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Was die
l e t z t e n

W o c h e n

b r a c h t e n

Am 28. September 1954 sollte der 14 500 tgroße Tur¬
b i n e n t a n k e r „ P l a g i o l a “ d e m A u f t r a g g e b e r, d e r n i e d e r ¬
l ä n d i s c h e n R e e d e r e i L a C o r o n a , ü b e r g e b e n w e r d e n .
Pünk t l i ch zu r f es tgese tz ten Ze i t wu rde das Sch i f f von
d e n S c h l e p p e r n i n d e n S t r o m g e z o g e n , u m d a n n m i t
e i g e n e r K r a f t z u m e r s t e n m a l e l b a b w ä r t s z u d a m p f e n .
Schon auf der Elbe wurde mit den üblichen Überprü¬
f u n g e n b e g o n n e n . E s w u r d e k o m p e n s i e r t , d i e F u n k ¬
a n l a g e w u r d e ü b e r p r ü f t , d i e A n k e r r a u s c h t e n z u m
ers tenma l i n das Wasse r. A l l es g ing e rwa r tungsgemäß
g l a t t u n d s i c h e r v o r s i c h . D i e a n B o r d b e fi n d l i c h e n
R e e d e r e i v e r t r e t e r u n d d i e G ä s t e w a r e n z u f r i e d e n . D i e

Turb inenan lage „PJag io la "

Besa tzung ha t t e a l l e Hände vo l l zu t un , um den e in¬
g e h e n d e n W ü n s c h e n d e r a b n e h m e n d e n R e e d e r e i G e ¬
nüge leisten zu können.

I n z ü g i g e r F a h r t w u r d e n d i e E l b f e u e r s c h i f f e p a s s i e r t ,
e s g i n g h i n a u s i n d i e N o r d s e e . M e i l e n f a h r t e n u n d f o r -

- r v t , .
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e ie r te Fah r t m i t höchs te r Masch inen le i s tung und e ine r
er re ich ten Geschwind igke i t von 17 kn wurden zur vo l l¬
s t e n Z u f r i e d e n h e i t d e r a n w e s e n d e n R e e d e r e i v e r t r e t e r

e r l ed ig t , und schon wo l l t en d i e bevo l lmäch t i g ten He r¬
ren von Reederei und Werf t das Abnahmeprotokol l auf¬
s t e l l e n , a l s e i n S p a n n u n g s r i ß i n e i n e m D r u c k l a g e r ¬
g e h ä u s e d e r P r o b e f a h r t w e i t i n d e r N o r d s e e e i n v o r ¬
zeit iges Ende bereitete. Aber jetzt sol l te sich das ganze
K ö n n e n d e r D e u t s c h e n W e r f t u n d i h r e r B e l e g s c h a f t
z e i g e n . O b w o h l i m A u g e n b l i c k m a n ö v e r i e r u n f ä h i g ,
wu rde m i t den an Bo rd vo rhandenen Rese rve le i t ungen
eine Notschal tung gebaut , und in wenigen Stunden fer¬
t i g g e s t e l l t , d i e e s e r m ö g l i c h t e , m i t e i g e n e r K r a f t d i e
H e i m r e i s e o h n e j e d e f r e m d e H i l f e a n z u t r e t e n u n d
d u r c h z u f ü h r e n . D e r v e r a n t w o r t l i c h e V e r t r e t e r d e r R e e ¬

de re i gab se ine r une ingesch ränk ten Ane rkennung übe r
d ie Le is tungen unserer Männer Ausdruck .

kes ein. Er wies darauf hin, daß die Situation des Schiff¬
baus s ich ganz a l lgemein versch lech te r t ha t , daß aber
d i e D e u t s c h e W e r f t i m L a u f e d i e s e s J a h r e s b i s h e r ü b e r

100 000 tNeubauaufträge erhalten hat, und weitere Auf¬
t r ä g e z u e r w a r t e n s i n d . Tr o t z d e m b l e i b t d i e Ta t s a c h e
bestehen, daß wir im Jahre 1954 mehr Tonnage gebaut
haben als Neubauaufträge hereingekommen sind, so daß
e in Abs inken des Au f t ragbes tandes zu ve rze ichnen i s t .
Wir können t rotzdem getrost in d ie Zukunf t sehen, wei l
wir b is 1956 mit Auf t rägen versehen s ind. Die Si tuat ion
der deu tschen Sch i f fahr tsun te rnehmungen is t le ider so ,
w ie Dr. Scho lz we i te r aus füh r te , daß m i t wesen t l i chen
Neuau f t rägen fü r deu tsche Rechnung n i ch t zu rechnen
i s t , we i l das Kap i t a l f eh l t und d ie Bundes repub l i k d i e
b i s h e r i g e n E r l e i c h t e r u n g e n f ü r d i e F i n a n z i e r u n g d e s
d e u t s c h e n S c h i f f b a u s n i c h t m e h r g e w ä h r e n k a n n .
Dr. Scholz ermahnte die Belegschaft, wie bisher fest zu-

1■ .
i k . r i
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W i e d e r s c h w i m m t e i n . h a i b e s " S c h i / f

Das Schiff kehrte in den späten Nachtstunden zurücli
zur Werft, um die notwendigen Instandsetzungsarbeiten
a u s z u f ü h r e n . E s w i r d m i t s e i n e r „ S c h w e s t e r “ z u s a m ¬
men, die Anfang November bei uns zu Wasser gelassen
wird, im Liniendienst nach der Karibischen See von
der Curagaosche Scheepvaart Maatschappy eingesetzt
w e r d e n .

D e r 8 . O k t o b e r 1 9 5 4 b r a c h t e u n s d e n S t a p e l l a u f d e r
ersten Häl f te des Schwesterschi ffes des Turbinentankers
„Cabimas“ für die Gulf Oil Corporation, New York. Fast
die gesamte Belegschaft war erschienen, um diesen
Stapellauf mitzuerleben, der in Anwesenheit von Ver¬
t r e t e r n u n s e r e r A u f t r a g g e b e r i n v o r s i c h g i n g . R u h i g
und sicher glitt der mächtige Schiffskörper in die Elbe.

Er liegt jetzt in unserem Werfthafen und wartet darauf,
vervollständigt zu werden. Der zweite Teil des Schiffes
wi rd demnächs t eben fa l l s zu Wasser ge lassen werden .

Am 13. Oktober 1954 fand in der großen Schi ffbauhal le
die fällige Betriebsversammlung statt, an der tausende
u n s e r e r W e r k m ä n n e r t e i l n a h m e n . D i e V e r s a m m l u n g
w u r d e v o m s t e l l v e r t r e t e n d e n B e t r i e b s r a t s v o r s i t z e n d e n
Rieckhoff, der unserem Vorstand, Dr. Scholz, das Wort
z u s e i n e m B e r i c h t e r t e i l t e , e r ö f f n e t . D r . S c h o l z g a b
temperamentvoll und mit beredten Worten einen gründ¬
l i c h e n Ü b e r b l i c k ü b e r d i e S i t u a t i o n i m W e l t s c h i f f b a u
und ging dann im besonderen auf die Lage unseres Wer-

zupacken und mi tzuarbe i ten , da nur aus dem Gemein¬
samen he raus e i ne e r f o l gve rsp rechende Le i s t ung en t¬
stehen kann. „Der Betr iebs le i tung“ , so sagte er, „ is t es
gelungen, aus al len Tei len der Welt Neuaufträge herein¬
zubr ingen , nun i s t es an euch , Männer der Deu tschen
Werf t , durch Leistungen das in euch gesetzte Vert rauen
zu bestät igen.“
D r. S c h o l z w i e s d a r a u f h i n , d a ß i n m a n c h e n P u n k t e n
die Arbeitsdisziplin besser sein könnte. Es sei immerhin
die Tatsache zu verzeichnen, daß wir neuerdings für die
e inze lnen Neubauten mehr Arbei tss tunden benöt igen a ls
f r ü h e r . W e n n a u c h d i e s e T a t s a c h e z u m T e i l i h r e E r ¬

k lärung in dem rapiden Anwachsen der Belegschaf t , d ie
je tz t über 9000 Mann bet rägt , begründet is t , we i l v ie le
Werkangehör ige s i ch e rs t i n e inen Wer f tbe t r ieb e inge¬
wöhnen müssen, so müsse doch darauf geachtet werden,
d a ß d i e A r b e i t s z e i t v o l l a u s g e n u t z t w i r d . A n h a l t e n d e r
Beifal l der Belegschaft dankte Dr. Scholz für seine Aus¬
f ü h r u n g e n .
N a c h D r . S c h o l z s p r a c h d e r B e t r i e b s r a t s v o r s i t z e n d e
Lö ffle r. E r gab e inen Übe rb l i ck übe r d ie Tä t i gke i t des
B e t r i e b s r a t e s u n d b r a c h t e i m w e s e n t l i c h e n z u m A u s ¬

druck, daß e in durchaus gutes Verhäl tn is zwischen Be¬
t r i e b s r a t u n d B e t r i e b s l e i t u n g b e s t e h t . E r b r a c h t e
Wünsche der Belegschaf ter h ins icht l ich der Beschaffung
n e u e r U n t e r k u n f t s r ä u m e u n d d e r V e r b e s s e r u n g d e r A n ¬
lagen für die Ausgabe des warmen Essens vor.
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Nach kurzer Diskussion, an der s ich drei Redner betei¬
l ig ten, wurde d ie Bet r iebsversammlung mi t den Schluß¬
w o r t e n d e s B e t r i e b s r a t s v o r s i t z e n d e n b e e n d e t .

In der Diskuss ion hat te das Bet r iebsratsmi tg l ied Kuchta
u n t e r a n d e r e m ü b e r d i e S t e l l u n g d e s J u g e n d l i c h e n
i m B e t r i e b u n d s e i n e Ve r t r e t u n g A u s f ü h r u n g e n g e ¬
macht, die mit dem Gesetz nicht im Einklang stehen und
v ie l l e i ch t auch sons t gee igne t s ind , I r r tümer en ts tehen
z u l a s s e n . E s w e r d e n d a h e r a n a n d e r e r S t e l l e k u r z e A u s ¬

f ü h r u n g e n ü b e r d i e R e c h t s s t e l l u n g d e s j u g e n d l i c h e n
Arbe i tnehmers abgedruc lc t werden .

Am 14 . Ok tobe r 1954 fand im Be t r i eb Re ihe rs t i eg d ie
Bet r iebsversammlung s ta t t , d ie e inen ähn l i chen Ver lau f
n a h m w i e d i e B e t r i e b s v e r s a m m l u n g i n F i n k e n w e r d e r .
Am 27 . Ok tobe r 1954 e r l eb ten w i r den S tape l l au f des
Kühlsch i f fes „A ls terufer “ . Mi t d iesem Schi f f , das für d ie
P a r t e n r e e d e r e i „ A l s t e r u f e r “ , H a m b u r g , i n A u f t r a g g e ¬
nommen wurde , se tz ten w i r d ie Ser ie der F ruch tsch i f f -

. . .

ü b e r a l l , w o s i c h d e r B u n d e s p r ä s i d e n t a u f u n s e r e m
Wer f tge lände ze ig te , wa r e r so fo r t von Hunder ten von
Belegschaftern umringt. Und als er dann mit der Staats¬
b a r k a s s e v o n u n s e r e m E l b a n l e g e r a b f u h r , w a r e n d i e
Neubauten auf den Helgen, der neue Jungfernst ieg und
die Schi ffe im Ausrüstungshafen Kopf an Kopf von tau¬
senden unserer Belegschafter besetzt , d ie dem Bundes¬
p r ä s i d e n t e n z u w i n k t e n .

bauten, d ie se inerze i t m i t „Perseus“ und „Pro teus“ be¬
gonnen wurden, for t .
Die Betei l igung an dem Stapel lauf war wie immer groß.
Dr. Scholz dankte in se inen Ausführungen der Reederei
f ü r d a s f ü r d i e A u f t r a g s e r t e i l u n g g e z e i g t e Ve r t r a u e n .
D e n T a u f a k t n a h m F r a u M i l d r e d K r a s e m a n n v o r . D a s

Sch i f f l ieg t je tz t in unserem Ausrüstungshafen. Es wi rd
noch in d iesem Jahr zur Abl ie ferung kommen.

E in besonderes Ere ign is war de r Besuch des Bundes¬
p r ä s i d e n t e n b e i u n s . P r o f . H e u s s h i e l t s i c h a n l ä ß l i c h d e r
H a m b u r g e r F e i e r n d e s s p a n i s c h - s ü d a m e r i k a n i s c h e n
Fe ie r t ages de r Rasse i n Hamburg au f und bes i ch t i g te
neben ve rsch iedenen ande ren Indus t r i eun te rnehmungen
auch unsere Wer f t . In se iner Beg le i tung be fanden s ich
d i e B ü r g e r m e i s t e r D r . S i e v e k i n g u n d E n g e l h a r d t .
D r . S c h o l z b e g r ü ß t e d e n B u n d e s p r ä s i d e n t e n u n d d i e
Ver t re ter des Senats am Werf te ingang und ze ig te ihnen
e inze lne unsere r g roßen Sch i f fbau- und Masch inenbau-
We r k s t ä t t e n u n d i h r e S p e z i a l e i n r i c h t u n g e n , v o n d e n e n
das vö l l i g au tomat i sch und im Sch i f fbau e rs tma l ig an¬
g e w a n d t e B r e n n s c h n e i d e n d a s b e s o n d e r e I n t e r e s s e d e s
Bundespräs iden ten und se ine r Beg le i tung e r reg te . E ine
ansch l i eßende Fahr t au f d ie Höhe des He lgengerüs tes
gab Prof . Th. Heuss e inen umfassenden Überb l ick über
das große Wer f tge lände, das heute F inkenwerder vö l l ig
b e h e r r s c h t .
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Lehrlingsfreisprechung 1954

Äm 30. September 1954 fand unsere Gesellenfeier in
d e r k l e i n e n K a n t i n e s t a t t . B e i w e i ß g e d e c k t e n Ti s c h e n
m i t K a f f e e u n d K u c h e n u n d e i n e m G l a s W e i n w u r d e e s
e i n f e i e r l i c h e r A b s c h l u ß .

U n s e r e g r o ß a r t i g e L e h r l i n g s k a p e l l e u n t e r L e i t u n g v o n
H e r r n P f e i f f e r e r ö f f n e t e d i e F e i e r m i t fl o t t e n M a r s c h ¬

k l ä n g e n . D a n n h i e l t u n s e r L e h r l i n g s o b e r h a u p t , B e t r . -
I n g . M ü l l e r, e i n e A n s p r a c h e . E r b e g r ü ß t e z u e r s t z w e i
Herren der Handelskammer, d ie aus Anlaß d ieser Fe ier
e x t r a z u u n s k a m e n . D a n n b r a c h t e H e r r M ü l l e r u . a .

zum Ausdruck , daß d ie Lehr l i nge de r Deu tschen Wer f t
w ieder so gu t be i der Facharbe i te rp rü fung abgeschn i t¬
t e n h a b e n .

Direktor Gräber vertei l t die Belohnungen

le i tung und den Ausbi ldern für d ie manchmal mi t
g roßer Mühe verbundene Ausb i ldung . Dann gab es d ie
übl ichen Diskussionen, wo wir d ie Fehler, d ie uns wäh¬
rend de r Leh rze i t au f fie len , e rwähnen ode r auch Ve r¬
besserungsvorschläge Vorbringen konnten. Der erste
Vorsch lag war d ie B i t te , mehr Lehr l inge a ls He l fe r be i
P r o b e f a h r t e n m i t z u n e h m e n , n i c h t a l s G ä s t e , w i e i r r ¬
tüml ich von Herrn Ober ing. Lorenz angenommen wurde,
wobe i e r uns nach a l len Rege ln der Kuns t e inschüch¬
terte, so daß wir nach längerer Pause nur noch den zwei¬
ten Vorsch lag herausbrach ten : Mehr Unter r i ch t aus der
Praxis, und zwar von Leuten vom Fach.
I n d e r P a u s e z w i s c h e n d e m e r s t e n u n d z w e i t e n V o r ¬

sch lag brachten uns dre i So l is ten der Kape l le mi t dem
Meis te r t rompeter Herber t Hahn „Oh, me in Papa“ . H ie r¬
mi t ernteten d ie dre i Spie ler großen Bei fa l l . Nach d ie¬
ser Sondervo rs te l l ung sp rach de r Ko l l ege Kuch ta noch
einige Worte zu uns. Er sagte, wir sol l ten uns als Ge¬
se l len , ä l te ren Ko l legen gegenüber genau so ve rha l ten
wie früher als Lehrl inge. Mit einem Marsch beendete die
K a p e l l e d i e F e i e r s t u n d e .

A n d e r / e s l i i d i e n Ta f e l

W i r s i n d b e i d e r F e r t i g k e i t s p r ü f u n g a u f d i e D u r c h ¬
schni t tsquote von 2,3 gekommen.

Nach d ieser Ansprache sp ie l te d ie Kape l le e in ige Wal¬
z e r k l ä n g e , w e l c h e m i t g r o ß e m B e i f a l l a u f g e n o m m e n
w u r d e n .

Ansch l ießend h ie l t D i rek tor Gräber se ine Ansprache. Er
f r e u t e s i c h b e s o n d e r s ü b e r d i e g u t e n L e i s t u n g e n u n d
betonte, daß es sich in der letzten Zeit wieder gezeigt
habe, wie notwendig es ist, gute Facharbeiter zu haben,
d ie n icht nur über fach l iches Können ver fügen, sondern
a u c h v o m G e i s t i h r e s B e r u f s e r f ü l l t s i n d . E r w i e s d a r a u f

h i n , d a ß b e i d e r P r o b e f a h r t d e r „ P l a g i o l a “ R o h r e n e u
g e l e g t w e r d e n m u ß t e n . D i e A r b e i t w u r d e i n k ü r z e s t e r
Ze i t m i t Bordmi t te ln durchgeführ t . Je tz t bewähr ten s ich
d ie gu ten Facharbe i te r, d ie fü r i h r Werk nu r 4S tunden
b e n ö t i g t e n , w ä h r e n d m a n i n e i n e m ä h n l i c h e n F a l l a u f
e ine r aus länd ischen Wer f t f ü r d ie g le i che Arbe i t e inen
g a n z e n Ta g b r a u c h t e . D i r e k t o r G r ä b e r e r m a h n t e d i e
j u n g e n G e s e l l e n , i h r e n K a m e r a d e n a u f d e r „ P l a g i o l a “
n a c h z u e i f e r n . D a n n e r h o b e r s e i n G l a s u n d t r a n k a u f

we i te re gute Zusammenarbe i t . Ansch l ießend ver te i l te er
d i e F a c h a r b e i t e r b r i e f e . E s w a r e n d i e s m a l d r e i A u s z e i c h ¬

nungen und sechs Belobigungen dabei . Sieben Kol legen
bekamen ein Buch mi t der Widmung der Betr iebsle i tung
und zwei Kol legen e ine Fre i fahr t nach Lüdenscheid.

J e t z t k a m d i e K a p e l l e w i e d e r z u Wo r t , d i e e s e r n e u t
schaff te, a l le Sympathien auf ihre Sei te zu holen.
N a c h d i e s e r Z w i s c h e n m u s i k b e d a n k t e s i d i u n s e r K o l ¬

l e g e B e c k m a n n i n u n s e r e m N a m e n b e i d e r B e t r i e b s -

Werne r Neumann , „ Junggese l l e '

r r r i i

£

Die Lehrl ings-JCapeiJe

6



Die Lehrlingswerkstait leisiel elwasl

Es lohnt sich schon, wieder einmal auf die Ausbil¬
d u n g s s t ä t t e u n s e r e s F a c h a r b e i t e r n a c h w u c h s e s , u n s e r e
Lehrwerks ta t t , h inzuwe isen . Dor t e rha l ten unsere kün f¬
t igen Handwerker i h re e rs te Un te r r i ch tung .
Wurden vor dem le tz ten Kr iege . iähr l ich etwa 60 Lehr¬
l inge bei uns ausgebi ldet , so belaufen sich die Einstel¬
lungen se i t dem le tz ten Kr iege auf e twa 100 Lehr l inge
jährlich. Es stehen also derzeit ständig rund 280—300
Lehr l i nge be i uns in Ausb i ldung .
D i e s e s s t a r k e A n w a c h s e n d e s L e h r l i n g s b e s t a n d e s w a r
nicht al le in nur die Folge des großen Anfal ls an Schul¬
a b g ä n g e r n — f ü r d i e e s g a l t , L e h r s t e l l e n z u s c h a f f e n ,
damit sie nicht auf der Straße bl ieben —, sondern auch
d ie Fo lge de r No twend igke i t , be i ze i t en fü r e inen aus¬
re ichenden Facharbei ter-Nachwuchs zu sorgen. Den ge¬
bur tenre ichen fo lg ten d ie gebur tenarmen Jahrgänge der
K r i e g s z e i t , s o d a ß d i e r e c h t z e i t i g e E r w e i t e r u n g a u c h
u n s e r e r L e h r w e r k s t a t t u n a u s b l e i b l i c h w a r . Z u d e m

mußte auch bedacht werden, daß verhä l tn ismäßig v ie le
e r f a h r e n e F a c h a r b e i t e r w e g e n E r r e i c h u n g d e r A l t e r s ¬
g r e n z e l a u f e n d a u s s c h e i d e n .

E ine Ausb i ldung der se lbs t fü r unseren Be t r ieb g roßen
Zah l von Lehr l i ngen , ohne d iese an de r P roduk t ion zu
betei l igen, würde Unsummen verschl ingen. Und dabei is t
d i e s n i c h t d e r G r u n d , w e s h a l b w i r u n s e r e L e h r w e r k ¬
stat t in d ie Produkt ion mi t e ingeschal te t haben.
Es gab e inma l e ine Ze i t , i n de r man g laub te , daß e in
Lehr l ing aussch l ieß l i ch mi t re inen Übungsarbe i ten aus¬
geb i l de t we rden kann . Der Ausb i l dungsp lan war genau
fes tge leg t : Z . B . 6Wochen Fe i len , dann 3Tage Bohren ,
dann 3Tage Gewindeschne iden usw. Warum so l l te auch
e in Lehr l ing auf d iese Weise n ich t d ie Fer t igke i ten er¬
werben , d ie fü r d ie Ausübung se ines Beru fes e r fo rder -

O n e i n ! E r w i l l m ö g l i c h s t g l e i c h e i n e D a m p f m a s c h i n e
b a u e n . E r t r ä u m t v o n s e i n e r D i e s e l m a s c h i n e , d i e d a s
Sch i f f se ines Leh rko l l egen übe r d ie We l tmeere t re i ben
s o l l ! D a ß j e d e r H a n d g r i f f e r s t e r l e r n t s e i n m u ß , e r ¬
kennt er erst v ie l später. Er sol l a lso plötz l ich ein Jahr
lang, oft sogar 3Jahre lang, immer nur etwas zur Übung

Das ist produkt ive Arbeit

fe r t igen , was dann in den Schro t tkas ten wander t , oder
a l len fa l l s e twas, das er s ich zu Hause in den Schrank
s t e l l e n k a n n ! H ä t t e n w i r s e l b s t d e n n a n s o e i n e r A u s b i l ¬
dungsar t F reude gehabt?
Desha lb so l l schon de r Lehr l i ng e twas an fe r t i gen , das
w i r k l i c h v e r w e n d e t w i r d . E i n e w i c h t i g e A u f g a b e d a b e i
i s t d i e A u s w a h l d e s h e r z u s t e l l e n d e n W e r k s t ü c k e s n a c h

dem Umfang der vom Lehr l ing bere i ts erworbenen Fer¬
t igke i ten . Fre i l i ch müssen dem Lehr l ing an Hand e ines
Leh rs tückes i hm noch unbekann te Fe r t i gke i t en ve rm i t¬
te l t werden. Selbstvers tändl ich g ib t man ihm dafür ke in
teures Maschinente i l in d ie Hand. Hat der Lehr l ing den
Bogen aber erst richtig heraus, dann kann er seine grö¬
ßere Geschick l ichkei t auch an e inem Tei l er langen, das
s p ä t e r Ve r w e n d u n g fi n d e n k a n n !

Und noch etwas Wesent l iches. Al les, was e in Industr ie¬
b e t r i e b h e u t e h e r s t e l l t , i s t k e i n e s w e g s m e h r n u r d a s
Produkt e ines e inze lnen. Vie le Köpfe , v ie le Hände wi r¬
ken daran . Es is t d ie Arbe i t e iner Gruppe. Und d ieses
„ G r u p p e n e r l e b n i s “ i s t e i n w e s e n t l i c h e s M e r k m a l u n s e ¬
rer Ze i t ! D ieses Er leben der Arbe i t in der Gruppe e in¬
s c h l i e ß l i c h d e s A u s b i l d e r s f ö r d e r t d e n L e r n e i f e r d e s

Lehr l ings, s te iger t se ine Arbe i ts lus t und ver t ie f t s ich in
i h m n a c h h a l t i g . I m m e r w i e d e r w i r d d i e s e s E r l e b e n i n
ihm wach, und oft hört man auch leitende Herren unse¬
r e s B e t r i e b e s n o c h h e u t e m i t B e g e i s t e r u n g v o n i h r e r
L e h r z e i t u n d b e s o n d e r s v o n i h r e m L e h r g e s e l l e n e r ¬
zählen. O, keiner war ja so tücht ig wie gerade er !Wem
v o n u n s H a n d w e r k e r n g e h t e s a n d e r s ! E s i s t j a a u c h
kein Zufal l . Es ist eben das Er lebnis der gemeinschaft¬
l i c h e n A r b e i t u n d d e s B e w u ß t s e i n s : „ A u f u n s e r S t ü c k
kam es an! “ Deshalb dar f der Lehrgesel le n icht außer¬
ha lb se iner Lehrg ruppe s tehen und —angetan mi t dem
weißen Mantel „königl ich herrschend“ ■—■ a l le in nur die
ü b e r d i e A r b e i t g e b e u g t e n K ö p f e s e i n e r L e h r l i n g e b e -

B e s t i m m t n i c h t !

Der angehende Facharbeher

l i e h s i n d ? G e w i ß ! A b e r m i t d e m H e r z e n k o n n t e d e r

Lehrl ing seinerzei t n icht bei dieser Arbei t gewesen sein,
weil diese ganz einfach seelenlos war. Man soll doch be¬
denken: Nimmt e in Junge seine Lehre auf , dann kommt
er ja zunächst nicht, um zu fei len, zu bohren oder erst
e i n m a l d i e f u n d a m e n t a l e n F e r t i g k e i t e n b e i g e b r a c h t z u
b e k o m m e n .
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sen. Da dafür stets eine genau nach Zeit und Güte meß¬
bare Arbeit notwendig ist, können wir nicht in jedem
Fall ein verwertbares Stück auswählen. Uber diese
Zwischenprüfungen bliebe noch zu einem späteren Zeit¬
punkt ausführlicher zu berichten.
Von der Lehrwerkstatt wurden sowohl für den Betrieb
wie auch für die Schiffe bisher vielerlei Dinge herge¬
stellt. Da wir durch Betr.-Ing. Müller mit der Werk¬
zeugmacherei verbunden sind, fällt von diesem Gewerk
naturgemäß ein Großteil unserer „produktiven“ Arbeit
ab. In welchem Umfange solche Arbeiten von der Lehr¬
werkstatt erledigt worden sind und werden, vermitteln
nachstehend auf geführte Arbeitsobjekte:
Für die Werkzeugmacherei: Bohrstangen, Bohrverlän¬
gerungen, Hebelzangen, Plattenzangen, Armaturen und
Verbindungen für Preßluftwerkzeuge, Verbindungen
f ü r S a u e r s t o f f - u n d G a s s c h l ä u c h e ,
Höhenreißer, Maschinenschraubstöcke, Nieten-
Transportkästen u. v. m. Für die Elektriker: Lampen-
und Steckerkästen für Bordbeleuchtung sowie Kontakte
verschiedenster Art. Für die Schiffe u. a. Fallreepswin-

Schraubensicherungen, Ölstand-

M e ß u h r s t ä n d e r ,
u n d

Meisler Vogl macht mit

o b a c h t e n . N e i n ! E r s o l l i m M i t t e l p u n k t s e i n e r L e h r ¬
gruppe stehen und deren gemeinschaftliche Arbeit mit
Rat und Tat unters tü tzen. Nur so wi rd dem Jungen d ie
Lehre zu einem Erlebnis, das er nicht vergessen wird!
Noch in den Jahren 1947/48 hat ten wir Schwier igkei ten,
etwas zu finden, was die Lehrwerkstatt im Rahmen der
Produktion anfertigen konnte. Nachdem unsere Not dem
Betriebsdirektor einmal geklagt worden war, strömte
d i e A r b e i t v o n a l l e n S e i t e n n u r s o h e r a n , s o d a ß w i r
jetzt schon ziemlich bremsen müssen, vor allem bei den
Arbeiten mit großen Stückzahlen. Denn das ist klar: es
muß genug Zeit bleiben, von den Lehrlingen laufend
reine Lehrstücke übungshalber fertigen zu lassen. In
d iesem Zusammenhang w i rd besonders au f d ie tu rnus¬
mäßig wiederkehrenden Zwischenprüfungen hingewie-

d e n , Te l e f o n z e l l e n ,
anzeiger. In den Jahren der Materialknappheit haben
wir an die 1000 Ventile instand gesetzt. Weiter haben wir
einen treuen Kunden in der Abteilung SE bei der Er-

Gerä ten fü r Geschwind igke i ts - undS t e l l u n g v o n
S c h w i n g u n g s m e s s u n g e n .

Diese Tatsache allein spricht schon dafür, daß man von
der Lehrwerkstatt keineswegs als von einem
unproduktiven“ Betrieb sprechen kann. Ja, diese Fest¬
stellung beweist eindeutig, daß der von unserer Lehr¬
werkstatt im Hinblick auf Ausbildung und Fertigung
eingeschlagene Weg sowohl für unsere Lehrlinge wie
auch für unseren Betrieb selbst der richtige ist. Die

M e i s t e r Vo g l

v ö l l i g

L e h r w e r k s t a t t l e i s t e t e t w a s !

Der jugendliche Arbeitnehmer und seine
Vertretung im Betrieb

Arbeitnehmer, zu denen in diesem Zusammenhang auch
die Lehrlinge gehören, haben die Möglichkeit, sich eine
Ver t r e tung zu wäh len .

Die vornehmste Aufgabe, die sich alle Völker und
Staaten gesetzt haben, ist die Für- und Vorsorge für die
Jugend; denn nur das Heranwachsen junger, gesunder
Generationen sichert den Fortbestand der Völker und
damit letzten Endes alles menschlichen Daseins über¬
h a u p t .
Es kann daher nicht wundernehmen, daß fast alle Völ¬
ker besondere Bestimmungen über die Berufsausbil¬
dung, ärztliche Betreuung und Arbeitszeit der Jugend¬
lichen erlassen haben. Es gibt Bestimmungen, die
Jugendliche davor bewahren, frühzeitig mit dem Alko¬
h o l B e k a n n t s c h a f t z u m a c h e n u n d i n Ve r a n s t a l t u n g e n

geraten, die für sie durchaus ungeeignet sind. Diese
Bestimmungen werden von den Jugendl ichen nicht

als für ihren Schutz er lassen anerkannt . Das is t
bedauerlich, aber wohl nicht zu ändern, da es verständ¬
lich ist, daß der Jugendliche möglichst früh „erwachsen“
s e i n w i l l .

Paragraph 20 des oben angeführten Gesetzes sagt hier-
daß die Arbeitnehmer unter 18 Jahren in Betrieben,

i n d e n e n
e i n e n

z u .
mindestens 5Jugendliche beschäftigt sind,

Jugendvertreter wählen. Ihre Zahl beträgt in
Betrieben mit mehr als 100 jugendlichen Arbeitnehmern
fünf. Das Gesetz bestimmt weiter, daß als Jugendver-
treter Arbeitnehmer des Betriebes vom vollendeten 16.

vollendeten 24. Lebensjahr gewählt werdenb i s z u m
können. Der Gesetzgeber ist also vernünftigerweise da-

daß Jugendliche auch durch Jugend-v o n a u s g e g a n g e n ,
liehe vertreten sein sollen. Darüber hinaus gibt es Be¬
stimmungen, die den Wahlvorgang regeln. Darüber
braucht im Rahmen dieser kurzen Abhandlung aber

z u

i m m e r

nicht viel gesagt zu werden.
Zur Vorbereitung der Wahl hat der Betriebsrat einen
Wahlvorstand zu bestellen. Die Wahl hat geheim, all¬
gemein und gleich zu erfolgen und kann als Mehrheits¬
wahl oder als Verhältniswahl durchgeführt werden.
Wählbar sind alle diejenigen Arbeitnehmer zwischen
dem 16. und 24. Lebensjahr, die, abgesehen vom Alter,
für den Bundestag wahlberechtigt wären. Da die Wähl¬
barkeit nur bis zu einem Alter von 24 Jahren gegeben
ist, muß derjenige Jugend Vertreter, der das 24. Lebens¬
jahr vollendet hat, ohne weiteres aus seinem Amt aus-
scheiden. Das Amt des Jugend Vertreters ist ein Ehren¬
amt. Für notwendige Arbei tsversäumnis steht dem

Den Jugendlichen dient auch die bei uns bestehende Be¬
rufsschulpflicht. Und für Jugendliche, die einmal vom
rechten Wege abgewichen sind, gibt es ein besonderes
Strafgesetz, das verhindern soll, daß sie wegen einer
Jugendtorheit zeitlebens mit einem Makel behaftet sind.
Bei all dieser staatlichen Fürsorge für unsere Jugend

erstaunlich, wenn nicht auch die Stellung desw ä r e e s

arbeitenden Jugendlichen in dem Betriebsverfassungs¬
gesetz, nach dem die innerbetrieblichen Beziehungen der
Belegschaften und der Unternehmer geregelt werden,
ihre Berücksichtigung erfahren hätte. Die jugendlichen
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Jugend Ver t re te r e in Anspruch au f Lohn zu . D ie e r fo r¬
der l i chen Au fwendungen müssen der Jugend Ver t re tung
von dem Unte rnehmer e rse tz t werden . Der Jugendver¬
treter ist zur Verschwiegenheit genau so verpflichtet wie
jedes Betriebsratsmitglied. Der Jugendvertreter genießt
n ich t den besonderen Schu tz des Paragraphen 13 des
K ü n d i g u n g s s c h u t z g e s e t z e s , e r i s t a b e r t r o t z d e m g e ¬
schütz t , we i l e ine Künd igung aus Gründen, d ie im Amt
d e s J u g e n d v e r t r e t e r s l i e g t , n i c h t i g i s t . D i e A m t s d a u e r
der Jugend Vertreter beträgt zwei Jahre, was aber nicht
bedeutet, daß die Amtszeit parallel mit der des Betriebs¬
ra ts zu lau fen ha t . D ie Jugendver t re te r dür fen in ih re r
Tät igke i t n ich t gestör t werden, und s ie gen ießen daher
den gleichen Schutz des Paragraphen 53 Betr iebsverfas¬
sungsgesetz wie der Betr iebsrat .
Dami t wäre der äußere Rahmen der Jugend Ver t re tung
abgesteckt. Ganz offensicht l ich bestehen aber erhebl iche
Verwi r rungen über d ie Aufgaben der Jugend Ver t re tung,
d a i m m e r h i n t e i l w e i s e d i e A u fl a s s u n g v e r t r e t e n w i r d ,
die Jugend Vertretung sei so eine Art Tei l oder Anhäng¬
se l des Be t r i ebs ra t s und bedü r fe de r Be t reuung du rch
ihn. Das ist falsch. Die Tatsache, daß ein Jugend Vertre¬
ter das 24. Lebensjahr n icht vo l lendet haben dar f , ver¬
b ie te t , daß e ins unserer Bet r iebsra tsmi tg l ieder Jugend¬
ve r t r e te r se in kann , we i l s i e sämt l i ch ä l t e r s i nd . Au f¬
gabe der Jugend Ver t reter is t d ie Ver t re tung der In ter¬
essen der jugend l i chen Arbe i tnehmer sowoh l gegenüber
d e n A r b e i t g e b e r a l s a u c h g e g e n ü b e r a n d e r e n A r b e i t ¬
n e h m e r n . A l s o a u c h g e g e n ü b e r d e m B e t r i e b s r a t .

D ie Jugend Ver t re ter können fordern , zu S i tzungen des
B e t r i e b s r a t s m i t b e r a t e n d e r S t i m m e h i n z u g e z o g e n z u
w e r d e n , w e n n d o r t F r a g e n e r ö r t e r t w e r d e n , d i e d i e
In te ressen de r Jugend l i chen be rühren . Insowe i t i s t de r
Paragraph 35 des Bet r iebsver fassungsgesetzes entspre¬
c h e n d a n z u w e n d e n .

E s i s t a l s o l e s t z u s t e l l e n u n d f e s t z u h a l t e n , d a ß d i e
Jugend Ver t re te r se lbs tänd ig hande ln . S ie s ind in ih rer
Tä t i gke i t nu r i h ren Wäh le rn und i h rem Gew issen ve r¬

antwortlich. Es soll auf diese Weise verhindert werden,
daß die jugendlichen Arbeitnehmer für irgendwelche
i h n e n f r e m d e I n t e r e s s e n e t w a m i ß b r a u c h t w e r d e n . E s

soll auch nicht sein, daß sie in irgendeiner Weise beein¬
flußt werden. Vergessen wir nicht, daß der Jugendliche
d e r E r z i e h u n g s g e w a l t v o n E l t e r n o d e r V o r m ü n d e r n
unter l ieg t , d ie le tz t l i ch das Best immungsrecht haben.
J e d e r U n t e r n e h m e r, d e r j u g e n d l i c h e A r b e i t n e h m e r b e ¬
schäf t ig t , t rägt dami t e ine hohe Verantwor tung; denn er
hat dafür zu sorgen, daß diejenigen, die ihm zur Berufs¬
ausb i ldung anver t rau t s ind , auch w i rk l i ch e twas le rnen,
und im übr igen so rg fä l t i g und gew issenha f t beschä f t i g t
werden, so daß sie keinen Schaden nehmen. Diese Ver¬
a n t w o r t u n g k a n n n i e m a n d d e m U n t e r n e h m e r a b n e h ¬
men, auch nicht der Betr iebsrat. Die Jugendl ichen selbst
w i s s e n a m b e s t e n , w a s i h n e n f e h l t u n d w a s s i e e t w a
noch benö t i gen . Pfl i ch t de r Jugendve r t re te r i s t es , d ie
en tsprechenden Wünsche d i rek t be im Unte rnehmer an¬
z u b r i n g e n , d a m i t d i e e t w a n o t w e n d i g e E r f ü l l u n g d e r
Wünsche e r fo lgen kann . Se lbs tve rs tänd l i che Pfl ich t de r
Älteren sollte es sein, die Jugendlichen gewähren zu
lassen und ihnen n ich t in ih re Tä t igke i t h ine inzureden.
I m ü b r i g e n d ü r f t e e s e i n e E h r e n p fl i c h t s e i n , d a ß d e r
Ältere dem Jüngeren von seinen Erfahrungen abgibt.
I rgendwelche Meinungsversch iedenhe i ten über d ie Ste l¬
lung de r Jugend l i chen und i h re Ve r t re tung können nu r
dann au f t re ten , wenn i rgend jemand versucht , s ich in
d i e Ä n g e l e g e n h e i t e n d e r j u n g e n B e l e g s c h a f t e r e i n z u ¬
mischen. Es kann keine Rede davon sein, daß versucht
w i r d , e i n e n K e i l z w i s c h e n B e t r i e b s r a t u n d J u g e n d z u
t re i ben und was sons t noch ge rede t we rden mag . D ie
Jugend w i rd immer i h re e igenen Wege gehen , da rübe r
k a n n s i c h n i e m a n d w u n d e r n .

Sicher ist es für alle interessant, zu erfahren, wer unsere
J u g e n d v e r t r i t t . A u s d i e s e m G r u n d e s o l l e n h i e r d i e
Namen fo lgen: 1 . Günther Vo je , 2 . Chr is t ian Bergmann,
3. Wilhelm Dietz, 4. Gerhard Suhr, 5. Dieter Johnsen.

A l l e r s

D a s E l e k t r o - S c h w e i ß e n b e i u n s
Um die Entwicklung der Anwendung der Lichtbogen¬
schweißung auf unserer Werf t übersehen zu können, is t
es notwendig, einen kurzen Rückblick in die letzten bei¬
d e n J a h r z e h n t e z u m a c h e n :

B i s z u m J a h r e 1 9 2 9 / 3 0 b e s t a n d d e r S c h w e i ß m a s c h i n e n ¬

park aussch l ieß l i ch aus E inze lp la tz -Umformern . D ie DW
ha t te schon dama ls d i e W ich t i gke i t e i nes gesonde r ten

■
vilSÄfi}M ;

r !

.■■'4 i

\

B i l d 2 ; B l i c k i n d i e 1 9 3 9 e r b a u i e G r o ß s d i w e i B e r e i

S c h w e i ß p l a t z e s e r k a n n t u n d b a u t e d i e u n s a l l e n b e ¬
kannte „Alte Schweißerei“ (s. Bi ld 1). Sogar einen Mehr-
s t e l l e n - S c h w e i ß u m f o r m e r b e s a ß e n w i r d a m a l s s c h o n ,
jedoch untersch ied er s ich bezügl ich se iner Bauar t -Um-
s c h a l t u n g m e r k l i c h v o n d e r h e u t i g e n B a u w e i s e : E s
waren 8einzelne Schweißgeneratoren, d ie mi t e inem ge-
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bautes Sammelschienennetz d i rekt an d ie verschiedenen
Schweißplätze innerhalb der Halle lieferte. Damit war
eine Schweißerei mit eigener Zentrale geschaffen, die in
dieser Größe bis dato einmal ig war, und vielen anderen
Fi rmen a ls Vorb i ld d iente (s . B i ld 2und 3) .
Die bessere Beherrschung der durch die beim Elektro¬
s c h w e i ß e n e n t s t e h e n d e n M a t e r i a l v e r w e r f u n g e n f ü h r t e n
zur Anwendung von Elektroden mit stärkerem Quer¬
s c h n i t t . G l e i c h z e i t i g d a m i t s t e i g e r t e s i c h a u c h u n s e r
Stromverbrauch. Das Schaubi ld 4 läßt deut l ich erkennen.

Bo
V

So

r
5

Bild 3: Umformerzentraie der GroBschweiBerei

meinsamen Motor gekuppelt waren. Da außer den er¬
w ä h n t e n M a s c h i n e n a u c h n o d h e i n e g e m e i n s a m e E r ¬
regermaschine eingebaut war, hatte das Gehäuse, in
we lchem d ie Masch ine un te rgeb rach t wa r, d ie beach t¬
liche Länge von beinahe 9m, das Gewicht betrug 7t.
D i e ä l t e r e n M i t a r b e i t e r w e r d e n s i c h e r i n n e r n , w e l c h e
Mühe es machte, diese „Kiste“ zu den Schweißplätzen
zu t r anspo r t i e ren .

Dem Zuge der Zeit folgend, versuchte man auch damals
schon mehrere Aggregate zu einer Einheit zusammenzu¬
fassen. DemRechnung tragend wurden im Jahre 1931 bei
uns d ie e rs ten Versuche m i t sogenann ten Mehrs te l l en -
Schwe ißumfo rmern du rchge füh r t . Da de ra r t i ge Masch i¬
nen schwer zu beschaffen waren, wurden bei uns 110-V-

^ 0

0 U O O A3 o o100 3 0 0
Strotri

Bi ld 5: Stromspannungskennl inien eines Schweißstromerzeugeis.
Aund Bs ind d ie Arbe i tspunk le fü r e ine Normai -

b z w . e i n e T i e f b r a n d - B J e k t r o d e

w ie d ie immer s tä rkeren E lek t roden-Querschn i t te unse¬
r e n S t r o m v e r b r a u c h b e e i n fl u s s e n . I m Ve r b r a u c h s j a h r
1953/54 z . B. war d ie Schweißere i mi t Vs am Gesamt-
S t romverb rauch de r Wer f t be te i l i g t .

Es ist klar, daß die Firmen welche Schweiß-Maschinen
hers te i len , versuchen, den Umformer - bzw. Umspanner -
Wirkungsgrad stets zu verbessern. So entstanden im
Laufe der letzten Jahre verschiedene Arten der Schweiß¬
stromerzeuger, die im nachstehenden getrennt nach Ein¬
s t e l l e n - u n d M e h r s t e l l e n - A n l a g e n b e s c h r i e b e n w e r d e n :

1 !
M w l i

V
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Bild 4: Stromverbrauch je Schweißer und Jahr

G l e i c h s t r o m - M o t o r e n a l s S c h w e i ß s t r o m e r z e u g e r u m g e -
baut. Damit war der Anfang einer Entwicklung gegeben,
die sich in den folgenden Jahren immer weiter ausbrei¬
tete. So entstanden bis zum Jahre 1938 eine Vielzahl
s o l c h e r M e h r s t e l l e n - S c h w e i ß a n l a g e n , d e r e n L e i s t u n g e n
jedoch niemals über 8Schweißer je Einheit hinausging.
Erst bei dem Bau unserer Großschweißerei im Jahre
1939 gingen wir dazu über, eine Zentrale zu schaffen, in
welcher 4Schweißumformer mit je 3000 Abei 65 Vauf¬
gestellt wurden, die ihren Strom über ein stark ausge-

Bild 6; Schweißumformer 350 A

D i e E i n s t e i l e n - S c h w e i ß s t r o m e r z e u g e r

G e m e i n s a m h a b e n d i e S t r o m e r z e u g e r d i e s e r G r u p p e
e i n e s t a r k f a l l e n d e K e n n l i n i e U = f v o n J ( s . B i l d 5 ) .
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l a s t a u f n a h m e z w i s c h e n U m f o r m e r u n d G l e i c h r i c h t e r

ze ig t Kurvenb i ld 9 .

W i e e r s i c h t l i c h , b r a u c h t b e i e i n e r E i n s c h a l t d a u e r v o n
2 8 “ / ü d e r U m f o r m e r 7 8 " / o m e h r S t r o m a l s d e r G l e i c h r i c h ¬
t e r . S e l b s t b e i d e r h o h e n E D v o n 4 0 “ / o i s t d e r U n t e r ¬
s c h i e d z w i s c h e n G l e i c h r i c h t e r u n d U m f o r m e r n o c h 5 8 V o .

Welchen Einfluß dieser Unterschied hat, sol l die folgende
Rechnung ze igen:

B e i k o m p e n s i e r t e n G l e i c h r i c h t e r n u n d 1 0 P f f ü r d i e
kWh er rechnet s ich d ie Ersparn is pro Schweißs te l le zu
36.4 Pf je Arbe i tss tunde. D iese k le ine erspar te Summe
e r s c h e i n t a u f d e n e r s t e n B l i c k n i c h t a l l z u h o c h . B e d e n k t

I o

m

8
Bild 7: Sdiweißgl&ichnchtet 500 A

6
S c h w e i ß u m f o r m e r

Wie schon oben beschr ieben,beherrschten unter denEin-
s te l len-St romerzeugern b is vor wen igen Jahren d ie uns
a i len bekannten Schweißumformer das Fe ld (s . B i ld 6) .
S ie haben jedoch ve rsch iedene schwerw iegende Nach¬
tei le. Einer davon ist vor al len Dingen der störanfäl l ige,
B ü r s t e n a b n u t z e n d e u n d d a m i t d a u e r n d w a r t u n g s b e ¬
d ü r f t i g e K o l l e k t o r u n d d i e e b e n f a l l s w a r t u n g s b e d ü r f t i ¬
gen Lager. Besonders schwer is t d ie Gefahr der Unter¬
brechung einer Phasenlei tung des Antr iebsmotors. Dieser
Fehler, der bei dem rauhen Werftbetr ieb sehr leicht ge¬
schehen kann, führt in den meisten Fällen zum Verbren¬
nen der Statorwick lung des Motors.
Der Wi rkungsgrad der s ich be i e inem Schweißumformer
a u s d e m P r o d u k t d e r E i n z e l w i r k u n g s g r a d e v o n M o t o r
und Generator zusammensetzt, ist mit 45—55 “/o verhält¬
n i s m ä ß i g n i e d r i g . E i n w e i t e r e r N a c h t e i l b e s t e h t d a r i n ,
d a ß d e r M o t o r s e l t e n v o l l b e l a s t e t i s t u n d d e s h a l b m i t

e inem sehr n iedr igen Leistungsfaktor arbei tet . In größe¬
r e n S c h w e i ß e r e i e n r e c h n e t m a n e r f a h r u n g s g e m ä ß m i t
einem cos (/: =0,5.

0

0 ' t o i o i o ^ 0 % £ 0 .
Bild 9; Stromverbrauch eines Schweißumformers (Kurve 1)

und eines Schweißgleichrichters (Kurve 2)
in Abhängigkeit zur relativen Einscbaltdauer ED.

man jedoch, daß heute schon auf jeder mi t t le ren Wer f t
1 0 0 S c h w e i ß e i n h e i t e n m i t 3 - S c h i c h t e n - B e t r i e b l a u f e n ,
so kommt als Jahresersparnis beim Einsatz von Gleich¬
r i c h t e r n a n s t e l l e v o n U m f o r m e r n d e r i m m e r h i n b e a c h t ¬

liche Betrag von DM 262 000 heraus.

Z u s a m m e n m i t d e n o b e n a n g e f ü h r t e n E n e r g i e - E i n s p a ¬
r u n g e n w e r d e n d a s w e s e n t l i c h g e r i n g e r e G e w i c h t , d i e
in fo lge Fehlens der ro t ierenden Te i le größere Bet r iebs¬
s i c h e r h e i t u n d L e b e n s d a u e r , u n d n i c h t z u l e t z t d e r
wesen t l i ch e in fache re Au fbau und dami t n ied r i ge P re i s
d a h i n w i r k e n , d a ß d e r G l e i c h r i c h t e r s i c h i m m e r m e h r
d u r c h s e t z t u n d d e n S c h w e i ß u m f o r m e r a l l m ä h l i c h a b l ö s t .n E

E
S »

■'C S c h w e i ß u m s p a n n e r

Es is t sehr schne l l e inzusehen, daß d ie Wi r tschaf t l i ch¬
k e i t d e s S c h w e i ß u m s p a n n e r s n o c h h ö h e r a l s d i e d e s
G l e i c h r i c h t e r s s e i n m u ß , w e n n m a n d i e i m B i l d 1 0

%

Tra^ u
Bild 8: Pr inzipsd2al tb i ld e ines Sdiweißgle iduid i ters

. I! ! Ek .

S c h w e i ß g l e i c h r i c h t e r

Schon vor dem letzten Kriege wurde der Versuch unter¬
nommen, Schwe ißg le i ch r i ch te r e inzu füh ren . D ie E rgeb¬
nisse waren jedoch größtentei ls wenig befr iedigend, wei l
d i e d a m a l s v e r w e n d e t e n T r o c k e n g l e i c h r i c h t e r p l a t t e n
w i t t e r u n g s a n f ä l l i g u n d d e n h a r t e n A n f o r d e r u n g e n d e s
W e r f t b e t r i e b e s n i c h t g e w a c h s e n w a r e n . H e u t e s i n d d i e
G l e i c h r i c h t e r d a n k K ü h l u n g u n d I s o l i e r u n g d e r P l a t t e n
v o n d e r L u f t f e u c h t i g k e i t b e t r i e b s i c h e r e G e r ä t e ( s i e h e
Bild 7). Der Wirkungsgrad l iegt mit 63 "/o und auch der
L e i s t u n g s f a k t o r m i t 0 , 7 w e i t ü b e r d e m d e s U m f o r ¬
m e r s . D e r G l e i c h r i c h t e r b e s t e h t i m w e s e n t l i c h e n a u s

e inem dre iphasigen Umspanner, dem e in Trockengle ich¬
r ichtersatz in Brückenschal tung nachgeschal tet is t (s iehe
B i l d 8 ) . D i e b e t r ä c h t l i c h e n U n t e r s c h i e d e i n d e r W i r k -

t p

Z »

Prlrwhichalibild
e i h « s

Bild 10: Prinzipscbalthild eines Scfaweißtrafos

d a r g e s t e l l t e S c h a l t u n g e i n e s S c h w e i ß t r a f o s m i t d e m
S c h a l t b i l d 8 e i n e s S c h w e i ß g l e i c h r i c h t e r s v e r g l e i c h t .
Durch das Feh len der G le ichr ich te rp la t ten fa l len d ie in
d i e s e n P l a t t e n a u f t r e t e n d e n Ve r l u s t e f o r t , u n d d a m i t
l i eg t de r Wi rkungsgrad des Umspanners über dem des
G l e i c h r i c h t e r s .
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w e r t . D i e E i g e n a r t u n d d a s Te m p o u n s e r e s W e r f t ¬
betr iebes ver langen ein of tmals schnel les Umdisponieren
ganzer Schweißgruppen. Selbst wenn eine Vielzahl von
T r a n s f o r m a t o r e n a n e i n e m b e s t i m m t e n Ta g s y m m e ¬
tr isch ver te i l t wären, so is t das Versetzen d ie Ursache,
d a ß d i e S y m m e t r i e s c h o n n a c h k u r z e r Z e i t i n d e r
Lastenver te i lung n ich t mehr ges icher t i s t .

> « i r .

S c h w c i ß f r e q u c n z w a n d l e r

D ie Nach te i l e , denen d ie Schwe ißumspanner un te rwor¬
fen sind, umgehend, und gleichzeitig die Vorteile der
Wechse ls t romschwe ißung ausnu tzend , b rach te d ie AEG
1951 d ie e rs ten Schwe iß f requenzwand le r heraus (s iehe
B i l d 11 S c h a l t b i l d 1 2 ) . D e r S c h w e i ß f r e q u e n z w a n d l e r
fo rmt be i symmet r i scher Ne tzbe las tung den Drehs t rom,

«

Bild 11; Schweißlre^uenzwandler 700 A
E

'Anschiu^Gegen die Verwendung von Schweißumspannern in
u n s e r e m B e t r i e b s p r e c h e n j e d o c h g e g e n w ä r t i g d r e i
Nachte i le , d ie d ie Umspanner aufweisen;

1. Die höhere Leerlauf Spannung.
2 . De r sch lech te re Le i s tungs fak to r.

3 . D i e u n s y m m e t r i s c h e N e t z b e l a s t u n g .

Zu Pkt . 1 . Bekannt l i ch er fo rder t e in Schweißumspanner
zum guten Zünden und Schweißen eine effektive Leer¬
laufspannung von mehr als 60 V. Durch diese Spannung
s ind unter den Voraussetzungen, w ie s ie au f den He l¬
ling-Montageplätzen bestehen, schon mehrere tödliche
Unfälle vorgekommen. Es bestehen deshalb bezüglich
der Verwendung des Schweißumspanners einengende
Vo r s c h r i f t e n s e i t e n s d e r A u f s i c h t s b e h ö r d e n . D i e s e e r ¬
höhte Unfallgefahr hat die Betriebsleitung im Gegen¬
satz zu anderen Betr ieben bewogen, von e inem Einsatz
dieser Umspanner in unserem Betrieb abzusehen.
Z u P k t . 2 . D i e s e r P u n k t k ö n n t e d u r c h E i n s a t z e i n e r
größeren und damit zwangsläufig teueren Kompen¬
s a t i o n s e i n h e i t b e h o b e n w e r d e n .

Zu Pkt. 3. Für jedes größere Drehstromnetz ist eine
gleichmäßige sog. symmetrische Belastung erstrebens-

i r

Bi ld 12; Symmelr ieschal fung eines
Schweißf requenzwandlers (AEG)

der in unserem Netz bekannt l ich 50 Hertz hat, in einen
1 0 0 - H z - W e c h s e l s t r o m u m u n d g e s t a t t e t m i t e i n e r
Schutzschaltung die effektive Leerlaufspannung auf
3 5 V ( a l s o e i n e n u n g e f ä h r l i c h e n We r t ) h e r a b z u s e t z e n .
Durch die Frequenz von 100 Hz auf der Sekundärseite
s i n d d i e S c h w e i ß e i g e n s c h a f t e n d e s F r e q u e n z w a n d l e r s
infolge des Fortfalls der Blaswirkung für den Schiff¬
b a u m i t s e i n e n v i e l e n W i n k e l - u n d E c k s c h w e i ß u n g e n
besonders geeignet. Der Wirkungsgrad von 80 "/o liegt
e b e n s o h o c h w i e d e r d e s U m s p a n n e r s .

Doch hat der Einsatz dieser Geräte seine Grenze. Durch
die Anwendung von Schweißstrom mit 100 Hz tritt ein
erhöhter induktiver Spannungsabfall in den Schweiß¬
kabeln auf. Dieser begrenzt den wirtschaftlichen Ein¬
satz der Schweißfrequenzwandler schon bei einer Kabel¬
länge von 100 m. ( W i r d f o r t g e s e t z t ! )

Ing. G. Jung, FHE.

M ä n n e r c h o r D e u t s c h e W e r f t

^V ê schon in der August-Ausgabe der Werkzeitung
kurz erwähnt, wurde bei uns ein Werkchor ins Leben
gerufen. Den Anstoß dazu gab eigentlich meine Frau,
welche, während wir Sonntagsnachmittags die Wunsch¬
sendung des NWDR abhörten, so ganz beiläufig sagte;
„Schade, daß gar keine Shanties mehr gesendet wer¬
d e n ,
i s t u n d a u c h d e n K n u r r h ä h n e n v o m K i e l e r L o t s e n ¬
chor das Singen vergangen ist, singt diese schönen
L i e d e r w o h l k e i n M e n s c h m e h r. “ „ D a n n s i n g e d u s i e
doch, aber du singst immer nur Arien und Balladen.“
„Shanties müssen von einem Chor gesungen werden, für
Einze ls t immen k l ingt so e twas n icht . “ Dami t war d ieses
T h e m a b e e n d e t . N a c h t s a b e r e r s c h i e n m i r d e r K l a ¬

bautermann, setzte sich auf meinen Kehlkopf und riß
an den S t immbändern , dabe i sch r ie e r m ich an ; „Was ,
du wi l lst keine Shanties singen? Wer sol l s ie denn sin¬
gen, wenn nicht mal ihr Werftgrandies das wollt?“
„Lieber Klabautermann, ich möchte ja schon, aber Shan¬

ties klingen nur im Chorus, und ich bin doch nun einmal
k e i n C h o r . Dann mich dir doch einen!“ , sagte er ein¬
dringl ich und verschwand. Am anderen Morgen im
Büro aber saß er mir im Nacken und sagte mir mal ins
linke und mal ins rechte Ohr; „Vergiß das nicht mit dem
Shant ie-Chor. “ Um ihn loszuwerden, g ing ich zur Di rek¬
tion und trug dort vor, daß die Deutsche Werft unbe¬
dingt einen Chor haben müßte, um dem Klabautermann

D a s h ä t t e I h n e n a u c h s c h o n

Ja“, sagte ich, „seit die Marineschule nicht mehr

! S h a n t i e s v o r z u s i n g e n ,
einige Jahre früher einfallen können, sehen Sie zu, daß
diesem Mangel schnellstens abgeholfen wird“, bekam
ich ohne Zögern zur Antwort. Und nun ist dieser Chor
da. Genau genommen ist er eigentlich erst ein Chörchen,
aber er ist ja auch noch im Wachsen und bald wird er
ein richtiger, ausgewachsener Chor sein. Habt ihr nicht
auch Lust mitzusingen? Es wird nicht nur bei Shanties
bleiben. Singabend; Montags von 16.30 bis 18.30 Uhr.
Näheres durch Herrn Ney, Tel. 311, und Herrn Wand-

H e r m a n n N e ySchneider, Tel. 314.
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St re i f zug du rch Dänemark
(2. Teil)

Man kann wohl mit Recht sagen, es ist eine Strapaze
für den Magen, bei a l te ingesessenen Famil ien in Süder-
jütland an Kaffeegesellschaften teilnehmen zu müssen.
Auf letzteren gibt es mindestens el f verschiedene
Sorten selbstgebackenen Kuchen. Das gehört nun mal
zum guten Ton, es dürfen gern mehr sein, aber bloß
nicht weniger. Man muß wohl oder übel von allen
Sorten probieren und von der leckersten Torte not¬
gedrungen zweimal nehmen, wenn man die Gastgeber
nicht kränken wi l l . Und die großen Schalen mit Schlag¬
s a h n e d a r f m a n n a t ü r l i c h a u c h n i c h t u n b e r ü h r t l a s s e n .
D e r K a f f e e fl i e ß t d a b e i s e h r r e i c h l i c h u n d i s t m e i s t e n s

rech t s ta rk . E ine k le ine Uns i t te i s t es , daß im Pr iva t¬
h a u s h a l t d a s B r o t f ü r F r ü h s t ü c k u n d A b e n d b r o t s o

übertrieben dünn geschnitten wird. Wenn man etwas
darüber sagt, dann heißt es von seiten der Gastgeber:
Ach, es ist doch so schön, dünne Scheiben zu haben,
wenn man dann d ie Bu t te r doppe l t so d i ck n immt w ie
d a s B r o t u n d d e n A u f s c h n i t t d o p p e l t s o d i c k w i e d i e
Butter, dann braucht das Brot doch nicht so diele ge¬
s c h n i t t e n z u s e i n .

Vor dem Schlafengehen gibt es noch die sogenannte
„ k l e i n e
Tassen, die man nachmittags benutzt, aber anstatt
e i n h a l b e s D u t z e n d o d e r g a r n o c h m e h r w i e b e i d e r
Nachmittags-Kaffeetafel, trinkt man vor dem Schlafen¬
gehen „nur“ 2bis 3Tassen Kaffee und „begnügt“ sich
m i t 5 b i s 6 S o r t e n K l e i n g e b ä c k . M e r k w ü r d i g e r w e i s e
heißt dasselbe Gebäclc, welches wir „Kopenhagener“
nennen, in Kopenhagen „Wiener Bröd“.

F i s c h m a r k t w i r d d e m S c h l o ß d i r e k t g e g e n ü b e r w e r k ¬
täg l i ch von 6b i s 15 Uh r abgeha l ten .
Beim dänischen „Kommiß“ hat es der „Spieß“ in einer
Beziehung auch recht bequem, er braucht sich näm¬
lich nicht die Namen seiner „Leute“ zu merken, denn
d e r d ä n i s c h e S o l d a t w i r d n u r m i t d e r N u m m e r s e i n e r
Stammrolle gerufen und angeredet. Dies ist wohl eine
rein praktische Maßnahme wegen der so häufig vor¬
kommenden Namen w ie Hansen , Jensen , C lausen usw.

Eine Sprache entscheidet nur bedingt über eine Landes¬
grenze, wie aus folgendem Beispiel hervorgeht:
In dem Dorf Fröslev (jetzt dänisch), nahe der seit
1920 gültigen deutsch-dänischen Grenze, wohnte ein
Großbauer, der sehr stolz darauf war, den Krieg
1914/18 als schneidiger Wandsbeker Husar mitgemacht

haben, und der nach der Abtretung Nordschleswigs
an Dänemark seine beiden Kinder nicht in Dänemark
z u

zur Schule gehen lassen wollte. Der Junge war neun,
das Mädchen zehn Jahre alt. Jedes Kind bekam vom
Vater ein Reitpferd, und damit ritten die beiden den
etwa 6km langen Weg von Fröslev nach Flensburg,

dort die Schule zu besuchen, jeden Tag, Sommer
und Winter, aber zu Hause bei den Eltern wurde nur
dän isch gesprochen.
Wenn man in vielen verkehrsreichen Städten (in Ham¬
burg kann man erfreulicherweise in der letzten Zeit
eine gewisse „fairness“ im Straßenverkehr beobachten)
als Fußgänger den Eindruck hat, als ob die „Motori¬
sierten“ die Fußgänger nur als lästiges Übel betrach¬
ten, das möglichst bald ganz von der Bildfläche zu
verschwinden hat, dann wundert man sich in dem
wirkl ich verkehrsreichen Kopenhagen, wie hier der

M o t o r i s i e r t e n “ i m m e r n o c h a l s
„vollwertiges Mitglied der menschlichen Gesellschaft“
gewertet und mit entsprechender Rücksichtnahme be¬
handelt wird. Anders ist es hier mit den Radfahrern.
Diese treten besonders in Kopenhagen in rauhen Men-

auf und fühlen sich durchaus als Beherrscher der

u m

Ta s s e K a f f e e . E s s i n d n a t ü r l i c h d i e s e l b e n

D i e D ä n e n s i n d s e h r d a n k f r e u d i g e M e n s c h e n , s i e
danken für das Frühstück „tak for frokost“, für das
Mittagessen „tak for mad“, für den Kaffee „tak for
kaffee“, für das Abendbrot „tak for aftensmad“. Sie
danken auch für den zusammen verlebten Tag „tak

u n d t r i f f t m a n s i c h z u f ä l l i g a m n ä c h s t e n

F u ß g ä n g e r v o n d e n

f o r i d a g '
Tag, dann heißt es „tak for igaar“, danke für gestern.
Begegnet man sich erst nach längerer Zeit, dann heißt

,,tak for sidst“, danke für das letztemal. Zum Jahres¬
wechsel heißt es: „Godt nytaar og tak for det gamle“,
f r o h e s n e u e s J a h r u n d d a n k e f ü r d a s Ve r g a n g e n e .
Der Küchen-Chef des kön ig l . Sch losses in Kopenhagen
hat es sehr bequem, wenn es sich darum handelt, Fisch¬
gerichte auf die königl. Tafel zu bringen; denn der

g e n

Straße; da muß man als Fußgänger schon sehr auf¬
passen, daß man nicht in Bedrängnis kommt.

e s

In Kopenhagen gibt es einige sonderbare Straßen¬
namen. Hierfür ein Beispiel: D e r W e g , j e t z t d i e
Straße, die von Nörrebro nach Österbro führt, hat
i h r e n N a m e n a u f G r u n d f o l g e n d e r B e g e b e n h e i t e r h a l -

Fis<hmaikt gegenüber Schloß Chrisfionsborg in KopenhagenSchloß Chrisfiansborg in Kopenhagen
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Ny Car isberg Glyptothek in KopenhagenCai lsberg-Umzug 1904

a u f t r a g t , e i n n e u e s F l a s c h e n - E t i k e t t z u e n t w e r f e n ,
w e l c h e s u . a . d i e B e z e i c h n u n g „ L e v e r a n d ö r t i l d e t
kongelig danske Hof“ enthalten sollte. Die Einführung
d ieses neuen E t i ke t t s g ing am 4 . Ma i 1904 mi t e inem
großen Umzug des gesamten Carlsberg-Wagenparks
v o n s t a t t e n . A u f o b e n s t e h e n d e m B i l d e s i e h t m a n d e n

U m z u g b e i m P a s s i e r e n d e s g r o ß e n P l a t z e s „ K ö n g e n s
N y t o r v “ . B a l d n a c h d i e s e r B e g e b e n h e i t h i e ß e s i m
Volksmund, wenn man Bier trinken wollte: „Sollen wir
eine ,Hoff‘ haben?“ (Der Däne spricht das Wort so aus.)
Der Brauereileitung war das zuerst gar nicht recht,
da sie befürchtete, das „Carlsberg“-Renommee würde
d a r u n t e r l e i d e n . D o c h w e i t g e f e h l t , d i e K u r z b e z e i c h ¬
nung „Hoff“ wurde die beste Reklame, die man sich
denken kann; denn von 1904 bis 1954 wurden über
6 ' / 2 M i l l i a r d e n v o n d i e s e n E t i k e t t s v e r b r a u c h t . ( Ü b r i ¬
gens die größte Auflage, d ie e ine Drucksache in Däne¬
mark jemals gehabt hat.) Am 4. Mai d. J. erlebte Kopen¬
hagen aus Anlaß des 50jähr igen Et iket t -Jubi läums einen
f e s t l i c h e n U m z u g m i t d e n h e u t i g e n m o d e r n e n Tr a n s ¬
portmitteln der Carlsberg-Brauereien. Die groß auf¬
gemachten Etiketts trugen die Überschrift: „Ein guter
Bekannter ist 50 Jahre al t geworden. '

t e n : K ö n i g C h r i s t i a n d e r V i e r t e k a m e i n s t a u f d e m
r e c h t e n g e n W e g e a n g e f a h r e n u n d b e g e g n e t e e i n e m
langsam fah renden Baue rn , de r dem Kön ig n i ch t aus -
w e i c h e n w o l l t e . D a b e f a h l K ö n i g C h r i s t i a n s e i n e m
Kutscher, dem Bauern Platz zu machen, und während
d i e s e r v o r ü b e r f u h r , s a g t e d e r n o b l e K ö n i g z u i h m :
„ F a h r e n u n g e m ä c h l i c h w e i t e r “ ( a u f d ä n i s d r „ f a r n u
i m a g “ ) , u n d d a h e r w u r d e d i e s e r W e g „ F a r i m a g v e j e n “
genannt. Dies geschah vor fast 350 Jahren, und die
S t r a ß e h a t i m m e r n o c h d e n s e l b e n N a m e n .

E i n b e m e r k e n s w e r t e s ü n t e r n e h m e n s i n d d i e i m
F a m i l i e n b e s i t z b e fi n d l i c h e n K o p e n h a g e n e r C a r l s b e r g -
B raue re ien , de ren Übe rschüsse Jah r f ü r Jah r f ü r ku l¬
t u r e l l e Z w e c k e v e r w e n d e t w e r d e n . D i e g r o ß a r t i g s t e
S t i f t u n g a u s d e m „ C a r l s b e r g - F o n d “ i s t d i e “ N y C a r l s ¬
berg Glyptothek“, ein Museum mit den wertvollsten
Sku lp tu ren und Gemä lden dän ischer und aus länd ischer
Künstler, die Dänemark aufzuweisen hat. Ny Carlsberg
Glyptothek birgt so viele Kostbarkeiten, daß man den
B e s u c h d i e s e s h e r v o r r a g e n d e n M u s e u m s n i c h t v e r ¬
säumen so l l te . D ie Car lsberg -Brauere i wurde 1847 von
dem Brauer J . C . Jacobsen gegründe t . Im Jahre 1904
w u r d e e i n n a m h a f t e r d ä n i s c h e r K ü n s t l e r d a m i t b e - Ing. Meusel .

W e n n e i n e r e i n e R e i s e t u t
New York und die Weltausstel lung 1939

! ! !

( F o r t s e t z u n g ) t

Die Umgebung von New York ist sehr abwechslungs¬
r e i c h , n a c h a l l e n H i m m e l s r i c h t u n g e n k a n n m a n A u s ¬
flüge un te rnehmen , schon d ie Vo ro r te l i egen im wa ld¬
r e i c h e n , h ü g e l i g e n G e l ä n d e , u n d 2 b i s 3 S t u n d e n A u t o ¬
fahr t b r ingen e inen schon in e ine geb i rg ige Landschaf t
ä h n l i c h w i e u n s e r H a r z . B e s o n d e r s z a h l r e i c h s i n d d i e
S e e n u n d d i e B u c h t e n d e s A t l a n t i k . F ü r d e n W a s s e r ¬

sportler und Angler ist diese Gegend auch heute noch
ein Dorado. Der Hudson-River w i rd wegen se iner her r¬
l i c h e n l a n d s c h a f t l i c h e n L a g e a u c h d e r a m e r i k a n i s c h e
Rhein genannt. Es fehlen nur die alten Städte und die
Burgen und vor a l lem der Wein!
Wa s n i c h t f e h l t , s i n d r i e s i g e R e k l a m e s c h i l d e r a n d e n
A u t o s t r a ß e n .
R e k l a m e a l s s c h e u ß l i c h . E i n e b e s o n d e r e F r e u d e d e r

Amerikaner is t d ie Fluß- und Hochseeangelei . Ich selbst
habe auch einen Tag mit dieser nützl ichen Beschäft igung
verbracht . Mein Schwager und ich fuhren mi t dem Auto
a n d i e a t l a n t i s c h e K ü s t e n a c h e i n e m b e k a n n t e n F i s c h e r ¬

ort, mieteten uns dort zwei Boote, und bekamen jeder
e i n e G r u n d a n g e l u n d e i n e n K a s t e n m i t k l e i n e n e t w a
10 cm langen Fischen. Diese wurden an einen Angel¬
haken gesteckt und dienten so als Köder. Wir ruderten

etwa 200 mhinaus, warfen den kleinen Anker aus und
das Wettangeln konnte beginnen. Ich mußte diese
Angelart erst einmal kennenlernen, denn kein Korken
zeigt an, ob ein Fisch angebissen hat, man kann es nur
an der Leine spüren. Mein Schwager fing zuerst eine
große Hochseescholle von etwa 35 cm im Durchmesser.
Ich war begeistert und auch etwas enttäuscht. Aber nach
und nach hatte auch ich so ein paar Burschen gefangen.
Nach dreistündiger Fangzeit zogen wir dann mit 24
solcher Hochseeschollen beglückt ab. Am Abend fielen
wir mit Appetit über diese gebratenen Prachtexemplare
h e r u n d w a r e n z u u n s e r e m B e d a u e r n s c h o n v o n e i n e m
halben Fisch gesättigt. Alle anderen wurden gebraten
und in Essig gelegt.
Es gibt Sportangler, die mit Motorbooten weiter hinaus¬
f a h r e n u n d d a n n m i t d e r A n g e l K a p i t a l fi s c h e v o n 1 m
Länge und mehr fangen. Mit solch einem Fang läßt der
A m e r i k a n e r s i c h d a n n g e r n f o t o g r a fi e r e n .
D a d a s K l i m a i n d e n S o m m e r m o n a t e n i n N e w Y o r k b e i ¬

nahe als tropisch zu bezeichnen ist, hat die Stadtverwal¬
tung für schöne Badeplätze Sorge getragen. Der auf der
g a n z e n W e l t b e k a n n t e B a d e s t r a n d a u f d e r N e w Yo r k
vorgelagerten Insel Coney Island ist mit einem Vergnü-

W i r e m p fi n d e n d i e s e a u f d r i n g l i c h e
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gungspark und e iner schönen St randpromenade verbun¬
d e n . H i e r i s t e s g a n z n o r m a l , w e n n r u n d e i n e h a l b e
Mi l l ion Badegäste s ich am Strande tummeln. An beson¬
d e r s w a r m e n Ta g e n s o l l e n s c h o n 1 M i l l i o n M e n s c h e n
dort gewesen sein. Dann war es al lerdings so vol l , daß
n ich t a l le e inen L iegep la tz mehr zur Ver fügung ha t ten .
Das Baden ist dort kostenlos, die Hinfahrt kostet 5Cent.
In der Achtbahn oder in dem großen Luf t rad zahl t man
gleichfal ls nur 5Cent und für 10 Cent bekommt man das
her r l i chs te E is mi t F rüch ten und Creme, so lecker w ie
man es hier kaum kennt. Ich habe oft Eis gegessen, weil
es mi r so p rach tvo l l schmeckte . D ieses E is ha t te noch
e i n e n w e i t e r e n Vo r t e i l , m a n w u r d e g l e i c h z e i t i g d a v o n
gesät t ig t .

Be i de r schne l l f o r t sch re i t enden En tw i ck l ung de r R ie¬
sens tad t ha t man de r S t raßenhers te l l ung ganz beson¬
d e r e A u f m e r k s a m k e i t g e w i d m e t . E s w u r d e n h i e r f ü r
g r o ß e S p e z i a l m a s c h i n e n g e b a u t , u n d i c h m u ß s a g e n ,
t r o t z d e m b e r e i t s 1 0 J a h r e v e r s t r i c h e n s i n d , h a b e i c h
ähnl iche Maschinen noch n icht in Deutschland gesehen.
M i t wen igen A rbe i t sk rä f t en wu rden an e i nem Tag rund
250 mStraße fer t iggeste l l t . D iese Leis tung war mögl ich,
o h n e d a ß d i e A r b e i t s k r ä f t e s i c h p e r s ö n l i c h b e s o n d e r s
dabe i ve rausgab ten . D ie A rbe i t l e i s te te , w ie übe ra l l i n
Amer ika , d ie Masch ine .

D i e A u s s t e l l u n g w a r n a t ü r l i c h d e r H a u p t a n z i e h u n g s ¬
punkt der Besucher aus allen Teilen des Landes und der
g a n z e n We l t . We l t a u s s t e l l u n g e n fi n d e n n o r m a l e r w e i s e
a l l e 4 J a h r e s t a t t . D i e n ä c h s t e s o l l i n A u s t r a l i e n s t a t t ¬
fi n d e n . We l t a u s s t e l l u n g e n s o l l e n d e n G e s c h ä f t s l e u t e n
Gelegenhei t geben, ihren Handel über den ganzen Erd¬
b a l l a u s d e h n e n z u k ö n n e n . S i e w e r d e n w a h r s c h e i n l i c h

denken, was haben denn wir damit zu tun, welche Vor¬
tei le haben denn wir davon und doch haben wir gerade
bei uns auf der DW das beste Beispiel, daß der Welthan¬
del jedem einzelnen Vortei le br ingt. Wie bekannt, bauen
w i r r u n d 5 0 “ / o u n s e r e r S c h i l f e f ü r d a s A u s l a n d . D a s b e ¬

deute t , daß d ie Be legscha f t von 9000 Mann zur Hä l f te
d u r c h A u s l a n d s a u f t r ä g e b e s c h ä f t i g t w i r d . W ä r e n d i e s e
Auf t räge n ich t da , dann hä t te nur d ie Hä l f te d ie Mög¬
l i c h k e i t a u f d e r W e r f t i h r e n L e b e n s u n t e r h a l t z u v e r ¬

dienen. Wie bei uns, so sieht es auch bei vielen anderen
Firmen aus. Der Export gibt dem deutschen Volk erst
die Möglichkeit, überhaupt existenzfähig zu sein. So wie
d e r K l e i n k a u f m a n n s e i n e W a r e n i m S c h a u f e n s t e r a u s -

.stellt, um die Kunden zum Kauf zu veranlassen, so stel¬
len auf einer Weltausstel lung die Nat ionen in besonders
hierfür gebauten Häusern und Messehallen die Erzeug¬
n i s s e i h r e s L a n d e s a u s i n d e r H o f f n u n g , d a s E x p o r t ¬
geschäft zu heben. Es ist also ein friedlicher Wettkampf
der Nat ionen. D iese Ausste l lung von New York über t ra f
al le bisherigen um das Dreifache.

U m d e n R i e s e n v e r k e h r z u b e w ä l t i g e n , h a t t e m a n d r e i
S o n d e r b a h n h ö f e f ü r d i e S c h n e l l - u n d U n t e r g r u n d b a h ¬
nen gebaut. Zwei davon konnten in jeder Stunde 40 000
Besucher in d ie Auss te l lung scha f fen , der d r i t te Bahn¬
hof bewältigte 20 000 Besucher. Die Züge kamen in zwei
S tockwerken übe re inande r an und spuck ten i n j e zwe i
M i n u t e n 3 2 0 0 M e n s c h e n a u s . A u f d e m A u s s t e l l u n g s ¬
g e l ä n d e w a r i n v i e r j ä h r i g e r B a u z e i t e i n A u s s t e l l u n g s ¬
gebäude nach dem anderen entstanden, und d ie besten
A r c h i t e k t e n d e r E r d e , d i e b e s t e n I n g e n i e u r e d e r We l t
wetteiferten, hier etwas besonderes zu schaffen. Und ich
muß sagen , das i s t i hnen w i r k l i ch ge lungen . D ie E in¬
tr i t tspreise waren gering, 0,75 Dol lar pro Person und an
b e s o n d e r e n Ta g e n n u r 0 , 2 5 D o l l a r . D i e A u s s t e l l u n g
dauerte ein ganzes Jahr, und der Aufbau verschlang die
Riesensumme von 260 Mil l ionen Dol lar. Diese ungeheure
S u m m e m u ß t e i n A m e r i k a v o n P r i v a t l e u t e n a u f g e ¬
bracht werden im Gegensatz zu den europäischen Aus¬
stel lungen, wo die Gelder zum al lergrößten Tei l aus der
S t a a t s s c h a t u l l e g e n o m m e n w e r d e n . F ü r d i e A u t o f a h r e r

wa r e i n P la t z vo rgesehen , au f we l chem 35 000 Au tos
p a r k e n k o n n t e n , a u ß e r d e m w a r e i n P a r k p l a t z f ü r 6 0 0
Busse vorhanden, 50 000 Bänke waren unter schat ten¬
s p e n d e n d e n B ä u m e n a u f g e s t e l l t . 1 0 0 0 Te l e f o n z e l l e n
gaben den Besuchern Gelegenheit, zu jeder Zeit zu tele¬
f o n i e r e n . 2 0 0 0 P o l i z i s t e n w a r e n b e s o n d e r s f ü r d i e A u f ¬

gaben, d ie auf der Ausste l lung zu er fü l len waren, aus¬
geb i l de t . Aus d i esen Zah len kann man s i ch unge fäh re
Vorstel lungen von der Größe dieser Ausstel lung machen.
F ü r d i e j e n i g e n B e s u c h e r , w e l c h e n i c h t g u t z u F u ß
waren, hat te man besondere Karren gebaut , in welchen
man bequem im Sessel si tzend von besonders ausgebi l¬
d e t e n L e u t e n d u r c h s A u s s t e l l u n g s g e l ä n d e g e s c h o b e n
wurde . Auch Sonderbusse fuh ren im langsamen Tempo
herum, um ä l te ren Leu ten d ie Bes ich t igung mög l i ch zu
m a c h e n .

Das Wahrzeichen der Ausstel lung

Das Wahrzeichen der Ausstel lung war eine r iesige Kugel
von 60 Fuß Durchmesse r, g le i ch 20 m. Zum Verg le i ch
kann man sich die Höhe eines 6- bis 7stöckigen Hauses
v o r n e h m e n . A u ß e r d e m e i n e s p i t z e d r e i e c k i g e P y r a m i ¬
dennadel von 200 Fuß Höhe, beide Teile waren aus Stahl
u n d A l u m i n i u m k o n s t r u i e r t . D u r c h e i n e n a u f S ä u l e n

s t e h e n d e n L a u f g a n g k o n n t e m a n s p i r a l f ö r m i g h i n a u f ¬
gehen und in das Innere d ieser R iesenkuge l ge langen.
Hier wurde d ie Wel t von morgen geze ig t . Man sah von
der Be t rach tungsga le r ie un te r s i ch e ine S tad t de r Zu¬
k u n f t l i e g e n . I n d e r M i t t e d a s G e s c h ä f t s z e n t r u m , d i e
C i t y, m i t d e n F a b r i k e n u n d G e s c h ä f t s w o l k e n k r a t z e r n
u n d r u n d h e r u m w a r e n d i e W o h n o r t e f ü r d i e M e n s c h e n

erbaut. Es war also für jeden mögl ich, in kurzer Zeit in
den Kern der Stadt zu fahren, gleichzeit ig war durch die
A n o r d n u n g d i e s e r S t a d t v o n m o r g e n d i e G a r a n t i e g e ¬
g e b e n f ü r e i n e g e s u n d e , f r ö h l i c h e F r e i z e i t m i t t e n i m
G r ü n e n l i e g e n d e r W o h n d ö r f e r . W i r m ü s s e n z u g e b e n ,
daß solch eine Anordnung der Städte auch für uns wün¬
schenswert wäre, denn viele haben eine Wegstrecke von
v i e r b i s f ü n f S t u n d e n z u r ü c k z u l e g e n , u m i h r e h e u t i g e
A r b e i t s s t e l l e z u e r r e i c h e n .

D i e We l t a u s s t e l l u n g w a r g l e i c h z e i t i g e i n e P a r a d e a u s ¬
s t e l l u n g d e r G a r t e n b a u k u n s t , ä h n l i c h w i e w i r e s a u c h
in Planten un Blomen sehen können, nur größer in den

1 5



Ausmaßen. An einer Stelle waren einige indianische
Götzenbilder aufgestellt, welche aus Baumstämmen ge¬
schnitzt waren. Eine Erinnerung an die historische Ver¬
gangenheit dieses Landes. Einige Meter weiter sah man
die geplanten neuartigen Straßen. Unten die Fahrbah¬
n e n

den Geschäften usw. Wie ich hörte, sollen die damals
geplanten Straßen heute in einigen Städten der USA
berei ts Wirkl ichkeit geworden sein. Ein besonders
prachtvolles Gebäude hatten die Italiener aulgebaut.
Hoch oben auf dem Gebäude aus weißem Marmor saß

römische Frauenfigur in antiker Tracht. Der Turm

für Busse und Autos, oben die Fußgängerstraße mit

e i n e

war 200 Fuß =66 mhoch. Von oben, aus etwa 60 Meter
Höhe, rauschte ein künstlicher, von verschiedenen Far¬
ben beleuchteter Wasserfall herunter .Ein wahrhaft wun¬
derschöner Anblick. Unten zwischen den Säulengängen
und den Wasserspielen stand das Standbild des Erfin¬
ders Markoni. In den Ausstellungshallen waren die Er¬
zeugnisse Italiens zu bewundern. Elegante Autos, Werk¬
zeugmaschinen, moderne Flugzeugmotoren, herrlicher
Schmuck und Kleider für die Frauenwelt, und die Kunst
Italiens war durch eine Gemäldeausstellung vertreten,
ferner war eine Halle der geschichtlichen Entwicklung

Ein Blick in die Stadt der Zukunft

Das Vergnügungsviertel bot außer den bekannten
Unterhaltungen einige Besonderheiten, welche hier bis¬
her noch n i ch t bekann t wu rden . Besonders i n te ressan t
war e in 250 Fuß =83 mhoher Tu rm in E i senkons t ruk¬
t ion . D ieser Turm ha t te oben 10 we i taus ladende Arme.
An jedem Arm hing ein Fallschirm. Das Vergnügen be¬
stand nun darin, die Wirkung eines Fallschirmabsprun-
ges kennenzulernen. Je ein Pärchen konnte einen Korb
unter dem Fal lsch i rm beste igen und wurde dann in d ie
Höhe gezogen, oben angekommen, hatten beide zunächst
e t w a 5 M i n u t e n e i n e w u n d e r v o l l e A u s s i c h t ü b e r d i e
Ausstellung, um dann plötzlich mit dem Fallschirm nach
unten zu fallen. Die Wirkung dieses Sturzes soll so
enorm gewesen sein, daß fast alle Pärchen sich gleich
d a r a u f m i t e i n a n d e r v e r l o b t e n o d e r a u c h h e i r a t e t e n .

Die großen Industriefirmen hatten auch ihre besonde¬
r e n G e b ä u d e a u f g e b a u t . B e s o n d e r s i n t e r e s s a n t w a r e n
d i e A u s s t e l l u n g s h a l l e n d e r G e n e r a l E l e c t r i c C o m p a n y.
H i e r k o n n t e m a n s c h o n d i e e r s t e n F e r n s e h g e r ä t e i n
B e t r i e b s e h e n . Vo r a l l e m k o n n t e j e d e r s i c h i m A u f ¬
nahmegerät aufnehmen lassen und die Bekannten oder
Familienmitglieder konnten im nächsten Raum auf der
Empfangsseite die Person auf dem Bi ldschirm der Fern¬
sehapparate sehen. Inzwischen sind in den USA bereits
1 4 M i l l i o n e n F e r n s e h a p p a r a t e g e b a u t w o r d e n . D a s
heißt, daß jede 10 Person oder jede dritte Familie solch
e i n G e r ä t h a t . B e i u n s s i n d d i e G e r ä t e l e i d e r n o c h v i e l z u

t e u e r, a b e r w i r h o f f e n , a u c h m a l p r e i s w e r t e i n n e u e s
G e r ä t k a u f e n z u k ö n n e n . D e r A m e r i k a n e r e r r e i c h t a l l e

d iese D inge durch Beschränkung der Typen und durch
Ra t iona l i s i e rung , denn h ie rdu rch w i rd de r Lebenss tan¬
dard gehoben. D ie je tz t in den le tz ten Jahren h ier be-

D a s i s t d e r F e c h t e r

g e w i d m e t

Eine moderne Figur, einen Fechter darstellend, aus
8mm Eisenblech geschweißt und sauber lackiert stand
vor einem Ausstellungspavillon der Chrysler-Automo-
bilwerke. Innen waren die neuesten Modelle zu sehen.
Besonders interessant war ein drehbares Modell, bei
dem alle beweglichen Teile wie Motorkolben, Pleuel¬
stangen und die Getriebe in Betrieb betrachtet werden
konnten. Jede Gruppe war mit Kennummern versehen.
Daneben stand eine Schalttafel. Man konnte auf die
Nummer schalten, welche man näher erklärt haben
wollte und schon ertönte aus dem Lautsprecher die
genaue Beschreibung des Motors, der Hinterbrücke usw.
Besonders die Ford-Company hatte ein interessantes
Gebäude erbaut . Während im Innern der Hal le d ie Fa¬
brikation zu sehen war und die Autos am Fließband
montiert wurden, kam alle 4Minuten ein fertiger Wagen
auf den Prüfstand, fuhr zum Abnahmeturm hinauf, um
dann auf einer Galerie um das Gebäude herum auf
einer in mehreren eleganten Spiralen gebauten Fahr¬
bahn zum Verkaufsstand zu fahren. Der Käufer konnte
also auf seihen Wagen warten.

Die UdSSR hatte einen riesigen Marmorpalast aufge¬
baut . In der Mi t te des ha lbkre is förmigen Gebäudes war
ein Turm erbaut, auf dem sich eine 60 Fuß hohe Figur
eines Arbeiters befand, welcher den Stern der Union
mit hochgestrecktem Arm emporhielt. In dem Gebäude
waren hauptsächlich Dokumente und Statistiken ver¬
öffentlicht, welche die Entwicklung der UdSSR darstell¬
ten. Prachtvolle Riesengemälde stellten die Maifeiern in
Rußland dar, die kommunistischen Führer auf dem
K r e m l b e i m K a f f e e u s w. A n M a s c h i n e n w a r a b e r n u r
einTrecker ausgestellt. Ich muß sagen, hier wurden
me ine E rwa r tungen en t t äusch t .

P o l e n h a t t e e i n e n b e s o n d e r s s c h ö n e n T u r m i n F i l i g r a n ¬

arbeit, ganz aus Kupfer hergestellt, auf gebaut. Vor dem¬
selben s tand e in prachtvo l les Rei ters tandbi ld .

D ie USA wurden durch e in vornehmes Gebäude reprä¬
sentiert, in dem sich die Räume für den Empfang der
Staatsorgane und ein großer Festsaal für die Einwei¬
hungsfeier usw. befanden. Jeder der 49 Staaten der USA
h a t t e i n d e r S t a a t e n s t r a ß e e i n G e b ä u d e e r r i c h t e t , u m
seine Erzeugnisse aufzeigen zu können. Eine cubanische
Mi l i tä rkapel le sp ie l te gerade ihre Weisen, welche a l le r¬
dings für unser europäisches Ohr an manchen, Stellen
e t w a s k o m i s c h k l i n g e n . B e i m S p i e l e n d e r a m e r i k a n i ¬
s c h e n N a t i o n a l h y m n e n a h m a l l e s d e n H u t a b u n d d i e
Soldaten legten die Hand an die Mütze.
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D a s G e b ä u d e d e r U S A D a s G e b ä u d e I t a l i e n s

kannt gewordenen kleinen Handtaschen-Radiogeräte
waren dort schon 1939 zu bekommen. Auch das jetzt all¬
geme in bekann te Ge t ränk Coca-Co la le rn te i ch dama ls
in New York kennen, aber ich mochte es nicht, jetzt habe
ich mich al lerdings auch an den Geschmack gewöhnt.
A b e r a u c h d i e s c h ö n s t e A u s s t e l l u n g e r m ü d e t , i c h w a r
auch gesättigt von den vielen Eindrücken, welche ich dort
g e s a m m e l t h a t t e . N a c h a l l d i e s e n E r l e b n i s s e n w a r a u c h

f ü r m i c h b a l d d i e Z e i t g e k o m m e n , w i e d e r h e i m z u f a h ¬
ren. So war ich dann wieder f roh, meine Füße auf d ie
Planken des s to lzen Dampfers „Europa“ setzen zu kön¬
nen, und in 5*/« Tagen hatten wir die Strecke über den
A t l a n t i k w i e d e r h i n t e r u n s . A u f h o h e r S e e h a t t e n w i r

noch e in großes Er lebnis . Wir begegneten dem Schwe¬
s t e r s c h i f f d e r „ E u r o p a “ , d e r „ B r e m e n “ . B e i d e S c h i f f e
s ind e ine s to lze Le is tung unserer Sch i f fbauwer f ten , d ie
a u f d e r g a n z e n We l t i h r e A n e r k e n n u n g u n d B e w u n d e -

I n g . H a r m sr u n g f a n d e n .

B e g e g n u n g
m i t d e r „ B r e m e n "

Aus dem Betriebssport
Der letzte Monat brachte das Ende der Punktspiel¬
s e r i e f ü r u n s e r e F e l d m a n n s c h a f t e n i m F u ß b a l l u n d

Handbal l . Wir können mi t den Ergebnissen ganz zufr ie¬
d e n s e i n .

Inzw ischen haben unsere Ha l lenhandba l l sp ie le r m i t de r
W i n t e r r u n d e b e g o n n e n . D i e F u ß b a l l w i n t e r r u n d e w i r d
d e m n ä c h s t a u c h e i n s e t z e n . U n s e r e T i s c h t e n n i s s p i e l e r
s ind bere i ts mi t ten in ihrer Punktser ie . Das g le iche g i l t
fü r unsere Schachmannscha f ten . Auch d ie Kege lg ruppe
hat bere i ts von ihren ers ten Punktsp ie len zu ber ichten.
E ine besondere Freude ha t te unsere Spor tgemeinschaf t
durc l i den Gegenbesuch einer Tischtennismannschaft der
B e t r i e b s s p o r t g e m e i n s c h a f t M o t o r - A l t s t a d t - D r e s d e n .
U n s e r e T i s c h t e n n i s p i e l e r w a r e n z u P fi n g s t e n i n D r e s ¬
den, jetzt wurde das Rückspiel in Hamburg ausgetragen.
U n s e r e M a n n s c h a f t g e w a n n m i t 1 5 : 1 .

W i r h a b e n m i t u n s e r e n G ä s t e n v i e l e f r ö h l i c h e S t u n d e n

ve r l eb t . A l l e s , was i n Hambu rg sehenswe r t i s t , haben
wir ihnen gezeigt. Die Gäste waren sehr beeindruckt von
dem, was s ie h ie r e r l eb t haben Besonde rs e ind rucks¬
v o l l w a r d i e B e s i c h t i g u n g u n s e r e r D W. A b e r a u c h d i e

S t a d t r u n d f a h r t , e i n e H a l e n b e s i c h t i g u n g u n d e i n B u m ¬
m e l d u r c h d i e G e s c h ä f t s s t r a ß e n w a r e n s e h r i n t e r e s s a n t

fü r unsere Dresdener. Durch den Gegenbesuch wurden
d i e s c h o n i n D r e s d e n a n g e k n ü p f t e n f r e u n d s c h a f t l i c h e n
B e z i e h u n g e n v e r t i e f t . H o f f e n w i r , d a ß d i e S p i e l e i m
nächsten Jahre for tgesetzt werden können.
Nachstehend geben wi r, w ie üb l ich , d ie Ergebnisse des
l e t z t e n M o n a t s b e k a n n t :

F u ß b a l l :

D W 1 . H e r r e n g e g e n P o p p 1 . H e r r e n ( P o k a l )
D W k o m b .

0 : 1

g e g e n A l t o n a e r F i s c h m a r k t 1 .

D W 1 . J u g e n d g e g e n M e n c k & H a m b r o o k J g .
D W 1 . A H
D W 1 . A H
D W 1 . A H
D W 2 . A H

3 : 3

1 0 : 1

g e g e n N W D R A H
g e g e n H a s p a A H
gegen Rapid AH (Meis ter 1954)
g e g e n N W D R A H

gegen Schu l l enbe rg AH

4 : 1

4 : 2

4 : 2

1 : 1

D W 2 . A H

D W 1 . R e i h e r s t , g e g e n B A T R e s .
DW 1. Reihers t , gegen Worth ington 1.
DW 1. Re ihers t , gegen Ph i l ips Levante

5 : 2

2 : 0

3 : 2

1 : 2

H a n d b a l l :

D W 1 . g e g e n R a p i d 1 . 1 9 : 1 1
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5 : 8 Sdi iach:
D W 1 .
D W 2 .

K e g e l n :
D W 1 .
D W 1 .
D W 2 .
D W 2 .
D W 3 .

gegen Kreditbank 1.
gegen Albingia 1.
gegen Phi l ips 2.

D W 1 .
D W 1 .
D W 2 .

6V2:3V2
6 : 4

gegen HGW 1.
gegen Rapid 2.

1 6 : 11
1 0 : 11

1 9 7 6 : 1 9 1 0
2 1 2 7 : 2 2 0 8
2 0 3 1 : 2 1 5 4
1 9 6 6 : 2 0 8 6
1 9 7 2 : 2 1 2 1

gegen Rapid Harburg 1.
gegen Tretorn 1 .
gegen A lb ing ia 2 .
gegen OFD 2.
gegen NWDR 2.

H a l l e n h a n d b a l l :

D W 1 .
D W 1 .
D W 2 .
D W 2 .

1 0 : 8
11 : 1 3

gegen Nordd. Affinerie
gegen Kreditbank 1.
gegen Nordbank 2 .
gegen Nordd. Affinerie 2.

8 : 7
1 : 5

Für die erwiesenen Aufmerksamkeiten und Glück¬
wünsche anläßlich unserer Vermählung sagen wir
h iermi t a l len Kol leg innen und Kol legen unseren
h e r z l i c h e n D a n k .

F ü r d i e Te i l n a h m e a n d e r B e s t a t t u n g m e i n e s l i e b e n
Mannes Hans Reich sage ich der Betriebsleitung
s o w i e d e m B e t r i e b s r a t u n d a l l e n K o l l e g e n m e i n e s

I r m a R e i c hM a n n e s m e i n e n h e r z l i c h e n D a n k .
W i l l i M ü l l e r u n d F r a u M a r i o n , g e b . M e y

Für erwiesene Aufmerksamkeiten und Glückwünsche
anläßlich unserer silbernen Hochzeit sagen wir hiermit
allen Kollegen unseren herzlichen Dank.

F r i t z G r ö n w o l d t u n d F r a u Wir gedenken unsererToten
J o h a n n e s F o c k
Ober ingen ieur

gest. 28. 9. 1954
E d u a r d B e n s e n

E ' S c h w e i ß e r
gest. 5. 10. 1954
H a n s W a g n e r

E l e k t r i k e r

gest. 10. 10. 1954
W a l t e r B r t t h n

Kupferschmied
gest. 10. 10. 1954

H e i n r i c h S c h l ü t e r
E ' S c h w e i ß e r

gest. 13. 10. 1954

Friedrich Künning
R e n t n e r

gest. 11. 8. 1954
J o h a n n S c h m i c h

M a s c h i n e n a r b e i t e r

gest. 11. 9. 1954
Hans Reicher =

P r o b i e r e r

gest. 16. 9. 1954

Emst Flügge
R e n t n e r

gest. 17. 9. 1954
. K a r l S c h m i d t m a n n

S c h i f f b a u e r
gest. 20. 9. 1954

Für die erwiesenen Aufmerksamkeiten und Glück¬
wünsche anläßlich meines 25jährigen Dienstjubiläums
sage ich hiermit der Betriebsleitung sowie allen Kol¬
legen meinen herzlichen Dank. E r i c h A l t

Für die anläßlich meines 25jährigen Dienstjubiläums
erwiesenen Aufmerksamkeiten und Glückwünsche
sage ich hiermit allen meinen herzlichen Dank.

F r a n z D e i t e r

F ü r e r w i e s e n e 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
anläßlich meines 25jährigen Jubiläums sage ich hier¬
mit der Betriebsleitung sowie allen Kollegen meinen

W i l l i L a n z i gh e r z l i c h e n D a n k .

E i n P ra l i ne M o r a l :

So lang* herunter von Gerüsten
noch Eisen fliegt und trifft auch jäh,
da soll den Kopf man ständig sdiützen
und s tü l pen au f *nen P ra l i ne .

Was einst des Landsers Kopf geschützt,
d ie Industr ie hat ausgenützt .
Zwar nicht so plump und nicht so schwer,
gefällig zeigt es uns was her.
Es wiegt um 150 Gramm.
M a n s e t z t e s l o c k e r o d e r s t r a m m ,
beliebig. Zur Bequemlichkeit
kommt noch hinzu die Sicherheit.

Der eine trägt es tief im Nacken,
E i n a n d r e r k l e m m t e s s i c h a u f s O h r .
Kopfsprünge könnt* man damit machen,
d o c h w a r n t d i e P r a x i s u n s d a v o r .

Man so l l n i ch t nu r an Win te r tagen
die Pudelmütze d ' runter t ragen,
denn immer vor Abkühlung schützt,
wenn s ie auf unserer Kopfhaut s i tz t .
G le ich se i de r Abs tand r ingsherum
von Kopf zu Blech, sonst hauVs uns um.
Wer d iese Forderung er fü l l t ,
benutzt es, wie hier zeigt das Bild.
Wer einst dagegen nur gewettert
und solch ein Schutz nie aufgesetzt,
i s t h e u t e f a s t m i t i h m v e r v e t t e r t
und seine Eigenschaft er schätzt.
Der blöde Schnack ist abgetan
von wegen E-V~G~Kumpan.
A u d h N ATO - Vo r a u s b i l d u n g s t r i e b
hat sich gelegt, da unbeliebt.
Als einziges bleibt nur bestehen
w a s a u f d e m z w e i t e n B i l d z u s e h e n .
Hier schlug ein Ding aufs blechern Dach
u n d ü b e r a u f s G e d a n k e n f a c h .

D a s S c h i c k s a l n a h m s c h n e l l s e i n e n L a u f .
B i ld d re i ze ig t jenen Augenb l i ck .
Sofor t s teht man n icht wieder auf ,
hat sich vollzogen das Geschick.
D ie Ze i t ha t daran auch ih r Te i l ,
Blech und auch Kopf s ind wieder hei l .
Nach Lohnausfall darf man nicht fragen,
auch Schmerzen sind allein zu tragen.
Die Erfahrung macht meist klug,
für a l le Ze i t hat er genug
vom Unfal l . Denn der hat gelehrt :
„Ein Loch im Kopf den Mensch beschwert.“



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 fe i e r t en i h r 25 jäh r i ges D iens t Jub i l äum

W a l l e r E d d e l b ü t t e l

K o n s t r u k t e u r
1 8 . S e p t e m b e r 1 9 5 4

F r i t z S i e l z

D r e h e r

28 . Sep tembe r 1954

Heinrich Klupsch
A u s g e b e r

28. September 1954

H a n s H a r t l e b

V o r h a l t e r

29. September 1954

E r i c h A l t
H ä r t e r

2 . O k t o b e r 1 9 5 4

W a l t e r S c h u l z e

Stellagenbaucr
6 . O k t o b e r 1 9 5 4

F A M I L I E N N A C H R I C H T E N
Prob ie re r Johann -Gün te r Pa rsch m i t F r l . Ma r tha Fe ie rabend

2, 10. 1954

Brenner Herbert Bonk mit Frl. Waltraud Ferdinand am 2. 10. 1954
Tischler Otto Langtimm mit Frl. Maria Morsch am 14. 8. 1954

E h e s c h l i e ß u n g e n :
E l e k t r i k e r K a r l C l a u s e n m i t F r l . C h a r l o t t e K a d o w a m 1 7 . 8 . 1 9 5 4

E'Schweißer Karl-Heinz Frahnert mit Fr l . L i l ly Stuben am28.8.1954
S c h i f f b a u h e l f e r K o n r a d P i e n t k a m i t F r a u J o h a n n a S c h m i d t a m

28. 8 . 1954

S temmeran le rne r Edga r Sch lue m i t F r l . Marg r i t Nachmacher am
28. 8 . 1954

Masch inenbauhe l fe r Kar l -Augus t Me ie r m i t F r i . Kä te Gensch am
28. 8 . 1954

D iese l k ran fah re r S ieg f r i ed Wussmann m i t F r l . E l l i K l aw i t t e r am
9. 9 . 1954

S c h m i e d H o r s t K l i m m e k m i t F r l . R u t h P e n n e r a m 1 6 . 9 . 1 9 5 4

Anschläger Wil l i Groll mit Frau Lina Krepesch am 17. 9. 1954
B r e n n e r h e l f e r H a r r y B a u e r m i t F r l . M a r g a r e t h e L e d e r m a n n a m

18. 9. 1954

Anstreicher Horst Riechert mit Fr l . Eva Rappi l lus am 18. 9. 1954
Kranführer Karl Stöber mit Frl. Ingeborg Behm am 18. 9. 1954
Schiflbauhelfer Helmuth Hobe mit Frl. Ingrid Reher am 25. 9. 1954
E ’ S c h w e i ß e r H e r b e r t B a g d o n s m i t F r a u A n n e m a r i e v o n D ö h r e n

a m 2 5 . 9 . 1 9 5 4

S c h i f f b a u h e l f e r H e r m a n n M ü l l e r m i t F r l . A n n a S i e k m a n n a m
2 5 . 9 . 1 9 5 4

M a s c h i n e n b a u e r H a n s - J o a c h i m D o o s e m i t F r l . I n g r i d A l l e r s a m
25. 9 . 1954

M a s c h i n e n b a u e r H e l m u t P e i n e m a n n m i t F r l . L u i s e G ü l e k a m
25. 9 . 1954

S c h i f f b a u h e l f e r W o l f g a n g F i c k m i t F r l . R e g i n a F r i e d r i c h a m
25. 9 . 1954

E ' S c h w e i ß e r G ü n t h e r S c h o l z m i t F r l . A d i n a S t e i n k e a m 2 5 . 9 . 1 9 5 4
M a s c h i n e n s c h l o s s e r G e r h a r d S t r e i c h m i t F r l . H e r t a D r i e s s n e r a m

1. 10. 1954

K r a n f a h r e r K u r t H o f f m a n n m i t F r a u H e l g a D i e d r i c h s e n a m
2. 10. 1954

a m

G e b u r t e n :

S o h n :

M a s c h i n e n b a u e r A r n o L i e d t k e a m 2 6 . 8 . 1 9 5 4

Anschläger Paul Rogowski am 2. 9. 1954
H a u e r E m i l B a s t i a n a m 1 9 . 9 . 1 9 5 4
S c h l o s s e r K a r l - H e i n z Z i e t h e n a m 2 3 . 9 . 1 9 5 4
S c h m i e d E r i c h S t a h l a m 2 3 . 9 . 1 9 5 4
Schiffbauhelfer Christ ian Bruhn am 23. 9. 1954
E'Schweißer-Anlerner Heinz-Otto Ri t ter am 29. 9. 1954
E ' S c h w e i ß e r E r w i n H ä r t e l a m 3 0 . 9 . 1 9 5 4
Maschinenarbei ter Reinhold Patzke am 5. 10. 1954

T o c h t e r :

N ie te r -An le rne r Rudo l f D i l l i ng am 11 .8 . 1954
Schi f fbauhel fer Wol fgang Kujaht am 25. 8 . 1954
Helfer Harald Cwickl insky am 29. 8. 1954
E’Schweißer Gustav Mantey am 30. 8. 1954
A n s t r e i d r e r W e r n e r R o s e n d a h l a m 3 1 . 8 . 1 9 5 4

Angel. Seilbahnfahrer Hans Schuld! am 13. 9. 1954
Werkzeugmacher Horst Eulenstein am 14. 9. 1954
Kupferschmiedhelfer Heinz Jahn am 15. 9. 1954
E'Schweißer Paul Alb’ers am 19. 9. 1954
H e l f e r K a r l E d s e n a m 2 5 . 9 . 1 9 5 4
E ' S c h w e i ß e r - A n l e r n e r K u r t R i e k a m 2 7 . 9 . 1 9 5 4
A n s t r e i c h e r R e i n h o l d R a d t k e a m 2 7 . 9 . 1 9 5 4
S d i i f f s z i m m e r e r H a r a l d H e r r m a n n a m 2 8 . 9 . 1 9 5 4

Ausrichter Harry Bauer am 28. 9. 1954
Vorhalter Walter Pump am 29. 9. 1954
E ' S c h w e i ß e r W i l f r i e d S c h u l z a m 1 . 1 0 . 1 9 5 4
K r a n f ü h r e r K a r l S t ö b e r a m 4 . 1 0 . 1 9 5 4
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Wieder ist ein Monat herum. Die Zeit vergeht in
rasender Ei le . Keine zwei Monate mehr, dann is t schon
wieder einmal Weihnachten. Bis dahin ist aber noch viel

zu tun. Unser Ausrüstungshafen liegt voller Schiffe, die
auf ihre Ablieferung warten. Und verschiedene Neu¬
bauten auf den Helgen sollen noch vom Stapel laufen.
Hoffen wir, daß das Wetter das Arbeiten nicht so
schwierig werden läßt. Wir haben noch genug von den
S c h w i e r i g k e i t e n , d i e u n s d e r F r o s t d e s v e r g a n g e n e n
Win te rs gebrach t ha t te .

Die Lage unserer Betriebe hat sich beinahe planmäßig
entwickel t . Auf dem Reiherst ieg herrscht emsiger Repa¬
ra tu rbe t r ieb , und in F inkenwerder beschränken w i r uns
w i e v o r g e s e h e n i m w e s e n t l i c h e n a u f d e n N e u b a u v o n
Schiffen. Die Zahl unserer Belegschafter ist noch um ein
geringes angestiegen. Freuen wir uns dieser Tatsache
und der Gewißheit, daß alle Arbeitsplätze nach mensch¬
l i c h e r V o r a u s s i c h t a u c h e r h a l t e n b l e i b e n .

sehr d ras t ischer Form be ibr ingen kann, w ie s ie s ich in
Z u k u n f t z u v e r h a l t e n h a b e n .

U n d s c h l i e ß l i c h m u ß i c h n o c h e t w a s m i t t e i l e n . D a h a t

d ie Hadag e in neues Fährsch i f f e ingese tz t , d ie „Jung¬
fernst ieg“. Die ersten Passagiere, die dieses neue Schiff
beförderte, waren Angehörige unseres Werkes Finken¬
werder. A ls unsere Betr iebsangehör igen das Schi f f w ie¬

de r ve r l assen ha t ten , s te l l t e d i e Besa tzung vo l l e r E r¬
staunen fest, daß eine Reihe von Aschenbechern abge¬
schraubt war. Die Hadag hat ihrem Mißfal len über diese
Tatsache in einem Schreiben an uns Ausdruck verl iehen,
d a ß s i e i m W i e d e r h o l u n g s f ä l l e f ü r u n s k e i n e n e u e n

Schiffe mehr einsetzen wird, sondern ihre alten Fähr¬
dampfer ausschließlich für Werftangehörige verwendet.

Ähnliche Klagen führt das Omnibusunternehmen, das
d e n We r k v e r k e h r z w i s c h e n H a r b u r g - N e u g r a b e n - B u x t e -
h u d e u n d F i n k e n w e r d e r u n t e r h ä l t . A u c h h i e r f e h l e n i n

den Omnibussen von Ze i t zu Ze i t Aschbecher, Türk l in¬
k e n u n d ä h n l i c h e s . A u ß e r d e m w i r d d i e A s c h e w a h l l o s

auf den Boden geworfen. Papier und sonstiger Abfall
l iegt , nachdem unsere Werf tangehör igen d ie Busse ver¬
lassen haben, auf der Erde herum..

W i r h a b e n i n d e r l e t z t e n B e t r i e b s v e r s a m m l u n g v o n
e i n e m D i s k u s s i o n s r e d n e r g e h ö r t , d a ß i m We r k v e r k e h r
n u r w i r k l i c h g u t e F a h r z e u g e e i n g e s e t z t w e r d e n s o l l e n

und daß das Beste gerade gut genug sei. Ihr werdet Euch
a l le vo rs te l l en können , w ie e inem Omnibusun te rnehmer
zumute ist, der sich ausrechnen kann, wann seine neuen
Fahrzeuge durch d ie oben gesch i lder te Behandlung so¬
weit s ind, daß sie nur noch Schrottwert haben. Niemand
w i l l s e i n E i g e n t u m g e r n m u t w i l l i g b e s c h ä d i g t s e h e n .

Es ist also wirkl ich nicht der geringste Grund zu erken¬
nen, warum nun ausgerechnet d ie Hadagschi f fe und d ie
Omnibusse ru in ie r t werden müssen. Es is t ganz s icher,
daß nur e in ige wenige s ich zu den geschi lderten Hand¬

lungen hinreißen lassen. Es sind genug Vernünftige
dabe i , d ie d iese Unvernün f t i gen von ih rem Tun abha l¬
t e n k ö n n e n . I c h h o f f e i m I n t e r e s s e d e s A n s e h e n s u n s e r e r

G e m e i n s c h a f t , d a ß d e r g u t e E i n fl u ß d e r Ve r n ü n f t i g e n
W i e d e r h o l u n g e n v o n Z e r s t ö r u n g e n v e r h i n d e r t .

D i e F r i s t f ü r d a s E i n r e i c h e n d e r B i l d e r f ü r d e n F o t o ¬

wettbewerb läuf t am 31. ab. Wei l d ieser Tag ein Sonn¬
tag i s t , we rden am Mon tag , dem 1 . November, e inge¬
hende Bi lder auch noch angenommen.

A u f W i e d e r s e h e n i m N o v e m b e r .

D e r M o n a t O k t o b e r h a t f ü r H u n d e r t 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 i t i h r e n F a m i l i e n d i e f r e u d i g e B o t s c h a f t
gebracht, daß ihnen von der Werf t Wohnungen zur Ver¬
fügung gestel l t werden können. Die Neubauten s ind so¬
we i t , daß am 31 . Ok tobe r d i e Bes i ch t i gung s ta t t finden
kann. Jeder we iß schon, in we lche Wohnung er kommt
und kann dann bei der Besichtigung seine Überlegun¬
gen darüber anste l len, wie d ie Möbel untergebracht und
welche Gard inen angeschaff t werden so l len .

Es ist geplant, auch im nächsten Jahr wieder eine grö¬
ß e r e A n z a h l v o n Wo h n u n g e n z u e r s t e l l e n , s o d a ß w i r
h o f f e n d ü r f e n , i n s e h r a b s e h b a r e r Z e i t a l l e B e t r i e b s ¬
a n g e h ö r i g e n i n o r d e n t l i c h e n Wo h n u n g e n u n t e r g e b r a c h t
z u s e h e n .

Wie es gar n icht anders se in kann, habe ich n icht nur
er f reu l i che Ta tsachen bemerk t . Es g ib t auch e rheb l i che
Mänge l , d ie e rwähn t werden so l l en . So haben w i r uns
i m M o n a t O k t o b e r v o n d r e i We r k a n g e h ö r i g e n t r e n n e n
müssen, wei l s ie s ich des Metal ld iebstahls schuld ig ge¬
m a c h t h a b e n . D r e i w e i t e r e m u ß t e n u n s e r e G e m e i n s c h a f t

ve r l assen , we i l s i e des Kameradend iebs tah l s übe r füh r t
wurden. E iner von ihnen hat te in uner f reu l icher Rege l¬
m ä ß i g k e i t K a m e r a d e n i m Wo h l f a h r t s r a u m B r i e f t a s c h e n
und Ge ldbö rsen ausge räumt , wäh rend zwe i ande re au f
d e m P a r k p l a t z Te u f e l s b r ü c k e d a s B e n z i n a u s M o t o r ¬
r ä d e r n v o n We r k a n g e h ö r i g e n a b g e z a p f t h a t t e n , u m e s
f ü r e i g e n e Z w e c k e z u v e r w e n d e n . E s g i b t n i c h t s U n ¬
s c h ö n e r e s a l s d e n K a m e r a d e n d i e b s t a h l . U n d e s i s t b e ¬

dauer l i ch , daß man d iesen t raur igen Ges ta l ten n ich t in E u e r K l a b a u t e r m a n n
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