstecker Werner Feierabend mit Frl. Regina Holtz
am 18. 4 . 1959

Ta k l e r B r u n o S c h u l t z m i t F r l . R o s w i t h a K r a f t a m 2 3 . 4 . 1 9 5 9

Sch i f f baue r Werne r Sch imme lp fenn ig m i t F rau I rmga rd
Schimmelpfennig, geb. Schult, am 24. 4. 1959

S c h i f f s z i m m e r e r J o h a n n W ü p p e r m i t F r l . G i s e l a N a a t z
a m 3 0 . 4 . 1 9 5 9

Pressehel fer Helmut Be i ter mi t Fr l . F l i ldegard Oest re ich
am 30. 4 . 1959

S c h l o s s e r U w e M o j e n m i t F r a u I n g e b o r g K ü t h e r, g e b .
K i r c h h o f f , a m 3 0 , 4 . 1 9 5 9

We r k z e u g m a c h e r G e r h a r d S u h r m i t F r l . M a r g r i t B l a s k
am 6. 5. 1959

B renne r W i l he lm Jü rgensen m i t F r l . Ma r i anne Lösche t
a m 8 . 5 . 1 9 5 9

Fr l . Kar in Lempfert , Stenotypist in, mit Hans Jürgen Chi l -
c o t t a m 8 . 5 . 1 9 5 9

K a l k u l a t o r W e r n e r S c h r ö d e r m i t F r l . M a r i a n n e J o b m a n n
a m 8 . 5 . 1 9 5 9

m i t H i n r i c h M e i e r

i
Unser Rentner C. Schlichting und Frau feierten am 7. Mai 1959 ihre

G o l d e n e H o c h z e i t

F ü r d i e u n s a u s A n l a ß u n s e r e r g o l d e n e n H o c h z e i t e r w i e s e n e n
G l ü c k w ü n s c h e u n d A u f m e r k s a m k e i t e n s p r e c h e n w i r h i e r m i t
d e r D i r e k t i o n s o w i e d e n e h e m a l i g e n A r b e i t s k a m e r a d e n u n s e -

C. S'chlichling und Fraur c n h e r z l i c h s t e n D a n k a u s .

Für die mir anläßlich meines 25jährigen Jubiläums erwiesenen
.Aufmerksamkeiten und Glückwünsche sage ich der Betriebs¬
lei tung sowie al len Kol leginnen und Kol legen meinen herz-

F r i e d a B e n l h i e i il i e b s t e n D a n k .

Für die mir anläßlich meines 25jährigen Arbeitsjubiläums er¬
w i e s e n e n G l ü c k w ü n s c h e u n d A u f m e r k s a m k e i t e n s a g e i c h d e r
B e l r i e b . s l e i t u n g u n d a l l e n B e t e i l i g t e n m e i n e n h e r z l i c h s t e n D a n k .

H a n s W i n t e r b e r g

F ü r d i e m i r a n l ä ß l i c h m e i n e s 2 5 j ä h r i g e n A r b e i t s j u b i l ä u m s e r ¬
wiesenen Glückwünsche und Aufmerksamkeiten sage ich der
B e t r i e b s l e i t u n g u n d a l l e n B e t e i l i g t e n m e i n e n h e i z l i c h s t e n D a n k .

R u d o l f F o c k

F ü r e r w i e s e n e A n t e i l n a h m e z u m A b l e b e n m e i n e s l i e b e n M a n ¬
n e s d a n k e i d i h e r z l i c h . I d a R a u b b a c h

H e r z l i c h e n D a n k f ü r e r w i e s e n e T e i l n a h m e b e i m H e i m g a n g e
m e i n e s l i e b e n M a n n e s u n d V a t e r s W a l t e r H e i d m a n n .

Herta Heidmann und Tochter Ingeborg

F ü r d i e h e r z l i c h e n B e w e i s e d e s G e d e n k e n s u n d d e r T e i l ¬
n a h m e b e i m H e i m g a n g m e i n e s l i e b e n M a n n e s , u n s e r e s g u t e n
Vaters, Bruders, Schwiegervaters, Schwagers und Opi Kar l
D e i m m ö c h t e n w i r h e r z l i c h s t d a n k e n . I m N a m e n a l l e r A n g e -

M a r i e D e i m u n d K i n d e rG e b u r t e n :

S o h n :

S c h i f f b a u h e l f e r W e r n e r O e h l e r t a m 1 6 . 3 . 1 9 6 9

Transportarbeiter Herwig Mehrkens am 17. 3. 1959
B r e n n e r - A n l e r n e r O t t o S e m m e l h a c k a m 3 0 . 3 . 1 9 5 9

Vorarbeiter Kurt Hölge’ am 9. 4. 1959
M ' S c h l o s s e r J o h a n n e s G a r b e a m 1 3 . 4 . 1 9 5 9
E ' S c h w e i ß e r - A n l e r n e r J o h a n n e s A l b r e c h t a m 1 4 . 4 . 1 9 5 9
S c h i f f b a u h e l f e r B r u n o K r a u s e a m 1 5 . 4 . 1 9 5 9
S c h i f f b a u e r K u r t D e b l i t z a m 1 7 . 4 . 1 9 5 9

E'Schweißer-Anlerner Günter Vogler am 18. 4, 1959
Kupferschmied-Helfer Helmuth Barthel am 21, 4. 1969
Schlosser Uwe Duysen am 22. 4. 1959
R o h r s c h l o s s e r H a n s M ü h l e n a m 2 3 . 4 . 1 9 5 9

E'Schweißer Fred von der Heyden am 26. 4. 1969
S c h i f f b a u h e l f e r E r i c h K u n z a m 2 7 . 4 . 1 9 5 9

Fahrer Ernst-August Lüdemann am 1. 5. 1959
M ' S c h l o s s e r G ü n t h e r G r o t e a m 1 . 5 . 1 9 5 9
E ' S c h w e i ß e r K l a u s Z i m m e r m a n n a m 2 . 5 . 1 9 5 9

Klempner Alfred Mosler am 3, 5. 1959
E ' S c h w e i ß e r A l w i n S t a n i s l a w s k i a m 4 . 5 . 1 9 5 9

hörigen

F ü r d i e v i e l e n B e w e i s e a u f r i c h t i g e r T e i l n a h m e b e i m H e i m ¬
gänge meines l ieben Mannes sage ich der Betr iebslei tung,
dem Betriebsrat und allen Kollegen meinen herzlichsten Dank.

M i m i L u c k e

F ü r d i e h e r z l i c h e A n t e i l n a h m e u n d e r w i e s e n e l e t z t e E h r u n g
b e i m H e i m g a n g m e i n e s l i e b e n M a n n e s W i l l y L ö n n i e s s a g e i c h

F r a u A l w i n e L ö n n i e smeinen tiefempfundenen Dank.

Wir gedenken unserer Toten

W a l l e r H e i d m a n n

A n s c h l ä g e r
geb. am 23. 11. 1898
v e r s t . a m 2 1 . 4 . 1 9 5 9

W o l f r a m B e u c k
M a t r o s e

geb . am 17 . 12 . 1928
v e r s t . a m 3 . 5 . 1 9 5 9

O U o K r a u s e
K a l k u l a t o r

geb. am 2. 1. 1902
v e r s t . a m 8 . 5 . 1 9 5 9
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dien. So kann man vielleicht Schwierigkeiten in unseren Betrieb
bringen. Es gibt wirklich Menschen, die daran ein Interesse ha¬
ben. So hat beispielsweise in jüngster Zeit der sogenannte deut¬
sche Freiheitssender behauptet, Dr. Scholz habe in der letzten
Betriebsversammlung gesagt, daß eine neue Krankenstation nicht
gebaut werden könne, weil die Löhne zu hoch seien. Jeder von
Euch we iß , daß d iese Behaup tung f re i e r funden i s t . Im üb r igen
gibt es in sehr absehbarer Zeit bei uns eine neue Krankenstat ion.
Damit wi rd sehr bald bewiesen sein, daß jemand Interesse daran
hat , be i uns Unzufr iedenhei t zu schüren. Eine gewisse Beunruhi¬
gung unserer Belegschaft ist jedenfalls auch mit der Meldung der
illegalen Volkszeitung versucht worden, in der es heißt, daß sich
u n s e r B e t r i e b s r a t z u 2 5 P r o z e n t a u s K o m m u n i s t e n z u s a m m e n ¬
se tze . Es he iß t i n d iesem kommun is t i schen B la t t zwar, daß e in
wichtiger Hamburger Großbetrieb diese Wahlergebnisse gehabt
h a b e . E s k a n n a b e r k e i n e m Z w e i f e l u n t e r l i e g e n , d a ß w i r d a m i t
geme in t s i nd .

Ihr wißt , daß wir uns darum bemühen, im Rahmen unserer Mög¬
l ichkeiten jedem das Leben so leicht zu machen wie es nur eben
g e h t . D e s w e g e n b a u e n w i r W o h n u n g e n . A u s d i e s e m G r u n d e
bemühen w i r uns um d ie E r l e i ch te rung des Be ru fsbe fö rde rungs¬
verkehrs. Und aus d iesem Grunde kann in jedem Jahr e ine grö¬
ß e r e G r u p p e v o n B e t r i e b s a n g e h ö r i g e n a l s G a s t d e r W e r f t i n
Ur laub re isen. Die ersten Gruppen unserer Reisenden s ind schon
unterwegs . D ie e rs ten Ber ich te aus den Ur laubsor ten l iegen uns
s c h o n v o r . W i r w o l l e n u n s e r e n D W e r n a u f R e i s e n v o n H e r z e n
gute Erho lung wünschen.

D ie Lohnabrechnungen haben in le tz te r Ze i t zu e inem gewissen
Wirbe l auf der Wer f t geführ t . Es is t ganz best immt a l les andere
als schön, wenn jemand sich ausgerechnet hat, daß er am näch¬
s ten Lohnzah lungs tage e i ne bes t immte Summe i n se i ne r Lohn¬
tüte vorfindet und sieht s ich dann getäuscht, wei l nur ein Bruch¬
te i l dessen , was e r e rwa r te t ha t , gezah l t wo rden i s t . Wenn es
s i d i be i d i ese r M inde rzah lung w i r k l i ch um e i ne Panne hande l t ,
f ü r d i e d a s L o h n b ü r o u n d d a m i t d i e W e r f t l e i t u n g e i n z u s t e h e n
hat, ist sogar eine berechtigte Verärgerung durchaus denkbar.
D ie Nachprü fungen , d ie anges te l l t worden s ind , haben aber e r¬
g e b e n , d a ß d i e K i n d e r k r a n k h e i t e n , d i e d u r c h d e n E i n s a t z d e r
neuen Buchungsmasch inen zu e rwa r ten wa ren , noch n i ch t ganz
übe rwunden gewesen s i nd . Ganz s i che r i s t abe r auch , daß d ie
g a n z e A n g e l e g e n h e i t s e h r e r h e b l i c h a u f g e b a u s c h t w u r d e . D i e
Mehrzah l de r Männe r, d i e Grund zu r K lage zu haben g laub ten ,
h a t t e n b e i n ä h e r e m Z u s e h e n w i r k l i c h k e i n e n G r u n d z u r A u f ¬

r e g u n g ; d e n n t e i l w e i s e h a t t e n s i e z u h o h e A b s c h l a g s z a h l u n g e n
ge fo rde r t und e rha l t en , t e i lwe i se wa ren ande re Gründe , f ü r d i e
d i e We r f t n i c h t e i n z u s t e h e n h a t , w i e z . B . P f ä n d u n g e n , s c h u l d
an der Ent täuschung.
Der Einsatz der Maschinen hat ergeben, daß für jeden e inzelnen
Betriebsangehörigen schon im Werkstattbüro sichergestellt sein
muß, daß d ie Stempelkar ten und d ie an das Lohnbüro gehenden
S t u n d e n n a c h w e i s e ü b e r e i n s t i m m e n m ü s s e n . D a s w a r l e i d e r n i c h t
immer der Fa l l . E ine ers te Besprechung mi t dem Zie l , e ine e in¬
w a n d f r e i e Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n L o h n b ü r o u n d d e n H e l f e r n
i n d e n We r k s t ä t t e n s i c h e r z u s t e l l e n , h a t b e r e i t s s t a t t g e f u n d e n .
A n a l l e M i t a r b e i t e r d e s L o h n b ü r o s u n d i m B e t r i e b e r g e h t d i e
B i t t e um Zusammenarbe i t . Nu r dadu rch w i rd s i che rges te l l t , daß
die Abrechnung zum Sch luß auch s t immt . Das Lohnbüro kann ja
sch l i eß l i ch nu r d ie S tunden bewer ten und en tsp rechende Lohn¬
auszah lungen vo rnehmen, fü r d ie es Nachwe ise bekommen ha t .
D a r a u s i s t d i e h o h e V e r a n t w o r t u n g d e r W e r k s t a t t b ü r o s z u
e r s e h e n .

W i r ha t t en vo r ku rze r Ze i t d i e schon Trad i t i on gewordene Ve r¬
k e h r s e r z i e h u n g s w o c h e , d i e i n j e d e m J a h r w i e d e r h o l t w i r d , w e i l
e i n d r i n g e n d e s B e d ü r f n i s d a f ü r b e s t e h t , d i e M e n s c h e n i m m e r
w i e d e r a u f d i e G e f a h r e n d e s V e r k e h r s h i n z u w e i s e n . E s i s t i m ¬
merh in e rschreckend, wenn man hör t , daß rd . 20 Prozent sämt¬
l i cher Arbe i t sun fä l le Wegeunfä l le s ind . Und 25 Prozen t der töd¬
l i chen Arbe i t sun fä l l e waren Un fä l l e au f dem Wege von oder zu r
Arbei t . Jeder is t es se iner Fami l ie und s ich se lbst schuld ig , daß
e r s i c h i m Ve r k e h r b e s o n d e r e r A u f m e r k s a m k e i t b e fl e i ß i g t .

Nun zum Sch luß noch e in H inweis : Ih r w iß t , daß d ie Er led igung
d e r H a u p t e n t s c h ä d i g u n g s a n s p r ü c h e a u f G r u n d d e s L a s t e n a u s ¬
gle ichsgesetzes vorauss icht l ich b is zum 31. 3 . 1979 dauern wi rd.
Das sind immerhin noch 20 Jahre. Bisher ist d ie Hauptentschädi¬
g u n g n u r f ü r P e r s o n e n f r e i g e g e b e n w o r d e n , d i e m i n d e s t e n s
6 5 J a h r e a l t s i n d . U n d a u c h d i e s e h a b e n n u r Te i l b e t r ä g e b e ¬
k o m m e n .

D e r G e s e t z g e b e r h a t j e t z t d i e M ö g l i c h k e i t g e s c h a f f e n , d a ß d e r
Entschädigungsberecht igte schon f rüher in den Genuß seiner Ent¬
schädigung kommen kann, wenn der Anspruch statt durch Barzah¬
lung auch du rch Aushänd igung e ine r Schu ldbuch fo rde rung e r fü l l t
we rden kann . E ine Gruppe von Lebensvers i che rungsgese l l scha f¬
ten hat sich jetzt bereitgefunden, die Schuldbuchforcierung vorzu¬
fi n a n z i e r e n , w e n n d e r E n t s c h ä d i g u n g s b e r e c h t i g t e d a f ü r R e n t e n ¬
oder Kap i ta lvers icherungsver t räge abgesch lossen ha t . I ch möchte
a u f d i e s e M ö g l i c h k e i t h i n g e w i e s e n h a b e n , d a f ü r d i e s e n o d e r
jenen doch ein Interesse daran bestehen könnte.

D a s w ä r e e s w i e d e r e i n m a l f ü r h e u t e .

Es grüßt Euch herzlich

Zur Zeit durchleben wir Wochen, dief ü r d a s S c h i c k s a l u n s e r e s V o l k e s v o n

erheb l i cher Bedeutung s ind . D ie Genfer
Außenmin i s te r -Kon fe renz ha t begonnen .
S ie w i rd zwar ke in endgü l t i ges E rgeb¬
n i s b r i n g e n , w e i l m a n s i c h v o n v o r n ¬
here in darüber k la r war, daß Entsche i¬
d u n g e n e i n e r o d e r m e h r e r e n „ G i p f e l ¬
k o n f e r e n z e n " V o r b e h a l t e n b l e i b e n s o l ¬
l e n . T r o t z d e m w e r d e n d i e v o r b e r e i t e n ¬
d e n A r b e i t e n d i e s e r K o n f e r e n z i h r e B e ¬
deu tung haben .
E s g e h t b e i d e r A u ß e n m i n i s t e r - K o n f e ¬
r e n z u m D e u t s c h l a n d , d a s , w i e e s i n
s o l c h e n F ä l l e n s c h o n ö f t e r v o r g e k o m ¬
men ist, selbst nur Zuhörer zu der Kon¬
f e r e n z e n t s e n d e n d a r f . W i r h a b e n d a b e i

das wenig erfreuliche Bild, daß Vertreter zweier Staaten, die sich
Deutschland nennen, an kleinen Tischchen neben dem eigent¬
lichen Konferenztisch sitzen. Besonders bemerkenswert ist dabei,
d a ß d e r A u ß e n m i n i s t e r d e s u n s b e n a c h b a r t e n D e u t s c h l a n d d e n
g le ichen Re isepaß in der Tasche ha t w ie der Außenmin is te r der
Sowje tun ion . D ieser Deutsche is t näml ich sowje t ischer S taa tsan¬
g e h ö r i g e r.

Es ist verfrüht, etwas über die Konferenz zu sagen. Unser aller
Au fgabe in d iesem Zusammenhang kann nur se in , immer w ieder
zum Ausdruck zu br ingen, daß wi r Deutsche a l le in e inem Staat
l eben wo l l en , und daß w i r n i ch t be re i t s i nd , a l s fü r a l l e Ze i ten
f e s t s t e h e n d e Ta t s a c h e n h i n z u n e h m e n , w a s m a n a u s d e r S t i m ¬
m u n g d e s K r i e g e s u n d d e s H a s s e s h e r a u s n o c h w ä h r e n d d e s
Kr ieges in Jal ta festgelegt hat .

Wi r müssen uns daran gewöhnen, w ieder mehr an das Gemein¬
s a m e z u d e n k e n . W i r d ü r f e n a u c h n i c h t s o t u n , a l s w e n n d i e
We l tgesch i ch te am 8 . Ma i 1945 ode r e twa am 30 . Janua r 1933
begonnen hätte. Davor gab es auch schon einiges. Davor gab es
z. B. den 1. Weltkr ieg und den Vertrag von Versai l les. Das sol l te
n i e m a n d v e r g e s s e n ; d e n n g e r a d e d i e s e r Ve r t r a g v o n Ve r s a i l l e s
hat den Grund für vieles gelegt, was sonst vielleicht nicht mög¬
l ich gewesen wäre .

Das deu tsd ie Vo lk ha t das g le i che Rech t w ie a l l e anderen , f re i
und ungestört sein Leben zu leben.

G e r a d e w i r a l s A n g e h ö r i g e e i n e r We r f t h a b e n d i e We c h s e l f ä l l e
d e s S c h i c k s a l s u n s e r e s Vo l k e s g a n z b e s o n d e r s m i t e r l e b t . D i e
We r f t e n w a r e n i m m e r O b j e k t e d e s b e s o n d e r e n A u g e n m e r k s d e r
j e w e i l i g e n S i e g e r . N a c h d e m 1 . W e l t k r i e g h a t t e m a n u n s b e ¬
sondere Fesseln angelegt. Nach dem 2. Weltkr ieg hatte man ver¬
sucht, deutschen Schiffbau überhaupt unmögl ich zu machen.

Jetz t s ind wi r wieder dabei . Wir müssen aber darauf sehen, daß
wi r n ich t se lbs t e ines Tages uns d ie Mög l i chke i ten , zu a rbe i ten ,
nehmen. Es is t nun e inmal so, daß e in Volk im ganzen nur von
dem leben kann, was es erarbei te t . Da wir ganz besondere Ver¬
pflichtungen haben, über d ie h ier im e inzelnen gar n icht gespro¬
chen zu werden braucht , wei l s ie jeder kennen muß, müssen wir
e igent l ich besonders fleiß ig sein. Wir s ind dabei , unseren ä l teren
Landsleuten e inen gesicher ten Lebensabend zu schaffen. Das hat
z u r Vo r a u s s e t z u n g , d a ß g e a r b e i t e t w i r d . D i e s e r Ta t s a c h e s t e h t
d e r W u n s c h n a c h i m m e r h ö h e r e m L e b e n s s t a n d a r d e t w a s i m W e ¬
ge, wie kaum zu leugnen ist . Wir müssen also auf jeden Fal l die
Arbei tsze i t , d ie wi r haben, auch wi rk l ich ausnutzen.

D e r M o n a t M a i 1 9 5 9 i s t s i c h e r k e i n M u s t e r b e i s p i e l v o n g r u n d ¬
sä t z l i che r Gü l t i g ke i t . Es i s t abe r immerh in e rwähnenswe r t , daß
d i e s e r M o n a t z w a r 3 1 Ta g e z ä h l t , d a ß a b e r n u r 1 8 Ta g e d e s
M o n a t s A r b e i t s t a g e s i n d . D i e ü b r i g e n 1 3 Ta g e s i n d a r b e i t s f r e i .
Da aber jeder seinen vollen Lohn beansprucht, kann man sich
l e i c h t a u s r e c h n e n , d a ß e i n e g a n z e R e i h e v o n S c h w i e r i g k e i t e n
zu überwinden s ind, wenn nicht jeder wirk l ich sein Bestes tut .

Im übr igen we iß jeder a l te Wer f thase, daß n ich t nur d ie Fe ie r¬
tage se lbs t Rücks tände scha f fen . Jede r An lau f de r A rbe i t nach
e inem Fe ier tag und jeder Aus lau f der Arbe i t vor e inem Fe ier tag
b e d e u t e t e r h e b l i c h e A u s f ä l l e . W i r h a b e n i m m e r n o c h f ü r d i e

nächs ten Jah re e in g roßes P rog ramm zu e r l ed igen . W i r können
dankbar da fü r se in , daß es so i s t . Es so l l te s i ch jeder f ragen ,
was er dazu tun kann, d ie modernen E inr ich tungen, d ie uns d ie
Wer f t l e i tung in d ie Hand gegeben ha t und d ie a l l en Besuchern ,
besonde rs auch den Aus lände rn , immer w iede r impon ie ren , vo l l
auszunutzen. A l le neuen An lagen haben e ine ganze Menge Geld
gekostet. Es ist also leicht für jeden, sich ein Bild davon zu ma¬
chen, was zum Beispie l vergeudete Kranstunden kosten.

S i che r l angwe i l t e s Euch , immer w iede r zu hö ren , daß be i de r
heu t igen Lage im Sch i f fbau nu r gu te Arbe i t und pünk t l i che E in¬
ha l tung knapps te r Termine Er fo lgsauss ich ten versprechen . Es i s t
abe r w i r k l i ch so , daß w i r nu r dann m i t Au f t rägen rechnen kön¬
n e n , w e n n w i r i n j e d e r B e z i e h u n g g e n a u k a l k u l i e r e n . D a s g i l t
für Neubauauf t räge genau so wie für Reparaturen.

W i r d ü r f e n u n s i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g n i c h t i r g e n d w e l c h e n
P r o p a g a n d a r e d e n h i n g e b e n , d i e l e t z t e n E n d e s a l l e a n d i e B e ¬
queml ichkei t des e inzelnen appel l ieren und auf der anderen Sei te
ve rsuchen , d ie nega t i ven E igenscha f ten im Menschen anzusp re - E u e r K l a b a u t e r m a n n
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