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W A P P E N V O N H A M B U R G9 9

V o n V J o l l I a m C l a v i e z

Den Namen „Wappen von Hamburg" kennt heute in
Hamburg jedes Kind. Heißt so doch der Stolz der Hafen-
D a m p f s c h i f f a h r t A . - G . , j e n e s s c h n e l l e M o t o r s c h i f f , m i t
dem sich immer wieder mut ige Badegäste b is Helgoland
h i n a u s w a g e n . D o c h w o h e r h a t d i e s e r S c h n e l l b u s S t .
Pauli—Helgoland eigentl ich seinen Namen? Wenn wir das
B u c h d e r G e s c h i c h t e u m e t w a 2 5 0 J a h r e z u r ü c k b l ä t t e r n ,
e n t d e c k e n w i r d i e s e n N a m e n i n k u r z e n A b s t ä n d e n v i e r ¬

m a l . E s h a n d e l t e s i c h d a m a l s u m f ü r d i e F r e i e u n d H a n s e -

Stadt Hamburg recht bedeutsame Schiffe. Von dem größ¬
ten , de r „Wappen von Hamburg I I I " , ex i s t i e ren genaue
Unterlagen, und es ist amüsant und lehrreich, sich einmal
mi t d iesem Sch i f f zu beschä f t igen . Wie es ausgesehen
h a t , d a v o n v e r m i t t e l t u n s e r T i t e l b i l d e i n e Vo r s t e l l u n g .
Ein weitaus besseres Bild kann man sich jedoch machen,
w e n n m a n s i c h e i n m a l i n s M u s e u m f ü r H a m b u r g i s c h e
Geschichte begibt, um sich das herrliche, dort aufbewahrte
M o d e l l a n z u s e h e n . E s h a n d e l t s i c h u m e i n W e r f t m o d e l l

in unserem heutigen Sinne, d. h. es ist mit der gleichen
Präzision ausgeführt, wie die Model le, die wir heute von
unseren Neubauten anfertigen lassen; der Maßstab ist nur
ein anderer. Das im Museum aufgestel l te Model l is t von
ungewöhnlicher Größe. Es ist im Maßstab 1:16 ausgeführt
u n d s t e h t i n e i n e m e t w a 4 m h o h e n G l a s k a s t e n . E i n e d e r ¬

a r t i g e M o d e l l g r ö ß e g e s t a t t e t e i n e n b i s i n s L e t z t e g e ¬
t r e u e n N a c h b a u d e s O r i g i n a l s c h i f f e s , v o n d e r A r t d e r
Beplankung bis zur Einrichtung, von den Bug- und Heck¬
verzierungen bis zum letzten Tampen des laufenden Guts.
Ich will auf die Geschichte dieses Modells nicht eingehen,
das erst vor wenigen Jahren aus mehr als hundert jähri¬
gem englischen Besitz nach Hamburg zurückgefunden hat.
Uns soll jenes alte Schiff interessieren, von dem wir uns
anhand dieses Modells und ausführl icher zeitgenössischer
D o k u m e n t e e i n r e c h t a n s c h a u l i c h e s B i l d m a c h e n k ö n n e n .

D i e s e B e r i c h t e z u l e s e n , d i e i n d e m v o m M u s e u m f ü r

Hamburgische Geschichte herausgegebenen Büchlein „Das
H a m b u r g e r C o n v o y - S c h i f f W a p p e n v o n H a m b u r g I I I "
ve rö f fen t l i ch t worden s ind , be re i te t g röß tes Vergnügen .
E s w ä r e z u w ü n s c h e n , d a ß d i e s e w e r t v o l l e k l e i n e S c h r i f t ,

d i e z u r Z e i t v e r g r i f f e n i s t , s o b a l d w i e m ö g l i c h n e u
aufgelegt wird.

Versuchen wir, uns ein Bild von den Zuständen vor etwa
drei Jahrhunderten zu machen. Es l iegt etwas Komisches
d a r i n , f e s t z u s t e l l e n , d a ß s i c h i n n e r h a l b e i n e r s o l c h e n
Ze i t spanne e in iges in unserem Leben dera r t gewande l t
hat, daß man meint, es mit Verhältnissen aus grauer Vor¬
zeit zu tun zu haben, während andere Dinge sich eigent¬
lich gar nicht geändert haben. Was war das für eine Zeit
v o r d r e i h u n d e r t J a h r e n ? D e r D r e i ß i g j ä h r i g e K r i e g w a r
zu Ende, Deutschland zerrissen und geschwächt. England
und Holland waren große Seemächte, Deutschland konnte
sich nicht mi t ihnen messen. Eine UNO oder i rgendeine
Einr ichtung verwandter Art gab es n icht , um not fa l ls für
Ordnung zu sorgen, wenn irgend jemand sich nicht in die
al lgemeine Ordnung e infügen wol l te , jeder führ te seinen
eigenen Kr ieg so gut er konnte. So gab es niemanden,
der etwa einen braven Hamburger Kaufmann auf See vor
Überg r i f f en tü rk i sche r P i ra ten schü tz te , wenn Hamburg
nicht selbst dazu in der Lage war. Auf diese Weise ent¬

standen die Convoy-Schi ffe, d. h. d ie Freie Stadt Ham¬
burg baute selbst Kriegsschiffe zum Schutz ihrer Handels¬
fl o t t e ; s i n d d o c h i n d e n J a h r e n 1 6 6 2 u n d 1 6 6 7 n i c h t w e n i ¬

ger als 16 Hamburger Kauffahrtei fahrer den Piraten zum
O p f e r g e f a l l e n . D i e b e i d e n e r s t e n G e l e i t s c h u t z - S c h i f f e
waren „Leopoldus Pr imus", benannt nach dem damal igen
Ka ise r Leopo ld , und d ie e rs te „Wappen von Hamburg" .
Dieses erste Schi ff mi t dem Namen „Wappen von Ham¬
burg" ging 1683 vor Cadiz durch Brand verloren. Es wurde
daraufh in e in neues Schi f f gebaut , das b is 1719 Dienst
ta t . Unmi t te lbar darauf wurde dann in dre i jähr iger Bau¬
zeit das dritte Schiff des gleichen Namens gebaut. Es war
das größte seiner Art. Das große Problem beim Bau lag
darin, daß es so groß und kampfkräft ig wie möglich sein
so l l t e , aber nu r e inen ger ingen Tie fgang haben dur f te .
Schi ffe mi t mehr a ls 10 Fuß Tiefgang konnten Hamburg
wegen der ger ingen Fahrwasser t ie fe der E lbe n ich t an-
l a u f e n . D e r C o n v o y e r „ Wa p p e n v o n H a m b u r g I I I " w a r
wohl gerade an der Grenze. Es wird berichtet, daß man
be im ers ten Aus lau fen auf Spr ingflut war ten mußte , um
das Schiff hinauszubringen. Das Schiff war der Stolz der
Stadt, und mit Recht; denn gewiß hat Hamburg bis dahin
kein imposanteres Fahrzeug gesehen. Aber das Urteil der
Sachverständigen war in seiner. kühlen Lapidarität echt
hamburgisch: „... nicht platterdings vor diesem Orte un¬
brauchba r, j edoch an s i ch vo r unse rem Fah rwasse r i n
e twas unbequem" . —

Der wechse lha f te E insa tz d ieses Sch i f fes , den w i r aus
den Kapi tänsber ichten kennen, demonst r ier t deut l ich d ie
wirtschaftliche Lage Hamburgs jener Zeit. Man dachte
s c h o n z i e m l i c h b a l d a n e i n e n V e r k a u f d e s S c h i f f e s a n
e i n e n P r i v a t r e e d e r . I m J a h r e 1 7 2 4 s c h i c k t e m a n e s a u f

eine Reise nach Portugal, um zum Verkauf angeboten zu
werden. Aber es war eine unglückliche Fahrt mit Orkan
und schwerer Havar ie , und so mußte das Sch i f f zurück
zur Reparatur. Danach lag es untätig herum, bis man sich
im Zuge einer neu aufblühenden Konjunktur 1727 seiner
w iede r e r i nne r t e . I n zwe i Jah ren wu rden d re i Convoy -
Fahrten durchgeführt. Nicht lange danach wurde das
Sch i f f dann doch an e inen Hamburger Reeder ve rkau f t
und fuhr fortan als Handelsschiff . Es gab dann noch ein
viertes Convoy-Schi ff „Wappen von Hamburg", das etwas
kleiner gewesen ist. Aber das Convoy-System hörte dann
praktisch auf, weil man sich l ieber dem Schutz der eng¬
lischen oder holländischen Flagge anvertraute. Es ist nicht
nur vom Sch i f fbau l i chen , sondern auch vom Hafenbau¬
techn ischen her in te ressant , s ich vor Augen zu führen ,
was für ein Schiff damals für Hamburg zu groß gewesen
ist. Wie sieht es in unseren Tagen in dieser Hinsicht aus?
H e u t e k a n n z w a r d i e „ C A B I M A S " n o c h v o l l b e l a d e n d i e

E l b e h e r a u f k o m m e n , a b e r d i e „ T I N A O N A S S I S " s c h o n
nicht mehr. Damals war man bei einem Schiff von knapp
3mTiefgang an der Grenze angelangt . D ie „Wappen von
Hamburg III" war zwischen den Steven 151 hamburgische
Fuß lang und 45 Fuß brei t . Die „Hol l in das Raum von
festen Kiel bis an sein unterste Deck" betrug 17 Fuß, die
Deckshöhe 7^4. (In unserem Maßsystem sind das: 43 m
Länge, 12,90 mBreite und 2,20 mDeckshöhe.) Dieses für
heutige Verhältnisse doch recht kleine Schiff beherbergte

Fortsetzung auf Seite 5
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Was die

e t z t e n

Wochen

Drachten
Der 31. August 1956 brachte uns den Stapellauf der „Gyp-
sum Duchess“ , e iner Schwester der „Gypsum Empress" .
Auch dieses Schiff wird eine Tragfähigkei t von 10 770 t
h a b e n ,

über den Einsatz der „Gypsum Empress" ber ichteten wir
in der Jul i -Ausgabe unserer Werkzei tung ausführ l ich.

In den le tz ten Wochen fand fe rner d ie Ab l ie fe rung des
MS „Himmer land" an d ie A/S Det Dansk-Franske Damp-
s k i b s s e l s k a p , K o p e n h a g e n , s t a t t . A u c h d i e s e s S c h i f f

J

i ! i T

; . l '

ß i i d o b e n :

Stapellaui der „Gypsum Duchess'
1,h i

r

B i l d l i n k s :

B l i c k a u f d i e T a u f k a n z e l
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P r o b e l a b r t d e r „ H i m m e r l a n d “

gehört zu dem von der Deutsche Werft entwickelten Stan-
dard-Motor f rachter typ , von dem 5Sch i f fe b isher zur Ab¬
l ieferung gebracht worden sind.
A m 1 4 . S e p t e m b e r e r l e b t e n w i r d e n S t a p e l l a u f e i n e s
schnel len Motorsch i f fs „Montan" von 8000 tTragfäh igke i t
u n d 1 6 , 5 K n o t e n G e s c h w i n d i g k e i t f ü r d i e H a m b u r g e r
R e e d e r e i E r n s t K o m r o w s k i & C o .

Am 18. September wurde die MS „Cresco" an E. B. AABY'S

Rederi A/S —Oslo abgeliefert. Die „Cresco" gehört eben¬
fa l l s zu dem DW-Standard typ g roßer Mo to r f rach tsch i f f e
von 12 500 tdw und 15 Kn. Geschwindigkeit.

Was die nächsten Wochen

bringen sollen:
A.m 1. Oktober wird das erste, auf einer deutschen Werft
nach dem K r i ege gebau te , r e i ne Passag ie r sch i f f , Bau -
Nr. 697, für die Zim Israel Navigation Comp, vom Stapel
l a u f e n .

Das Schiff erhält Einrichtungen für 500 Fahrgäste, eine Ge¬
s c h w i n d i g k e i t v o n e t w a 2 0 K n o t e n u n d w i r d f ü r d e n
Tour is tenverkehr im Mi t te lmeer e inges te l l t .

S t a p e l l a u f d e r „ M o n t a n “
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A u f e i n W o r t
f f

„ W A P P E N V O N H A M B U R G
(Fortsetzung von Seite 2)

E s ä n d e r t s i c h n i c h t s ,

w e n n s i c h d e r M e n s c h n i c h t ä n d e r t .
283 Mann! Uns ist eine komplette Musterrolle aus dem
Jahre 1727 erhalten. Danach setzte sich die Besatzung wie
folgt zusammen: 1Kapitän, 1Leutnant, 1Unterleutnant,
1Schi ffer, 1Obersteuermann, 1zweiter Steuermann,
1Convoy-Prediger, 3Barbiere, 4Zimmerleute, 2Boots¬
leute, 2Schreiber, 2Konstapel, 2Feuerwerker, 1Koch,
1Kochsmaat, 1Verfarcher, 2Segelmacher, 2Buddeliers,
2Schimanns, 2Küper, 1Pilot, 1Mundkoch, 2Schmiede,

!1Tischler, 1Maler, 2Bildhauer, 5Trompeter, 1Pauker,
1Pro foß , 2Wa ldho rn i s ten , 2Vo lun t i e r s , 3Quar te r¬
meister, 155 Matrosen, 2Jungen, 1Sergeant, 59 Soldaten.
Sehr interessant ist, was wir über Leben, Sitten und Ge¬
bräuche aus der damaligen Zeit erfahren. Es war z. B.
üblich, daß ein Convoy-Kapitän seine Stellung kaufen
mußte. Die Summe war so hoch, daß sie dem regulären
Verdienst des Kapitäns während einer Zeit von 25 Jahren
entsprach. Man muß dabei aber bemerken, daß die
ino ffiz ie l len Verd iens te d ie o ffiz ie l len um e in Vie l faches

übertreffen pflegten. Sie setzten sich aus „der Bekösti¬
gung der Mannschaft", wie es heißt, aus Ehrengeschenken
und aus zum Teil erlaubtem Eigenhandel zusammen. Ich
glaube, es haben sich genug Wege finden lassen für einen
tüchtigen Convoy-Kapitän, dem Hungertode zu entgehen.
Ein erbauliches Bild von den Gepflogenheiten, Geld nutz¬
bringend an den Mann zu bringen, gibt eine Abrechnung
des damaligen Kapitäns der „Wappen von Hamburg III",
der 1728 in Portsmouth wegen einer Kielreparatur ins
Dock mußte. Neben einer präzisen Aufstellung des aus¬
gegebenen Geldes für die verschiedensten Materialien,
von der grünen Farbe bis zu „4 große eiserne Ratzen¬
f a l l e n " fi n d e n w i r i n e i n e r e n d l o s e n L i s t e f o l g e n d e
P o s t e n :

Diese Feststellung haben alle Philosophen der Erde ge¬
troffen. Sie ist so eindeutig, daß sie jeder verstehen müßte.
T r o t z d e m ä n d e r t s i c h n i c h t s .

D a f r a g t e i n e r : W i e k ö n n e n w i r e i n e n n e u e n
K r i e g v e r h i n d e r n ? — W e n n e i n e r i m m e r n o c h
m e h r h a b e n u n d w e r d e n w i l l — u n d i n d i e s e m „ K r i e g "

leben wir ja —, wie sollten wir dann mit diesen An¬
schauungen „den Krieg" überwinden? —

D i e ä u ß e r e n Z u s t ä n d e i n d e r W e l t s i n d d o c h d e r A u s ¬

d ruck dessen , was in den Menschen inner l i ch vo rgeh t .
G e s e t z e s c h a f f e n d e n F r i e d e n u n t e r d e n M e n s c h e n n i c h t ,

wenn er nicht durch den Menschen selbst geschaffen wird.
„ W i e s t e h t e s e i g e n t l i c h m i t d e r W i e ¬
d e r v e r e i n i g u n g ? " , f r a g t e i n a n d e r e r .

Ja, ich weiß nicht, ob Herrn Neureich und Herrn Schaftl-
h u b e r, d i e n u r n o c h i n „ D r e i h u n d e r t e r n " o d e r i n „ 7 c -
Villen", im Stil der Erfolgreichen denken, das Ganze noch
interessiert? —Sie lieben ja den Erfolg um des Erfolges
willen. Sie wissen nicht, daß sie Ärgernis erregen, daß sie
die Masse weiter reizen. Sie können es auch nicht wissen,
d e n n H e r r N e u r e i c h u n d H e r r S c h a f t l h u b e r s i n d i m G r u n d e

dumm. Sie bestimmen Gott sei Dank nicht unsern ganzen

Lebensstil. Aber eine Frage: Wie sprechen wir überhaupt
mi t unserem Mi tmenschen von „drüben" am Tage X? —
Doch nur als Mensch zu Mensch, nicht als Lakaien des Er¬

folges! Vielleicht sollten wir die Bereitschaft zum Dienst
a n d e r G e m e i n s c h a f t n i c h t v e r g e s s e n . J e d e r v o n u n s ,
n i c h t n u r d e r a n d e r e .

E i n l e t z t e s W o r t : 4 5 - S t u n d e n - W o c h e ! W a s t u n

wir eigentlich mit unserer Freizeit? —Da fallen mir Ge¬
danken zu der Selbstbiographie eines 34jährigen Deut¬
schen ein, der in Rußland aufwuchs und in die Opposition
nach Jugoslawien ging:

„Wir müssen zur Kenntnis nehmen, daß jenseits des
Eisernen Vorhanges, und offenbar gerade bei der
politisch aktiven Jugend, vielfach hinter der Maske
der Linientreue und Parteidisziplin echter Idealismus
und Begeisterung für die Ideen der Marx, Engels und
Lenin lebten. Auf diese Jugendlichen, auch wenn sie
Gelegenheit haben, unsere Zeitungen und Veröffent¬
lichungen zu lesen, vermag der Westen keine nen¬
nenswerte Anziehungskraft auszuüben."

z u

Cap Wald. Obristen M. Intendeur in Portsmouth„ v o r

getractiret, weil es nöhtig mich mit ihm bekant zu
machen umb kurtz expediret zu werden, vor Presenten an
die Herren Officires am Dock gemacht, an Wein, Aquavit,
Frantz Brantwein, Frücht, Confecturen und was nur

bringen könte, umb in kurtzen geholffen zuz u s a m e n

seyn ... M. 160."
„an den Gouverneur von Portsmouth dem auch sehr be-
nöhtigt, in specie da unsere Leute daselbst viel Unord¬
nung veruhrsaditen ... M. 160."
„an den Obristen vom Costum House M. 160."
„an dem ... vor 8Tage so ich in seinem Hause logirt,
weil keine Wirtz Häuser in oder vorm Dock, es aber sehr
nöhtig vor mir, bey der Handt zu seyn, ... er auch viel
Incommodität hatte, weil alles nach mir frug und er des
Mittags seine Taffel besetzt hatte, machte ihm ein Present
von Silber Geschirr . . . £21,8."

„an seine Domestiquen so zahlreich ... £5,5."
„an die Wache von den Dock, da sie öfters des Nachts
von unseren Leu then funden , und sons t schar f fe Ord re
hatten, solche in Arrest zu nehmen, ... £3,3."
„an dem Officir von Ballast extra bezahlen müssen, weil
i c h m i r n i c h t a u f h a l t e n w o l t e , s o n d e r n v o n d e n g u t e n
Nord Osten Wind profitiren ... £5,5."
Es findet sich jedenfalls in dieser trockenen Aufzählung
Stoff genug für einen heiteren Roman.
Der Verkauf der „Wappen von Hamburg" im Jahre 1737
a n d i e F i r m a S i m o n T a m m & S ö h n e i s t d a s l e t z t e , w a s

wir von diesem Schiff wissen. Danach verlischt seine Spur
im Dunkel der Vergangenheit wie das Kielwasser in der
W e i t e d e s M e e r e s .

D a s s o l l t e u n s z u d e n k e n g e b e n ! D e n n
wer wollte behaupten, daß die Ursache hierfür einzig und
allein in der politischen Schulung der Stalinisten zu
suchen sei und daß der freie Westen sich keinerlei „Träg¬
h e i t d e s G e i s t e s " v o r z u w e r f e n h ä t t e ? —

Trägheit des Geistes! Das könnte sich jetzt ja ändern; wir
hätten Zeit dazu. Al les kann sich ändern, wenn sich der

Mensch ändert. Wie? —Bei sich selber anfangen, Beispiel
geben! Handeln —nicht schimpfen!

K a t o
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Vom Einbaum zum Supertanker
V o n R e i m u n d R e i c h

(3. Fortsetzung)

d a h a t t e n d i e a l t e n S c h i f f b a u e r u n d S ü ß w a s s e r m a t r o s e n

vom Ni l e ine beinahe genia le Idee. Die Enden der Ma¬
t r a t z e w u r d e n v o n b e i d e n S e i t e n z u r M i t t e z u s a m m e n ¬

gerollt und vorn und hinten zusammengeschnürt. Das bis¬
herige Floß w'urde ähnlich einem aufgerollten Teppich zu
einer Art Riesenwurst. Wenn jetzt diese Wurst von zwei
Werftarbeitern vorn und hinten angefaßt und hochgehoben
wurde, so daß die Mitte durchhing, klaffte das ehemalige
Floß in der Mitte auseinander wie eine der Länge nach
geplatze oder aufgeschlitzte Wurstpelle. Damit war ein
länglicher und oben offener Hohlkörper entstanden, der

7. Das ägyptische Schilffloß

Wir hatten als das erste Schiff den Einbaum entdeckt,
der noch heute in den Südseegewässern von den Einge¬
borenen benutz t w i rd . Dami t g laubten w i r d ie Gebur ts¬
stunde des Schiffes und den Urahnen unseres Supertan¬
kers gefunden zu haben. Im Einbaum, so hatten wir uns zu
behaupten erkühnt , finden wi r zum ers ten Male d ie Ur¬
form des Schi ffsrumpfes. Nun läßt s ich aber keineswegs
beweisen, daß der Einbaum das erste Schiff gewesen ist.
Gewiß, man kann sein Vorkommen an Hand von Funden
in fast a l len Tei len der Erde wei t zurückver fo lgen, aber
d o c h n i c h t m i t B e s t i m m t h e i t s o w e i t w i e e i n a n d e r e s

Schiff, über das uns genauere Kunde vorliegt. Damit ver¬
h ä l t e s s i c h a b e r s o :

Wir haben von den Flößen gehört, die die klugen Ägyp¬
ter sich für die Nilfahrt aus dem Papyrosschilf hergestellt
hatten. Ungefähr vor 10 000 Jahren —es kommt dabei auf
100 Jahre gar nicht an —verbesserten die Nilfahrer ihre
F l ö ß e n a c h u n d n a c h . I h n e n w a r e n n ä m l i c h d i e m i t d e r

„ S e e f a h r t " a u f d e m N i l v e r b u n d e n e n n a s s e n F ü ß e a u f
i h r e r S c h i l f m a t r a t z e z u w i d e r . D e s h a l b s c h ü t z t e n s i e i h r

Floß gegen das Ein- und Durchsickern des Wassers, indem
sie es von außen mit Tierhäuten bespannten. Damit war
ihr Floß als erstes Wasserfahrzeug mit einer „Außenhaut"
v e r s e h e n .

N u n k o n n t e d a s W a s s e r z w a r n i c h t m e h r v o n u n t e n

durchdringen, aber schon bei geringfügigem Wellengang
spülte die braune Lehmsauce des Nils an den Seiten und
v o r a l l e m v o r n u n d h i n t e n ü b e r i h r e n s c h w i m m e n d e n

Teppich. Da die Ägypter anscheinend nasse Füße nicht
ver t ragen konn ten —v ie l le i ch t waren s ie sogar wasser¬
scheu —, sannen sie auf Abhilfe. Da sie, wie gesagt, nicht

X

Tr a m p f a h r t v o n T h e b e n n a c h G i z e h v o r 8 0 0 0 J a h r e n

dem Einbaum entfernt ähnlich war. Das einstige Floß wies
je tz t d ie t yp ischen Merkma le e ines Sch i f f s rumpfes au f ,
vo rn und h in ten zugesp i t z t und in de r M i t te o f fen und
h o h l .

Damit nun nicht immer zwei Leute mitschwimmen mußten,

um „Bug" und „Heck" hochzuha l ten und das Zuk lappen
der Wurstpelle zu verhindern, brachten die Ägypter die
schon früher mit Erfolg verwandten Strecktaue von vorn
nach achtern an, wodurch das Schiff einen deftigen Sprung
erhielt. Damit dieser Strecktampen den Matrosen und den
mensch l i chen oder t i e r i schen Fahrgäs ten n ich t dauernd
d i e s c h ö n e A u s s i c h t a u f d i e v o r b e i z i e h e n d e L a n d s c h a f t

versperrte, und damit sie sich nicht fortgesetzt ihre Nasen
und andere wer t vo l l e Kö rpe r te i l e da ran s t i eßen , wurde
dieses Strecksei l a ls sogenanntes Sprengtau über e inen
in der Mitte des Schiffes oder über zwei an Bug und Heck
aufges te l l te Masten mi t e iner Gabe l ge führ t . Dami t e r¬
hiel t d ieses Schi l fboot durch die Spannung mit te ls eines
Drehknüppels, mit dem das Sprengtau festgesetzt wurde,
eine so große Stabilität, daß ihm auch der Seegang in den

yy Küstengewässern nichts schadete. Zudem war die dem
^Wasser zugekehrte Außenfläche wieder mit Häuten über¬

zogen, so daß das einsickernde Wasser abgehalten wurde.
Diese Schilfboote haben den Ägyptern vorwiegend auf
d e m N i l — z u r H o c h s e e f a h r t w a r d a s S c h i l f m a t e r i a l n i c h t

haltbar genug —zu einem lebhaften Handel und zur Be¬
förderung von Tieren und Waren gedient. Auch zum
Passagierdienst oder zur Vergnügungsfahrt, sowie zur
Jagd sind diese verhältnismäßig leichten und wendigen
S c h i l f b o o t e v e r w a n d t w o r d e n .

Die Herstellung dieser Boote war, das kann man sich un¬
schwer vorstellen, nicht ganz einfach und erforderte viel

S e e f a h r t a u f d e r M a t r a t z e

dumm waren, hal fen s ie s ich bald dadurch, daß sie die

beiden Enden ihrer Matratze erhöhten, indem vom „Bug"
zum „Heck" Strecktaue gespannt wurden.
Sie hatten aber weiter ihren Ärger mit den Wellen, die
von der Se i te ih r Gefähr t durchnäßten und jede „See¬
reise" zu einem feucht-fröhlichen Vergnügen machten. Und
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gegnen. Die Außenhaut fanden wir schon bei den Ägyp¬
tern. Ganz ähnlich sahen die Kanus der Wilden in Poly¬
nesien aus, wo solche allerdings mit Fellen bespannte
Boote mit Auslegern auch Hochseefahrten unternahmen.
Vielleicht ist dieses Kanu aus dem Einbaum entwickelt
w o r d e n .

Im Grundsatz ebenso gebaut —nämlich ein mit Fellen
überzogenes Gerippe —wird noch heute von den Eskimos
als Kajak benutzt. Der Kajak ist aber nicht wie das Kanu
der Indianer und Polynesier oben offen, sondern vollstän-

Geschick. Trotzdem sprechen die Ägypter nicht vom Schiff¬
bauern Auch gibt es bei ihnen keine Schiffbauer. Die
Schiffe wurden ja auch nicht eigentlich durch Zusammen¬
fügen von einzelnen Teilen „gebaut". Auf den Nilwerften
hieß es „Schiffbinden", und die im „Schiffsbindegewerbe"
Beschäftigten hießen folgerichtig „Schiffsbinder". Tatsäch¬
l i c h w u r d e n d i e S c h i f f e a u s S c h i l f b ü n d e l n z u s a m m e n ¬

gebunden.
Wir haben gesehen, daß die Ägypter, ohne etwas vom Ein¬
baum zu wissen, aus den ihnen von der Natur gegebenen
Mitteln und getrieben von dem Bedürfnis, auf dem Wasser
des Nils —die günstigste Verkehrsmöglichkeit —beque¬
mer zu reisen und Handel zu treiben, ein Schiff aus dem

Floß entwickelt haben. Vielleicht lange bevor an anderen
Stellen der Erde der erste Einbaum ausgehöhlt wurde, viel¬
leicht aber auch erst viel später. In Ägypten jedenfalls
finden wir einen zweiten und unabhängigen Ursprung des
Schiffes unter ganz anderen Voraussetzungen zwar, aber
—und das is t das Erstaunl iche daran —im wesent l ichen

mit der gleichen Urform, wie sie der Einbaum uns zeigte.
Aus diesem doppelten Ursprung des Schiffes im Einbaum
und im Sch i l f boo t w i rd deu t l i ch , w ie en tsche idend das
Element und das Bedürfnis des Wasserverkehrs die auch

für uns noch gültige Form des Schiffsrumpfes gestaltet
haben. Und solange unsere Schiffe im Wasser schwimmen,
wird sich daran wohl ebensowenig ändern wie in den ver¬
gangenen 8000 Jahren.

H a n d b e t r i e b e n e r P l ü n n e n k r e u z e r

dig abgeschlossen und hat nur ein schmales Sitzloch für
den Seehundjäger, der als Antrieb ein Doppelpaddel be¬
d i e n t . W i r k e n n e n d i e s e B o o t e v o n d e r E l b e , w o s i e z w a r

nicht so seetüchtig, dafür aber aus Gummi sind, der Be¬
quemlichkeit des heutigen Mitteleuropäers entsprechend
mit einem st inkenden und knatternden Motor angetr ieben
werden und unter der Bezeichnung „Plünnenkreuzer" die
Gegend unsicher machen. Da die Eskimokajaks ganz ge¬
schlossen sind, können sie ruhig einmal kentern, es dringt
kein Wasser ein. Durch ein ruckart iges Hochstemmen mit
d e m P a d d e l r i c h t e t s i c h d e r G r ö n l ä n d e r m i t s a m t s e i n e m

Boot wieder hoch,-ohne ein einziges Lot Wasser im Boot
z u h a b e n .

Schließlich ist noch von einem kuriosen Boot zu berichten,

das noch in unseren Tagen in Südengland anzutreffen ist,
d e m K o r a k e l . D a s i s t b u c h s t ä b l i c h e i n e „ N u ß s c h a l e " . D a s

k r e i s r u n d e E i n m a n n b o o t w a r a u s We i d e n g e fl e c h t h e r ¬
gestel l t , das die a l ten Br i ten mit Häuten überzogen, d ie
ge tee r t wu rden . Ganz e in fach dü r f t e d ie Fo r tbewegung
mit nur e inem Paddel n icht gewesen sein. Als Karussel l
allerdings mag es ausgezeichnete Dienste geleistet haben.
Ers taun l i che rwe ise finden w i r d ie g le i chen Boo te un te r
der Bezeichnung Kuffe noch auf dem Euphrat und Tigr is
i n P e r s i e n .

8 . A n d e r e F r ü h f o r m e n

Bevor wir uns auf die eigentliche Geschichte und Ent¬
wicklung des Schiffes einlassen, sind noch einige Schiffs¬
typen zu erwähnen, die wir bei primitiven Völkern finden.
Diese zum Teil recht merkwürdigen Formen haben weder
bekannte Vorgänger noch Nachfahren. Sie zeigen, so wie
sie noch heute gebraucht werden, schon eine im Vergleich

RoterlBruder Adlerauge'aui Kriegspiad

ZU den ersten Schi ffen recht for tgeschr i t tene Bauweise,
w i e s i e s o n s t e r s t i n h i s t o r i s c h e r Z e i t a u f t r e t e n .

Aus unseren Flegeljahren ist uns von Karl May und an¬
d e r e n I n d i a n e r s c h m ö k e r n d a s I n d i a n e r - K a n u r e c h t g u t
b e k a n n t . H i e r h a b e n w i r e s n i c h t m i t e i n e m E i n b a u m a u s

einem Stück zu tun, sondern mit einem aus vielen einzel¬
n e n Te i l e n z u s a m m e n g e b a u t e n F a h r z e u g . D i e I n d i a n e r
stel l ten auf ihren „Werf ten" zunächst ein Holzgerüst her.
Dieses Ger ippe wurde mi t der lappigen Rinde der Bi rke
benagel t und zur Abd ichtung mi t Erdpech oder B i tumen
bestr ichen. Mit welcher unglaubl ichen Geschickl ichkeit die
Ind ianer d iese sehr le ich ten Boote , d ie vorw iegend mi t
dem Paddel betrieben wurden, auch durch die gefährl ich¬
s t e n S t r o m s c h n e l l e n i h r e r h e i m a t l i c h e n G e w ä s s e r z u s t e u ¬

ern verstanden, ist uns ja bekannt. Bedeutsam ist, daß uns
hier zum ersten Male ein Schiffsgerippe, also Spanten be- D a s s c h w i m m e n d e K a r u s s e l l
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P R A K T I S C H E S P R O P A N - B R E N N S C H N E I D E N
Vergleichende Betrachtung der beiden Heizgase Propan und Azetylen beim Brennschneiden

V o n B e I r . - A s s . W e i s s

o h n e d a ß U n s a u b e r k e i t e n e n t s t e h e n , b r e n n e n . B e i m
Brennen mit Azetylen sind Unsauberkeiten nicht zu ver¬
m e i d e n .

S c h w e i ß n ä h t e , d i e u n t e r d e m e l e k t r i s c h e n L i c h t b o g e n
erzeugt wurden und sich bei der Prüfung als fehlerhaft
erweisen, können mit dem Propan-Brenner ausgeschmol¬
zen werden , ohne den Grundwerks to f f zu beschäd igen .
Mit der Azetylen-Sauerstoff-Flamme wird der Grundwerk¬
stoff infolge der höheren Temperaturen mit angegriffen.
Das gleiche gilt für das Ausschmoren von Nieten.
Weitere wesentliche Vorteile bietet das Propan-Maschinen¬
schneidbrennen beim sogenannten „3 -Fasen -Brenn¬
schni t t " bzw. beim Brennen einer K-Schweißkante, d. h.
m i t 3 u n t e r b e s t i m m t e n W i n k e l n z u e i n a n d e r g e r i c h t e t e n
Schneidbrennern. Be im Brennen mi t Azety len entwicke ln
sich dabei sehr hohe örtl iche Erwärmungen mit Schmelz¬
perlenbildung, die den Werkstoff mit dem Abfallstreifen
tei lweise wieder verschmelzen, Außerdem haften an dem
z u b e a r b e i t e n d e n W e r k s t o f f d i e s e e r w ä h n t e n M e t a l l ¬
perlen und Schlackenreste, die unter den bereits vor¬
stehend angesprochenen Umständen entfernt werden
müssen. Bei der Verwendung von Propan fällt dieses Übel
weg. Man erhält einen einwandfreien, glatten und saube¬
ren Fasenschnitt, der bis zu einem Schneidwinkel von 45°
durchgeführt werden kann. Größere Schneidwinkel von
mehr als 45° und bis zu 85° müssen jedoch als Stirnschnitt
gebrannt werden. Beim Maschinen-Mehrfasen-Brennen
wirkt sich die unabhängige Schneid-Sauerstoff-Regulie-
rung besonders vorteilhaft aus. Ein Beispiel hierzu zeigt
deu t l i ch d ie un te rsch ied l i chen Schne idsauers to f f -Drücke
d e r 3 M a s c h i n e n s c h n e i d b r e n n e r a u f : A n e i n e m 3 0 m m
starken Schi ffsb lech wurden beim Brennen fo lgende Ar¬
b e i t s d r ü c k e v e r w e n d e t : 1 . B r e n n e r c a . 5 — 6 a t ü S c h n e i d -
S a u e r s t o f f d r u c k . 2 . B r e n n e r c a . 3 — 3 , 5 a t ü . 3 . B r e n n e r
1 ,5—2,0 a tü . D ie Schne idsaue rs to f f d rücke ände rn s i ch
selbstverständlich entsprechend der zu schneidenden

(2, Fortsetzung

Ein besonders großer Vorteil ist das rückschlaglose
Brennschneiden. Es ist auf d ie ger ingere Verbrennungs¬
geschwindigkeit des Propangases zurückzuführen. Ver¬
suche haben gezeigt, daß die Flamme des Brenners sogar
be im E in tauchen in das Schme lzbad (z . B . be im Aus¬
schmoren von Nieten) nicht abknallte. Auch bei außer¬
gewöhnlichen Umständen sind Rückschläge in den Brenner
ausgeschlossen. Beim Brennen einer Schiffsplatte an einer
P o r t a l - B r e n n m a s c h i n e w u r d e d i e M a s c h i n e n a c h c a . 3 m

Schnitt unbeaufsichtigt gefahren. Die Brennerdüse schleifte
infolge nachlässiger Befestigung der Brennervorrichtung
ca. 2mauf der Platte entlang. Dabei schmorten die
Brennerdüsen 4mm ab. Trotzdem wurde der Schnitt ohne
Unterbrechung zu Ende geführt. Wäre das mit Acetylen
möglich? Nein! Rückschläge beim Propan-Brennen in die
Schneidgeräte sind unmöglich. Der Fachmann kann sich
vorstellen, welche erheblichen Instandsetzungskosten da¬
durch eingespart werden. Wasservorlagen und Rück¬
schlagsicherungen, wie sie für das Brennen mit Acetylen
benötigt werden, fallen bei Propan weg.

Beim Maschinenbrennen mit Propan wird eine fast gleich¬
schnelle Schnittgeschwindigkeit erzielt. Beim Brennen in
den vollen Werkstoff, d. h. beim sogenannten Einstechen,
ergibt sich ohne Abknallen des Schneidbrenners nur eine
kleine Schneidbohrung gegenüber einer wesentlich größe¬
ren und unsauberen Schneidbohrung beim Brennschneiden
mit Azetylengas. Dünne Bleche —z. B, unter 3mm —
halten beim Brennen mit Azetylen immer einen starken
Schlackenansatz, der nur schwierig mit erheblichem Ar¬
b e i t s a u f w a n d
w e r d e n k a n n . D a s i s t b e i m B r e n n s c h n e i d e n m i t P r o p a n

grundsätzlich ausgeschlossen. Dieser Vorteil ist auf die
oxydierend wirkende Propan-Sauerstoff-Flamme zurück¬
z u f ü h r e n , V e r z i n k t e E i s e n b l e c h e l a s s e n s i c h e i n w a n d f r e i ,

e r -

d u r c h M e i ß e l n o d e r S c h l e i f e n e n t f e r n t

P o r l a l - B t e n n m a s c h i n e b e i m B r e n n e n v o n K - S d i w e i ß n a h t k a n t e n m i l P r o p a n g a s
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Bei unvoreingenommener Betrachtung reichen die auf¬
gezeigten Vorteile des Propan-Brennschneidens gegen¬
über allen anderen heute bekannten Brennschneidverfah¬
ren allein schon aus, das Brennschneiden mit Propan als
Heizgas jedem fortschrittlichen Praktiker zu empfehlen.
Mit dem Propangas kann man allerdings nicht schweißen.
Hier nimmt das Azetylengas nach wie vor die uneinge¬
schränkte Spitzenstellung ein.

Brenndaten über 30° Schrägschnitte an verschiedenen
Schi ffsblechen mit Azety len und Propan

Blechstärke. Diese Arbeitsdrücke lassen sich aber nur mit
dem zusätzlich eingebauten Regulierventil und
Druckmanometer einwandfrei einstellen. Erwähnenswert
hierbei ist noch, daß beim Schrägschnitt eine härtere
Flamme zu wählen ist, d. h. es muß der Schneidflamme
mehr Sauerstoff zugeführt werden. Dabei braucht jedoch
der Druck des Schneidsauerstoffes nicht erhöht zu werden.
Der Arbeitsdruck des Propangases beträgt hingegen stets
n u r 0 , 2 a t ü .

Beim Brennschneiden von unebenen bzw. leicht welligen
Blechen verändert sich der Düsenabstand bei feststehen¬
den Maschinenschneidbrennern. Dadurch entstehen beim
Schneidbrennen mit Azetylen runde und unsaubere
Schneidkanten; bei kleiner werdendem Düsenabstand
knallt der Schneidbrenner sogar ab. Derartige Bleche mit
Propan zu schneiden macht keine Schwierigkeiten. Der
Düsenabstand kann sich ruhig verändern, ohne daß die
Schneideigenschaften darunter leiden. Die besten Schneid¬
eigenschaften, d. h. die größte Schnittgeschwindigkeit und
den saubersten Brennschnitt erhält man, wenn derFlamm-
kegel der Propan-Sauerstoff-Flamme ca. 3mm über dem

brennenden Werkstück eingestellt wird.
Man kann auch 2oder mehrere Bleche übereinandergelegt
—das sogenannte Paketbrennen —mit Propan brennen.
Voraussetzung dafür ist, daß die Bleche gut aufliegen, da
sonst nur unsaubere Schnitte erzielt werden.

e i n e m

G a s -
v e r -

S d i n i t t -

G a s a r t g e s d i w i n - " 2
d i g k e i t Ve r b r. b r a u d i

m m ' m i n . 1 / m

G a s -
K o s t e n k o s t e n

P f m

" 2L e i ¬

s t u n g
i T i ' h

B l e d i -
s t ä r k e

m m P f / m ;1 / m

5,7 10,7114 31 2 7 , 94 6 5O H 2

C i H s
C 2 H 2

O l H s

C i H 2

O l H s

Cä H2
O l H s

C i H2
O l H s

1 0
1 ,628 ,314,3 27,31 6 64 5 5

11,49420 180 33
430 215 19
407 255 35
402 250 19
365 317 36
356 320 22
328 420 39
311 390 29

2 5 , 21 5
2 , 1 510 ,72 5 , 8

1 22 4 , 4 12 ,72 5

2 , 1 512 ,524 ,1
12 ,415,821,9z u 3 0
2 , 4 82 1 , 4 1 6

13 ,52 119 ,74 0
3,319,518 ,7

=Azetylen; CsHs —Propan.

Die Gaskosten sind nach folgenden Handelspreisen X
der handelsüblichen Rabatte errechnet.

Sauerstoff —,50 DM/cbm, Azetylen —,45 DM/cbm,
Propan 1,20 DM/cbm

D i e s e Ta b e l l e e n t h ä l t D a t e n ü b e r p r a k t i s c h e B r e n n ¬
s c h n i t t e a n n o r m a l e n S c h i f f s b l e c h e n m i t A z e t y l e n u n d
Flüssiggas Propan im Betrieb. Die Arbeitsdaten zeigen, daß
das Propan-Brennschneiden gegenüber dem Brenn¬
schneiden mit anderen Gasen auf keinen Fal l teurer ist .
Zudem ist besonders erwähnenswert, daß die anfal lenden
Reparaturkosten infolge von Rückschlägen beim Azetylen-
Brennschneiden bei der Verwendung von Flüssiggas fort¬
fa l len und Nacharbei ten am Brennschni t t n icht er forder¬
l i c h s i n d .

Bei Firmen, die eine eigene Sauerstofferzeugungsanlage
besitzen, gestalten sich die Sauerstoffkosten beim Propan¬
brennschneiden noch günstiger.

C 2 H 2

Alte Praktiker wehrten sich anfangs entschieden, mit
Flüssiggas zu brennen. Nach wenigen Versuchen jedoch
konnten sie sich den Vorteilen des Propan-Brennschnei¬
dens nicht mehr verschließen und gewannen so viel Ver¬
trauen zum Propan-Brennschneiden, daß sie es heute
zugsweise anwenden.

v o r -

Zusammenfassend ist zu sagen, daß es nicht darauf an¬
kam, an Brenngasen einzusparen, sondern endlich die be¬
schriebenen Brennschwierigkeiten zu beheben und die
a n f a l l e n d e n U n k o s t e n , d i e l a u f e n d d u r c h R ü c k s c h l a g ¬
schäden an Gerä ten , Armaturen, Sch läuchen usw. en t¬
standen, zu senken; weiter die ewig anfallenden Nach-

w ie zusä tz l i ches R ich ten in fo lge von Ver¬a r b e i t e n

Spannungen der Werkstücke, Abmeißeln bzw. Abschleifen
d e r m i t d e m G r u n d m a t e r i a l w i e d e r v e r s c h m o l z e n e n
Sch lacken und Ab fa l l s t re i f en be im Mehr fasenschn i t t zu
besei t igen.

Schließlich sind es die jahrelangen Schwierigkeiten beim
Brennschneiden gewesen, die dazu veranlaßten, Brenn¬
schne idversuche mi t F lüss iggas durchzuführen und man
kann sagen, daß die besten Erfolge erzielt wurden.

Brennschneiden einer K-Schweißnahtkanle mH Propangas. An jedem
Schneidbrenner sind zusälzlich ein Regulierventil und ein Kontroiimano-

m e t e r a n g e b a u t .
M a s c h i n e n s c h n e i d b r e n n e r

i ü r P r o p a n g a s

m i t z u s ä t z l i c h a n g e b a u t e m

Regul iervent i l

u n d K o n t r o U m a n o m e t e r

9



Vanick t vas tehs te , aber h ibsch ! !

Erinnerungen an den ersten Flieger, den Pommer Otto Lil ienthal

V o n H u g o K r a u s e

Es war ein stockfinsterer Sommerabend, als der biedere
J o h a n n m i t e i n e r L a t e r n e ü b e r d e n H o f g i n g u n d d i e
Sta l l tü ren versch loß. Da vernahm er p lö tz l i ch e ine ge¬
w a l t i g e S t i m m e , u n d s i e k a m w i r k l i c h v o n o b e n , v o m
H i m m e l h e r : „ W i e h e i ß t d i e s e r O r t ? “ J o h a n n w a r z u To d e
e r s c h r o c k e n , n a h m a b e r a l l e n M u t z u s a m m e n u n d a n t ¬
w o r t e t e : „ K l e i n - B ü n z o w " ! D a n n r a n n t e e r , w a s e r k o n n t e ,

w i e

S t r a ß e 8 a u f e i n e r s c h w a r z e n Ta f e l i n l e u c h t e n d e n B u c h ¬
s t a b e n z u l e s e n :

„ln diesem Hause wurde am 23. Mai 1848
der Ingenieur Karl Wilhelm Otto Lilienthal,
der Al tmeister der F lugtechnik, geboren."

E s w i r d e r z ä h l t : S e i n e r M u t t e r t r ä u m t e e i n m a l , i h r w e r d e

leicht und wohl zumute, daß sie anfange zu tanzen und
s ich immer höher in d ie Lüf te bewegte, b is s ie auf ih r
H a u s u n d a u f d i e h ö c h s t e n B ä u m e h e r a b b l i c k e n k o n n t e , —

Als sie ihr erstes Kind unter dem Herzen trug, stand sie
oft an den Apfelbaum ihres Gartens gelehnt und ließ
sich die Sonne in den weit geöffneten Mund scheinen,
d a m i t i h r K i n d e i n S o n n e n k i n d w e r d e . . . "

Und der Mutter Wunsch ging in Erfüllung, Ihr Sohn Otto
wu rde e i n r ech tes Sonnenk ind , ha t t e F reude an a l l em
Guten und Schönen, erbte der Mut ter musika l ische Be¬
gabung, aber auch die Traumsehnsucht, „sich hinauf¬
zuschwingen und frei wie der Vogel über lachende Ge¬
filde, schattige Wälder und spiegelnde Seen dahinzu¬
gleiten", wie er später in seinem Buch vom Vogelflug
s c h r i e b .

Zusammen mit seinem jüngeren Bruder Gustav tummelte
s i c h O t t o a u f d e n w e i t e n W i e s e n r u n d u m A n k l a m . H i e r

beobachtete er den Flug der Störche, das Umherschwirren
der Schmetterlinge und Insekten. Schon mit 13 Jahren
ging er an den Bau seiner ersten Flügel. Sie waren aus
dünnen buchenen Spannbrettchen, zwei Meter lang und
e i n e n M e t e r b r e i t . D i e e r f o r d e r l i c h e n G e l d e r — u n d s i e

w a r e n s o s a u e r v e r d i e n t — g a b i h m b e r e i t w i l l i g s t d i e
M u t t e r, d i e n a c h d e s Va t e r s f r ü h e m To d e d i e F a m i l i e
d u r c h M u s i k u n t e r r i c h t u n d P u t z m a c h e n e r h a l t e n m u ß t e .
D o c h i m m e r n e u e Ve r s u c h e u n d Ve r b e s s e r u n g e n u n d
immer w iede r ande re F lüge l wu rden nö t i g . Das zwe i t e
„Flugzeug" bestand aus Weidenholz, als Bezug diente
w a c h s g e t r ä n k t e r S c h i r t i n g . B e i e i n e m d r i t t e n F l u g z e u g
w u r d e n P o l i s a n d e r l e i s t e n v e r w e n d e t , d i e O t t o v o m B e ¬
s u c h b e i e i n e r T a n t e i n P o t s d a m m i t b r a c h t e . G u s t a v

L i l i e n t h a l s c h r e i b t d a r ü b e r w i e f o l g t : „ D i e F a h n e n z u
diesen Federk ie len ste l l ten wir durch aneinandergereihte
große Gänseschwungfedern her, die auf Zeugstreifen ge¬
n ä h t w a r e n . W i r h a t t e n z u d i e s e m Z w e c k a l l e i n u n s e r e m

Ort vorhandenen Federn aufgekauf t , was in e iner pom-
m e r s c h e n S t a d t s c h o n e t w a s b e d e u t e t . . . "

M u t t e r L i l i e n t h a l g a b i m m e r w i e d e r G e l d f ü r d i e Ve r ¬
s u c h e , s o v i e l s i e n u r k o n n t e . M o c h t e n d i e l i e b e n V e r ¬

wandten nörgeln und d ie Köpfe schüt te ln über d ie „ge¬
fäh r l i che Sp ie l e re i " , moch ten s i e o rake ln : „ Jungens , j i
s tö t t j ug noch ma l Gn ick un Gnack a f . . . " S ie kann te
ihren Jungen, der würde schon einmal Erfo lg haben mit
seiner Fl iegerei .

Unermüdl ich l ie f Ot to indessen den Kugel fang des ehe¬
mal igen Exerz ierp latzes h inauf und l ieß s ich von seinen
F lüge ln durch d ie Lu f t t ragen . A l le rd ings kam er kaum
n e n n e n s w e r t i n d i e H ö h e u n d a u c h n u r w e n i g e M e t e r
wei t . Die F lugversuche fanden in hel len Sommernächten
statt, von niemand beobachtet, um nicht dem Gespött der
S c h u l k a m e r a d e n a u s g e s e t z t z u s e i n . A b e n d f ü r A b e n d
wurden die Flügel aus dem Versteck im Kornfeld hervor¬
geho l t und immer w ieder neue Versuche un te rnommen,
die al les andere als eine Spielerei waren; denn die Flü¬
gel waren mehr a ls behel fsmäßig. Einen Si tz gab es in

i n d i e K ü c h e . „ N a n u , J o h a n n " , s a g t e d e r B a u e r, ,
siehst du aus, was ist denn los, ist etwas passiert?
„ O c h n e e " , s t a m m e l t e J o h a n n , „ i c k h e b b e b e n m i t u n s e r n

So, wat seggt he denn?Herrgot t snack t !
he frog ml bloß, wo he wär .. .

O c h ,

So lesen wir in einer vergi lbten Zeitung, nicht etwa aus
dem Mi t te la l te r, sondern noch vor e in igen Jahrzehnten.
U n d w a s w a r d e n n n u n w i r k l i c h d a r a n ? E i n L u f t b a l l o n

ha t te K le in -Bünzow überflogen, d ie Insassen ha t ten d ie
Or ient ierung ver loren und den braven Johann von oben
mit dem Sprachrohr nach dem Namen des Ortes gefragt,
über dem sie sich gerade befanden.

Ja, das Durch-die-Luft-Fahren ist noch ein junger Sport ,
w e n n a u c h d e r B a l l o n s c h o n i n f r ü h e r e n Z e i t e n e r f u n d e n

war. Das Flugzeug ist kaum fünfzig Jahre alt . Da taucht
d ie F rage au f : „Wer war denn der e rs te F l ieger über¬
haupt?"

I n d e r k l e i n e n v o r p o m m e r s c h e n S t a d t A n k l a m , a n d e r
E i s e n b a h n s t r e c k e B e r l i n — S t r a l s u n d , w a r a m H a u s e P e e n -

L i l i e n t h a l s G e b u r t s h a u s i n A n k l a m

A
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all diesen Flugmaschinen nicht. Der kühne Pilot hielt sich
dadurch fest, daß er im Gestell Polsterungen anbrachte, in
die er beide Unterarme legen konnte. Der Körper hing
frei in der Luft, mit den herabhängenden Beinen steuerte
er und stellte das Gleichgewicht wieder her. Wenn er nach
unten blickte, legte sich mit der Neigung des Kopfes
auch das Flugzeug vornüber und drohte, in die Tiefe zu
s t ü r z e n .

Was der Knabe begonnen, stelzte der Student in Lichter¬
fe lde au f dem f re ien Fe ld h in te r dem ehema l igen Ka¬
de t t enhause f o r t . I h re Vo l l endung f anden d ie F lugve r¬
suche erst, als Lil ienthal längst Fabrikbesitzer und
F a m i l i e n v a t e r w a r .

Es ging fast über seine Verhältnisse, als er sich in der
N ä h e s e i n e s W o h n o r t e s e i n e n f ü n f z e h n M e t e r h o h e n
Berg aufschütten ließ. Sack um Sack mußte er schließlich
d e n d a z u e r f o r d e r l i c h e n S a n d h e r b e i s c h l e p p e n . I n d e r
Kuppe dieses Fliegeberges befand sich ein Schuppen
welchem die verschiedensten Flugmaschinen untergebracht

„Es war ein schöner Anblick, wenn der kühne

Anklain, Siedlung Lil ienlhalhol

i n

geheuren Skandal. So fliege ich lieber allein und trage
nur meine eigene Haut dabei zu Markte ..." —w a r e n .

Flieger aus diesem Schuppen trat und mit ausgebreiteten
Schwingen weit ins Gelände hinausflog ..schrieben
damals die begeisterten Zeitungen. Die Berliner aber pil-
gerten Sonntags in Scharen zu dem Fliegeberg hinaus,
hielten sich den ganzen Tag dort auf und ließen —da¬
mals —die Reste ihrer Mahlzei ten und das Stul lenpapier

Neben der Leitung seiner Fabrik, neben seinen Flug¬
versuchen, die immer vollkommener wurden, fand Otto
Li l ienthal noch Zeit zu mancherlei anderen Beschäft igun¬
gen. Eine Reihe von Erfindungen stammen von ihm: Der
Schlangenrohrkessel ,
scheiben, Sirenen für den Signaldienst auf den Marine¬
s ta t ionen , d ie Schrämm-Masch ine , e ine E in r i ch tung zu r
Erleichterung der Kohlengewinnung im Bergbau und viele
a n d e r e . A u c h d e r A n k e r - S t e i n b a u k a s t e n , d e n u n s e r e J u n -

sich auch heute noch oft zu Weihnachten wünschen.

s c h m i e d e e i s e r n e n R i e m e n -d i e

auf den Lagerplätzen zurück. Ihr Urteil war
vas tehs te , aber h ibsch . . . ! "

V a r r i c k t

Lilienthals Freund Wilhelm Meyer-Förster, der Dichter
von „Alt-Heidelberg", schildert uns anschaulich, wie so
ein Flug vor sich ging: „An dem kleinen Bahnhof erwar¬
tete uns ein Wagen, wir nahmen in einem Gasthause
unterwegs ein Frühstück und fuhren dann südwärts durch
Wiesen und Heideland. Nur hatte sich jetzt ein Begleiter
uns zugesellt, der auf dem Bock neben dem Kutscher saß,
eine Zigarre rauchte, sich um keinen von uns zu kümmern
schien und t rotzdem eine Hauptperson war. Denn dieser
ganz außerordentlich schweigsame Mensch war der, wel¬
cher d ie Oberaufs ich t über den F lugappara t führ te , ihn
aus dem Schuppen holte, flickte, schleppte und zurecht¬
bog, und der meiner Schätzung nach an dem angenehm
warmen Herbsttage wohl zwanzigmal die Flugmaschine
die Rhinower Berge hinauftrug. Notabene, ohne zu
schwitzen; denn er war ausgezeichnet t rainiert und trotz
der schweren Last noch imstande, bergauf seine Zigarre
nicht ausgehen zu lassen. Hatte er die Maschine auf dem
Gipfel, so übergab er sie seinem Herrn und kümmerte
s i c h e i n s t w e i l e n n i c h t m e h r d a r u m , s e t z t e s i c h i n s H e i d e ¬
kraut , betrachtete d ie schöne Aussicht und . . . rauchte.

E r w a r n i c h t d a s , w a s m a n h e u t e C h a u f f e u r - M o n t e u r
nennt, diese für Automobi le und Luft fahrzeuge gewisser¬
maßen neu e r fundene Spez ies , e i ne A r t K reuzung von
K u t s c h e r u n d M a s c h i n e n s c h l o s s e r , a b e r e r w a r s o z u s a g e n

eine Vorahnung alles dessen. Lilienthals Famulus hatte
mehr die Aufgaben eines Korbflechters und Segelmachers
a l s d i e e i n e s M a s c h i n e n s c h l o s s e r s a u s z u f ü h r e n .

„Mein größter Wunsch wäre es“, so sagte Otto Lilienthal
d a m a l s , a l s w i r a m A b e n d i m H e i d e k r a u t l a g e n , „ d a ß
recht viele junge Leute —möglichst aber nur solche —
sich mit meinem Apparat beschäftigen wollten. Aber ich
habe noch nicht einen gefunden, der sich freiwillig dafür
i n t e r e s s i e r t e . . ,

Das Fliegen ist der schönste Sport, den ich kenne, und er
müßte jungen Leuten immer von neuem Freude bereiten.
Es wäre auch durchaus nicht kostspielig; denn mein gan¬
zer Apparat, wie Sie ihn da vor sich sehen, ist für hundert
M a r k z u b e s c h a f f e n . S t e l l e n S i e s i c h a b e r v o r , i c h w o l l t e
einen solchen Verein junger Leute gründen, und es ge¬
länge mir wirklich, eine Anzahl zusammenzutrommeln,
was denken Sie, würde geschehen, wenn einer der jungen
L e u t e d a b e i v e r u n g l ü c k t e ? D i e g a n z e Ve r a n t w o r t u n g
würde mir in die Schuhe geschoben, und es gäbe einen rin¬

g e n
i s t e i n e L i l i e n t h a l s c h e I d e e .

Er hätte auch als Bildhauer etwas geleistet, aber als Sohn

A n k l a m , L i l i e n i h a l - G y m n a s i u m

Ja, v ie le so l l ten mir dabei hel fen.

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

Als gegen Ende des vorigen Jahrhunderts eine größere
soz ia le Bewegung e inse tz te , da war Ot to L i l i en tha l der
erste, der seine Arbeiter am Fabrikgewinn beteiligte.

Auch Theaterdirektor war er eine Zeitlang. Sein Ver¬
such, für einen erkrankten Schauspieler einzuspringen,
indem er eine Rolle in der „Jungfrau von Orleans" über¬
nahm, war allerdings weniger erfolgreich. Aber jede
freie Minute gehörte seiner geliebten Fliegerei; denn
„eine Flugmaschine zu erfinden bedeutet gar n ichts, s ie
zu bauen nicht viel, sie zu erproben alles
Buch vom Vogelflug zu lesen. So kam der August 1896
h e r a n . N u r e i n e n V e r s u c h w o l l t e L i l i e n t h a l n o c h m a c h e n

und dann die Fliegerei auf Bitten seiner Frau aufgeben.

Es sollte wirklich sein letzter Versuch sein. Am 9. August
stürz te er in den Stö l lener Bergen aus e iner Höhe von
fün fzehn Metern ab und er lag se inen schweren Ver le t¬
zungen am fo lgenden Tage. Se ine le tz ten Wor te waren:
„Opfer müssen gebracht werden."

Lilienthal wird in der Welt der Flieger ewig unvergeßlich
bleiben. Sein großes Verdienst besteht darin, als erster
den Gleitflug praktisch durchgeführt zu haben. Seine
Entdeckung des schwachgewölbten, vogelartigen Flügels
für die Kraftersparnis beim Flug ist noch heute grund¬
legend. Für wie wichtig seine Versuche in der technischen
Welt galten, davon zeugen Äußerungen seiner Zeit¬
genossen. So schreibt der französische Hauptmann Ferber
in seinem Buch „Die Kunst des Fliegens"; „Den Tag, an
d e m L i l i e n t h a l 1 8 9 1 s e i n e e r s t e n 1 5 M e t e r i n d e r L u f t

durchmessen hat, fasse ich als den Augenblick auf, von
dem ab die Menschen fliegen können. Auch die Gebrüder
Wright haben of t erk lär t , daß Li l ienthal der Bahnbrecher
auf dem Gebiet des Flugwesens gewesen ist.

Die stark zerstörte Stadt Anklam barg einst viele Erinne¬
rungen an ihren großen Sohn, der seine Traumsehnsucht
m i t d e m L e b e n b e z a h l t e , d e r e r i n s e i n e m B u c h „ D e r
Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst" mit den Wor¬
ten Ausdruck gab:

„O Mensch dort im Staube, wann fliegest auch du,
w a n n l ö s t s i c h d e i n F u ß v o n d e r E r d e . . . ? "

w i e m s e i n e m

opff c e ß ß Ä C H T
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Am Samstag gehört Vati mir 1

Ihr besinnt Euch doch alle noch auf das Propagandaplakat
mit dem strahlenden Kindergesicht, mit dem der Deutsche
G e w e r k s c h a f t s b u n d f ü r d i e 4 0 - S t u n d e n - W o c h e u n d e i n

ver länger tes Wochenende warb .

Jetz t i s t es sowei t ! Das he iß t , zunächst geht man ers t
einmal auf die 45-Stunden-Woche zurück, um dann schritt¬
w e i s e d i e A r b e i t s z e i t w e i t e r a b z u b a u e n .

Dem Bremer Abkommen zwischen den Tar i fpar tnern, das
die Grundlage für die Einführung der 45-Stunden-Woche
ist, sind lange Auseinandersetzungen, die teilweise recht
le idenscha f t l i ch ge füh r t wurden , vo rausgegangen . N ich t
nur diejenigen, die die Sache besonders angeht, nämlich
Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit ihren berufenen Ver¬
tretern haben sich an dem Streit der Meinungen beteil igt,
sondern auch Ver t re te r de r K i rchen , Po l i t i ke r, Wissen¬
s c h a f t e r u s w . L e i d e r i s t d a d u r d i d a s P r o b l e m n i d i t i m m e r

ganz sachl ich behandelt worden. Es wurde sehr viel mit
Sch lagwor ten gearbe i te t . E in evange l i scher B ischof e r¬
klärte, daß mit der Vergötzung der Arbeit durch uns auf¬
g e h ö r t w e r d e n m ü s s e . M a n k o n n t e h ö r e n , d a ß w i r
D e u t s c h e A r b e i t s f a n a t i k e r s e i e n .

Es wurde uns vorgerechnet, daß die deutsche Wirtschaft
d ie Ver teurung ih rer Produkt ion, d ie durch d ie Arbe i ts¬
zeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich vielleicht ein-
treten würde, tragen könne. Es würde genug verdient,
und d ie Ze i t , in der Inves t ie rungen no twend ig gewesen
seien, wäre vorbei.

Die Unternehmer erk lär ten, daß die Produkt iv i tät gestei¬
gert werden müsse, weil sonst nur die Kosten bei gleichem
oder voraussichtlich sogar geringerem Ergebnis der Arbeit
stiegen. Das wieder würde bedeuten, daß die Lohnerhö¬
hung, die in der Arbeitszeitverkürzung liegt, ein Vorgriff
a u f d i e Z u k u n f t s e i .

D i e d e u t s c h e W i r t s c h a f t i s t d u r c h K r e d i t e e r h e b l i c h b e l a ¬

stet . Zins- und Rückzahlungen müssen geleistet werden.
Daher sei Steigerung der Produktivität Voraussetzung für
jede Lohnerhöhung. Es wird sich später heraussteilen, wer
recht gehabt hat. Hoffentlich wird dann niemand ent¬
t ä u s c h t !

Vorläufig ist die Diskussion erst mal beendet. Der 1. Ok¬
tober 1956 ist für uns der Stichtag für den Beginn der
Arbeitszeitverkürzung auf 45 Stunden in der Woche.
Aus Zweckmäßigkeitsgründen soll sich die Sache bei uns
so abspielen, daß wir aus der 45-Stunden-Woche die
90-Stunden-Doppelwoche gemacht haben. Wir teilen uns
die Arbeitszeitverkürzung also auf zwei Wochen auf und

kommen damit in jeder 2. Woche zu einem freien Sonn¬
a b e n d .

Zunächst wird das einige Schwierigkeiten geben, weil ja
die Planung von der 48-Stunden-Woche ausgegangen ist.
Es ist durdiaus möglich, daß sich nun Terminschwierig¬
keiten ergeben. Um es deutlich zu sagen, es ist ein Lei¬
stungsrückgang zu befürchten. Ein gewisser Ausgleich ist
d u r c h Ü b e r s t u n d e n s i c h e r z u s c h a f f e n . D a s w ü r d e a b e r

eine teure Angelegenheit, so daß die Baukosten sich er¬
h ö h e n m ü s s e n . D a s k a n n a b e r n i c h t d e r S i n n d e r S a c h e

s e i n ; d e n n d i e E r h ö h u n g d e r K o s t e n w ü r d e n i c h t a u f
unseren Wirtschaftszweig beschränkt bleiben. Die Gefahr,
daß die Butter- und Eierpreise (und natürlich alle anderen
auch) uns davonlaufen, ist jedenfalls drin. Damit sind wir
wieder bei der Produktivität, die gesteigert werden muß,
und zwar ohne neue kostenverursachende Investierungen.
Wir müssen uns im Hinblick auf Organisation und Arbeits¬
auffassung noch etwas einfallen lassen.

Wenn wir besser und bequemer leben wollen, müssen wir
audi etwas dafür tun. Jeder von uns weiß, daß die Arbeits¬
zeit durchaus noch besser ausgenutzt werden kann. Nie¬
mand kann ununterbrochen 9Stunden lang arbei ten, audi
nicht unter Berücksichtigung der Mittagspause. Es wird
a l s o i m m e r m a l e i n e n A u g e n b l i c k f ü r „ F o f f t e i n "
geben. Aber, könnten nicht die Pausen besser eingehalten
werden?Und der Arbeitsschluß! Da sind täglich schon nodi
so etwa 10 Minuten drin, in denen noch was getan werden
k ö n n t e ! O d e r m e i n t I h r n i c h t ? D e r A k k o r d h i n d e r t d o c h

nicht daran, zu arbeiten! Es ist schon so, daß jeder etwas
Geld auf der „Bank" haben wi l l . Deswegen können aber
doch höhere Akkorde abgegeben werden, wenn man eher
fer t ig is t .

E s i s t a b e r m ü ß i g , s i c h a l l z u s e h r i n Ve r m u t u n g e n z u
ergehen. Warten wir erst mal ab, wie sich die Sache an-
l a s s e n w i r d .

Manche Schwierigkeit kann sich übrigens für den einzel¬
nen daraus ergeben, daß man s ich erst an d ie Fre ize i t
gewöhnen muß. Benutzt sie gut und richtig, zur Entspan¬
nung und zur Erhöhung der Lebensfreude. Ich kann mir
denken, daß mancher jetzt gern zu einem guten Buch
greifen wird, für das er bisher keine Zeit oder keine Nei¬
gung hatte, wei l er abgespannt war.

V i e l l e i c h t w i r d s i c h d e r e i n e o d e r a n d e r e a u c h m a l i n e i n

Museum hineinwagen. Und dann is t da vor a l len Dingen
ja die Familie; denn ihr sollte ja Vati am Sonnabend ge¬
h ö r e n . A l l e r s

Wa s i s l d a s n u n w i e d e r ?

i r k l i d i ,
k e r , S u p e r - R a d i o s , d e r S u p e r f o r m e n , d e r —
Superklugen, der —Superlative. Wie Pilze schießen mit
den technischen Neuerungen von heute neue Wortformen
in unsere Gedankenwelt , die wir al le Tage lesen, wieder
ve rgessen , ohne immer übe r l egen zu können , was s i e

,eigentlich bedeuten. Wer sollte das auch bei den „Super-
Terminen", um die unser Alltag kreist. Noch dazu es über¬
a l l n u r s o w i m m e l t v o n F r e m d w ö r t e r n . S e h e n S i e b i t t e
e inmal in e ine Fachze i tschr i f t . Man we iß gar n ich t w ie
s c h n e l l w i r z u „ C a m p i n g " u n d „ T e e n a g e r " g e ¬
kommen sind, die doch recht und schlecht auf gut Deutsch
n i c h t s a n d e r e s b e d e u t e n a l s u n s e r „ Z e l t e n " u n d „ B a c k ¬

fisch" . Abe r Camp ing i s t eben modern ! und wer wo l l t e
k e i n m o d e r n e r M e n s c h s e i n ? —

Ja, und „Super" —ist doch n ichts anderes a ls „Höchst¬
form", d ie er re ichbar is t . E igent l ich e in wenig übere i l ig ,
könnte man meinen, denn keiner von uns weiß, wie wir
später noch weiter entwickelte Formen bezeichnen wollen.
Da wird so viel gesprochen von

K o o r d i n i e r u n g d e r L o h n - u n d S o z i a l p o l i t i k m i t
der Konjunkturpolitik; dabei fällt häufig das Wort:
P re i s index . Das k l i ng t im Ze i ta l t e r de r Au toma¬
t i o n g a n z n a c h K o o p e r a t i o n e n t s p r e c h e n d e r V e r ¬
b ä n d e . — H a l t ! H a l t ! — W a s i s t d e n n d a s n u n w i e d e r ? —

w i r l e b e n i m Z e i t a l t e r d e r S u p e r - Ta n -
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Ist das wirklich noch Deutsch? —Nein! Also gut, was
so l l das a l l es? —Ja , d ie Fachwe l t sp r i ch t so , und w i r
m ü s s e n v e r s u c h e n s i e z u v e r s t e h e n .

K o o r d i n i e r u n g b e d e u t e t w o h l Z u o r d n u n g o d e r i n
Übere inst immung br ingen mi t e twas.

P r e i s i n d e x i s t d i e M e ß z i f f e r ( S t a n d z a h l ) f ü r z e i t l i c h e
Pre isveränderung .

Automat ion k l ingt ähnl ich wie Automat, autogenes

Schweißen und heißt soviel wie Selbsttätigkeit durch
M a s c h i n e n .

Kooperation ist das Gegenteil von dem, was sich in
der Suezfrage zwischen den Weltmächten und dem Auto¬
kraten (Entschuldigung: dem Selbstherrscher) am Nil
z e i g t , n ä m l i c h Z u s a m m e n a r b e i t .
Eine Frage der verwunderten Laien: „Meine Herren,
d i e s e F r e m d w ö r t e r ! L e i d e t d a r u n t e r n i c h t d i e V ö l k e r v e r ¬

ständigung? —Könnt Ihr n icht besser deutsch reden? —

Eine Urlaubsreise in den Bayerischen Wald
Ein Bericht zweier „Schönberger" / V o n J a n H o f m a n n u n d J o a c h i m O r t h '

Le ider konnten w i r d ie For tse tzung des Ber ich ts wegen Raummange ls n ich t , w ie vor¬
gesehen, in der August -Nummer br ingen. Daher so l l a ls „Er innerungsstü tze“ noch e in¬
mal gesagt werden, daß unsere Urlauber uns in ihrem Bericht zunächst die Omnibusfahrt
nach Schönberg miter leben l ießen, um uns dann zu einem Ausflug auf den Klebstein zu
entführen. Da wollten sie ja eigentlich gar nicht hin. Sie hatten sich verlaufen. Jetzt sind
s i e a b e r d a u n d s t ä r k e n s i c h i n e i n e r S c h ä n k e .
L a s s e n w i r s i e w e i t e r b e r i c h t e n .

(For tsetzung)

"Von außen sah es gerade nicht sehr einladend aus, aber
innen sehr nett und sauber. Derbe bayr ische Stühle und
die Tische waren tadellos gescheuert. Wir setzten uns in
eine Ecke, um die Leute in einer lebhaften Unterhaltung
nicht zu stören. Wir verstanden leider kein Wort, b is es
dem größten unter den v ie r Männern n ich t nach se iner
Nase ging. Er holte tief Luft, haute kräftig auf den Tisch,
begleitet mit einem echten bayrischen Fluch, der ins Un¬
endliche ging. Darauf konnte meine Frau ihr unterdrücktes
Lad ien n ich t mehr ha l ten ; denn s ie mußte lau t lachen.
Vo n d e m A u g e n b l i c k a n w a r d e r B a n n g e b r o c h e n . W i r
m u ß t e n z u i h n e n a n d e n T i s c h k o m m e n . E s w u r d e n u n s

vo rges te l l t , Max de r V iehhänd le r ( bes i t z t e i nen Wagen
und eignet s ich gut a ls Fremdenführer, er hat auch uns
s p ä t e r o f t a u s g e f a h r e n ) , d e r G r o ß b a u e r G i g l o d e r
Schorschl, besitzt einen großen Hof und eine gastfreund¬
l i che Frau , dann der Sepp l , F le ischbeschauer und Ge¬
meindediener, konnte sehr v ie l St immung machen, wenn
e r m e r k t e , d a ß w i r m i t m a c h t e n . E r s t e l l t e d e m v i e r t e n i m
B u n d e e i n e F l a s c h e m i t e i n e r b r e n n e n d e n K e r z e h e i m l i c h

u n t e r d e n S t u h l . D i e s e r h a t t e s c h o n s e c h s M a ß B i e r i n t u s

u n d k a m a u c h a u s s i c h h e r a u s . P l ö t z l i c h w u r d e e s i h m v o n

un ten abe r r e i ch l i ch he iß , und e r sp rang i n d i e Höh ' .
O j e , w i r h a b e n g e l a c h t w i e s e l t e n . A l s w i r k u r z v o r
Mi t te rnach t au fb rechen wo l l ten , war das S tübchen vo l l ,
und wi r g ingen auch n icht gerade auf den Beinen. Der
M a x m u ß t e u n s n o c h u n b e d i n g t z u m G i g l - B a u e r n m i t ¬
nehmen. Wir wären natürl ich gern nach Hause gegangen,
aber es wurde n ich t locker ge lassen. Meine Frau hat te
Bedenken, zu solch später Stunde noch die Hausfrau zu
s t ö r e n , a b e r w i r h a t t e n G l ü c k , s i e w a r n o c h a m B r o t ¬

backen. Sehr freundlich kam sie uns entgegen und machte
den Spaß mit zu Ende. Erstmal mußten wir tüchtig essen
und dann ging es zurück nach Schönberg. Unsere Sorge
war jetzt, ob wir wohl noch reinkommen? Aber wir hatten
Glück. Es klappte al les wunderbar.
A m n ä c h s t e n Ta g m a c h t e n w i r d i e B e k a n n t s c h a f t d e s
T r a c h t e n v e r e i n s . B e i u n s i m L o k a l h a t t e n s i e i h r e n H e i m a t ¬

abend, außerdem noch eine Probe für den bunten Abend,
de r am l .Pfings t t ag zuguns ten de r Fe r i engäs te s ta r t en
so l l te . Der Xaver, der Vors tand, mi t se iner Frau Grete l

hatten uns wohl gleich ins Herz geschlossen. Wir saßen
e r s t a b s e i t s , w i r h a t t e n u n s e r A b e n d b r o t v e r z e h r t . E s
dauerte nicht lange, da wurden die Tische zusammen¬
geschoben, und wir mußten mit dazwischen. Es ging bald
alles per Du. Xaver konnte meinen Namen nicht behalten
und meinte, bei uns in Bayern heißt man Hansl. Na, und
ich hieß da eben Hansl. In bunter Folge wurde musiziert.
Zu dritt sangen sie uns ihre hübschen Heimatlieder vor,
und die Volkstänze wurden noch durchprobiert. Ich machte
so lange mit, bis ich es auch konnte und meinte im Spaß,
na, wenn ihr morgen Abend einen Mann zuwenig habt,
k a n n i c h a u s h e l f e n . T a t s ä c h l i c h k a m e s d a n n a u c h s o .

J o c h e n m i t s e i n e r F r a u u n d m e i n e F r a u u n d i c h s a ß e n

o b e n a u f d e r B ü h n e , w e i l d e r S a a l ü b e r f ü l l t w a r u n d
schauten zu , w ie der Trach ten vere in se ine Vo lks tänze
zum besten gab. Plötzlich kamen vier junge' Damen im
besten Alter auf unseren Tisch zu, zwei für Jochen, zwei
für mich. Der arme Jochen wußte im ersten Moment gar
nicht, wie ihm geschah. Ich dachte mir schon mein Teil,
außerdem konnte ja nichts schief gehen, wenn wir gleich
m i t z w e i M a d e l n t a n z e n k o n n t e n . D i e s e n T a n z t a n z e n

nämlich zwei Damen und ein Herr. Nach dem Beifall, den
wir bekamen, muß es also doch ganz gut geklappt haben.
A u c h u n s e r e T o u r n a c h P a s s a u w a r e i n E r l e b n i s . D i e

Stadt liegt etwa 40 km von Schönberg entfernt. Bei der
Burg Oberhaus machten wir unsere erste Rast. Von hier
ha t ten w i r e inen he r r l i chen B l i ck au f den Burgho f , d ie
Burg Niederhaus und die Drei-Flüsse-Stadt Passau. Deut¬
lich sahen wir, wie die einzelnen Flüsse (Donau, Inn und
Hz) s ich mi t ih ren dre i versch iedenen Farben vere inen.

D i e S t a d t h a t e i n e n w u n d e r b a r e n a l t e n D o m m i t d e r

größten Orgel der Wel t , mi t 16 000 Pfe i fen. Wir hat ten
Ge legenhe i t , uns das Orge l konze r t anzuhö ren , es wa r
großartig. Danach machten wir eine Mittagspause. Jochen
mi t se ine r F rau und me ine Frau und i ch g ingen e twas
früher zur Spitze, um einige Aufnahmen zu machen. Als
wi r nach kurzer Ze i t zurückkamen, war unser Bus samt
u n s e r e n L a n d s l e u t e n f o r t . K e i n e r w u ß t e w o h i n . E i n i g e
Stunden suchten wir, aber ohne Erfolg. Mit unserem un¬
verwüstlichen Humor machten wir uns noch ein paar schöne
Stunden in Passau. Per Anhalter ging es in drei Etappen
he imwär t s . E rs t i n e i nem Kas tenwagen zw i schen a l t en
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b a r e U i i a u b s r e i s e . W e r s i c h h i e r n i c h t e r h o l t h a t o d e r

nicht satt geworden ist, ist selber daran schuld gewesen.
Mit Tränen auf beiden Seiten wurde Abschied genommen

N ä h m a s c h i n e n , d i e n ä c h s t e n K i l o m e t e r i n e i n e m V o l k s ¬

wagen und die letzte und längste Strecke in einem Goggo-
mobil. Es war ja ein bißchen unbequem mit fünf Personen,

■ ' ! !

^

';SdiönbaiB

B l i c k a u i S c h ö n b e r g

von Schönberg und seinen netten Menschen. Am liebsten
hä t ten w i r den U r l aub ve r l änge r t , abe r de r Ge ldbeu te l
w a r l e i c h t g e w o r d e n . Wa s u n s g e b l i e b e n i s t , s i n d d i e
schönen Erinnerungen, die wir in vielen Aufnahmen auch
festgehalten haben, und ein Maßkrug aus Schönberg, den
meine Frau als Er innerung geschenkt bekam, da sie ihn
s o o f t h a t l e e r e n m ü s s e n .

a b e r b e s s e r a l s 2 5 k m l a u f e n . W i r w a r e n h e i l i n S c h ö n ¬

berg angekommen, und wie, war uns egal.
Außerdem mach ten w i r noch e ine zwe i täg ige Au to fah r t
mit e inem Volkswagen durch Österreich, zum Königssee,
zum Ramsautal über Berchtesgaden, Bad Reichenhall zu¬
rück nach Schönberg.
W i e a l l e s e i n m a l e i n E n d e h a t , s o a u c h u n s e r e w u n d e r -

Unsere Lehr l inge sind v ie lsei t ig

Da haben wir es mal wieder! Diese Militaristen haben
sich doch jetzt still und leise auf die DW geschlichen und
bi lden morgens die DW-Lehr l inge vormi l i tär isch aus! Und
noch dazu in der Arbeitszeit! Die armen Lehrlinge müssen
s t r a m m s t e h e n u n d s i c h s c h l e i f e n l a s s e n . S i e w e r d e n i n

a l l e n „ G a n g a r t e n " d e s I n f a n t e r i s t e n a u s g e b i l d e t . — I h r
wißt doch noch? Kriechen, robben, gleiten! —

So etwa konnte man es jedenfal ls in der Zuschri f t eines
aufgeregten Bundesbürgers an e ine soz ia ldemokra t ische
Hamburger Tageszeitung lesen. Hoffentlich wird das Blatt
nicht in Pankow oder Moskau gelesen! Dann können wir
uns ja auf etwas gefaßt machen!

Im übrigen können die Eltern unserer Lehrlinge ganz be¬
ruhigt sein. Bisher ist noch keiner unserer Stifte „geschlif¬
fen" worden. Bei uns werden nach wie vor Schiffe gebaut,
und d i e Leh r l i nge e rha l t en i h re ane rkann t gu te Fach¬
ausbildung. Dafür sorgt schon unser LehiTingsvater
Mül ler I . Kein Mensch hat h ier vor- oder sonst ige mi l i¬
tär ische Ambi t ionen. Die Leserzuschr i f t is t ausgemachter
K o h l , f ü r d e n s e i n E r z e u g e r d i e Ve r a n t w o r t u n g t r a g e n
mag. Wir wollen nur hoffen, daß die Leserzuschriften,
denen man neuerd ings so häufig in unseren Ze i tungen
begegnet, sonst wenigstens von einem waluen Sachver¬
halt ausgehen.

Aber etwas anderes hat sich mit unseren Lehrl ingen er¬
eignet! Als sie neulich morgens auf dem Wege zum Sport¬
p la tz F inkenwerder waren, um zu ih rer üb l ichen Spor t¬

stunde zu kommen, raste plötzlich ein VW die Straße ent¬
lang. Er geriet in der Gegend des Kanals in ein Hindernis
a u s M a u e r r e s t e n u n d L ö c h e r n u n d b l i e b s t e h e n . D i e

beiden Insassen, zwei junge Burschen, s t iegen aus und
en t fe rn ten s i ch . Unse ren Leh r l i ngen kam das span i sch
v o r . S i e r i e f e n d i e B u r s c h e n a n , d i e s i c h d a r a u f i n T r a b
s e t z t e n .

U n s e r e L e h r l i n g e b e n a h m e n s i c h n u n u n t e r A n l e i t u n g
ihrer Lehrgesel len wie angehende Detekt ive. Ein ige ver¬
fo lg ten d ie Bu rschen , ande re ve rs tänd ig ten d ie Po l i ze i
u n d z w e i l i e f e n i n w e i s e r Vo r a u s s i c h t z u m D a m p f e r ¬
anleger, um die Flucht der Autohelden hier unmöglich zu
machen. Bald war die Pol izei zur Stel le. Ein Peterwagen
m i t e i n e m D W- L e h r l i n g a n B o r d s a u s t e d u r c h F i n k e n ¬
w e r d e r .

S c h l i e ß l i c h w u r d e n d i e b e i d e n A u t o f a h r e r m i t H i l f e u n s e ¬

rer Lehrlinge auf dem Dampfer, der nach Hamburg fahren
sollte, gefaßt.

Es handelte sich um zwei junge Burschen, die den Wagen
ges toh len ha t ten . Der Verdach t unserer Lehr l inge ha t te
sich also als berechtigt erwiesen.

Ve r g n ü g t u n d s t o l z k a m e n u n s e r e J u n g e n z u r W e r f t
z u r ü c k .

Und wir alle freuen uns, daß unsere Lehrlinge so hellwach
s ind , w ie s ich aus ih rem k lugen und z ie ls icheren Ver¬
hal ten erg ib t . A .
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Lohnabrechnung und Arbeitszeitverkürzung

Es hat sich sicher sdion herumgesprochen, daß wir unser
L o h n a b r e c h n u n g s v e r f a h r e n ä n d e r n w o l l e n . W i r w i s s e n ,
daß alles, was mit dem Lohn zusammenhängt, eine wichtige
Rolle spielt; denn jeder will ja genau wissen, wie der Be¬
trag, den er in der Lohntüte vorfindet, errechnet worden
i s t . D a h e r w o l l e n w i r e i n i g e w e n i g e E r l ä u t e r u n g e n z u
dieser Frage geben:

Die 45stündige Arbeitszeit betrifft auch das Lohnbüro. Die
Mitarbeiter in den Lohnbüros müssen jetzt also trotz der
verkürzten Arbeitszeit in jeder Woche rechtzeit ig wie bis¬
her mi t der Abrechnung fe r t ig werden. Wi r mußten uns
also etwas einfallen lassen, um die Arbeit zu schaffen. So

sind wir zu dem Ergebnis gekommen, das bisherige Ab¬
rechnungsver fahren auf e ine v ierwöchige Gesamtabrech¬
n u n g u m z u s t e l l e n . D i e b i s h e r i g e w ö c h e n t l i c h e B r u t t o ¬
abrechnung wird beibehalten. Es wird nicht mehr wie bis¬
her i n j ede r Woche de r Ne t to lohn in de r spez ifiz ie r ten
Form abgerechnet. Wir werden vielmehr in Zukunft einen
auf DM abgerundeten Betrag auszahlen, wobei Pfennig¬
beträge ab 50 Pfennig nach oben, unter 50 Pfennig nach

unten abgerundet werden. Al le v ier Wochen erfolgt dann
eine zusammengefaßte Brut to- und Nettoabrechnung.

Dann wird mancher mit den Fragen kommen, wie es nun
mit den Abzügen von Steuern, Vorschüssen, Pfändungen
usw. wird. Diese Fragen sind sehr berechtigt. Es sei jedem
gesagt , daß s ich d ie Abzüge n icht erhöhen werden. Bei
unregelmäßigen Wochenverdiensten ergibt s ich steuer l ich
sogar ein günstigeres Ergebnis, also eine Art „kleiner
Jahresausgle ich". Im übr igen haben wir uns a l les genau
überlegt, so daß jeder zu seinem Recht kommt.

Die Geschichte hat keinen Haken. Davon wird jeder sehr
bald überzeugt se in . Wir s ind unsererse i ts davon über¬
zeugt, daß die Neuregelung allgemein auf Verständnis
stoßen wird. Positive Einstellungen zu den Änderungen
würden uns sehr f reuen. Sol l te jemand i rgendwie etwas
unklar finden, kann er selbstverständlich zu uns kommen.

Wir geben immer d ie gewünschte Aufk lärung.

B o l l m a n n

KuddL haste 'ne eigene Meinung ?

LJatürlich, was denn sonst?
ewige Fragere i? —Der h in ter dem Tisch lächel te . Weißt
du , e r l ach te n i ch t , e r l äche l te das m i t l e id ige Läche ln
eines Erwachsenen über ein Kind. Ich mußte meine ge¬
kränkte Seele streicheln, um nicht dem Verlangen nach¬
zugeben , i hn a l s Se lbs tb i l dn i s aus demse lben Rahmen
eines Bi ldes rechts an der Wand gucken zu sehen, das
jetzt ein Schiff z ierte.

— W a s s o l l d e n n d i e s g E in Mi ta rbe i te r kommt zu se inem Vorgese tz ten , um mi t
ihm eine Angelegenheit zu besprechen und beginnt:
„Nach meiner Meinung " D e r V o r g e s e t z t e u n t e r ¬
br icht ihn nicht unhöflich, aber best immt: „ Ihre Meinung,
Herr X, ist hier völlig uninteressant. Die Werft ist viel
zu groß, um auf persönl iche Meinungen Rücks icht neh¬
men zu können!" —Der andere: „Ja, ich dachte " .
„ D a s D e n k e n ü b e r l a s s e n S i e n u r u n s ! " —

Sieh mal, Kuddl, diese Tatsache war es, die mich daran

zweifeln ließ, daß die Meinung des einzelnen erwünscht
i s t , w i e e s o f t s c h e i n t . —

Dann wieder das Lächeln auf dem Gesicht mir gegen¬
über. Nur jetzt löste es keine Zerstörungswut mehr aus.
W a s k a n n m a n t u n ? — V i e l l e i c h t s o l l t e m a n b e s s e r f r a ¬

gen: Bist du so mutig, eine eigene Meinung zu haben? —
Kuddl, sei nicht böse, wenn ich dich jetzt frage: „Bist du
so mut ig?" —

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

— i c h w o l l t e k ä m p f e n f ü r d i e e i g e n e M e i n u n g i n d e r
f re ien Wel t —, fing mein Gegenüber an, das zu sagen,
w a s i c h n i c h t h ö r e n w o l l t e .

„Ja, ich zweifle nicht daran, daß es noch Menschen mit
eigener Meinung gibt . An etwas anderem zweifle ich: Ist
e ine e igene Me inung überhaup t e rwünsch t? " —Moment ,
Moment , gewiß, d ie Frage mißfä l l t d i r noch mehr. Aber
laß dir folgende Begebenheit aus dem Alltag erzählen:

An d ie F lug in teressenten!

U n s e r A r b e i t s k a m e r a d B e c k e r w a r ü b e r r a s c h t ü b e r d a s

große Interesse, das mein kurzer Hinweis hervorgerufen
hat . Es is t daher le ider notwendig, d ie Sache etwas zu
ordnen. A lso , geflogen werden kann nur in der Fre ize i t
unseres Kameraden Becker, a lso sonnabends und sonn¬
tags. Da er mehr fliegen muß, als er sonst fliegen würde,
en ts tehen Unkos ten , d ie umge leg t werden müssen . D ie
F l u g s t u n d e k o s t e t p r o S i t z p l a t z f ü r u n s e r e n B e c k e r

zwischen 15,— und 20,— DM. Die Gastflüge können mit
jedem be l ieb igen Z ie l ausgeführ t werden.

Wer Interesse hat, schreibe mir, wie lange und wohin er
fliegen will. Alles weitere regele ich. —übrigens, jeder
i s t n a t ü r l i c h v e r s i c h e r t !

H e r z l i c h s t

E u e r K l a b a u t e r m a n n
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Unsere Frauen und Mül ler

Will man, schon leidenschaftslos geworden, an die Er¬
eignisse von 1945 zurückdenken, dann erscheint die Ge¬
stalt der deutschen Frau und Mutter als etwas so umfas¬
send Großes, daß man nicht fehlgeht, anzunehmen, sie
werde kommenden Gesch ich ts fo rsd ie rn und Poe ten un¬
geahnten Stoff zur Darstellung und Gestaltung geben.
Da ersteht zuerst vor uns das Bild der Mutter in Bomben¬
nächten, inmitten berstender Trümmer, brennender Phos-
phorsdiwaden, umschlungen vom zuckenden Ärmchen
ihrer Kleinen, angelehnt an die letzte noch aufrechte
Mauer. Kinderstillend, tröstend, zerraufte Blondschöpfe
streichelnd, inmitten eines Infernos von Haß. Schatten¬
spendend, wenn Scheinwerfer aufleuchteten, Licht sen¬
dend, wenn alles versank in Finsternis, und Wärme
sdienkend, wenn eine böse und kalte Welt sich schüt¬
telte. Um dann, wenn es in den Mauern zu knistern be-

der Boden sich hob, eine Staublawine berstend in

Oftmals ging sie neben ihrer häuslichen Arbeit noch unge¬
wohnten Berufspflichten nach. Nicht um ihretwillen, son¬
dern wegen der Kinder, die blaß und scheu wie ver¬
ängstigte Vögel beisammen hockten. An ihnen erfüllte
s i c h d a m a l s G r o ß e s . M i l l i o n e n f a c h , a b e r u n e r k a n n t .
K i n d ’ e r v o n S t ä d t e r n i n k l e i n s t e n D ö r f e r n . K i n d e r i n
Orten, deren Mundart ihnen unverständlich war, wo sie
anfangs das Fremde und Ablehnende anwehte.
Schon nach Monaten wurde es anders. Sie fuhren in die
Kreisstädte, sie wurden nicht ortsfremdes Landproletar iat,
sie bestanden brav ihre Aufnahmeprüfungen auf den
Schulen und stiegen auf, von Jahr zu Jahr, von Klasse zu
Klasse, in den Beruf. Kein Vater, der sie lehrte und an¬
feuerte, nur die Mütter, die zu allem anderen auch noch
als Lehrmeister in ihrer Kinder —und das of t spätabends
und in den Nächten —den Weg für den kommenden Auf¬
stieg der Kinder ebneten. Was sich da abspielte, war ein
Wunder in Selbstverleugnung, von dem man heute schon
nicht mehr spricht.

Als der Krieg zu Ende war, das Reich zerfiel, und Millio¬
n e n M e n s c h e n s c h e i n b a r z i e l l o s a n e i n a n d e r v o r b e i h a s t e ¬

ten, als Elendstransporte die Kunde des Zusammenbruchs
auch in behütete und unzerstörte Gegenden trugen, und
Wartesäle, Bahnsteige und halbverfallene Bunker ein Bild
unbeschreib l ichen Elends und Zerfa l ls boten, war wieder
die Frau und Mutter letzter Halt , letzte Hoffnung, letztes
Z ie l . Denn : woh in e i l t en a l l e d iese g rauen , hung r igen ,
scheub l i c kenden Männe r a l l e r A l t e r sg ruppen? Was zog
s ie an s i ch?

D a s R e i c h ? E s w a r z e r f a l l e n ! D i e H e i m a t ? J e d e r d r i t t e
D e u t s c h e h a t t e k e i n e m e h r ! D e r B e r u f ? W e r d a c h t e

d a m a l s a n B e r u f u n d V e r d i e n s t ? A b e r a n e i n e s d a c h t e n

a l l e !

Irgendwo muß sie doch sein, und wenn es nur ein arm¬
seliges, kleines Dachkämmerlein ist, irgendwo wird sie
mit den Kindern neu angefangen haben. Und dieser Ge¬
danke hielt die Millionenmasse geschlagener Männer und
Söhne aufrecht und trieb sie einem Ziele zu, das mancher
e r s t n a c h J a h r e n fi n d e n s o l l t e .

g a n n .
Sekundenschnelle alles verschlang, unterzugehen, still,
demutsvol l und doch: ein letzter, al ler letzter, vergebl icher
Versuch, das ganze Grauen auf sich zu lenken und allein

fallen. Sagten es doch fronterfahrene Landser unge¬
zählte Male: das Grauen dieser Bombennächte war schlim-
z u

mer als das der Front. Dieses Grauen sank auf Mill ionen
Mütter und Frauen, auf alte und junge, auf werdende
und sti l lende. In diesem Grauen starben Hunderttausende
und Mi l l ionen ertrugen es.
Mi l l ionen Deutsche ver loren d ie Heimat . Wer kann d ies
Bi ld loswerden: Mütter auf der Flucht. Wie s ie die Kin¬
der trägt und zieht, ein Gepäckstück nach dem andern
fortwirft, nur erfüllt von dem Gedanken, sie in Sicher¬
heit zu bringen.
Was die Frauen und Mütter in dem wehr los gewordenen
Osten erduldeten, was sich an Scheußlichkeiten über sie
ergoß, war Ausgeburt einer Hölle, die viele, viele ver¬
schlang. Es gibt keinen Ort im weiten Osten, wo nicht
von Schande bemakel t das Leben e iner deutschen Frau
endete, die Hand an sich legend ein Leben überwand, das
ihr bereits genommen war. Erinnert Euch, wie es viele
Jahre lang war: die Männer gefallen oder vermißt, ein¬
gesperrt oder irgendwo weit in Arbeit. Daheim in eng¬
ster Enge die vertriebene Frau. Ihr Wirken und Werken,
erst vom Mißtrauen begleitet, schlug sehr bald Brücken
zur bodenständigen Umgebung. Mißtrauen und Kühle
w a n d e l t e n s i c h , n a c h u n d n a c h w u r d e n s i e e i n s : d i e
Neuen und die Alten, die Fremden und die Einheimischen.
Die große Zerreißprobe, das soziale Spannungsfeld, waren
überwunden, weil es Mütter gab, die diesen Namen ver¬
d i e n t e n .

So war die Frau und Mutter, als alles in und um uns zer¬
brach, das letzte Lebende, die t iefste Hoffnung. So sind
wir damals nicht ganz zugrunde gegangen, als alles zer¬
b r a c h . S o h a b e n M ü t t e r u n d F r a u e n e r n e u t d a s F u n d a ¬

ment für etwas gelegt, was man früher Deutschland
n a n n t e u n d w i e d e r D e u t s c h l a n d w e r d e n w i r d .

W e t e g r o v e

D e G o r n

In Bloomgorn blöt nu de Harvstbloom. Gladiolen und
Astern. De Crysantemen fangt ok all an to blön, und dat
i s den ok so tem l i ch da t l e t z te , wa t w ie an B loom in
Gorn hept . Wer Azaleen von vor iges Johr het , mut jem
nu snellsten mit frische Eer versorgen. Am besten is
Laub- und Nadelerde mit Torfmull gemischt. De Azaleen,
de to de Alpenrosengewächse gehört, ut de Familie de
Rododendron, will ganz lockeren Boden heben, un nich
to warm stöhn. So behandelt, blöt se den ganzen Winter.
In Gemüsegorn is dat Ernten de Hauptarbeit. Wenn ook

dorch den vee len Regen de Tomaten und Gurken n i ch
besonders wussen s ind, Wüt te l und Rosenkohl hept dat
good überstohn und stoht good. Mi t de Boohn geid dat
nu ook op’n Rest . Nachts ward dat nu a l l to kohl t , dat
k ö h n t d e B o h n e n n i c h a f f . M i t R o t - u n d W i t t k o h l h e t d a t

noch'n beten Tied, de kann dat verdregen.
S t a c h e l b e e r n u n d J o h a n n i s b e e r n k ö n n t n u a l l s n e d e n

warn, sowie alles Steinobst (Kirschen usw).
Vee l Ve rgneugen i n Gorn

J a n S u p p e n g r e u n
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Betr iebssport -warum?
Die
den Hellingen mögen oft genug die Köpfe sdiütteln,
wenn die jüngeren nach oder gar vor der Arbeitszeit
Sport treiben. „Das können doch nur Verrückte sein. Aciit
Stunden Arbeit sind wirklich „Sport" genug. Ich will
m e i n e R u h e h a b e n ! "

Die Meinung in allen Ehren; aber für den anderen klingt
sie nach „Gartenlaube". —Meinung hin, Meinung her.
Hat der Betriebssport eigentlich Sinn? —Warum treiben
wir überhaupt Sport?
Diese Frage ist heute noch notwendig; denn
1. ist man trotz aller Bemühungen des Deutschen Sport¬

bundes und der Fachleute vom Wert des Sportes für
d e n e i n z e l n e n u n d f ü r d i e G e s a m t h e i t d e s V o l k e s n i c h t

immer überzeug t .
2. ist unsere Zeit in Irrwege des Sportes verrannt;

denn aus Sport ist oft Arbeit geworden (Training aller
Profis ! ) .

Die Frage nach dem „Warum" des Sportes ist nicht neu,
und die Antworten „weil es Spaß macht", „weil der
Mensch die Bewegung nötig hat", „weil der Sport Aus¬
gleich und Entspannung bringt", sind heute ebenso ge¬
läufig wie ehedem.
Bei genauerer Betrachtung wird ersichtlich, daß dem
Sport ein inneres Bedürfnis zugrunde liegt: der Spieltrieb.
Sport ist zweckfreies Spiel. Sobald ihm das Spielerische
ver lorengeht, wird er zur Arbei t . Prof . C. Diem hat e in¬
mal gesagt: „Wir wählen uns einen Sport nach unserer
Wesensar t ; in ihm wol len w i r e r fü l len , was uns an uns
selber schön erscheint . Daraus erwachsen uns Pflichten,
die wir lieben, weil wir sie uns selbst befehlen (Goethe).
Darum —so nebenbei —gibt es keinen echten Sport in
einer Zwangsgemeinschaft politischer Kommandogewalt.
Sport ist Drang nach Wiederherstellung einer harmoni¬
schen Lebensordnung. Wo der Mensch nach Gewinn giert,
wo der Mensch bei solchem Tun nidit mehr innerlich jubi¬
lieren kann, sondern sich überschreit, sich übernimmt, da
hört der Sport auf, Sport zu sein, da bleibt es bei der Dis¬
h a r m o n i e u n s e r e s D a s e i n s . . . "

Ein weiteres Wort erübrigt sich. Auch für den Betriebs¬
sport haben diese Gedanken Geltung. Oder weshalb spie¬
len unsere Jungen, Männer und Frauen Fuß- oder Hand¬
ball, Tischtennis, Kegeln und treiben Leichtathletik? —
Aus einem inneren Bedürfnis heraus, aus Freude am Sport,
an der Bewegung, aus dem Empfinden heraus, daß sie sich
durch den Sport wohler, gesunder fühlen. Das allein
schon würde für jeden einzelnen irgendeine sportliche Be¬
tätigung innerhalb der Betriebsgemeinschaft rechtfertigen.
Wenn man dazu bedenkt, daß der Sport —über Abwechs¬
lung und Ausgleich gegen einseitige körperliche Be¬
lastung, die durch die Mechanisierung der Arbeit stets
größer wird —alle körperl ichen und seelischen Kräfte des
Erwachsenen, die das tägliche Leben von ihm fordert, übt
und vervollkommnet, so wird Sport zu einer betrieblichen
Notwendigkeit. Weicher Betrieb würde gerade bei wach¬
sender Automation nicht Wert legen auf die Auswirkung
sportlicher Haltung und Fairneß, Energie und Ausdauer,
Geschicklichkeit, Mut und Selbstbeherrschung in seiner
Betr iebsgemeinschaf t?
Wie steht es mit der Bedeutung des Sportes für die
G e s u n d h e i t ?

Das katastrophale Gesundheitsbild der Schuljugend ist
jedem bekannt. Bei Untersuchungen von 1027 Kindern in
He ide lbe rg ha t ten 389 Ha l tungs feh le r, i n Kasse l

älteren Betriebsmitglieder in Hallen, Büros und auf von 600 Kindern jedes vierte, in Hamburg haben 45®/o
aller Schulkinder Haltungsfehler. Eine Blankeneser Schule
mit eigenem Schwimmbad hatte Kinder ohne Haltungs¬
fehler. Amtliche Statistiken sind gewöhnlich keine be¬
sonders aufregende Lektüre; aber die Untersuchungen der
Schulanfänger von 1954, die 1947/48 geboren sind, sind
erschütternd. Von 95®/o der 95 000 Schulanfänger in
Niedersachsen waren nur 28,1 ®/o in gutem, 57,6 ®/o in
mittelmäßigem und 14,3 ®/o in schlechtem Gesundheitszu¬
stand. Kaum glaublich erscheint, daß bereits bei den
Sechsjährigen Herzstörungen und Herzkrankheiten, neu¬
ro vege ta t i ve S tö rungen und W i rbe l säu lenve rk rümmun¬
gen festgeste l l t werden mußten.
Und wie sieht es bei den Berufsschülern, d. h. bei unse¬
r e n L e h r l i n g e n a l s d e r n a c h w a c h s e n d e n F a c h a r b e i t e r ¬
generat ion aus? —Unter 84 985 Berufsschülern befanden
sich nur 38 663, bei denen keine krankhaften Störungen
Vorlagen. Das Bild hat sich gegenüber den Schulanfängern
bedeutend verschlechtert. Es ist beängstigend, wenn von
den untersuchten Jugendlichen allein rund 1700 an Herz¬
s tö rungen und Herzk rankhe i ten le iden . A lso , Anze ichen
der Frühinvalidität schon bei der Jugend!
Das ist nur einBeispiel, über die Berufsschüler bestehen
viel zu wenig exakte Zahlenangaben. Wie soll aber z. B.
im Bundestag und Bundesrat verantwortlich über ein
neues Jugendarbeiterschutzgesetz beraten werden, wenn
weiten Kreisen der Abgeordneten die sozialen und medi¬
zinischen Notstände der 14- bis 18jährigen unbekannt
sind? —Der Staat hat hier zweifellos seine Verpflichtun¬
gen gegenüber der Jugend vernachlässigt. Und trotz al ler
Debatten, die geführt werden, hätten wir gewiß kein
sogenann tes „Ha lbs ta rkenprob lem" , wenn w i r a l l e —und
das ist ja der Staat —seit 1945 an die Stelle eines echten
staatsbürgerlichen und sportlichen Grundsatzes —näm¬
l i c h d i e B e r e i t s c h a f t z u m D i e n s t a n d e r G e m e i n s c h a f t —

nicht den platten Individualismus gesetzt hätten.
Was hat das alles mit Betriebssport zu tun? —Alle, die in
der Jugend durch ein eigenes sportliches Erlebnis begei¬
stert worden sind, werden das empfinden; denn für sie ist
Sport —aktiv oder auch nur als Zuschauer beim Spiel —
zum Lebensinhalt geworden.
Sport im Betrieb ist

1 . k e i n m e c h a n i s i e r t e r S p o r t a l s E r g e b n i s
des Dr i l ls , der Ärzte, der e lekt r ischen Zei tuhren, der
Zielfotografie, der Blutdruckmesser, Herzmeßgeräte,
de r p roduz ie r t en Reko rde , aus dem es ke in Zu rück
m e h r g e b e n w i r d , s o n d e r n i s t o r g a n i s c h e r
Sport. Reine Leistungssportler werden im Verein
ihr Spezialtraining finden. Das heißt wiederum nicht,
daß dem Betriebssport echter Leistungsehrgeiz, der
jede neue sportliche Übung und planvolles Training
bedingt, fehlt.

2 . S p o r t i s t k e i n G e s c h ä f t , s o n d e r n d i e W i e ¬
derherstellung einer freien, ausgeglichenen Lebens¬
ordnung durch Übung in freundlich bescheidener Sicher¬
heit im Umgang mit anderen Mitmenschen.

3 . D e r B e t r i e b i s t k e i n e P fl a n z s t ä t t e
f ü r o l y m p i s c h e S i e g e r . D i e i n d i v i d u e l l e
Leistung steht hinter der Forderung der Gemeinschaft
(Mannschaft) zurück.

4 . S p o r t i s t z u l e t z t n i c h t S e l b s t z w e c k ,
s o n d e r n M i t t e l e i n e r b e t r i e b l i c h e n L e b e n s f o r m f ü r

Berufs tä t ige .
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h u n g z u m M a ß h a l t e n i n S i e g u n d N i e d e r l a g e ,
s o n d e r n i m W e c k e n d e s V e r s t ä n d n i s s e s f ü r d a s G l e i c h ¬

maß mitmenschlicher Beziehungen, d. h. aller mensch¬
l i c h e n L e b e n s k r ä f t e .

Mögen alle „Zatopeks" so mechanisch sein wie der Lauf
der Uhr und ebenso fanatisch und rücksichtslos, es bleiben
die Gewißheit um das Notwendige und damit Recht und
Pflicht, dem organischen Sport die frische Luft zu erhalten
und seine Ausdehnung, um der Gesundheit der Jugend
und aller Sporttreibenden willen, immer wieder zu fordern.

5 . S p o r t i s t k e i n e S a c h e d e s N a t i o n a l i s ¬
mus. Das Schicksal eines Volkes ist noch nie auf dem
Sportplatz entschieden worden.

6 . S p o r t i s t S a c h e j e d e s e i n z e l n e n u n d
s e i n e s Ta l e n t e s .

7 . S p o r t e r f o r d e r t E i n s a t z , S c h w u n g u n d
I d e a l i s m u s , d i e e r b e i F ö r d e r u n g d u r c h d e n B e ¬
tr ieb an d iesen mi t te lbar v ie l fä l t ig zurückgibt .

8 . S i n n d e s S p o r t e s e r s c h ö p f t s i c h f ü r d i e
Be t r i ebsspo r tgeme inscha f t n i ch t i n de r E rz ie - K .

S c h i c h t f e h l e n w i r d . D a s i s t b e i m S c h a c h l e i d e r n o c h n i c h t

ge lungen.

Das Erfreulichste an der Sportgemeinschaft ist aber, daß
hier eine gute Kameradschaft herrscht, die letzten Endes
auch dem Betrieb zugute kommt. Auch die anständige
sportliche Gesinnung unserer Mannschaften und Einzel¬
sportler hat auf den Sportfeldern allgemein Anerkennung
gefunden.

Alles in allem kann man mit dem Ergebnis der Rückschau,
die anläßlich des Aufstiegs der 1. Fußballmannschaft in
die Sonderklasse vorgenommen wurde, sehr zufrieden
s e i n .

Am Rande sei vermerkt, daß unsere Sportgemeinschaft
auch regelmäßig Wettkämpfe mit den Schiffsmannschaften
der Schiffe, die zur Reparatur bei uns liegen, durchführt.
Auch einzelne Abteilungen der Werft treten gegenein¬
ander an. Die Fußballspiele „Kaufleute gegen Techniker"
sind schon Tradition geworden. Das letzte Spiel im
August gewannen übrigens die Kaufleute sicher 5:1.
Gewisse äußere Schwierigkeiten müssen noch überwunden
werden. Es fehlen noch ein eigener Sportplatz und eine
a u s r e i c h e n d e Tu r n h a l l e f ü r d a s W i n t e r t r a i n i n g , d a s i n
Zukunft sehr ernst genommen wird, da wir jetzt einen
richtigen Diplomsportlehrer bei uns haben. Audi das wird
eines Tages kommen.

Bleibt nur noch zu sagen, daß die Angehörigen der Sport¬
gemeinschaft als anständige Kerle selbstverständlich auch
bestrebt sind, an ihrem Arbeitsplatz ordentliche Arbeit zu
l e i s t e n .

Als vor über 4Jahren unsere Betriebssportgemeinschaft
wieder ins Leben gerufen wurde, stand sie vielen Schwie¬
rigkeiten gegenüber. Es mußte völlig neu begonnen
werden. Mit Hil fe von Kameraden, die ihre Erfahrung aus
der alten Betriebssportgemeinschaft selbstlos zur Ver¬
fügung stellten, wurden die organisatorischen Grundlagen
geschaffen. Das gänzliche Fehlen von Sportgeräten wurde
durch das großzügige Eingreifen der Betriebsleitung sehr
schnell behoben. Sehr viel schwieriger war es, im Betrieb
Vertrauen zu gewinnen. Da gab es Leute, die in der Sport¬
gemeinschaft eine Gefahr für den Betriebsfrieden sehen
wollten, weil sie eine „Sondergruppe" werden könnte, die
für sich Extrawürste fordern würde. Mancher glaubte
auch, befürchten zu sollen, daß sich aus dieser Gruppe
eine Art Konkurrenz zur Gewerkschaft entwickeln könnte.
Und endlich fehlten auch die Stimmen nicht, die verkünde¬
ten, daß die Arbeitsleistung der Sportler absinken müßte,
wei l d ie Männer überanst rengt würden.

Inzwischen gehören die Bedenken im allgemeinen der
Vergangenheit an. Die Sportgemeinschaft verfügt über
12 Fußballmannschaften, 3Handballmannschaften, 3Tisch¬
tennismannschaften, 7Kegelgruppen, eine Schachgruppe
und seit kurzem auch über eine Leichtathletikabteilung.
Das s ind Hunderte von akt iven Sport lern.

Die Sportgemeinschaft hat sich durch ihre Leistungen an
allen Sportkampfstätten Achtung erworben. Natürlich
mußten unsere Mannschaften sich damals beim Neuanfang
hinten anstellen. Heute hat sich die 1. Fußballmannschaft
in die oberste Spielklasse hinaufgespielt. Alle anderen
Fußballmannschaften sind in ihren Klassen ebenfalls
Meister, wobei zu sagen ist, daß die 3. und 4. Mannschaft,
die in einer Klasse spielen, hier den 1. und 2. Platz halten.
Auch die Mannschaften vom Reiherstieg haben gute Plätze
i n d e n Ta b e l l e n .

Unsere Handballer sind überall als spielstark bekannt.
Das gleiche gilt von den Tischtennisspielern und den
Keglern, die auch zu Meisterehren kamen. Unsere Schach¬
spieler hatten sich auch ganz nach oben gekämpft. Jetzt
müssen sie, weil die Wettkampfmannschaften neuerdings
25 Spieler stark sein müssen, zurücktreten, weil die Zahl
der Spieler nicht ausreicht. Wegen unseres Schichtbetrie¬
bes müssen nämlich alle Mannschaften doppelt und drei¬
fach besetzt sein, weil immer irgend jemand wegen der

♦

Nachstehend die Spielergebnisse aus den Monaten August und
September 1956.

F u ß b a l l :
4 : 3D W 1 . — R e e m t s m a 1 .

DW 1 . —F inanzamt B lankenese 1 .
D W 1 . — J u n g 1 .
D W R e s e r v e — A E G S c h i f f b a u R e s e r v e
D W 2 . — A l l i a n z R e s e r v e
D W 2 . — L V A R e s e r v e
D W 2 . — B l a u G e l b R e s e r v e
D W 3 . — B W V 2 .
D W 3 . — N o r d b a n k 2 .
D W 3 . — R a p i d 4 .
D W 3 . — G E G 2 .
D W 4 . — R a p i d 4 .
DW 4. —Hugo Basedow, Lauenburg
D W 4 . — G E G 2 .
D W 5 , — H a m b u r g - S ü d
D W 5 . — B ö t t c h e r & G e s s n e r
DW Reiherstieg Reserve —Hapag Reserve
DW 1. Jugend —Noleiko Jugend
DW 1. Jugend —Nordbank Jugend
DWl. Jugend —Hamburger Kreditbank Jugend
DW 1. Jugend —Menck &Hambrook Jugend
DW 1. Jugend —Schlüter Jugend
DW 2. Jugend —Hitzier Jugend
DW 2. Jugend —Philips 1. Jugend

Handba l l (Aussche idungssp ie l ) :

3 : 1
1 : 2
6 : 0
3 : 1
2 : 0
2 : 2
5 : 0
6 : 1
8 : 0

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

7 : 7D W 3 . — Z o l l 2 .

T i s c h t e n n i s ( P o k a l - S p i e l ) :
9 : 3D W — A E G S c h i f f b a u
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W E R F T K O M Ö D I A N T E N

L i e b e s P u b l i k u m !

Sicher hat Ihnen die letzte Aufführung „Op Düvels
Schuvkoor" auch wieder gefallen. Leider sind uns hierbei
einige Pannen passiert, wie einige von Ihnen vielleicht
gemerkt haben. Wir Werftkomödianten haben es jeden¬
fa l l s . W i r bemühen uns , unse re schä r f s t en K r i t i ke r zu
sein. Wahrscheinlich haben wir uns mit der Zeit zwischen
den einzelnen Spielen etwas übernommen, aber so oft
wie möglich sollten Sie in den Genuß unserer Aufführun¬
gen kommen. Immer wieder sagte man uns: „Wann spielt
ihr endlich wieder? Es dauert so lange bis zum nächsten
Stück usw." Diese Ansichten unseres Publ ikums sind ein
großes Lob für uns, aber denken Sie bitte daran, daß wir
alles in unserer Freizeit einüben. Mit den zwei Übungs¬
abenden in der Woche ist es nicht getan, wir müssen
dann noch zu Hause die Rollen auswendig lernen, und
mancher von uns hat oftmals ganz schön zu pauken. Wir
h a b e n a b e r a u c h a l l e u n s e r e n B e r u f a u s z u f ü l l e n u n d

unsere persönlichen Nöte und Sorgen. In Zukunft werden
wir also die Pausen zwischen den Spielzeiten etwas aus¬
dehnen, denn wir streben danach, etwas Gutes zu leisten.

und die Proben gehen erst richtig los, wenn diese Spieler
wieder hier sind. Leider können wir das nächste Stück in
Neuenfelde nicht spielen, da wir dort für den Umbau zu

wenig Platz haben, aber keine Angst, wir kommen
w i e d e r .

Unsere Kollegen vom Reiherstieg beschweren sich, daß
sie zu wenig Karten bekommen, auch sollen zu wenig
Plakate aushängen. Der Betriebsrat vom Reiherstieg
bekommt die Eintrittskarten für alle Vorstellungen und
wird dafür sorgen, daß d ie Plakate mi t unseren Ankün¬
digungen sichtbar angebracht werden.

i
♦

Als nächstes spielen wir „De Deern is richtig

Sonnabend, 17. November

Sonntag,

Sonnabend, 24. November

Sonntag,

1 8 , N o v e m b e r
F i n k e n w e r d e r

2 5 . N o v e m b e r

Donnerstag, 29. November-
Fre i tag,

Haus der Jugend
3 0 . N o v e m b e r -

Sonnabend, 8 . D e z e m b e r F i n k e n w e r d e r

November und Dezember hört sich noch sehr lange an, aber
für uns sind es statt bisher 6Wochen Probezeit 8Wochen

geworden, und die brauchen wir unbedingt. Das wär's
f ü r h e u t e .

Schon das nächste Stück erfordert viel Arbeit, weil es
zwei Bühnenbilder hat und wir auch den Umbau proben
müssen, damit alles wie am Schnürchen klappt. Von
unseren Mitgliedern befinden sich noch einige in Urlaub

F r e u n d l i c h e G r ü ß e ! To i ! To i ! To i !

I rmgard Laddey
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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 25jähr iges Dienst jubi läum

Am 16. 7. 1956 feierte Abteilungsleiter Gerhard Nielsen sein
25jähriges Dienstjubiläum, Dr. Scholz würdigte in seiner An¬
sprache die Leistungen unseres „Jubilars". Nach seiner Lehrzeit
in Flensburg vervollständigte er als Schiffbauer seine Kenntnisse
be i den ve rsch iedens ten Wer f ten . Se ine Wander jah re haben ihn
nach Dresden und an den Bodensee geführt, bis er über einige
n o r d d e u t s c h e W e r f t e n z u r D W a u f d e n S c h n ü r b o d e n k a m . I m
Abwrackbet r ieb war e r a ls Vorarbe i te r tä t ig . 1940 wurde er zum
Kalku la to r e rnannt . 1949 wurde er au f Grund se iner besonderen
Fachkenn tn i sse und se ine r Übers i ch t m i t de r w ich t i gen S te l l ung

des Abteilungsleiters der gesamten Arbeitsvorbereitungs- und
K a l k u l a t i o n s b ü r o s u n s e r e r We r k e F i n k e n w e r d e r u n d R e i h e r s t i e g
b e t r a u t .

W i r w ü n s c h e n i h m , d a ß e r s e i n e v e r a n t w o r t u n g s v o l l e T ä t i g k e i t

noch lange bei uns ausüben kann.

Abteilungsleiler Gerhard Nielsen

Meis ter Ne i ls er le rn te von Apr i l 1931 b is Apr i l 1935 das Sch i f f¬
b a u - H a n d w e r k a u f d e r D W u n d w a r a n s c h l i e ß e n d b i s J u l i 1 9 4 3

a ls Sch i f fbauer im Innen- und Außenbet r ieb tä t ig .
Am 1 . 8 . 1943 wu rde e r a l s Me i s te r nach e i nem S tü t zpunk t i n
G r i e c h e n l a n d v e r s e t z t . S p ä t e r k a m e r a l s M e i s t e r n a c h N o r ¬
wegen, wo er bis 1947 in Gefangenschaft war. In der Gefangen¬
schaft bahnte sich sein jetziges Eheglück an.
Nach dem ver lo renen Kr iege fing Me is te r Ne i l s 1948 w ieder a ls
Sch i f fbauer an . 1949 wurde er ins Rep. -Büro geho l t . Vom 1 . 3 .
1 9 5 0 w a r M e i s t e r N e i l s Vo r a r b e i t e r i n d e r S c h i f f b a u h a l l e u n d
ansch l ießend im Ko l l i -Bau. Am 1. 7 . 1953 wurde er w ieder zum
M e i s t e r i m S c h i f f b a u , u n d z w a r a u f d e m R e i h e r s t i e g , e r n a n n t .
Wi r a l l e wünschen Me is te r Ne i l s , daß e r noch we i te re Jub i läen
in Gesundhei t und Schaffenskra f t be i der DW begehen möge.

M e i s t e r R u d o l i N e i l s
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F A M I L I E N N A C H R I C H T E N

Eheschl ießungen:

SZimmerer Kurt Midiler mit Frau Hildegard Thiele
am 21. 7 . 1956

Dreher Walter Drosten mit Frl. Eva Soelter am 21. 7. 1956
Schiffbauer Hans Krohn mit Frau Ingeborg Schäfer

am 21. 7. 1956

Schiffbauer Klaus Welle mit Frl. Vera Albrecht
am 28. 7. 1956

Elektriker Arthur-Felix Freyer mit Frl. Gisela Hencke
am 28. 7. 1956

Dreher Manfred Held mit Frl. Helga Wallidi am 28. 7. 1956
Behaueranlerner Günter Gesell mit Frl. Ell i Siemund

am 3. 8. 1956

S'zimmerer Karl-Heinz Wiese mit Frl. Elna Wedde
am 3. 8. 1956

Werkzeugmacher Erwin Santjohanser mit Frl. Renate
H a r d e n a m 4 . 8 . 1 9 5 6

Matrose Paul Fock mit Frau Ida Kluth am 4. 8. 1956
E'Schweißer Reinhard Schulz mit Frl. Edith Kutnik

am 4. 8. 1956

Schlosser Rudolf Elsen mit Frl. Lieselotte Merkel
am 4. 8. 1956

E'Schweißer Günter Heuer mit Frl. Edith Schlüns
am 4. 8. 1956

Kupferschmiedhelfer Rolf Herrling mit Frl. Erika Knaack
am 4. 8. 1956

Schmied Hinrich Ahlfeldt mit Frl. Gisela Heitmann
am 4. 8. 1956

Schlosser-Helfer Günter Kirstein mit Frl. Erika Schulz
am 8. 8. 1956

Matrose Hans Rathke mit Frl. Edith Falk am 8. 8. 1956

Stellagenbauer Heinz Ritter mit Frl. Irmgard Menge
am 9. 8. 1956

E'Schweißer Roman Hartei mit Frl. Ursel Klein
am 10. 8. 1956

Seilbahnfahrer Waldemar Ockelmann mit Frl. Irmgard
Melingkat am 11. 8. 1956

E'Schweißer Günter Bartels mit Frl. Christa Giese
am 11 . 8 . 1956

Schlosser-Helfer Konrad Wölke mit Frl. Gisa Wiksch
am 11 . 8 . 1956

Stemmer-Helfer Hermann Lüthje mit Frl. Lore Drews
a m l l . 8 . 1 9 5 6

Tischler Ludwig Grath mit Frl. Eva Hoffmann am 11.8.1956
Kupferschmied Gert Grunwald mit Fr l . Ursula Athner

am 11. 8. 1956

Schlosser Wolfgang Wassmann mit Frl. Hildegard Müller
am 11. 8. 1956

Schiffbauer Hans Marquardt mit Frl. Luise Albertsen
am 11. 8. 1956

Maschinenschlosser Hermann Schrieber mit Frl . Hella
Maas am 11 . 8 . 1956

P o l i e r e r i n G i e s e l a A b r a h a m m i t H e r r n K a r l - H e i n z

Kuckling am 11. 8. 1956
M a g a z i n a u s g e b e r H e i n z O e l k e r s m i t F r l . M a r i a H ü s c h

am 17. 8 . 1956

Tischler Georg Fahsbender mit Frl. Marlit Hamacher
am 18. 8 . 1956

E'Schweißer-Anlerner Harry Lemke mit Frl. Gitta Schimpe
am 18. 8 . 1956

Bohrerhe l fer Helmuth Engelbrecht mi t Fr l . Ger t rud Okun
am 18. 8. 1956

Masch inensch losser Wi lhe lm Gr iemsmann mi t F r l . He lga
R e i n b o t h a m 1 8 . 8 . 1 9 5 6

Brenner Heinrich Müller mit Frl . Rita Neumann
am 18. 8. 1956

Stellagenbauer Alfred Tews mit Frl. Irma Marschall
am 18. 8. 1956

E'Schweißer-Anlerner Hans-Jürgen Bothmann mit Frl.
Gerda Sahs am 18 . 8 . 1956

Matrose Fr iedr ich Poeck mit Fr l . Mar ianne Gläser
am 18. 8. 1956

Schiffbau-Helfer Werner Kapischke mit Frl. Gisela Leh¬
mann am 18 . 8 . 1956

Masch inenbrenner Bruno Stender mi t Frau Fr ieda Reich
am 23. 8 . 1956

K u p f e r s c h m i e d e h e l f e r H e i n z B a l t r o n a t m i t F r l . U r s u l a
Se ide l am 24 . 8 . 1956

Dreher Hans-Uwe Künne mit Frl. Helga Görler
am 24. 8 . 1956

Schi f fbau-Hel fer A lber t Förs ter mi t Fr l . R i ta Behrends
am 24. 8 . 1956

Sch i f fbau-He l fe r He lmut Brand t m i t F r l . Anna Böde
am 24. 8 . 1956

B o h r e r G e r h a r d A n d r e s c h e f s k i m i t F r l . A n n e l u i s e v o n
H o l t e n a m 2 4 . 8 . 1 9 5 6

E ' S c h w e i ß e r K a r l - H e i n z W e h l e n m i t F r l . E d i t h H ü t t e r s e n
am 24. 8. 1956

E'Schweißer-Anlerner Edgar Tank mit Frl. Lilli Hase
am 25. 8. 1956

Anschläger Erwin Kientopf mit Frl. Helene Görsch
am 25. 8. 1956

Schiffbau-Helfer Carlo Pennati mit Frau Else Henning
am 25. 8. 1956

K a n t i n e n h i l f e A n i t a A r n o l d m i t H e r r n K u r t S c h a c h t
am 25. 8. 1956

Probierer Reinhard Schulz mit Frl. Irmgard Baumann
am 25. 8. 1956

F a h r e r W e r n e r K r a f t m i t F r l . G e r d a O b l u d a
am 25. 8. 1956

E ' S c h w e i ß e r K a r l - H e i n z K o l w e s m i t F r l . E d i t h B a r t e l s
am 25. 8. 1956

Angel. Rohrschlosser Albert Graf mit Frl. Annita
He in i sch am 25 . 8 . 1956

Automa.-Schweißer Alfred Treptow mit Frl . Elfr iede
M i c h a e l i s a m 2 5 . 8 . 1 9 5 6

Fräser Ernst Frobel mit Frau Ingrid Evers am 25. 8. 1956
T i s c h l e r E w a l d S t o e c k e r t m i t F r l . E r n a S c h u m a c h e r

am 25. 8. 1956

N i e t e r H e r m a n n M a r t e n s m i t F r l . L o u i s e L i n d e n b l a t t
am 25. 8. 1956

E ' S c h w e i ß e r G e r h a r d H a a k m i t F r l . M a r i a n n e A h r e n s
am 25. 8. 1956

Brenneranlerner Horst Loli mit Frl. Elly Elsen
am 25. 8 . 1956

Tischler Jürgen Schnur mit Frl. Charlotte Voigt
am 25. 8 . 1956

Brenner Hermann Panzer mi t Fr l . Er ika Al tenburg
am 25. 8 . 1956

S c h l o s s e r W e r n e r M a h r m i t F r l . U r s u l a G o l l n a s t
am 27. 8. 1956

Te c h n . Z e i c h n e r A l w i n K o s c h e d a m i t F r a u E r n a R e i c h l
am' 29. 8. 1956

Brenner Werner Friedrich mit Frl. Margarethe Förthmann
am 31. 8. 1956

Ausrichter Ernst Hasch mit Frl. Ingrid Dammahs
am 31. 8. 1956

E’Schweißer Rolf Drosse mit Frl. Heidje Dorendorf
a m 3 1 . 8 . 1 9 5 6
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G O L D E N E H O C H Z E I TE'Schweißer Otto Grober mit Frau Grete Eggers
am 31. 8. 1956

E ' S c h w e i ß e r R u d i B e r m a n n m i t F r l . S a i m a H u o t a r i
am 31. 8. 1956

Brenner Franz Venus mit Frl. Grete Scharfl am 31. 8. 1956

Schlosser Ludwig Trzanowski mit Frl. Edith Ahrens
am 31. 8. 1956

Masch incnbauhe l fe r Re inhard Onken mi t Fr l . Sy lv ia von
Appen am 31. 8. 1956

Schiffbauhelfer Karl-Heinz Martens mit Fr l . I rmgard Stuhr
am 31. 8. 1956

Schlosser Günter Ehrenholz mi t Fr l . E l f r lede Treichel
am 31. 8. 1956

Stellagenbauer Karl-Heinz Wilken mit Frl. Ursula Stor-
beck am 31. 8. 1956

S c h m i e d W a l t e r B o b e r m i t F r l . H a n n e l o r e R a t z
a m 1 . 9 . 1 9 5 6

E'Schweißer Siegmund Zachris mit Frl. Helene Mense
am 8. 9. 1956

Raumwärter Robert Ponik mit Frl. Betty Hopp
am 8. 9. 1956

Das Fest der goldenen Hochzeit feierten unser Rentner
Amandus Eydeler und seine Ehefrau.

Für d ie m i r e rw iesenen G lückwünsche und Au fmerksam¬
keiten anläßlich meines 25jährigen Jubiläums sage ich
der Betriebsleitung sowie allen Kollegen der Zimmerei
meinen herzlichsten Dank. W i l l i M u s s e i

G e b u r t e n :

S o h n ;

E'Schweißer-Anlerner Armin Duwe am 13. 7. 1956
E ' S c h w e i ß e r H e i n r i c h S t e i f e r a m 6 . 8 . 1 9 5 6

S'zimmerer Gerhard Lupczyk am 7. 8. 1956
A n s t r e i c h e r H a r a l d G ö r s s a m 8 . 8 . 1 9 5 6

H a u e r E r n s t S a l z m a n n a m 1 4 . 8 . 1 9 5 6

Maschinenbauer Friedrich Fleck am 16. 8. 1956
Schiffbauhelfer Wilhelm Scharnowski am 17. 8. 1956
B o h r e r M a x S c h a m b o r s k i a m 1 9 . 8 . 1 9 5 6

Schlosser Gerhard Henning am 20. 8. 1956
Maschinenbauer Wilhelm Ehlbeck am 21. 8. 1956
E'Schweißer-Anlerner Johannes Albrecht am 24. 8. 1956
S c h l o s s e r H o r s t K l o t z a m 2 6 . 8 . 1 9 5 6

Schiffbauhelfer Rudi Reinhold am 27. 8. 1956
S c h l o s s e r G ü n t h e r K u l i s c h a m 2 8 . 8 . 1 9 5 6
H a u e r K u r t K a d d a t z a m 3 0 . 8 . 1 9 5 6

Maschinenschlosser Willy Schacht am 3. 9. 1956
Brenneranlerner Herbert Scherl inger am 7. 9. 1956
P r o b i e r e r A l f r e d H ü b n e r a m 8 . 9 . 1 9 5 6

Für die erwiesenen Aufmerksamkeiten und Glückwünsche
anläßlich meines 25jährigen Arbeitsjubiläums sage ich
der Betr iebslei tung und meinen Arbeitskol legen der
Sch losse re i I und I I me inen he rz l i chs ten Dank .

H a n s M a r s c h a l c k

F ü r d i e n r i r z u m e i n e m 2 5 j ä h r i g e n D i e n s t j u b i l ä u m e r ¬
w i e s e n e Au fmerksamke i t danke i ch rech t he rz l i ch .

P a u l K a e h l e r

Fü r d ie e rw iesenen G lückwünsche und Au fmerksamke i ten
anläßlich unserer goldenen Hochzeit sagen wir der Be¬
triebsleitung und der Belegschaft der Deutsdien Werft
u n s e r e n h e r z l i c h s t e n D a n k . A m a n d u s E y d e l e r u n d F r a u

F ü r d i e l i e b e v o l l e n B e w e i s e d e r A n t e i l n a h m e a n d e m
schmerz l i chen Ve r l us t , de r uns be t ro f f en ha t , sagen w i r
h ie rdurch unseren herz l i chs ten Dank . Helga Escher t

F ü r d i e u n s i n s o r e i c h e m M a ß e e r w i e s e n e n B e w e i s e
h e r z l i c h e r Te i l n a h m e a n d e m H e i m g a n g u n s e r e s l i e b e n
Entschlafenen sprechen wir hiermit unseren tiefempfun¬
d e n e n D a n k a u s .

T o c h t e r ; K ä t h e S e c k e i m a n n

M a s c h i n e n b a u e r A l f r e d B e n e c k e a m 3 . 8 . 1 9 5 6

Reiniger Ulrich Vohs am 6. 8. 1956
Matrose Horst Radig am 6. 8. 1956
S'zimmerer Günter Jordan am 9. 8. 1956
Schiffbauhelfer Edgar Hennig am 11. 8. 1956
Kranfahrer Heinrich Aldag am 11.8. 1956
Brenneranlemer Heinz Ficker am 12. 8. 1956
E ' S c h w e i ß e r F r i t z K ö h l e r a m 1 2 . 8 . 1 9 5 6

Schiffbauhelfer Rudolf Hartmann am 17. 8. 1956
Z i m m e r e r C a r l - H e i n z L o o s e a m 1 7 . 8 . 1 9 5 6

Anschläger Alfred Brettner am 19. 8. 1956
D r e h e r K a r l - H e i n z F e d d e r s e n a m 2 0 . 8 . 1 9 5 6

Transportarbeiter Hans Andresen am 20. 8. 1956
S c h l o s s e r H e r b e r t S c h u l z a m 2 1 . 8 . 1 9 5 6

Anstreicher Günther Seegier am 21. 8. 1956
Schlosser Wilhelm Kamphausen am 23. 8. 1956
E ' S c h w e i ß e r W a l d e m a r P o n i w a h s a m 2 5 . 8 . 1 9 5 6

S c h i f f b a u h e l f e r R u d i R e i n h o l d a m 2 7 . 8 . 1 9 5 6
S c h l o s s e r W i l h e l m G r a b b e r t a m 2 7 . 8 . 1 9 5 6

F e u e r w e h r m a n n H e l m u t W i e d e a m 3 0 . 8 . 1 9 5 6
E ' S c h w e i ß e r - A n l e r n e r K l a u s S t e i n m a n n a m 2 . 9 . 1 9 5 6

Herz l i chen Dank fü r e rw iesene Te i lnahme. Im Namen der
H i n t e r b l i e b e n e n F r a u C h r i s t i n e K o c h

F ü r d i e e r w i e s e n e A n t e i l n a h m e b e i m H e i m g a n g m e i n e s
lieben Mannes sage ich meinen herzlichsten Dank.

F r a u H e r m i n e R i c h e r t

Wi r gedenken unserer Toten
F r a u H i l d a P o h l

R e i n m a c h e f r a u

gest. 17. 8. 1956

W i l l i K o c h

Kupferschmied
gest. 13. 8. 1956

H e r m a n n H o f m a n i i

A u s g e b e r

gest. 6. 9. 1956

O t t o S e c k e i m a n n

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

gest. 15. 8. 1956

P a u l R i c h e r t

T r a n s p o r t a r b e i t e r

gest. 6. 9. 1956

W i r g r a t u l i e r e n !
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oder Nebel . Störungen info lge von Straßensperren, Um¬
leitungen oder gebrochenen Kraftstoffleitungen, vielleicht
sogar in diesem oder jenem Fall infolge von menschlichem
Versagen, können immer mal Vorkommen. Auf jeden Fal l
sind sie kein Grund für maßloses Geschimpfe, selbst dann
nicht, wenn z. B. eine Verspätung bei der sonnabendlichen
H e i m f a h r t b e s o n d e r s s c h m e r z l i c h i s t . B e s o n d e r s u n s c h ö n

is t es , wenn jemand in se inem Zorn über das War ten¬
müssen gemeine Verdächtigungen ausspricht, in denen es
heißt, daß Angehörige der Geschäftsleitung sich bestechen
lassen und dann beide Augen zudrücken. Es ist sinnlos,
darüber überhaupt nur e in Wort zu ver l ieren. Die Werf t
g i b t s i c h a l l e M ü h e , Ve r k e h r s v e r b i n d u n g e n i m S ü d e r -
elbegebiet einzurichten und zu unterhalten. Dieses Unter¬
n e h m e n k o s t e t e i n e n H a u f e n G e l d . O h n e d i e s e V e r b i n ¬
d u n g e n k ö n n t e n H u n d e r t e ü b e r h a u p t n i c h t b e i u n s
a r b e i t e n . V i e l e v o n i h n e n h ä t t e n s i c h e r a u c h w o a n d e r s

keine Arbeit gefunden, weil sie überhaupt keine Möglich¬
k e i t h a b e n , v o n i h r e m W o h n o r t a u s e i n e n I n d u s t r i e ¬
bet r ieb zu er re ichen. Und sch l ieß l ich ; der Fahrpre is i s t
d u r c h a u s b e s c h e i d e n ! D i e W e r f t h a t s i c h t r o t z d e m a u c h

wegen des Fahrpreises nochmals e ingeschal tet , um eine
m ö g l i c h s t w e i t g e h e n d e A n g l e i c h u n g d e r F a h r p r e i s e i m
Süde re l beve rkeh r an d i e P re i se de r Hamburge r Hoch¬
b a h n z u e r r e i c h e n . A b 1 . O k t o b e r w i r d n u n d i e W o c h e n ¬

ka r te au f de r S t recke Ha rbu rg—F inkenwerde r 3 ,20 DM
k o s t e n . D i e ü b r i g e n W o c h e n k a r t e n w e r d e n i m P r e i s e
ebenfal ls herabgesetzt .
V i e l l e i c h t k o m m t n u n d o c h m a l j e m a n d a u f d e n G e ¬
danken, auszusprechen, daß diese Regelung großzügig ist.
Es ist zwar so, daß die meisten Menschen sich nur be¬
m e r k b a r m a c h e n , w e n n s i e g l a u b e n , e i n e n G r u n d z u
i r g e n d e i n e r B e s c h w e r d e z u h a b e n . V i e l l e i c h t w a n d e l t
s i c h d i e s e S i t t e b e i u n s . U n s e r e U r l a u b s r e i s e n d e n h a b e n

ja schon den Anfang damit gemacht. Sie haben geschrie¬
ben, obgleich es ihnen gefallen hat! Und nun noch eine
B i t t e ! M o n a t f ü r M o n a t e r l e b e n w i r e i n e o d e r z w e i P r o b e ¬

fahrten. Jedesmal wird unsere geschätzte DW 22 für die
Beförderung des Reeders und seiner Gäste eingesetzt. An
diesen Tagen steht die Barkasse also um 7.15 Uhr mor¬
gens fü r den a l lgemeinen Verkehr n ich t zur Ver fügung.
Wir können ja dem Reeder n icht zumuten, s ich in e ine
besetzte Barkasse so gewissermaßen zusätzlich hinein¬
zudrängeln. Der Reeder ist Kunde und hat schon aus die¬
sem Grunde Anspruch auf aufmerksame Behandlung. Er
ist aber auch unser Gast! Und das verpflichtet besonders!
Dr. Scholz würde s ich f reuen, wenn d ieser Hinweis a l l¬
g e m e i n r i c h t i g v e r s t a n d e n w ü r d e , s o d a ß ü b e r d i e s e s
Thema nicht'.mehr gesprochen zu werden braucht.
S o , u n d n u n S c h l u ß f ü r h e u t e !

A u f W i e d e r s e h e n i m O k t o b e r .

Es grüßt Euch herzlichst
E u e r K l a b a u t e r m a n n

A U S i s t ' s m i t d e m S o m m e r . S e i t d e m 2 3 . 9 . l e b e n w i r

laut Kalender im Herbst. Man kann fast sagen, daß der
ganze Sommer nur aus Herbst bestanden habe, abgesehen
von ein paar Sonnentagen,
Mit dem Sommer sind auch die letzten DW-Urlaubsreisen
zu Ende gegangen. Ich habe eigentlich nur fröhliche und
zufriedene Berichte von unseren Reisenden gehört. Sicher
hat es auch allen gefallen, und jeder ist frisch und gestärkt
zurückgekehrt. Besonders beeindruckt waren offensichtl ich
alle Belegschafter, die in den Bayrischen Wald gefahren
waren. Die Aufnahme unserer DWer muß auch ausgesucht
herzlich gewesen sein.
Inzwischen hat sich hier bei uns einiges getan. Die 45-
Stunden-Woche ist eingeführt worden, und die Umstellung
wird in den nächsten Tagen vor sich gehen. Nun müssen
w i r a h w a r t e n , w i e s i c h d i e S a c h e e i n l ä u f t . M i t e t w a s
gutem Willen wird es schon klappen. Die 45-Stunden-
Woche betrifft nämlich nicht nur den Betrieb, sondern
auch die Büros. Und zu den Büros gehört auch das Lohn¬
büro. Die Lohnabrechner sollen jetzt in 45 Stunden das
Arbeitspensum bewältigen, das sie vorher in 48 Stunden
schon kaum schaffen konnten. Ihr wollt ja, mit Recht
übrigens. Euer Geld in Zukunft genau so pünktlich haben
wie bisher. Es werden also im Abrechnungswesen einige
Änderungen notwendig. Auch sonst werden einige Über¬
legungen erforderlich sein; denn wir haben ja Termine
e i n z u h a l t e n .

Besondere Absprachen wegen der Beförderung unserer
Betriebsangehörigen sollen zwischen den großen Ver¬
kehrsgesellschaften (Hamburger Hochbahn und Hadag)
und den Werften sowie einigen weiteren größeren Be¬
trieben im Hafen folgen, um möglichst das Zusammen¬
treffen von Belegschaftern vieler größerer Betriebe z. B.
bei den Landungsbrücken zu vermeiden.
Da wir gerade bei den Verkehrsgesellschaften sind, sollen
auch einige Worte über die Harburger Kraftverkehrsgesell¬
schaft gesagt werden. Immer wieder kommen Klagen über
mangelnde Pünkt l ichkei t . Wenn man die Klagen so hört ,
könnte man auf den Gedanken kommen, daß da über¬
haupt n ichts k lappt . So is t es ja nun wirk l ich n icht . Im
großen und ganzen sind die Omnibusse immer pünkt l ich
gewesen , se lbs t im Win te r be i Schnee t re iben , G la t te i s

A u c h d i e s e r B r i e i

k a m a n .

U n d d a b e i h a b e n

wir so eine Abteilung
gar nicht.

c


