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M S „ E s s e n " a u f P r o b e f a h r t

Das war ein Nebel am 26. September 1953!
F ü r d i e s e n Ta g w a r d i e A b l i e f e r u n g s p r o b e f a h r t d e s
Turb inenschi f fes „Essen“ , e ines Neubaus für d ie Hapag,
vorgesehen. E twa 600 Menschen hat ten s ich rechtze i t ig
an Bord begeben, um den Abfahrtszeitpunkt um 8.30 Uhr
n ich t zu ve rpassen . Nun war te te a l l es da rau f , daß de r
Nebel verschwinden sol l te. Endl ich, nach 10.00 Uhr, war
e s s o w e i t , d a ß d i e W e r f t l e i t u n g d i e A u s f a h r t w a g e n
k o n n t e . I n z w i s c h e n h a t t e n s i c h d i e G ä s t e s c h o n z u d e m
t r a d i t i o n e l l e n L a b s k a u s - F r ü h s t ü c k n i e d e r g e l a s s e n , b e i
dem die Wetteraussichten e i f r ig besprochen wurden. Die
S t immung an Bo rd wa r du r ch d i e Un f reund l i chke i t des
W e t t e r s k e i n e s w e g s g e t r ü b t . A n g e r e g t e U n t e r h a l t u n g
sorgte dafür, daß die Zeit des Wartens wie im Fluge ver¬
g ing . In fo lge der g roßen Zah l in te ressanter Persön l i ch¬
keiten, die mit von der Partie waren, trat nicht einen
Augenb l i ck lang e in to te r Punk t e in . Un te r den Probe¬
fahr t te i lnehmern sah man e ine große Zah l der Ver t re ter
d e s H a m b u r g e r K o n s u l a r k o r p s , R e p r ä s e n t a n t e n g r o ß e r
u n d w e l t b e k a n n t e r F i r m e n , A n g e h ö r i g e v e r s c h i e d e n e r
B u n d e s m i n i s t e r i e n , Ä r z t e u n d P r e s s e m ä n n e r. A u c h d e r
L e i t e r d e r H a m b u r g e r L a n d e s k u n s t s c h u l e , e i n S o h n d e s
D i c h t e r s G e r h a r t H a u p t m a n n , w a r u n t e r d e n Te i l n e h ¬
m e r n . S e l b s t v e r s t ä n d l i c h w a r e n a u c h H a m b u r g e r B e ¬
h ö r d e n u n d d i e H a n d e l s k a m m e r v e r t r e t e n . D e r H a f e n ¬
kapi tän befand sich an Bord. Besondere Beachtung fand
die Tatsache, daß Al f r ied Krupp v. Bohlen und Haibach,
dessen Gattin das Schiff getauft hatte, es sich nicht hatte
n e h m e n l a s s e n , d i e P r o b e f a h r t d e s S c h i f f e s , d a s d e n
Namen de r deu tschen S tad t t r äg t , d i e m i t de r Fam i l i e
K r u p p s o e n g v e r k n ü p f t i s t , m i t z u e r l e b e n . A u c h d e r
Obers tad td i rek to r und de r Oberbü rge rme is te r de r S tad t
Essen hatten s ich mit e iner Reihe von Ratsherren, Bei¬
g e o r d n e t e n u n d B e a m t e n d e r S t a d t v e r w a l t u n g z u r
P robe fah r t „ i h res “ Sch i f f es e inge funden .

K a p i t ä n H e l l m a n n , d e r d a s S c h i f f n a c h d e m F l a g g e n ¬
w e c h s e l f ü r s e i n e R e e d e r e i ü b e r n a h m , g e h ö r t z u d e n
großen deu tschen Kap i tänen . E r i s t e in bekann te r und

hervorragender Seemann, der sich als einziger deutscher
Hande lssch i f f skap i tän au f e inem Hande lssch i f f während
des le tz ten Kr ieges auch das R i t te rk reuz des E isernen
K r e u z e s v e r d i e n t h a t f ü r h e r v o r r a g e n d e s e e m ä n n i s c h e
L e i s t u n g e n u n d Ta p f e r k e i t w ä h r e n d d e r D u r c h f ü h r u n g
der damals so w ich t igen B lockadebrecher fahr ten .

Dr. Scholz spricht.
Im Vorc iergrund l inks A l f r ied Krupp

D i e P r o b e f a h r t v e r l i e f e r w a r t u n g s g e m ä ß . D i e A E G -
Turb inen a rbe i te ten g le ichmäßig und gu t . D ie vorgese¬
henen Geschwind igke i ten wurden er re icht , und auch d ie
sons t igen Erp robungen e rgaben ke ine Beans tandungen .
So konn ten Wer f t und Reede re i m i t dem Ergebn i s de r
P r o b e f a h r t z u f r i e d e n s e i n . D i e d e u t s c h e H a n d e l s fl o t t e i s t

um ein lü 000 tdw großes Frachtschiff mit Passagierein-
r i c l r tungen re icher geworden.

In den späten Nachmit tagsstunden lag d ie „Essen“ wie¬
der am Ausrüstungshafen der Werft. Am 28. September
fanden s i ch d ie Passag ie re fü r d ie e rs te Aus re i se de r
„Essen“ nach Kanada auf der Werft ein. Eine große An-
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W o c h e n b r a c h t e n

Dr. Scholz übergibt die Schi/ ispapiere on Direktor Traber Kap i tän He l lmann übern immt d ie Sch i f fspap iere

z a h l v o n A n g e h ö r i g e n b r a c h t e i h r e R e i s e n d e n a n d a s
S c h i f f . U n t e r d e m W i n k e n u n d f r ö h l i c h e n Z u r u f e n d e r
Wer f tangehör igen g l i t t das Sch i f f e lbabwär ts .

S c h i f f a h r t s g e s e l l s c h a f t H a m b u r g . W i e d e r k o n n t e n w i r
e i n e g r ö ß e r e Z a h l v o n G ä s t e n b e g r ü ß e n . S t r a h l e n d e r
S o n n e n s c h e i n b e g ü n s t i g t e d i e P r o b e f a h r t , s o d a ß d i e

M S „ N a f a J " a u f P r o b e f a h r t

■

Bei der Übergabe des Schiffes: Hol nieder DW-Flaggel

M a n s t ä r k t s i c h a n d e r B a r a u f D e c k

Etwa zwei Wochen später er lebten wir d ie Abl ieferungs¬
probe fahr t des MS „Nata l “ fü r d ie Deutsch-Af r i kan ische Nach der Übergabe des Schiffes: Am Mast die Reederei-Flagge
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S t a p e l l a u / W i n d h u k

Die Taufpat in mi t ihrem Gat ten

Gaste einen vollen Genuß hatten. Das 8600 tgroße SchifC
i s t f ü r d e n d e u t s c h - w e s t a f r i k a n i s c h e n D i e n s t b e s t i m m t .

Bereits am nächsten Tag, dem 9. Oktober 1953, fand für
d ie g le i che Reede re i e i n S tape l l au f s ta t t . F rau He r tha
B e h n s e n a u s W i n d h u k n a h m d i e Ta u f e d e s S c h i f f e s ,
e i n e s S c h w e s t e r s c h i f f e s d e r „ N a t a l “ , v o r. D e r N e u b a u

D e r n e u e W o h i f a h r f s r n u m

Der ä i tesfe Gast ; Kapi tän Knudsen

e r h i e l t d e n N a m e n . W i n d h u k “ . I m A n s c h l u ß a n d i e
Taufe versammelten s ich die Lei tung der Reederei , Ver¬
t r e t u n g d e r W e r f t l e i t u n g u n d v e r s c h i e d e n e G ä s t e z u
e i n e m k l e i n e n F r ü h s t ü c k i n d e r E l b s c h l o ß - B r a u e r e i .

D e r W a s c h r a u m

Au f unse rem Wer f t ge lände g i b t es e i n i ge Neue rungen .
H i n t e r d e r n e u e n S c h i f f b a u h a l l e i s t e i n W o h l f a h r t s r a u m

e inger i ch te t worden , der Umk le ide- und Waschmög l i ch¬
k e i t e n f ü r e i n e g r o ß e Z a h l v o n B e t r i e b s a n g e h ö r i g e n
b i e t e t .

A n d e r K u p f e r s c h m i e d e w u r d e e i n A n b a u v o r g e n o m ¬
men. Dadurch i s t unsere Kup fe rschmiede vervo l l komm¬
n e t w o r d e n u n d d e n e i n z e l n e n B e t r i e b s a n g e h ö r i g e n
wurde e ine E r l e i ch te rung de r A rbe i t geb rach t .
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D e r A n b a u a n d e r K u p i e r s c h n u e d e

4 0 u n s e r e r L e h r l i n g e h a b e n i h r e L e h r z e i t e r f o l g r e i c h
h i n t e r s i c h g e b r a c h t . A u s d i e s e m A n l a ß f a n d a m
1 . O k t o b e r 1 9 5 3 i n d e r K a n t i n e e i n e L e h r a b s c h l u ß f e i e r

s ta t t . Ob . - Ing . Lo renz beg lückwünsch te d ie jungen Ge¬
sel len, d ie mi t e iner sehr ordent l ichen Durchschni t tsnote
ihre Prüfung bestanden haben, zu ihrem Erfo lg. Beson¬
ders beglückwünschte er den Werkzeugmacher Suhr, der
m i t „ s e h r g u L ‘ b e s t a n d e n h a t . D i e L e h r l i n g s - M u s i k -
gruppe sorg te für flo t te Mus ik , und be i f röh l ichem Um¬
trunk verg ing d ie Feiers tunde nur zu schnel l .

So etwas gibt es bei uns auch!

W e i n l e s e a u f d e r D W !

Obering. Lorenz beglückwünscht die „Junggesellen"

Die MusiJcgruppe betont den festJidien Rahmen

F r ö h l i c h e r U m t r u n k



F r e i z e i t
v o n W o l f r a m C l a v i e z

Das Thema: „Was macht der Mensch in seiner Freizeit*^ ist zu umfassend, als daß man
es auch nur e in igermaßen erschöpfend auf engem Raum behandeln könnte . Man kann
Briefmarken sammeln, Schach spielen, Radio basteln, Tomaten züchten, Pudel dres¬
sieren ... Selbst mit so einer einfachen Aufzählung könnte man Seiten füllen.
Was man mit seiner Freizeit anfängt, bleibt jedem überlassen; es hängt von Tempe¬
rament und Geist des einzelnen ab. Wichtig ist,überhaupt irgend etwas zu tun,und noch
wichtiger ist, daß wir uns bewußt sind, daß auch in unserer Zeit, in der man in einem
unglaublichen Ausmaß Besitz von uns ergreift, von uns als freie menschliche Wesen
(etwa durch den Staat —siehe den Osten, oder durch die Mechanisierung, die Fabriken,
in denen d ie Menschen wie Zahnräder e iner Masch ine arbe i ten —siehe d ie z iv i l i s ie r te
Welt allgemein), —uns imm.er noch ein Rest bleibt, ivo wir frei sind, daß wir über Zeit
verfügen, mit der wir tun können was wir wollen. Ich sage „tun können^' —und
denke dabei vielleicht an Hausmusik machen, Bilder malen,' sich ein Haus bauen, foto¬
grafieren usw. usw. Man braucht auch gar nicht immer produktiv tätig zu sein. Man
kann ebensogut lesen, Theater besuchen, Spazierengehen und dabei nur in sich auf¬
nehmen, sich passiv verhalten und so neue Kraft sammeln.

Wir wollen nur den Begriff „Freizeit“ richtig formulieren. Freizeit ist: nicht arbeiten
müssen um Geld zu verdienen, oder sich beruflich fortzubilden. Arbeit —und nicht
Freizeit —war letzten Endes auch, wenn man vor der Währungsreform Kohlen klauen

-'rrshdn oder sich unter nicht geringer Gefahr auf den Schwarzen Markt begeben mußte,
damit zu Hause die Kinder nicht verhungerten. Wir wollen von Freizeit Sprechern.
S e i n e F r e i z e i t o h n e z w i n g e n d e N o t w e n d i g k e i t m i t Ü b e r s t u n d e n
füllen, zeugt nicht gerade von geistiger Regsamkeit. Wenn diese Notwendigkeit jedoch
mal besteht, wenn die Werft unsere Kraft in Ausnahmefällen über das normale Maß
hinaus gebraucht, sind wir gern bereit uns einzusetzen. Dafür haben wir ja auch die
Möglichkeit, einmal länger zu arbeiten, wenn wir in Druck sind. Das ist also ganz
g e r e c h t .

Im allgemeinen ließe sich sehr wohl nachweisen, daß heute zuviel gearbeitet wird.
Bernhard Shaw sagt, daß 5Stunden intensiver Arbeit genügen würden, damit wir alle
genug zum Leben hätten. Ganz zweifellos ist das richtig. Aber die Schwierigkeit, dies
d u r c h z u f ü h r e n l i e g t d a r i n , a l l e z u b e w e g e n , m i t z u m a c h e n . We n n w i r d a s h e u t e a l s
einzige versuchen wollten, wären wir morgen erledigt. Was aber ist die Folge unserer
heut igen Lebensweise , d ieser Hetzere i und Ruhe los igke i t?

Es ist eine Krankheit unserer Zeit. Erkannt hat man sie; selbst im Rundfunk hört man
hin und wieder gute -Beiträge, in einigen Zeitschriften mit Niveau macht man sich Ge¬
danken darüber, und auch im Film greift man dieses Problem auf und sucht sich damit
a u s e i n a n d e r z u s e t z e n .

a u s z u -
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Es gibt Menschen, die gar keine Freizeit haben, bei denen selbst das Vergnügen Ver¬
pflichtung wird, und den Begriff Muße kennen viele Leute überhaupt nicht mehr. Von
der „Häresie der Aktivität“ schreibt ein bekannter Architekt, und meint damit die
sture Pausenlosigkeit, mit der wir der Arbeit verfallen sind „wie einem Laster“.
„Geist im Überfluß“ hieß der Titel einer kurzen Betrachtung im Radio, in der auf gezeigt
wurde , we lche enormen Mög l i chke i ten w i r heu te haben , uns zu b i l den und ge is t ig zu
b e r e i c h e r n d u r c h e i n e Ü b e r f ü l l e v o n B ü c h e r n u n d Z e i t u n g e n , F o r t b i l d u n g s k u r s e n ,
Vorträgen usw. und —es ist geradezu ein Hohn, wie es mit der wirklichen Bildung
bergab geht, weil der Mensch heute trotz der vielen Bücher, Zeitungen, Radio usw. wenig
Anteil hat an dem gesamten Zeitgeschehen (womit ich nicht nur Politik meine, sondern
die Entwicklungen in der Wissenschaft, Wirtschaft, Technik, Kunst, Philosophie), weil
er gar keine Zeit hat, irgend etwas zu verdauen. Die meisten Menschen sind nach
ihrem Tagewerk gerade noch fähig, das Radio anzudrehen, die Autobahnmörder-Ge¬
schichten in den Zeitungen zu lesen und dann schlafen zu gehen. Der Fernsehfunk
schließlich mag als technische Leistung imponierend sein, für die Menschheit jedoch gibt
es nichts Überflüssigeres. Er wird den letzten Rest der Vorstellungskraft des Menschen
l a h m l e g e n .

Es gibt nur noch Spezialisten. Jedes Arbeitsgebiet ist so umfangreich geworden, daß
man nur konkurrenzfähig bleiben kann, wenn man sich ausschließlich einer Sache wid¬
met. Wahrscheinlich geht es nicht anders; zu begrüßen ist es nicht.
Müssen wir uns aber in unsererm beruflichen Leben auf nur eine Sache konzentrieren,
so soll uns in der Freizeit wenigstens bewußt werden, daß es noch andere Dinge gibt
auf der Welt, daß wir immer noch arbeiten um zu leben und nicht umgekehrt.
Es geht ja nicht ausschließlich um Spitzenleistungen in irgendeinem Fach, die man heute
mit allen möglichen Kunstgriffen quantitativ immer weiter in die Höhe schraubt.
Eine wirklich gesunde Leistung wächst aus dem Boden eines breiten Allgeme\in-
wissens und -könnens und echter Lebensfülle, und nicht aus blutlos hochgezüchtetem
S p e z i a l i s t e n t u m .
Aber gar nicht mal, daß wir immer nur unter dem Gesichtswinkel der meßbaren „Lei¬
stung“ all unser Tun zu werten hätten, viel wichtiger ist doch, daß wir uns unseres
Menschseins im vollen Umfang bewußt werden, daß wir nicht mit Scheuklappen durchs
Leben gehen, ohne zu sehen was rechts und links ist, sondern erkennen, was es um uns
herum alles an Schönem gibt, womit wir unser Leben bereichern können.
Gewiß hat es Männer, wie Albert Schweitzer etwa, der Doktor der Philosophie, der
Theologie, der Medizin und darüber hinaus noch ein hervorragender Musiker und
Schriftsteller ist, zu allen Zeiten nur selten gegeben. Aber auch in geringerem Umfang
ist mir ein solcher Mann bedeutend lieber, als einer, der sich ausschließlich für ein be¬
schränktes Fachgebiet interessiert. Man dürfte sagen: voilä ein Mensch !
Und stört es etwa den Mechanismus unserer heutigen Arbeitsordnung, wenn einer den
Tag über mehr als nur eine einzige Sache macht,so sollte man wenigstens in der Freizeit
für Ausgleich sorgen. Es hat selbst dem Alten Fritzen nichts geschadet, daß er nebenbei
ein guter Flötespieler war und sich mit Philosophen umgab, im Gegenteil. Restloser
Einsatz der eigenen Person für eine große Sache und Engstirnigkeit sind durchaus
z w e i e r l e i . —

Wir sollten uns fragen, ob unser ewiges „Keine Zeit“ unbedingt sein muß oder ob es
n ich t nur zur Man ie geworden is t .

Freuen wir uns, daß wir nicht das sind, was Klein-Mäxchen sich unter einem „großen
Tier“ vorstellt, einer von jenen,-die vor lauter „Verpflichtungen“ überhaupt nicht mehr

sich selbst kommen oder so der Öffentlichkeit exponiert sind, daß sie keine drei
Schritte aus der Tür tun können ohne Bewachung und ohne die lästige Schar jener Blitz¬
lichtschmarotzer, die die Käseblätter Europas mit ihren Sensatiönchen verseuchen. —
Wer also ist e in „ f reier Mensch?“

Es hängt letzten Endes weitgehend von einem selbst und seiner Einstellung zum Leben
ab. —Die Fähigkeit des Menschen, sich zu freuen und etwas zu genießen, ist begrenzt
und ziemlich unabhängig vom- äußeren Rahmen. Einer, der es in seiner Freizeit nicht
fertig bringt, nach getaner Arbeit, schafft es als Millionär erst recht nicht.
Wenn die Menschen das endlich begreifen wollten, gäbe es weniger Kriege, weniger
Verkehrstote und mehr Leute, die Sinn dafür hätten, wie kostbar unser Leben ist.

z u
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F o f t e i n l l
1 6 . 1 0 U h r e r t ö n t f ü r d e n g r ö ß t e n Te i l u n s e r e r B e l e g ¬
schaft das Signal „Feierabend“. Ei l ig beginnt der Marsch
z u d e n d r e i A u s g ä n g e n d e r D W: F i n k e n w e r d e r, S i e d ¬
l u n g u n d E l b e . D i e H a u p t m a s s e s t r ö m t z u m A u s g a n g
Elbe. Meis tens erw ischt man se inen Dampfer au f regu¬
lärem Wege. Vie le versuchen es aber auch durch e inen
Luftsprung, der allerdings oft schon zu Bekanntschaft
mit der Elbe geführt hat. Manch einer, der gedacht hat,
„Feierabend“ zu haben, hat diesen Sprung auch mit dem
Leben bezah len müssen . Manchma l mag es zwe i fe lha f t
erscheinen, ob die Verkehrsbestimmungen die Belastung
der Hadag-Dampfer mit den vielen Fahrgästen über¬
haupt noch zulassen. Bevor die Fähren in Teufelsbrücke
oder an den Landungsbrücken anlegen, versuchen einige
Artisten, durch einen zweiten gewagten Sprung schneller
das Fes t land zu e r re i chen . Aber es i s t schon o f t vo r¬
gekommen, daß die Akrobaten ihren Feierabend im
Krankenhaus begannen. Die nächste Etappe für den
größten Teil ist nun der Ansturm auf die Autobusse,
S t r a ß e n - o d e r H o c h b a h n . D i e s e Ve r k e h r s m i t t e l s i n d i n
den Zeiten des Endes der täglichen Arbeit im Hafen so
überfüllt, daß man kaum noch von einer Beförderung
sprechen kann. Man muß die Geduld und den Humor
bewundern, der bei dieser Gelegenheit von den Kollegen
aufgebracht wird. Es ist bestimmt nicht schön, nach einem
arbeitsreichen Tag auch noch abends auf der Nachhause¬
fahrt eingeklemmt stehen zu müssen. Die wenigen Sitz¬
plätze der Hochbahn-Beförderungsmittel s ind meist
durch jüngere Kollegen oder Lehrlinge besetzt, da diese
e inen schne l le ren Spur t haben.
S e l b s t v e r s t ä n d l i c h t u n a u c h d i e J ü n g e r e n i h r e P fl i c h t ,
a b e r v i e l l e i c h t d a r f i c h a n d i e s e r S t e l l e d i e B i t t e a u s ¬

s p r e c h e n : „ I h r J ü n g e r e n , n e h m t e t w a s m e h r R ü c k s i c h t
auf Ko l legen, d ie eure Väter, v ie l le icht sogar Großväter
se in könnten! “ E in ige er re ichen ers t nach Stunden nach
mehrmaligem Umsteigen ihr Heim. So ist es gut zu ver¬
stehen, daß d iese nach Waschen, Umziehen und Essen
s ich d ie wohlverd iente Ruhe gönnen.
Die Glücklicheren legen den Weg nach Hause per Rad
o d e r M o t o r r a d z u r ü c k .

Was soll uns der Feierabend aber bringen? Entspan¬
nung! Wenn wir nun die Feierabendgestaltung betrach¬

ten und bei den Lehr jungen anfangen, so kann man hier
s c h o n z u v e r s c h i e d e n e n B e o b a c h t u n g e n k o m m e n . E i n
Teil treibt Sport oder besucht Heimabende der Wander¬
vereine, andere besuchen Abendkurse der Gewerbe- und
Volkshochschu len, um ihr theore t isches Wissen zu ver¬
vollkommnen. Es gibt auch welche, die haben „Feier¬
abend“ und schalten um auf Boogie-Woogie, Bi l l Jenkins
oder Texas-Richard usw. Eine ganze Reihe von Betriebs¬
angehörigen verschafft sich aber durch den Besuch
v o n T h e a t e r, K o n z e r t o d e r O p e r S t u n d e n d e r i n n e r e n
E n t s p a n n u n g .

Die Feierabendgestaltung der Älteren ist ähnlich, auch
h ie r versuch t e in Te i l durch Abendkurse se ine S te l lung
im Betrieb zu festigen oder zu verbessern. Andere be¬
suchen Sport- oder kulturel le Veranstaltungen. Wir
dür fen auch n icht d ie Bast ler und Gehirnakrobaten ver¬
gessen, die durch ihre Ausdauer und ihre Einfälle schon
manchen Verbesserungsvorsch lag e inb rach ten , j a sogar
durch Patenterteilung besonderen Anteil an Neuerungen
i n d e r I n d u s t r i e h a b e n .

Nun gibt es auch solche, die ihren Feierabend und ihre
F e r i e n i n i h r e n G ä r t e n u n d S i e d l u n g e n v e r l e b e n u n d
s ich am Wachsen und B lühen au f ih rem Bes i tz f reuen .
Einige beschäftigen sich mit gewerkschaftlichen und
polit ischen Problemen. Keiner wird wohl vergessen,
seine Abendzeitung zu lesen und eventuell ein Kreuz¬
w o r t r ä t s e l z u l ö s e n .

Bei wem beginnt aber schon morgens der Feierabend?
B e i u n s e r e n D W - R e n t n e r n . I c h h a b e m i c h m i t v e r ¬
sch iedenen DW-Rentnern un terha l ten . A l le s ind s ie be¬
schäftigt. Der eine muß jeden Tag zur Elbe gehen, um
das Hämmern zu hören und das Aufbl i tzen des Schwei¬
ßens zu sehen, der andere hat seinen Garten und Bienen
oder Kleintiere zu versorgen. Alle aber helfen morgens
ih ren F rauen und v ie le un te rnehmen nachmi t tags e inen
gemeinsamen Spaziergang. Eines haben fast alle Rent¬
ner gemeinsam: das Pfeifchen oder „de Swatte“ als
L e b e n s b a r o m e t e r. We n n M u t t e r e s e r ü b r i g e n k a n n , i s t
e i n b e s o n d e r e r G e n u ß e i n „ L ü t t u n L ü t t “ .
So kann man fests te l len, daß jeder Mensch s ich se inen
Feierabend nach se inem Wunsch gesta l te t und so Ent¬
spannung such t . W i l h . K o c h

Was treiben sie am Feierabend?
Der Tag hat 24 Stunden. Durchschni t t l ich s ind wi r e twa
8Stunden am Tage im Betrieb. Wir kennen uns, wie wir
glauben, recht gut und wissen vom einzelnen, was er im
Werk zu tun hat und wie er seine Arbeit erledigt.
Manche verbinden auch außerbetriebliche gemeinsame
Interessen, wie die Zugehörigkeit zum gleichen Verein,
das Wohnen in der gleichen Straße oder gar gleichem
Hause, was vor allem für die zutrifft, die in einer DW-
Siedlung wohnen, oder aber auch gemeinsame kul ture l le
B e s t r e b u n g e n . W i r h a b e n a u f d e r D W u n s e r e S p o r t ¬
geme inscha f t . D ie Docke r haben i h ren K lub „Hü t oben
geit länger“, in einzelnen Büros gibt es gesellige Ver¬
eine. Einige Fotografen sind in der „Blauen Linse“ zu¬
sammengeschlossen. Es würde zu weit führen, al les auf¬
zuführen. Heute wollen wir einmal aufspüren, was so
v e r s c h i e d e n e a m F e i e r a b e n d t r e i b e n . W i r h a b e n e i n ¬

zelne Betriebsangehörige aufgesucht oder gesprochen,
wenn sie uns gerade über den Weg gelaufen sind.

D a i s t z u n ä c h s t d e r B r a n d m e i s t e r H .

„Seit etwa 35 Jahren bin ich bei der DW. Meine tägliche
D i e n s t z e i t b e t r ä g t 1 2 S t u n d e n . M o r g e n s u m V 2 6 U h r
flnde ich mich pünktlich auf der Werft ein, frühestens
u m 1 7 . 3 0 U h r v e r l a s s e i c h s i e w i e d e r . M e i n e A r b e i t s z e i t

stel l t also einen ganz wesentl ichen Teil des Tagesablaufs
dar. Da immer so allerlei los ist, bin ich abends zunächst
e i n m a l f r o h , w e n n i c h z u H a u s e a l l e v i e r e v o n m i r
s t recken kann. Natür l i ch habe ich auch In te ressen, d ie
über meinen Dienst hinausgehen. Ich habe das Glück, in
e i n e r b i l l i g e n W e r f t w o h n u n g z u l e b e n u n d k a n n m i r
daher manches le is ten, was ich sonst n icht könnte. Ich
freue mich an meinem Garten, den ich mir gepachtet
habe; dort verbr inge ich e inen großen Tei l meiner Frei¬
zeit. Ich freue mich, daß ich mich dort körperlich be¬
tä t igen kann. Se lbs tvers tänd l i ch lese i ch abends me ine
Z e i t u n g , u n d w e n n m e i n e F r a u K i n o - o d e r T h e a t e r -
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und einer Pütze voll Sand kann ich jeden beliebigen Sta¬
bilitätszustand des Originalschiff es rekonstruieren; denn
ich kann mit Hilfe des Sandes nicht nur jeden gewünsch¬
ten Tiefgang erreichen, sondern mit Hilfe der Schiebe¬
gewichte auch jede Schwerpunktlage. Wenn ich nun noch
mit verschieden großen Schiebegewichten arbeite und
entsprechend mehr oder weniger Sandballast nehme,
kann ich nicht nur Tiefgang und Schwerpunktlage, son¬
dern auch noch den Trägheitsradius wunschgemäß fest¬
legen ...Aber das grenzt schon fast an Wissenschaft,
und damit will ich hier niemanden langweilen. Was der
Sinn ist von all dem, was man doch ebensogut oder
besser theoretisch errechnen kann? Das ist ganz einfach.
Wenn, um irgendein Beispiel zu nehmen, etwa ein
Dampfer mit Holzdeckslast mit Schlagseite die Elbe
längsgeschwommen kommt, so sieht der Fachmann
gleich: Aha! Negative Anfangsstabilität. Aber fragt man
ihn dann: „Wat meinen Sie wohl, wie doll muß man den
anstoßen, daß er ganz umfällt?“ —dann wird man ziem¬
lich dumm angeguckt. Ich weiß aber: nicht die exakte
Größe des erforderl ichen dynamischen Krängungs¬
momentes, sondern ... ich habe noch deutlich im Ge¬
fühl, wie doll ich neulich mein Holzdeckslast-Dampfer-
modellchen anstoßen mußte, bis er absoff. Und das ist
das Entscheidende, daß man auch ein Gefühl für die
Dinge bekommt. —Spielend muß man sich an die Pro¬
bleme herantasten. Es hat sich ja gezeigt, daß dies Fra¬
gen sind, die mit Mathematik allein nicht gelöst werden.
Wenn ich nicht mit Schiffchen spiele, male ich Bilder.
Eigentlich male ich nur zu meiner Freude. Wenn trotz¬
dem schon einige in- und ausländische Zeitungen über
diese Bilder etwas geschrieben haben, kann ich es nicht
verhindern. Es ist ziemlich belanglos. Nicht belanglos
ist, daß man anspruchsvoll gegen sich selbst ist. Ein
gutes Bild, das niemand haben will, ist besser als zehn
schlechte, die man an geistlose Pfeffersäcke verkauft.
Und wenn ich keine Lust zum Malen habe und auch
keinen Sport treibe, was ich regelmäßig tue, und keine
fremdsprachige Übersetzungen mache, versuche ich her¬
auszubekommen, was die Japaner unter
stehen, und das ist eine so großartige Sache, daß ich jetzt
nicht anfangen will, davon zu reden. Ich müßte zu weit
aüsholen, und das überschreitet glücklicherweise das
M a ß d i e s e s I n t e r v i e w s . “

karten besorgt hat, gehen wir noch einmal gemein¬
s a m l o s . “

Und was sagt ein Abteilungsleiter im Schiffbaubüro?
„Ich freue mich, wenn ich nach Beendigung der Dienst¬
zeit nach Hause komme und mich mit meiner Familie
beschäftigen kann. Es gibt doch immerhin eine ganze
Masse zu erzählen, und die Kinder haben immer etwas

berichten und zu fragen. Für die Eltern beginnt dann
die Mußestunde eigentlich erst, wenn das junge Volk im
Bett liegt. Ein gutes Buch hilft die Einseitigkeit ver¬
meiden und regt dazu an, über Dinge nachzudenken, mit
denen man sich infolge der Anspannung im Büro und
der Erledigung kleiner und großer Haushaltungsvor¬
standspflichten sonst doch nicht beschäftigen würde. Im
Augenblick beschäftigt mich mein Hausbau, den ich
hinter Blankenese im Gange habe. Da gibt es viel Be¬
sprechungen, Besorgungen, Einkäufe und Überlegun¬
gen. Die Zeit geht damit drauf, daß wir häufig hinaus¬
fahren, um den Fortgang des Baues zu betrachten und
die Richtigkeit der Ausführungen zu überwachen. Wenn
wir erst mit dem Hause fertig sind, wird der Garten
eine willkommene Entspannungsmöglichkeit sein.“
Der Maschinenbauer K. sagt zu der Frage „Was mache
ich am Fe ierabend?“ fo lgendes:
„Erst geht’s einmal so schnell wie möglich nach Hause.
Unterwegs freue ich mich schon auf die Gesichter der
Kinder, die mich im allgemeinen an der Haustür er¬
warten, und dann gehen wir gemeinsam zu meiner Frau,

meine Ankunft zu melden. Ja, und dann muß ich ja
meistens in den Garten. Irgend etwas ist da immer zu
tun. Da ich im Betrieb ja auch allerlei zu tun habe, bin
ich nach etlichen Stunden Gartenarbeit immer einiger¬
maßen müde. Ich setze mich also anschließend in den
bequemen Sessel, um meinen Gliedern etwas Ruhe zu
gönnen.. Nach einem Weilchen der Ruhe greife ich mei¬
stens zu einem Buch, das meine Frau immer schon vor¬
her gelesen hat. Über die Lektüre entwickelt sich dann
fast stets ein angeregtes Gespräch. Zum Besuch von
T h e a t e r u n d K i n o r e i c h t d i e Z e i t m e i s t e n s n i c h t . D e s
Morgens um 5.30 Uhr muß ich schon wieder abfahren,
um rechtzeitig im Betrieb zu sein, und ich habe ja noch
andere Interessen, die ich für wichtiger halte. Vor einiger
Zeit bin ich zufällig mit der sogenannten „Moralischen
Aufrüstung“ in Berührung gekommen. Ich habe mich
nach anfänglichem inneren Sträuben mit dem Gedanken
dieser weltansdiaulichen Richtung vertraut gemacht und
bin jetzt davon überzeugt. Natürlich versuche ich nun,
den Gedanken weiterzutragen. Ein großer Teil meiner
Freizeit gehört den mir von mir selbst gestellten Auf¬
gaben. Es ist mir eine große Freude, wenn ich sehe und
merke, daß wieder jemand mit mir gemeinsam an die
Richtigkeit des Grundsatzes glaubt: Nicht wer recht hat,
ist entscheidend, sondern was recht ist.“
U n d e n d l i c h l i e f u n s d e r S c h i f f b a u - I n g e n i e u r C . ü b e r
den Weg.
„Mein Hobby war von Kind auf , mi t Schi ffchen zu spie¬
len. Das kann ich mir auch heute noch nicht abgewöhnen.
I c h b a u e M o d e l l j a c h t e n a u f P l a n k e n u n d S p a n t e n m i t
automat ischer Steuerung, d . h . Model l jachten, d ie sogar
v o r d e m W i n d e K u r s h a l t e n , b e i u n f r e i w i l l i g e r H a l s e
sofort wieder halsen und selbständig auf den al ten Kurs
gehen und die raumschots selbst in den Böen nicht an¬
l u v e n u s w . O d e r i c h m a c h e M o d e l l - S t a b i l i t ä t s v e r s u c h e .

E t w a s o : I c h h a b e e i n D a m p f e r m o d e l l v o n e t w a z w e i
M e t e r L ä n g e . G e n a u m i t t s c h i f f s i s t e i n k u r z e r, s t a r r e r
Mast, an dem Verschiebegewichte in verschiedener Höhe
festgeschraubt werden können. Mit dieser Vorrichtung

z u
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Z e n “ v e r -

Aus dem Beti iebsspoit
Unsere Schachgruppe meldet :

Nach der Sommerpause haben wir wieder unsere
wöchentlichen Spielabende aufgenommen und gleich¬
zeitig in die Punktspiele der Schachvereinigung des
Hamburger Firmensports eingegriffen. Einen erfreu¬
lichen Beginn zeigte unser erstes Treffen gegen die
Justiz, welches wir mit 7V2:2V2 Punkten für uns ent¬
scheiden konnten. Erfreulicherweise hat der Firmen¬
sport als solcher einen großen Aufschwung genommen,
so daß sich hieraus die Notwendigkeit zur Bildung einer
z w e i t e n M a n n s c h a f t e r g i b t .
Wie großer Beliebtheit sich das Schachspiel erfreut,
geht daraus hervor, daß unsere Feuerwehr unsere
Schachgruppe zu einem Freundschaftsspiel herausfor¬
derte. Es zeigte sich, daß unsere wackeren Wachmänner
doch dem Können unserer Akt iven nicht ganz gewachsen
waren, denn mit 1:6 blieben diese Mannen auf der
S t r e c k e . E i n B l i t z t u r n i e r , v e r b u n d e n m i t e i n e m f e u c h t ¬

f r ö h l i c h e n U m t r u n k , b e e n d e t e d i e s e n h a r m o n i s c h e n
Abend. An dieser Stelle sei noch einmal den edlen Spen¬
d e r n u n s e r D a n k k u n d g e t a n .
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D a s R i c h t e n m i t d e r F l a m m e
F o r t s e t z u n g

Die Richtfähigkeit eines Metalls oder einer Legierung
hängt von physikalischen Kennwerten, und zwar in
erster Linie von der Wärmeausdehnung und der Wärme¬
leitfähigkeit ab. Die Wärmeausdehnung wurde bereits
in der letzten Werftzeitung eingehend erläutert. Die
W ä r m e l e i t f ä h i g k e i t w i r d d u r c h d e n W ä r m e l e i t w e r t
ausgedrückt. Er gibt an, welche Wärmemenge gemessen
in Kalor ien in e iner Sekunde durch den Querschni t t von
1cm^ h indurchfl ießt , wenn auf der St recke von 1cm d ie
Te m p e r a t u r ä n d e r u n g 1 ° C b e t r ä g t . D e r W ä r m e l e i t w e r t
h a t s o m i t d i e D i m e n s i o n c a /■ c m

c m - ° C■ s e c

In nachstehender Tabelle sind diese Werte für einige
Werks to f fe angegeben .

d e r F e s t i g k e i t s e i g e n s c h a f t e n . Z u m Ve r s t ä n d n i s d i e s e r
Vo r g ä n g e i s t d i e K e n n t n i s d e s i n n e r e n A u f b a u s e i n e s
Werkstoffes nötig. Es ist allgemein bekannt, daß alle
Stoffe aus verhältnismäßig wenig Elementen aufgebaut
sind. Die k le insten Tei lchen e ines Elementes nennt man
A t o m e .

Mit Hilfe der Röntgentechnik wurde festgestellt, daß die
Atome nicht willkürlich zueinander angeordnet sind,
sondern daß s ie den S to f f i n v ie len Fä l len nach e ine r
strengen Gesetzmäßigkeit aufbauen, etwa so, daß sie
die Ecken von an- und übereinandergeschichteten Wür¬
feln bilden. (Abb. 1). In diesem Fall spricht man von
einem einfachen Würfelraumgitter. Es gibt in der Natur
Stoffe, die aus geometrischen Körpern aufgebaut sind,
die bis 300 Flächen aufweisen und deren Winkel in den
Ebenen genau gleich sind. Man nennt die so gebildeten
Vielflächner Kristalle. Mit dem bloßen Auge können sie
an fast allen Mineralien wie auch bei vielen organischen
Verbindungen wie Zucker usw. festgestellt werden. Die
s c h ö n s t e n B e i s p i e l e s o l c h e r K r i s t a l l e e r l e b e n w i r i m
W i n t e r a n k r i s t a l l i s i e r t e m W a s s e r i n F o r m d e r E i s ¬
blumen und des Schnees. Auch die Metalle gehören zu
diesen Stoffen, die aus vielen Kristallen (auch Körnern

K o h l e n s t o f f - C h r o m -
Nickel-Sfohl

Kennwort Kupfer A l u m i n i u mStohl

W ä r m e a u s d e h ¬

n u n g s z a h l
W ä r m e l e i t w e r t

0,000012 0,000018 0,000018 0,000024
0,15 0 ,05 0,94 0 , 5 5

Der Einfluß der beiden Kennwerte kann überlegungs¬
mäßig le ich t abge le i te t werden:
J e g r ö ß e r d i e A u s d e h n u n g s z a h l d e s t o g r ö ß e r i s t d i e
Stauchwirkung und um so größer ist die Schrumpfung.
D i e W ä r m e l e i t z a h l g i b t d i e G e s c h w i n d i g k e i t d e r
Wärmeabwanderung von dem Wärmepunkt in dem an¬
grenzenden Werks to f fbere ich an. Je größer d ieser Wer t
ist, um so schwerer wird es, den für eine Schrumpfung
n ö t i g e n Te m p e r a t u r a b f a l l z u e r r e i c h e n .
Wir wissen aus der Praxis, daß der weiche Kohlenstoff¬
s t a h l s e h r g u t g e r i c h t e t w e r d e n k a n n . B e t r a c h t e n w i r

\

A
■1

A b b . 2

genannt) zusammengesetzt sind. Sie sind mit dem bloßen
Auge schon an Bruchstellen durch Spiegelung an den
K o r n fl ä c h e n , a n d e n e n d i e Tr e n n u n g e r f o l g t e , z u e r ¬
kennen, und man kann auf ein feines oder grobes Gefüge
und dami t schon auf d ie Fest igke i tse igenschaf ten
s c h l i e ß e n . A n g e h o b e l t e n m e t a l l i s c h b l a n k e n F l ä c h e n
kann man die Kristalle nicht erkennen, erst wenn sie
g e s c h l i f f e n , p o l i e r t u n d g e ä t z t w e r d e n , s i n d s i e u n t e r
dem Mikroskop sehr deutlich zu sehen. Abb. 2zeigt
e i n e n s o g e n a n n t e n M i k r o s c h l i f f v o n r e i n e m E i s e n b e i
200 fache r Ve rg röße rung . Man s i eh t deu t l i ch d i e Ko rn¬
g r e n z e n d e r E i s e n k r i s t a l l e o d e r i n d e r M e t a l l o g r a p h i e
(Lehre vom Gefügeaufbau) auch Ferrit-Kristalle ge¬
n a n n t . U n t e r d e n E i s e n b e g l e i t e r n w i e M a n g a n ( M n ) ,
Silizium (Si), Phosphor (P) und Schwefel (S) spielt der
Kohlenstoff (C) die Hauptrolle. Reines Eisen ist technisch
wegen seiner geringen Festigkeit (ung. 30 Kg/mm^) nicht
v e r w e r t b a r . D u r c h d e n K o h l e n s t o f f e r h ä l t e s s e i n e F e ¬
s t i g k e i t u n d H ä r t e .
Abb . 3ze ig t be i de r g le ichen Verg rößerung e in Sch l i f f¬
b i l d u n s e r e s S c h i f f b a u s t a h l s . E s s i n d d e u t l i c h n e b e n d e n

F e r r i t k r i s t a l l e n d u n k l e K r i s t a l l e , d i e s o g . P e r l i t -
K r i s t a l l e e r kennba r. Pe r l i t k r i s t a l l e s i nd m i t Koh lens to f f
(0,9 Vo) gesätt igte Ferr i tkr istal le.
Abb. 4ze ig t e inen Stah l , be i dem a l le Ferr i te mi t Koh¬
lens to f f gesä t t i g t s i nd , a l so nu r Pe r l i t k r i s t a l l e vo rhan -

y/üffeliges (kubisches) Raumgiiier
A b b . I

dazu d ie Wer te der anderen Werks to f fe , so hat A lumi¬
nium zum Beispiel die doppelte Wärmeausdehnung,
a b e r f a s t d e n v i e r f a c h e n W ä r m e l e i t w e r t . A l u m i n i u m
läßt s ich deshalb sehr schlecht mit der Flamme r ichten,
noch schwieriger ist dies bei Kupfer. Günstig liegen die
V e r h ä l t n i s s e b e i m C h r o m - N i c k e l - S t a h l . D u r c h d e n
k l e i n e n W ä r m e l e i t w e r t b i l d e t s i c h s e h r s c h n e l l e i n e

Wärmestauung, die eine starke Richtwirkung ermög¬
l icht ; a l lerd ings muß h ierzu bemerkt werden, daß dabei
die Festigkeit herabgesetzt und die Korrosionsbeständig¬
k e i t b e e i n t r ä c h t i g t w i r d .
Diese Kennwerte geben keinen Aufschluß über d ie beim
Anwärmen und Abkühlen entstehenden Veränderungen
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w i r d d i e z u n ä c h s t z u g e f ü h r t e W ä r m e m e n g e z u e i n e r
Umgruppierung der Atome verbraucht. Das vorhandene
r a u m z e n t r i e r t e K r i s t a l l g i t t e r g e h t i n e i n fl ä c h e n z e n ¬
tr ier tes über. (Abb. 6) . Durch d iese Umgruppierung wird
gleichzeitig das Volumen kleiner, d. h. also ein Stab
w i r d b e i d i e s e r Te m p e r a t u r p l ö t z l i c h k ü r z e r u n d d ü n ¬
n e r . A u ß e r d e m ä n d e r t e r s e i n e m a g n e t i s c h e n E i g e n -

den sind, man nennt diesen Stahl einen perlitischen.
( F e r r i t i s t e n t s t a n d e n a u s d e m l a t e i n i s c h e n F e r r u m =
Eisen, Perl i t wegen seines per lmuttähnl ichen Aus-

f w pf

ba

Raum-und {ibchenztntrlerUs Mubiiches ölHer.
ö)Gomma-£isen

HbH; Zur gezeidinehn Zelle gehörige Rtome.
Dunkel; Zu den nachborzellen gehörige fffome.

=iffngslröm -Ein heil ̂ !/i0 000 000mm
A b b . 6

schäften, d. h. das magnetische Alpha-Eisen geht in das
unmagnetische Gammaeisen über. Bei 1530° setzt nun
eine Auflösung des Kristallgitters ein. Sie ist sehr gut

vergleichen mit dem Schmelzen von Eis in Wasser.
D u r c h d i e A n w e s e n h e i t v o n K o h l e n s t o f f , d e r ü b r i g e n s
i m S t a h l n u r i n F o r m e i n e r E i s e n k o h l e n s t o f f - Ve r b i n -
dung, genannt Eisenkarbid (FeaC), vorhanden ist, wird
der Schmelzpunkt herabgesetzt und die Haltepunkte zu
einem Temperaturbereich auseinandergezogen. Die
Veränderungen, die durch den Kohlenstoff hervor¬
gerufen werden, wurden versuchsmäßig mit verschie¬
d e n e n C - G e h a l t e n b e i d e r E r h i t z u n g u n d A b k ü h l u n g
b e s t i m m t u n d i n e i n e m S c h a u b i l d e i n g e t r a g e n . D i e s e s

a) /Upha-Eisen

Sehens). Das Gefüge ist nun durch Temperaturänderun¬
gen sehr starken Veränderungen unterworfen, die von
sehr mannigfacher Natur sind und im folgenden auf¬
geze ig t werden .
W i r d r e i n e s E i s e n b i s z u m v o l l s t ä n d i g e n S c h m e l z e n
erhitzt, dann treten ganz eigenartige Erscheinungen auf.
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Bei gleichmäßiger Wärmezufuhr zeigt die Temperatur¬
messung bei verschiedenen Punkten keine Erhöhung.
D i e m a r k a n t e s t e n P u n k t e , s o g e n a n n t e H a l t e p u n k t e ,
treten bei 910° Cund 1530° Cauf. (Abb. 5). Bei 910° C
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S c h a u b i l d n e n n t m a n E i s e n - K o h l e n s t o f f - S c h a u b i l d , e s
ist für den Werkzeug- und Härtefachmann von großer
Bedeutung. (Abb. 7). Auf der waagerechten Achse sind
die Kohlenstoffgehalte und auf der senkrechten die
Temperaturen aufgetragen. Der Linienzug AE zeigt,
wie mit steigendem Kohlenstoffgehalt der Schmelzpunkt
herabgesetzt wird. Sie gibt gleichzeitig die obere Grenze
des f es ten Zus tandes an . H ie r beg inn t be i s t e i gende r
Temperatur die Auflösung der sog. Gamma-Misch-

l

l
9 1 0 "

700
ß l p h a -
E l s e nE r h i t z u n gi600

5 0 0

Z e i t

A b b . 5
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kr i s ta l le , b is an der un te ren Grenze der Schmelze a l le
K r i s t a l l e au fge lös t und i n d i e Schme l ze übe rgegangen
s i n d .

D ie L in ie GS s te l l t d i e un te re Grenze de r sog . f es ten
Lösung dar. Zwischen den beiden L in ienzügen l iegt das
G a m m a - E i s e n , a u c h G a m m a - M i s c h k r i s t a l l e , o d e r a u c h
A u s t e n i t g e n a n n t . D a s R a u m g i t t e r e n t s p r i c h t d e m d e s
Gamma-Eisens, jedoch befindet sich bei einigen Zellen
i n d e r M i t t e e i n K o h l e n s t o f f - A t o m . S o e n t h a l t e n z . B .
b e i u n s e r e m S c h i f f b a u s t a h l v o n 1 0 0 A u s t e n i t k r i s t a l l e n
e t w a 3 j e e i n C - A t o m . ( A b b . 8 ) . D i e s e s o g . G a m m a -
Mischkristalle können sich bei der Abkühlung erst in

'J» i^V- i * ^ ' U

j l b b . 9

w i r d i n d i e s e m F a l l , w e i l F e r r i t u n d P e r l i t i n Z e i l e n
angeordnet is t , Ze i lengefüge genannt und ents teht be im
Walzen weicher Stähle, indem das Gefüge zusammen¬
g e d r ü c k t u n d g e s t r e c k t w i r d .
Zu a): Bei Erwärmung auf 650° Cwar praktisch keine
Gefügeänderung festzustellen, desgleichen auch keine

Poumgitfer von Gamma-A/ischkristo/len:
f/öchenzentnertes V/ürfelQiHer mH C-Hhm

in der Mitte
A b b . 8

A l p h a - E i s e n u m w a n d e l n , w e n n s i e s i c h i n b e s t i m m t e r
Weise entmischt haben. Längs der Linie GS bilden sich
zunächst Ferrit-Kristalle und bei weiterer Abkühlung
w a n d e r n d i e ü b e r s c h ü s s i g e n K o h l e n s t o f f - A t o m e a n d i e
Korngrenzen und geben dort Anlaß zur Bildung von
Eisenkarbid oder auch Zementit genannt. Bei 721° Chat
sich der restliche Ferrit mit Zementit gesättigt und
bildet so Pertit. Die Linie bei 721° Cist die Gleich¬
g e w i c h t s g r e n z e , b e i d e r n u n e i n w a n d f r e i e F e r r i t - u n d
Perlitkristalle vorliegen. Durch schnelle Abkühlung kann
man diese Umwandlungen mehr oder weniger unter¬
drücken. Es entsteht dann ein Zwangszustand, der das
Gefüge hart und spröde macht. Das bekannteste Gefüge
nennt man Martensit. Die Härtung beruht auf Grund
dieses Vorganges, und zwar wird sie um so größer, je
höher der C-Gehalt und je größer die Abkühlungs¬
g e s c h w i n d i g k e i t i s t .

Diese Erkenntnisse können wir auf die Vorgänge beim
Richten anwenden. Zunächst spielt der Einfluß des
K o h l e n s t o f f e s e i n e g r o ß e R o l l e . D a s l e t z t e m a l h a b e n
wir bereits abgeleitet, daß der Werkstoff eine genügende
D e h n u n g s f ä h i g k e i t b e s i t z e n m u ß . H e u t e k ö n n e n w i r
feststellen, daß höher gekohlte Stähle wegen der Ge¬
fahr der Aufhärtung sich nicht zum Richten eignen. Dies
ist bereits bei Stählen über 0,2 "/o C, also schon bei St 52
d e r F a l l .

Aus dem vorher Erwähnten geht hervor, daß die Tem¬
p e r a t u r d e r a n g e w ä r m t e n S t e l l e u n d d i e A r t d e r A b ¬
kühlung eine entscheidende Rolle spielt. Um die Ver¬
hältnisse an einer durch einen Wärmepunkt beeinfluß¬
ten Platte zu verfolgen, wurden folgende Versuche
d u r c h g e f ü h r t ;
In 3Platten mit den Abmessungen 800X800X12 wurde
j e e i n W ä r m e p u n k t v o n

a) beginnender Rotglut ung. 650° C
b) Rotglut bei ung. 800° C
c) Weißglut bei ung. 1100° C

g e l e g t , m i t Wa s s e r a b g e k ü h l t u n d d i e m e c h a n i s c h e n
G ü t e w e r t e b e s t i m m t .

A b b . 9 z e i g t d a s G e f ü g e d e s u n b e e i n fl u ß t e n M a t e r i a l s
bei 50facher Vergrößerung. Es s ind deut l ich d ie weißen
Fe r r i t kö rne r und dunk len Pe r l i t kö rne r zu e r kennen . Es

A ' V -

Änderung der Gütewerte. Zu b): Bei Erwärmung auf
800° Cist bereits das Zeilengefüge zerstört, ein Teil der
Fe r r i t k r i s t a l l e i s t i n Auflösung beg r i f f en und Pe r l i t ha t
sich schon zum Teil in Martensit umgewandelt. (Abb. 10).
D i e Te m p e r a t u r l a g a l s o s c h o n o b e r h a l b d e r G l e i c h ¬
g e w i c h t s t e m p e r a t u r v o n 7 2 1 ” C , a b e r n o c h u n t e r h a l b
der oberen Umwandlungsgrenze, die bei 0,18 0 ' C n a c h/ O

dem Schaubi ld be i e twa 870° Cl iegt . D ie mechanischen
Gütewerte ergeben eine um 10 Vo höhere Festigkeit und
eine entsprechende Verringerung der Dehnung. Die
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s | yKerbzähigkeit fiel um ca. 20"/». Die Härte wurde um
3 0 Vo e r h ö h t .
Zu c): Beim dritten Versuch wurde der Wärmepunkt auf
Weißglut gebracht und mit Wasser schroff abgekühlt.
Das Schliffbi ld zeigt Abb. 11. Es zeigt große graue Mar¬
tensitkörner mit nadeliger Struktur. Die Härte wurde

i

um ca. 70 "/o gesteigert.
Wi r le rnen h ie raus , daß man, um das Gefüge n ich t zu
ze rs tö ren , n i ch t übe r d ie G le i chgew ich ts tempera tu r von
721° Cund schon gar nicht über die obere Umwandlungs¬
grenze =untere Grenze der festen Lösung ca. 870° C
h inaus anwärmen da r f . D ie güns t i gs te Anwärme tempe¬
ratur liegt also ungefähr bei 650° C, das ist beginnende
Rotg lu t . D ie Gefahr der Grobkornbi ldung und d ie
damit verbundene Versprödung durch falsches Anwär¬
men und vor a l lem das Richten von geschweißten Näh¬
ten und Stößen, wo weit verwinkel tere Verhäl tn isse vor¬
liegen, sowie die Tatsache, daß bei stärkerem Material
ein ungünstiger räumlicher Spannungszustand durch
ungleichmäßige Abkühlung der Tiefe noch eintritt, hat
die Klassiflkationsgesellschaften veranlaßt, das Richten

den Hauptverbänden, wie Boden, Doppelboden,
Außenhaut und Hauptdeck ausdrücklich zu verbieten
und nur in Ausnahmefä l len un ter Aufs ich t e ines Beam¬
ten zu gestatten. Es ist deshalb wichtig, daß die Naht¬
vorbereitung und Schweißung mit größter Sorgfalt aus¬
geführt wird, um ein späteres Nachrichten zu vermeiden.
Sind untragbare Verwerfungen an diesen Bauteilen auf¬
getreten, dann empfiehlt es sich, die Naht wieder auf¬
z u t r e n n e n u n d n e u z u s c h w e i ß e n . D a s R i c h t e n d e r
übrigen Bauteile ist erlaubt. Das nächste Mal wollen
w i r u n s ü b e r S p a n n u n g e n u n d F o r m ä n d e r u n g e n a n
A n w ä r m s t e l l e n u n d m i t p r a k t i s c h e n B e i s p i e l e n a u s
u n s e r e m W e r f t b e t r i e b b e s c h ä f t i g e n .

Meister Göl fsch mit seinem norwegischen „Lehr l ing

v ie le ve rsch iedene Arbe i ten , d ie g le ichze i t i g ausge¬
f ü h r t w e r d e n . — Wa s i c h g e h ö r t h a t t e , d a ß h i e r g e ¬
arbeitet wird, stimmte. Hier geht es sowohl am Tage
wie auch nachts, es ist deshalb auch nicht verwunder¬
lich, daß es aufwärts geht, und es freut mich aufrichtig,
zu sagen: was die Hamburger in den letzten Jahren aus¬
gerichtet haben, das ist recht und schlecht phantastisch.
Nun i s t e ine neue Ze i t gekommen, der Kr ieg i s t l ange
vorbei, den müssen wir vergessen und müssen in Europa
Zusammenarbeiten, das ist die einzige Weise, die Zu¬
k u n f t z u s i c h e r n .

Hier auf der DW sieht man deutlich, daß gearbeitet wer¬
den muß; jeden Monat ist ja Stapellauf, manchmal sogar
zweimal in e inem Monat . Ein Arbei ter sagte vor e in igen
Tagen zu mir: „Dies ist nicht mehr eine Werft, sondern
eine Fabr ik.“ Ich würde l ieber sagen: Dies ist der Geist
de r Ze i t ! Daß d i e ku r z f r i s t i gen Te rm ine geha l t en we r¬
den können, ist ein deutlicher Beweis der ausgezeich¬
n e t e n Z u s a m m e n a r b e i t .

s o

a n

B e t r . - I n g . R a u d e n k o l b

B e s u c h a u s O s l o
Für mich ist es von großer Bedeutung, mit Meister
Göttsch und seinen Vorarbeitern zusammen sein zu kön-

und die Schiffe in allen Teilen besichtigen zu dürfen.

Au f d e r D e u t sch e n We r f t h a b e n w i r e i n e n H e r rn W i l l i .
O v i n d a u s N o r w e g e n z u B e s u c h . H e r r O v i n d i s t Ve r -
k a u f s c h e f d e r S c h i f f s f a r b e n - A b t e i l u n g d e r F i r m a A l f
Bjercke, Oslo, und soll diese Abteilung aufbauen, da die
Firma Alf Bjercke bisher keine bedeutenden Mengen
S c h i f f s f a r b e v e r k a u f t h a t . H e r r O v i n d s a g t f o l g e n d e s :
„Die erste Schiffswerft, an die ich dachte, war die
Deutsche Werf t . Ich hat te näml ich sei t langem den Ge¬
danken, eine Schiffswerft für den Zeitraum eines Mo¬
nats zu besuchen, da man selbstverständlich in meiner
Arbeit soviel wie möglich von Schiffen wissen muß. Es
ist ja eine bekannte Sache, daß etwa 3,5 bis 5Prozent
des Neubaupreises für Malerarbeiten für das ganze
Schiff ausgegeben werden, und man denke, welche Werte
m i t t e l s Fa rbe konse rv i e r t we rden . De r G rund , wesha lb
mein erster Gedanke die DW war, ist der, daß ich in den
le tz ten Jahren sov ie l von d ieser Wer f t gehör t und ge¬
lesen habe. Auch glaubte der Schiffsreeder Martin Mos-
vold, mit dessen Familie ich bekannt bin, mir wegen

Wunsches, nach hier zu kommen, behilflich sein

n e n

Welche reiche Erfahrung haben erstere doch. Für einen
Händler ist es doch von größter Bedeutung, seinen Kun¬
den für a l le Zwecke das Richt ige empfehlen zu können.
U m w e l c h e W e r t e d r e h t e s s i c h d o c h ; e s h e i ß t n i c h t
n u r v e r k a u f e n I

Ein I. Offizier sagte vor einigen Monaten zu mir: „Ihr
F a r b e n f a b r i k a n t e n s e i d e t w a s k o m i s c h e L e u t e , d i e
schlechteste Qualität, die ihr habt, ist ,extra super fein“.
W i e h e i ß t d e n n e u r e b e s t e Q u a l i t ä t ? “ F e r n e r s a g e n
manche Reeder: „Ihr Farbenfabrikanten seid merkwür¬
dig, ihr habt alle zusammen nur die besten Farben.“ Es
ist selbstverständlich etwas unsinnig, so etwas zu sagen;
wichtig ist es, zu seinen Erzeugnissen Vertrauen zu
haben, doch viel wichtiger ist es, zu wissen, was ge¬
r e d e t w i r d .

Persönlich habe ich die ganze Welt bereist und viele
Länder nach dem Kriege besucht, und fast überall sind
die 24 Stunden eines Tages und einer Nacht geteilt in
der für uns natür l ichen Weise, näml ich in acht Stunden
Arbeitszeit, acht Stunden Freizeit und acht Stunden
S c h l a f . D i e s e a c h t S t u n d e n A r b e i t s z e i t w e r d e n b e i
manchen Vö lkern sch lech t ausgenutz t , doch d ie jen igen ,
die erstere gut ausnutzen, schaffen sowohl für sich selbst,
w i e a u c h f ü r i h r e B e t r i e b e u n d i h r L a n d e i n ö k o n o ¬
misches Rückgrat, und mein absoluter Eindruck ist der,
daß man hier den r icht igen Weg geht.

m e i n e s

zu können. (Mosvold ist außerdem bekannt mit meiner
Firma, da wir Farben nach Abessinien liefern durch
Mosvold Shipping Co.) Durch den Schiffsreeder Martin
Mosvold und den Vert reter der Deutschen Werf t in Oslo
wurde alles geordnet, und ich konnte mich auf die Reise
f r e u e n .
We l c h e E i n d r ü c k e s t r ö m e n e i n e m s c h o n v o n d e r E l b ¬
chaussee entgegen, wenn man die DW sieht! Nach einem
netten Empfang durch Herrn Direktor Gräber, Herrn
Ob.-Ing. Lorenz und Herrn Bollmann wurde ich zu mei¬
nem Lehrme is te r fü r e inen Monat , näml i ch zum Ma le r¬
meister Göttsch, geführt, der sich als souveräner Lehr¬
meister zeigte, nicht nur im Fach, sondern auch in Men¬
schenbehandlung. Dabei ist er auch noch ein netter und
g e m ü t l i c h e r K e r l .
Meister Göttsch führte mich überal l herum, bis mir ganz
schwindelig wurde —soviel Neues, so viele Menschen,

Nun habe ich bereits einen Stapellauf gesehen, und wenn
ich dann auch noch die Probefahrt mit MS „Essen“ mit¬
gemacht habe, dann habe ich Dinge gesehen, gehört und
gelernt, die mir für die Zukunft sehr nützlich sein wer¬
den . I ch w i l l de r DW und a l l en , denen i ch neug ie r i ge
Fragen gestellt habe, hiermit meinen Dank aussprechen.
I h n e n w ü n s c h t a l l e s G u t e W . O v i n d .
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Was bedeulel das eigentlich?
Wir haben eine neue Bundesregierung. Im Zusammen¬
hang mit den vielen Besprechungen und Erörterungen,
die dieser Regierungsbildung vorausgegangen sind,
haben wir immer wieder das Wort „Koalition“ gehört.
Wir hören davon auch häufig in Verbindung mit den uns
bevors tehenden Wahlen in Hamburg . Aus d iesem
Grunde ist es sicher ganz interessant, einmal etwas über
diesen Begr i f f zu hören.
Natürlich handelt es sich auch in diesem Fall wieder mal
u m e i n F r e m d w o r t , d a s s e i n e n U r s p r u n g i n d e r l a t e i ¬
nischen Sprache hat. Koalition heißt eigentlich nichts
anderes a l s Bündn is . I n f r ühe ren Ze i ten ve rs tand man
u n t e r e i n e r K o a l i t i o n d e n Z u s a m m e n s c h l u ß

schiedenen Staaten zur Erreichung eines ganz bestimm¬
ten Zieles. Manch einer wird von dem Koalitionskrieg
verschiedener europäischer Staaten, u. a. Österreich und
P r e u ß e n , g e g e n d i e f r a n z ö s i s c h e R e v o l u t i o n s a r m e e i m
Jahre 1792, gehört haben. An diesem Krieg hat übrigens
auch Goethe in seiner Eigenschaft als Ministerpräsident
v o n S a c h s e n - We i m a r t e i l g e n o m m e n . M a n c h e i n e r w i r d
seinen Bericht über die Kanonade von Valmy gelesen
haben. Für diese Art von Bündnissen mit kriegerischen
und internationalen Zielen haben wir uns neuerdings
andere Bezeichnungen zugelegt. Eine Koalition ist für
uns jetzt ein Zusammenschluß verschiedener politischer
Parteien zur Erreichung eines bestimmten Ziels,
keine der Parteien ihre Selbständigkeit aufgibt. Nehmen
wir also das naheliegendste Beispiel: Die derzeitige
Regierungskoalition ist der Zusammenschluß
Parteien, nämlich der CDU-CSU, der FDP, der DP und
des BHE, zur Bildung einer Bundesregierung und Durch¬
setzung der Politik dieser Regierung im Parlament, dem
Bundestag. Jede dieser vier Parteien hat ihr eigenes
Leben behalten und damit auch nicht darauf verzichtet,
ihr eigenes Programm zu vertreten. Alle vier Parteien

haben sich jedoch auf eine Linie geeinigt, wobei jede
zu r E r re i chung des g röße res Z i e l es , de r geme insamen
Regierungspol i t ik , auf d ie besondere Betonung e inze lner
ihrer Programmpunkte Verzicht geleistet hat. Die partei¬
p o l i t i s c h e K o a l i t i o n s p o l i t i k i s t e i n e p o l i t i s c h e E r s c h e i ¬
n u n g s f o r m , d i e i m w e s e n t l i c h e n a u t D e u t s c h l a n d u n d
Frankreich beschränkt ist , abgesehen viel le icht noch von
I ta l i en , we i l i n den üb r i gen S taa ten n i ch t w ie be i uns
e i n e V i e l z a h l v o n P a r t e i e n v o r h a n d e n i s t .

Im Zusammenhang m i t de r Reg ie rungsb i l dung wa r von
Ze i t zu Ze i t auch von de r g roßen Koa l i t i on d i e Rede .
H i e r b e i h a n d e l t e s s i c h e b e n f a l l s u m e i n e n m o d e r n e n
politischen Begriff, der seine Entstehung den Ereig¬
n i s s e n d e r 2 0 e r J a h r e v e r d a n k t u n d e i n e n Z u s a m m e n ¬
s c h l u ß s ä m t l i c h e r v o r h a n d e n e r P a r t e i e n u n t e r A u s s c h l u ß

e t w a i m P a r l a m e n t v e r t r e t e n e r e x t r e m e r R i c h t u n g e n
b e d e u t e t . D i e s o g e n a n n t e g r o ß e K o a l i t i o n w ü r d e i n
Deu tsch land a l so aus sämt l i chen Pa r te ien , ange fangen
von der DP rech ts b is zur SPD l inks , bes tehen. D iese
F o r m d e r p o l i t i s c h e n Ve r e i n i g u n g z u m Z w e c k d e r R e ¬
g i e r u n g s b i l d u n g h a b e n w i r i m A u g e n b l i c k i n e i n e m
Bundes land , näm l i ch dem Südwes t -S taa t .

Die für die bevorstehenden Wahlen in Hamburg von
d e n b ü r g e r l i c h e n P a r t e i e n g e w ä h l t e F o r m i s t k e i n e
Koa l i t i on . In d iesem Fa l l haben s ich näml ich d ie CDU,
F D P, D P u n d d e r B H E z u e i n e m n e u e n G e b i l d e z u s a m ¬

mengeschlossen, das sie Hamburg-Block genannt haben.
Dieser Block ist eine neue Partei.

Ich hoffe, daß damit alles, was über den Begriff Koali¬
tion von Interesse ist, gesagt worden ist. Wenn jemand
irgendwelche besondere Erklärungen wünscht, bin ich
für Anregungen in dieser Richtung immer dankbar. Es
ist ja nur gut, wenn Zweifel oder Mißverständnisse über
viei verwendete Begriffe beseitigt werden.

v o n v e r -

w o

v o n v i e r

A l i e r s

W I R B E G L Ü C K W Ü N S C H E N
U N S E R E J U B I L A R E

Sie feierten ihr 25jähriges Dienstjubilä u m

H a n s W i t t e
V o r a r b e i t e r

10. 10. 19o3

E r n s t H e y e r
H o b l e r

20. 10. 1953

A d o l f S y l v e s t e r
S c h i f f s z i m m e r m a n n

21. 10. 1953

W i l l i S i c k
S c h m i e d

27. 10. 1953
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F A M I L I E N N A C H R I C H T E N
Brenne rhe l f e r Wa ldemar M i t t e l s t ad t am 29 .8 .1953
Schiffbauer Heinrich Koch am 7. 9.1953
Schlosser Franz Buttgereit am 16. 9.1953
Tischler Hans Holst am 26. 9.1953
S’z immerer Hermann Gr imm am 25. 9 .1953
Tischler Manfred Schwill am 29. 9. J.953
Ti s c h l e r K a r l - H e i n z M a r k m a n n a m 6 . 1 0 . 1 9 5 3
Vora rbe i te r Rudo l f Geduhn am 7 .10 .1953
Kupferschmied Walter Domigall am 7.10.1953
E’Schwe ißer Herber t Bannwi tz am 8 .10 .1953
Schlosser Wolfgang Epple am 12.10.1953

E h e s c h l i e ß u n g e n :

S ’ z i m m e r e r K u r t H ö g e m i t F r l . E l i s a S c h ö l e r m a n n a m
22. 8 .1953

M a s c h i n e n s c h l o s s e r Wa l t e r N a t u s c h m i t F r l . M a r i a n n e
R i e c k m a n n a m 2 7 . 8 . 1 9 5 3

Vorarbei ter Franz Berg mi t Fr l . Marga Schulz am
2 9 . 8 . 1 9 5 3

Vorarbeiter Ferdinand Brauer mit Frl. Anita Westphal
a m 2 9 . 8 . 1 9 5 3

Kaufmännische Angestellte Christa Siemers mit Herrn
K a r l H e i n z M a r x a m 2 9 . 8 . 1 9 5 3

Kaufmännischer Angestellter Gerhard Brockmann mit
F r l . R u t h D a n i t z a m 2 9 . 8 . 1 9 5 3

Kaufmännische Angestellte Gertrud Höpfner mit Herrn
Hans-Georg Cordes am 29. 8.1953

Ing. Herbert Semm mit Frl. Inge Nagel am 29. 8.1953
Schiffbauhelfer Helmut Ehlert mit Frl. Edith Steffens

a m 2 9 . 8 . 1 9 5 3
Maschinenbauer Hans-Peter Voss mit Frl. Brunhilde

D u m k e a m 5 . 9 . 1 9 5 3
S c h l o s s e r H e i n r i c h L e n t f e r m i t F r a u C a r l a Te g g e a m

5 . 9 . 1 9 5 3

Kantinenhilfe Elly Liedmeier mit Herrn Walter Appelt
a m 5 . 9 . 1 9 5 3

S c h i f f b a u e r P a u l B r o s z a t m i t F r l . G i s e l a G r a w a m
12. 9 .1953

Kupferschmiedhelfer Gerhard Dachs mit Frl. Eva Schlaf¬
m a n n a m 1 2 . 9 . 1 9 5 3

Kupferschmiedhelfer Karl-Heinz Lange mit Frl. Eva-
Maria Fessler am 12. 9.1953

Nietenwärmer Walter Pump mit Frl. Käthe Graf am
1 2 . 9 . 1 9 5 3

Behauer Heinrich Barvels mit Frl. Katharina Nawrot
a m 1 9 . 9 . 1 9 5 3

E’Schw.-Anlerner Rudolf Sieber mit Frau Elfriede Hart¬
mann geb. Kroschel am 19. 9.1953

S’bauhelfer Karl-Heinz Lohmann mit Frau Margaretha
Krug geb. Jansen am 19. 9.1953

E’Schweißer Wolf gang Runicke mit Frl. Luise Isenecker
a m 1 9 . 9 . 1 9 5 3

Tischler Hans Wegner mit Frl. Margrit Sauerberg am
1 9 . 9 . 1 9 5 3

Stemmer-Anlerner Hans Boeckel mit Frl. Hellen Wulff
a m 1 9 . 9 . 1 9 5 3

Nieter Willy Szameitat mit Frl. Herta Gieske am
2 6 . 9 . 1 9 5 3

Brenner Werner Klockmann mit Frl. Ingrid Itzen am
2 6 . 9 . 1 9 5 3

Bürohilfe Karin Gröschke mit Herrn Knak am 26. 9.1953
Ti s c h l e r K a r l G r a n z o w m i t F r l . M a r i o n K o r b a m

2 6 . 9 . 1 9 5 3
Elektriker Karl-Heinz Reimer mit Frl. Inge Hetscliel am

2 6 . 9 . 1 9 5 3
E’Schw.-Anlerner Karl-Heinz Weiss mit Frau Dorothee

M e n k e a m 3 . 1 0 . 1 9 5 3
Kaufmännischer Angestellter Herbert Lehmann mit Frl.

Helga Meding am 3.10.1953
S’zimmerer Werner Ockelmann mit Frl. Ursula Pahl am

3 . 1 0 . 1 9 5 3
B o h r e r E r i c h G o h l k e m i t F r a u G e r t r u d G a h r e n s a m

1 0 . 1 0 . 1 9 5 3
Maschinenbauer Friedbert Raschke mit Frl. Ruth Lubke

a m 1 0 . 1 0 . 1 9 5 3
Masch inenbauer Hara ld R ich ter mi t Fr l . Er ika Dohm am

1 0 . 1 0 . 1 9 5 3

T o c h t e r :

Rohrschlosser Ernst Christoph am 3. 9.1953
E’Schw.-Anlerner Gerhard Matiszick am 6. 9.1953
E’Schweißer Oswald Michalsky am 9. 9.1953
Kupferschmied Johannes Baruth am 9. 9.1953
Stellagenbauer Ewald Nibbe am 10. 9.1953
S’zimmerer Gerhard Piligramm am 12. 9.1953
Rangierer Kurt Bellmann am 15. 9.1953
Kupferschmied Adalbert Gomoll am 22. 9.1953
Anstreicher Günther Hock am 22. 9.1953
Werkstattschreiber Walter Abrasch am 22. 9.1953
Schiffbauhelfer Ernst Hannemann am 23. 9.1953
Schiffbauhelfer Heinz Seelert am 23. 9.1953 (2 Töchter)
Schiffbauhelfer Ernst Hamann am 24. 9.1953
Angel. Stellagenbauer Harry Lanker am 28. 9.1953
Schiffbauhelfer Artur Braun am 29. 9.1953
E’Schweißer Artur Graf am 29. 9.1953
Ma le r Ka r l -He inz Vog t am 5 .10 .1953
E’Schweißer Ernst Rose am 5.10.1953
Maschinenbauer Herbert Schwoebbe am 5.10.1953
Tischler Georg Reger am 5.10.1953
Büroh i l fe Wal te r Drews am 5 .10 .1953
E’Schwe ißer Herber t Bannwi tz am 8 .10 .1953

W i r g r a t u l i e r 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 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 J u b i l ä u m s s a g e i c h
h i e r m i t d e r B e t r i e b s l e i t u n g s o w i e a l l e n K o l ¬
legen der Schlosserei Iund II meinen herz¬
l i c h e n D a n k . G l e i c h z e i t i g m e i n e n h e r z l i c h e n
Dank Her rn Ingen ieu r Berg und Her rn Me is te r
S c h u l d t f ü r d e n B e s u c h i m K r a n k e n h a u s .

G u s t a v H e r r m a n n

Für d ie mi r an läß l ich meines 25 jähr igen Jub i¬
läums e rw iesenen Au fmerksamke i t en sage i ch
h i e r m i t d e r B e t r i e b s l e i t u n g s o w i e m e i n e n A r ¬
b e i t s k a m e r a d e n m e i n e n h e r z l i c h e n D a n k .

H e r m a n n W i n t e r

Wir gedenken unserer Toten
W i l h e l m S p r i n g b o r n

R e n t n e r

gest. 20. 9. 1953

R u d o l f M a l c h o w

E l e k t r i k e r

gest. 9.10.1953

H e i n r i c h M e y e r
R e n t n e r

gest. 8. 9. 1953

W i l h e l m M ü h l i c h

S c h w e i ß e r

gest. 18. 9. 1953

G e b u r t e n :

S o h n :

S ’ b a u h e l f e r E r n s t Z u n f t a m 3 0 . 7 . 1 9 5 3

Werkzeugausgeber Jonni Mewes am 27. 8.1953
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r e s t l o s d e m o n t i e r t w a r . J e t z t s i e h t e s b e i u n s r e c i i t
o r d e n t l i c h a u s , s o d a ß w i r u n s s e h e n l a s s e n k ö n n e n .
Trotzdem bleibt uns manch ein Kujnmer nicht erspart.
D a s A u f z ä h l e n v o n E i n z e l h e i t e n i s t i n e i n e m k u r z e n
Abriß, wie ich ihn in jedem Monat geben kann, nicht
möglich und wohl auch nicht immer zweckmäßig. Ihr
müßt mir schon glauben, daß wir ganz beachtliche Sum¬
men für Risiken, die wir einfach nicht übersehen kön¬
nen , zu rücks te l l en müssen ; was wü rde es euch schon
nützen, wenn irgendwelche Zahlungen geleistet würden,
die uns später außerstand setzen würden, den Betrieb
aufrechtzuerhalten. Die Sicherheit des Arbeitsplatzes ist
gerade in der heutigen Zeit ein Gut, das man nicht hoch
genug bewer ten kann .
Besonderes Glück hat te im Laufe der le tz ten Ze i t e iner
unserer Ingenieure, der bei der Opernhaus-Lotterie
einen nagelneuen „Olympia Rekord“ gewann. Wünschen
wir ihm, daß er recht lange seine Freude an dem Wagen
hat. Angeblich soll auch ein Betriebsangehöriger in der
Kesselschmiede einen Wagen gewonnen haben. Die Rich¬
t igkeit dieses Gerüchts habe ich aber leider nicht nach¬
p r ü f e n k ö n n e n .
Inzwischen hat die erste Aufsichtsratssitzung in der
neuen Zusammense tzung s ta t tge funden . Dabe i ha t s i ch
ergeben, daß die Zusammenarbeit in jeder Beziehung
harmonisch und erfolgreich gewesen ist. Wir alle wollen
h o f f e n , d a ß d i e z . Z . v o r h a n d e n e n A n s ä t z e i m A u f ¬
s ichtsrat und im Wir tschaf tsausschuß unseres Unterneh¬
mens dazu führen, daß alle etwa vorhandenen Meinungs¬
verschiedenheiten in vertrauensvoller Aussprache be¬
seitigt werden können. Es ist ja nicht wahr, daß es ein
Gegeneinander von Belegschaft und Geschäftsleitung
oder, im großen gesehen, von Arbeiterschaft und Unter¬
nehmertum geben muß, wie viele behaupten wollen.
Jeder muß nun einmal sich die Mühe geben, die Sorgen
u n d N ö t e d e s a n d e r e n k e n n e n z u l e r n e n u n d d a m i t z u

v e r s t e h e n . D a z u g e h ö r t z u n ä c h s t , d a ß n i e m a n d d a v o n
ausgeh t , daß se in Pa r tne r, um se inen e igenen Nu tzen
zu erreichen, dem anderen nichts gönnen wi l l und daher
a l les tu t , um ihn zu schaden. Es führ t zu n ichts , wenn
die eine Seite sich als Ausbeutungsobjekt ansieht und
die andere Seite von Anfang an unterstellt, daß ihr So¬
zialpartner dem Unternehmen gegenüber negativ ein¬
gestellt ist. In Wahrheit gibt es das ja auch gar nicht.
G e r a d e b e i u n s s e h e n w i r t ä g l i c h d a s G e g e n t e i l .
Dr. Scholz z. B., der der Schöpfer unseres Werkes ist, hat
in einer Lebensarbeit die Deutsche Werft aus dem Nichts
heraus zu dem gemacht, was sie heute ist. Es ist klar, daß
die DW' für ihn den Lebensinhalt bedeutet. Sein ganzes
Denken und Arbeiten gehört der DW. Und zur DW ge¬
hört nun einmal die Belegschaft. Auf der anderen Seite
haben wir bei uns eine große Anzahl von Betriebs¬
angehör igen , d ie du rch Jahrzehn te h indurch ih re Treue
z u m U n t e r n e h m e n b e w i e s e n h a b e n , d i e g e n a u s o w i e
Dr. Scholz die DW als „ihr Unternehmen“ betrachten,
und das mit Fug und Recht. Das gleiche gilt im übrigen
für den großen Teil aller derer, die noch nicht so lange bei
uns sind, aber inzwischen auch in den Geist der DW hin¬
eingewachsen sind. So ergibt sich gerade bei uns das Bild
größter Geschlossenheit, das dadurch seine Ergänzung
erfährt, daß jeder Betriebsangehörige auch seine persön¬
lichen Sorgen und Wünsche bei der Geschäftsleitung ab¬
laden kann. Wieviel davon Gebrauch gemacht wird, kann
ich aus eigener Anschauung tagtägl ich zu meiner Freude
immer wieder feststellen. Hoffen wir, daß das Zusam¬
menwirken so bleibt und, wenn möglich, noch besser und
umfangreicher wird. Dann können wir ruhig in die Zu¬
kunft sehen; denn unter diesen Voraussetzungen wird
jeder an seinem Platz sein Bestes geben. Damit können
wir dann den Konkurrenzkampf bestehen. Wir müssen
u n s i m m e r v o r A u g e n h a l t e n , d a ß d e r W e r t d e s e i n ¬
zelnen nicht danach beurteilt zu werden hat, was er
m a c h t , s o n d e r n d a n a c h , w i e e r d i e i h m ü b e r t r a g e n e n
Aufgaben bewältigt. Es gibt bei uns niemanden, der
nicht nötig ist. Auf jeden einzelnen kommt es an. In die¬
s e m S i n n e g r ü ß t e u c h h e r z l i c h E u e r K l a b a u t e r m a n n

ln jüngster Zeit hat es ja leider manche angebliche
Mißvers tändn isse gegeben . Das g i l t z . B . auch fü r d ie
B e u r t e i l u n g d e r F r a g e d e r v o n u n s z . Z . b e n u t z t e n
D o c k s . A u f u n e r k l ä r l i c h e W e i s e h a t d i e s e s P r o b l e m

ohne unser Zutun Eingang in die Spalten der Ham¬
burger Tagespresse gefunden, ganz offensichtlich zum
Z w e c k e e i n s e i t i g e r P r o p a g a n d a . I n t e r e s s i e r t e m a c h e n
nun e twas aus der Gesch ich te . Um wen igs tens be i uns
Klarheit zu haben, muß festgestel l t werden, daß wir nie¬
m a l s e r k l ä r t h a b e n , d i e v o n u n s b e n u t z t e n D o c k s V I I
und V I I I an d ie Vorbes i t ze r in auszu l i e fe rn , dazu wären
w i r auch ga r n i ch t be rech t i g t . E igen tümer in de r Docks
ist nach unserer Auffassung heute die deutsche Bundes¬
r e p u b l i k , d i e s i e v o n d e r e n g l i s c h e n R e g i e r u n g g e g e n
Zah lung e in ige r M i l l i onen D-Mark aus ö f fen t l i chen M i t¬
teln gekauft hat . Wir s ind Mieter der Docks und werden
s ie ohne wei teres nach Ablauf der Mie tze i t —unter ge¬
w i s s e n Vo r a u s s e t z u n g e n a b e r a u c h s c h o n v o r h e r — a n
d i e B u n d e s r e g i e r u n g a u s h ä n d i g e n . W i e d i e s e ü b e r d i e
Docks ver fügen wi rd , en tz ieh t s ich unserer Beur te i lung.
S icher i s t j edoch , daß d ie Bundesreg ie rung woh l kaum
die mi t ö f fen t l i chen Mi t te ln gekauf ten Docks unentge l t¬
l i c h d r i t t e r S e i t e a l s E i g e n t u m ü b e r l a s s e n w i r d . B e ¬
k a n n t l i c h h a t d i e s e S e i t e d e n Ve r s u c h g e m a c h t , i h r e n
angeb l i chen E igen tumsansp ruch an den Docks ge l t end
zu machen durch die angestrebte Er langung einer einst¬
w e i l i g e n Ve r f ü g u n g , d i e n a c h e i n d r i n g l i c h e r B e l e h r u n g
d u r c h d a s z u s t ä n d i g e G e r i c h t g e s c h e i t e r t i s t , s o d a ß
e r f r e u l i c h e r w e i s e u n s e r R e p a r a t u r b e t r i e b v o r l ä u fi g i n
v o l l e m U m f a n g e a u f r e c h t e r h a l t e n w e r d e n k o n n t e u n d
d a m i t v i e l e n h u n d e r t u n s e r e r B e l e g s c h a f t e r i h r A r ¬
bei tsp la tz erha l ten b l ieb.
In de r l e t z ten Be t r i ebsve rsammlung habe i ch auch m i t
Be t rübn i s f es t s te l l en können , was a l l es m ißve rs tanden
w e r d e n k a n n . D i e Z a h l d e r M o t o r r ä d e r h a t n ä m l i c h m i t
den Pfändungen überhaupt nichts zu tun. Und die Pfän¬
dungen wiederum sind n icht d ie Folge zu ger inger Ent¬
lohnung. Bei meinen Bemerkungen über diese Fragen
i n d e n l e t z t e n M o n a t e n h a b e i c h e i n m a l m e i n e r F r e u d e
d a r ü b e r A u s d r u c k g e g e b e n , d a ß s o v i e l e u n s e r e r B e ¬
t r i e b s a n g e h ö r i g e n M o t o r r a d f a h r e n k ö n n e n , u n d z u m
anderen habe ich bedauert, daß manch einer leichtsinnige
E i n k ä u f e v o r n i m m t , d i e d a n n i r g e n d w a n n z u g e r i c h t ¬
l i chen Maßnahmen und sch l ieß l i ch Zwangsvo l l s t reckun¬
gen führen. Die Überlegungen, die die Redner in der
Ve r s a m m l u n g a n g e s t e l l t h a b e n , s i n d n i c h t g u t g l ä u b i g .
Im übr igen werde ich der Anregung e ines der Sprecher
fo lgen und demnächs t d ie Lohnentw ick lung und d ie zur
Ze i t gezah l ten Löhne ve rö f fen t l i chen .
I c h d a r f d a r a u f h i n w e i s e n , d a ß i n u n s e r e r Z e i t u n g
b i she r j eden fa l l s noch n i ch ts ve rö f fen t l i ch t wo rden i s t ,
w a s n i c h t v o r h e r e i n g e h e n d m i t d e m B e t r i e b s r a t b e ¬
sprochen war.
Aber, das Wesent l i che in der le tz ten Bet r iebsversamm¬
l u n g w a r j a n i c h t d a s k l e i n e G e p l ä n k e l i n d e r s o g e ¬
nann ten D iskuss ion , sondern de r I nha l t de r g roßange¬
legten Ansprache von Dr. Scholz. Über den Inhalt seines
Ber ichts können wir uns nur f reuen; denn aus ihm ging
d e u t l i c h u n d k l a r h e r v o r , d a ß d i e v o r h a n d e n e n r u n d
8100 Arbeitsplätze für die nächsten Jahre gesichert sind.
Das is t e in Ergebn is der I^e is tungen von Geschäf ts le i¬
tung, Betr iebslei tung und Belegschaft, auf das nicht ein¬
d r i n g l i c h g e n u g h i n g e w i e s e n w e r d e n k a n n . W i r d ü r f e n
n i ch t ve rgessen , daß w i r immerh in den K r i eg ve r l o ren
haben und daher besonders vors icht ig ka lku l ie ren müs¬
s e n ; d e n n w i e v i e l w a r z u e r g ä n z e n u n d z u e r n e u e r n !
Jeder von uns weiß, daß der Betrieb am Reiherstieg
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