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Am 21. l^ezemher 19.56 starb in Stutt<jart im 89. l^ebensjalir

der letzte überlebende Gründer unseres Unternebmens

I9r.-In<j. IL. h. Dr. rer. nat. li.c. Paul Reusdi

IJem Aufsiditsrat der Deiitsdie er(l gehörte

l’aul Reusdi seit dem 6. .Iiini 1918 an, dem

Griindungstag unserer Gesellsdiaft, nadidem

ihn kein geringerer

a l s A l b e r t B a l l i n

lidikeiten in der deutsdien tS irtsdiall, ein

Mann von klarem \erstand, einem starken

S e l b s t b e w u ß t s e i n u n d e i n e m u n b e i r r b a r e n

Wi l len, das e inmal

als r idi t ig Erkannte

a u d i d u r d i z u s e t -

7 , e n . — I n d e n l a n ¬

gen . l ah ren se ine r

Z u g e h ö r i g k e i t z u

u n s e r e r G e s e l l s d i a f t

w a r u n s l ’ a u l R e u s d i

a l l e z e i t e i n g u t e r

F r e u n d u n d w e r t -

au fge fo rde r t ha t te ,

s i d i a n d e r G r ü n ¬

dung der Werft zu

beteiligen, die der

S t ü t z e e i n e s s t a r k e n

U n t e r n e h m e n s d e r

S d i w e r i n d u s t r i e b e ¬

durft e,um sidi in der

damaligen sdiwic-

r i g e n Z e i t m i t

e i n i g e r A u s s i d i t

au f E r fo lg du rd i

S i d i e r s t e l l u n g d e r

B e l i e f e r u n g m i t

Sdiiflbaumaterial behaupten zu können.

.Mit Ballins d'ode im November 1918 übernahm W issen und überlegener Großzügigkeit be-

l’aul Reusdi den Vorsitz im Aufsiditsrat un- h a n d e l t w u r d e n . — l ’ a u l R e u s d i w i r d i n d i e

serer Gesellsdiaft, den er bis zu seinem Aus- G e s d i i d i t e d e r D e u t s d i e W ' e r l l a l s e i n M a n n

sdieiden im .lahre 1942 ununtcrbrodien inne- eingehcn, vor dessen Größe wir uns neigen
gehabt hat. —l’aul Reusdi war während der u n d d e r u n s r i d i t u n g g e b e n d f ü r u n s e r e w e i -
letzten .lahrzehnte eine der stärksten l’ersön- t e r e A r b e i t b l e i b e n w i r d .

v o l l e r B e r a t e r i n a l ¬

l e n t e d i n i s d i e n u n d

soz ia len Fragen,

d i e i m L a u f e d e s

A u f b a u e s u n s e r e s

U n t e r n e h m e n s a u f -

i h r i i m i t u m f a s s e n d e mt r a t e n



Mi t Ende 1956

Dipl.-Ing. Wilhelm Weingart

henden Fragen der Konstrukt ion und Ausrüstung der aus

unseren Bet r ieben hervorgegangenen Neubauten .

In dieser Stellung wird ihm 1938 Prokura erteilt; 1942
w i r d i h m d e r T i t e l D i r e k t o r v e r l i e h e n .

Weingart war dank seines gründlichen Wissens auf
a l len Gebieten des Schi f fsant r iebs und der Formgesta l¬

tung ein besonders geschätzter Mitarbeiter im Kreise der
Werftleitung, bei der er sich dank seines bescheidenen,
s t e t s h i l f r e i c h e n W e s e n s e i n e r a u ß e r o r d e n t l i c h e n B e l i e b t ¬

heit erfreute. Unserem jungen Nachwuchs war er ein für¬
sorglicher Vorgesetzter, der seine Erfahrungen und Kennt¬
nisse jederzeit mit großer Bereitwilligkeit zur Verfügung
ste l l te . In den Fachzei tschr i f ten und techn ischen Hand¬

büchern finden wir immer wieder den Niederschlag seiner

wissenschaf t l ichen Arbei ten, d ie den Namen Weingar t in

d e r F a c h w e l t i m I n - u n d A u s l a n d b e k a n n t w e r d e n l i e ß e n .

Wir wünschen Herrn Weingart, daß er sich bei guter Ge¬
sundhe i t noch manches Jahr der Wei te ren tw ick lung der

Deutsche Werft, an der er einen großen Teil seines
Lebens erfolgreich mitgewirkt hat, erfreuen möge. Die
D W w i r d i h n a l s e i n e n i h r e r B e s t e n i m s t e t e n G e d e n k e n

b e h a l t e n .

der langjährige Leiter und Direktor unserer Schiffbau¬
büros, sich auf eigenen Wunsch ins Privatleben zurück¬

gezogen. Weingart stammt aus Neuendorf, Kreis Ohrdruf
(Thür ingen) .

Nach Ablegung des Abiturs hatte er auf der AG. Weser
in Bremen praktisch gearbeitet und auf der Technischen
H o c h s c h u l e i n B e r l i n - C h a r l o t t e n b u r g s t u d i e r t u n d i m

Jahre 1912 in der Fachrichtung Schiffbau die Diplomprü¬

fung abgelegt. Seine erste Anstellung fand er auf der im
Zuge der Werftbereinigung eingegangenen Tecklenborg-
S c h i f f s w e r f t i n G e e s t e m ü n d e . D e r 1 9 1 4 a u s b r e c h e n d e

Weltkrieg führte ihn als Kompanieführer an die Front,
v o n d e r e r i m J a h r e 1 9 1 7 z u m t e c h n i s c h e n B e t r i e b

der damaligen kaiserlichen Werft in Brügge abkomman¬
diert wurde. Mit Kriegsbeendigung im Januar 1919 kam

Weingart zu der kurz zuvor gegründeten Deutsche Werft
nach Hamburg.

Zusammen m i t unse rem dama l igen Ober ingen ieu r K ie l¬

h o r n u n d n a c h d e s s e n A u s s c h e i d e n i m J a h r e 1 9 2 9 a l s s e i n

N a c h f o l g e r b e a r b e i t e t e We i n g a r t d i e E n t w ü r f e u n s e r e r

Schiffsneubauten und al le hiermit im Zusammenhang ste-
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Ä m 2 8 . u n d 2 9 . D e z e m b e r 1 9 5 6 s c h i e d e n w e i t e r e v i e r

l a n g j ä h r i g e u n d v e r d i e n t e M i t a r b e i t e r d e r D W a u s .
D r . S c h o l z v e r a b s c h i e d e t e i n e i n e r k l e i n e n F e i e r s t u n d e

den Prokuristen Walter Thronicke und den Betr iebs-Inge¬
nieur unserer Kesselschmiede, Adol f Becker.

Beide haben nahezu se i t Gründung der Deutsche Wer f t
i h re ganze Arbe i t sk ra f t i n den D iens t der DW ges te l l t .
S i e h a b e n d a s W a c h s e n d e r W e r f t m i t e r l e b t . S i e h a b e n

aber auch in den Jahren der Kr ise t reu zur Fahne ge¬
h a l t e n . D r . S c h o l z b r a c h t e i n s e i n e n A b s c h i e d s w o r t e n z u m

Ausdruck , daß er ho f fe , daß d ie Verb indung zu be iden
auch nach der Pensionierung aufrechterhal ten bleibt .

S e i t D e z e m b e r 1 9 1 8 , a l s o f a s t s e i t d e r G r ü n d u n g d e r
Wer f t , i s t Wal ter Thron icke Le i te r der E inkaufsabte i lung
g e w e s e n u n d h a b e n i h m v e r s c h i e d e n e k a u f m ä n n i s c h e
B ü r o s u n t e r s t a n d e n .

Als gelernter „Eisenkrämer" a l ter Schule hat er, gestützt
auf seine großen praktischen Erfahrungen und Kenntnisse,
mit Umsicht und Varantwortungsbewußtsein sein ganzes

B e l r . - I n g . A d o l l B e c k e r u n d P r o k u r i s t W a l t e r T h r o n i c k e

Können eingesetzt, damit die immer größer gewordenen
Materialmengen, die von der Werft benötigt wurden, zum
bestmöglichen Preis und zum verlangten Termin zur Ver-
lügung standen.

Seine hervorragenden Mater ialkenntnisse und seine stete
.Ausgegl ichenhei t haben ihm auch, t rotz zäher Verhand¬
lungstaktik, die Achtung und die Beliebtheit aller Liefe¬
rer eingetragen. Seinen Mitarbeitern und Untergebenen
war He r r Th ron i cke e i n ve rs tändn i svo l l e r Vo rgese t z te r,
d e r f ü r d i e N ö t e u n d W ü n s c h e d e r s e l b e n s t e t s e i n H e r z

b e w i e s e n h a t .

M i t W a l t e r T h r o n i c k e i s t w i e m i t B e r n h a r d L o r e n z u n d

Wilhelm Weingart einer der Alten aus der Gründungs¬
zeit der Werft in den wohlverdienten Ruhestand getreten.
Sie alle haben an ihrem Platz ganz wesentlich dazu bei¬
getragen, der Werft ihren internationalen Ruf zu schaffen.

Betr iebs ingenieur Adol f Becker hat s ich in der Entwick¬
lung des Kesselbaues auf der DW ble ibende Verd ienste
erworben. Der gute Ruf der auf der DW gebauten Kessel
und der im großen Umfang ausgeführten Reparaturen sind
zum wesentlichen Teil der sachgemäß durchgeführten
Werkarbeit unter Herrn Beckers umsichtiger Leitung zu
verdanken, über die Entwicklung unserer Kesselschmiede
wird Herr Becker demnächst an gleicher Stelle berichten.

M e i s t e r S c h e e fi e r

A m 2 9 . D e z e m b e r 1 9 5 6 h a t D i r e k t o r G r ä b e r i n V e r t r e ¬

tung des Vorstandes auf dem Reiherstieg die Herren Max
L e v e r s u n d M e i s t e r S c h e e f f e r v e r a b s c h i e d e t .

H e r r L e v e r s h a t s e i t v i e l e n J a h r e n a l s S a c h b e a r b e i t e r i n

d e r R e p a r a t u r a b t e i l u n g g e w i r k t . S e i n H a u p t a u f g a b e n ¬
gebiet war d ie Er ledigung der engl ischen Korrespondenz
mit unserer Reparaturkundschaf t . Auf d iesem Gebiet hat
sich Herr Levers ein großes Wissen angeeignet, das uns
j e t z t s i c h e r f e h l e n w i r d .

Meister Scheeffer war lange Jahre bei uns als Schiffbauer
tätig. Er hat seine reichen Kenntnisse immer gern in den
Dienst der Sache gestellt.

A l l e v i e r „ j u n g e n " P e n s i o n ä r e e r h i e l t e n v o m Vo r s t a n d
d ie go ldene DW-Ehrennade l . W i r wünschen ihnen , daß
sie sie noch lange in Gesundheit tragen mögen.

M a x L e v e r s



Die Deutsche Werft im Weltschiffbau
Januar 1957

V o n D r \ W m . S c h o l z

Die unvorhergesehene Entwicklung und die Größe des
Auftragseingangs an Schiffsneubauten im vergangenen
Jahr bedeutet zugleich eine gewisse Wende im Schiffbau
der ganzen Welt .

Der Ante i l Deutsch lands an der Wel thandelsflot te bet rug
Ende des ve rgangenen Jah res 3 .2 M i l l . BRT und w ies
d a m i t i m m e r n o c h e i n e n r e c h t e r h e b l i c h e n N a c h -

h o i e b e d a r f a u f g e g e n ü b e r d e m S t a n d v o r d e m K r i e g e
i m J a h r e 1 9 3 9 m i t ü b e r 4 . 4 M i l l . B R T.

D ie Wel tsch i f fs tonnage von

6 9 . 4 4 M i l l . B R T i m J a h r e 1 9 3 9 b e i m A u s b r u c h d e s

zweiten Weltkriegs erfuhr bis zum Beginn des
J a h r e s 1 9 5 5 e i n e Z u n a h m e a u f

100.57 Mil l . BRT, das ist eine jährl iche Zunahme von
2 , 8 1 P r o z e n t . S i e h a t s i c h s p r u n g h a f t i m
J a h r e 1 9 5 6 a u f

1 0 5 . 2 0 M i l l . B RT, a l s o f a s t 5 P r o z e n t d e s G e s a m t -
Tonnagebestandes erhöht .

Der Sch i f fbau der ganzen Wel t ha t dami t e ine Jahres¬
leistung vollbracht, wie sie in der Vergangenheit nur ein¬
mal im Jahre 1920 nach dem ersten Weltkrieg durch die

Abwicklung der damals als Folge des voraufgegangenen
U-Boot-Krieges erteilten ungewöhnlich großen Neubau¬
aufträge an amerikanische Werften zu verzeichnen ge¬
wesen war. Die Jahresleistung von 6.40 Mill. BRT 1920
blieb einmalig in der Geschichte des Weltschiffbaus.

Abb. 2:Tagesaufenthaltsraum für Offiziere auf MS „Cresco“

A b b . 1 : S T A N D A R D - M O T O R - F R A C H T S C H f F F 1 0 5 0 0 1 1 2 5 0 0 I d w

MS „Sun Moslun“, MS „Milross“, MS „Somervil le", MS „Himmerland", MS „Cresco"
1 4 6 , 3 5 m = 4 8 0 ' 0 "

Länge zwischen den Loten. .. 1 3 4 , 1 1 m = 4 A 0 ' 0 "
1 2 , 0 4 m = 3 9 ' 6 “

9 , 1 4 m = 3 C 0 '

S e i t e n h ö h e

T i e f g a n g .
L ä n g e ü b e r a i l l e s

^ 1 .

If . i i *



Abb. 3: Turbinen-Fracht- und Fahrgastschiff „Zion" für Zim-Line, Haifa
10 000 WPS -20 Knoten Geschwindigkeit

Da d ie Wel thandelsflot te se i t Beg inn des zwei ten Wel t¬
kr ieges bis heute einen Zuwachs von 31,07 Prozent er¬

fahren hat, müßte auch für Deutschland eine gleiche Stei¬
gerung a ls berecht ig t zuerkannt werden, d ie in fo lge des
v o r l i e g e n d e n R ü c k s t a n d e s a u s s c h l i e ß l i c h d e n a u s l ä n ¬
dischen Schiffahrtsstaalen, im besonderen Brasilien, Däne¬
mark, Norwegen und den USA, zugute gekommen ist, gar
nicht zu sprechen von Liberia und Panama, die aus den
b e k a n n t e n G r ü n d e n a l s n a t i o n a l e H a n d e l s fl o t t e n k a u m

angesprochen werden können.

Z a h l d a v o n

E x p o r t
in “/ü

d e r
S c h i f f e B R T t d w

Deutsche Werft Hamburg 18
Kieler Howaldtswerke .. 2 4

Howaldt Hamburg ,.... 1 1

1 6 8 , 2 9 4

1 0 9 , 8 2 8

8 7 . 3 1 5

2 4 5 . 5 2 8

1 2 9 , 9 0 6

1 1 9 , 3 2 6

76 ,5

94 ,0

67 ,3

Von den auf den deutschen Werften beschäftigten 96 350
Mann entfallen auf die Deutsche Werft ziemlich genau
10 Prozent, während von dieser Belegschaft —! von der
durchschnittlich 2000 Mann im Reparaturgeschäft tätig
s i n d e ine Neubautonnage von 16,8 Prozent des ge¬
samten Ausbr ingens ers te l l t worden is t .Die deutschen Werften haben im vergangenen Jahre mit

einer fert iggestel l ten Tonnage von 1.005 Mül. BRT einen
absoluten Rekord ihrer jährlichen Schiffsablieferungen
r e i c h t , u n t e r d e n e n d i e D e u t s c h e W e r f t w i e d e r u m a n d e r

Spitze stand.

Die von uns zur Ablieferung gebrachte Tonnage verteilt
sich, wie aus der obigen Tabelle hervorgeht, zu 23,5 Pro¬
zent auf deutsche Bestel ler, der Rest umfaßt Lieferungen
n a c h d e m ü b r i g e n E u r o p a ( N o r w e g e n , D ä n e m a r k ) u n d
Übersee (USA, Liberia, Panama, Israel).
An dem Jahresumsatz, der mehr als eine Viertelmi l l iarde

e r -

Die drei größten deutschen Werften im Bundesgebiet lie¬
ferten im Jahre 1956 die nachstehende Tonnage ab:

A b h . 4 :

S p e i s e s o a l 1 . K l a s s e

0
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Abb. 5: Spezial-Erzlransporter iür die Panama Gypsum Company, ine., New York
10600 tdw -HD-Ge!riebeturbinenanlage Bauart General Electric !3300^WPS

erreicht, steht der von uns entwickelte Einheitstyp (Abb. 1
und 2) eines großen Fracht-Motorschiffes von 10 500'
12 500 tTragfähigkeit mit 15 Knoten Geschwindigkeit in
der Zahl der abgelieferten Schiffe an erster Stelle.

Dieser Schiffstyp, der im vergangenen Jahr in fünf Ein¬
heiten zur Ablieferung gekommen ist, hat sich auf langen
Reisen als eine besonders wirtschaftliche Bauart mit guten
See-Eigenschaften erwiesen; ein vergrößerter Typ der
gleichen Klasse mit einer Tragfähigkeit von 12 500/15 000 t
gelangt im laufenden Jahr in größerer Stückzahl erstmalig
zur Ablieferung. Auch diese Schiffe erhalten Motorantrieb,
der für Leistungen bis etwa 8000 ePS noch immer als der
wi r tscha f t l i chs te Ant r ieb anzusprechen is t , wenn gee ig¬
netes Personal mit Erfahrungen in der Behandlung großer
Moto ran lagen zur Ver fügung s teh t .

Als größeres Turbinen-Fracht- und Fahrgastschiff kam
a l s S c h w e s t e r s c h i f f d e r „ I s r a e l " f ü r d i e Z i m - N a v i g a -
t i o n C o . , H a i f a , d e r N e u b a u „ Z i o n " ( A b b . 3 u n d 4 )

ws§.

Abb. 6:TS „Gypsum Empress“ -Wohnraum iür Eigner

A b b . 6 a :

TS „Gypsum Empress"

B ü r o i ü r L e i t e n d e n I n g e n i e u r

1



A b b . 7 ; T u r b i n e n l a n k e r „ H a i l a “ - 1 8 5 0 0 t d w

L ä n g e ü b e r a l l e s . . .. 177,65 m—582'10" S e i t e n h ö h e 1 2 , 1 2 m = 3 9 ' 9 "
Länge zwischen den Loten. .. 1 6 7 , 1 8 m = 5 4 8 ' 6 " Tieigang 9 , 1 7 m = 3 0 ' V b “

Geschwindigkei t 1 6 K n o t e n

A b b . 8 : T T „ H a i f a " - B l i c k a u f H o c h d r u c k - u n d N i e d e r d r u c k l u r b i n e Abb. 8a :Turbinenlanker „Arizona" -28 000 tdw -Wohnraum iür Eigner
T h e Te x a s C o . , N e w Y o r k

A b b . 8 b : T u r b i n e n l a n k e r „ E s s o M ü n c h e n " - 2 7 0 0 0 I d w

Seitenhöhe

Tiefgang

L ä n g e ü b e r a l l e s
Länge zwischen den Loten ... 1 8 2 , 8 8 m = 6 0 0 ' 0 "

192,20 m=630' 7 'k" 1 2 , 9 5 m = 4 2 ' 6 "

9 , 7 6 m = 3 2 ' 0 "



Abb. 9: Schnelle Motorschiile „Hoegh Cape" und „Hoegh Clitl" je 10 600 idw
Länge über alles

L ä n g e z w i s c h e n d e n L o t e n . . .

, 151,18 m=m' 0"

. 138,68 nj =-^55' 0"

S e i t e n h ö h e . .

T i e i g a n g . . . .

G e s c h w i n d i g k e i t

11 , 7 3 i n =

8 , 1 0 m =
1 7 , 3 K n o t e n

26' 7^/16"

Abb. 10: MS „Hoegh Cli t l" -Tagesaufentl ialtsraum für Olhziere A b b . 1 1 : M S „ U s a r o m o " - H a u p t s p e i s e s a a t

Abb. 12: Motor-Frachtschiff „Usaraino"'- 8600 tdw -Deutsche Afrika Linien, Hamburg
S e i t e n h ö h e . . .

T i e f g a n g . . . .
G e s c h w i n d i g k e i t

L ä n g e ü b e r a l l e s
Länge zwischen den Loten. .. 1 2 8 , 1 4 m — 4 2 0 ' 5 “

1 3 8 , 9 6 m = 4 5 5 ' i r ‘ . 11,30 m

7 , 6 1 m = 2 4 ‘ l l ^ k ' '
. 15 Knoten

3 7 ' 1 "



„Har Carmel" von 15 000 tdw (Abb. 17) und das Turbinen-
Fahrgastschi ff „Theodor Herz l “ (Abb. 16) mi t Einr ichtun¬
gen für 550 Passagiere,

zur Ablieferung. Beide Schiffe befinden sich im regel¬
mäßigen Liniendienst Haifa—Neapel—New York, in dem
s i e s i c h b e s o n d e r s b e w ä h r t h a b e n .

Zwei Spezialschi ffe (Abb. 5und 6) für den Transport von
G i p s i n S t ü c k e n w u r d e n f ü r d i e I n t e r n a t i o n a l
G y p s u m C o r p . N e w Y o r k a b g e l i e f e r t . D i e S c h i f f e
mit einer Tragfähigkeit von 10 600 tsind mit Einrichtun¬
gen zur Selbstentladung durch Transportbänder in Längs¬
u n d Q u e r s c h i f f s r i c h t u n g e i n g e r i c h t e t . D i e S c h i f f e v e r ¬
k e h r e n z w i s c h e n N o v a S c o t i a u n d d e r O s t k ü s t e d e r U S A ;

s ie s ind mi t Turb inenan lagen mi t doppe l ter Übersetzung
und Hochdruck-Wasser rohrkesse ln ausgerüs te t .

Mi t der Er led igung des le tz t jähr igen Bauprogramms t r i t t
f ü r das kommende Jahr e ine e rheb l i che Wand lung e in ,
da auch für uns der Trend in der Steigerung der Tonnage
und der Betonung des bevorzugten Baus großer Erzschiffe
u n d Ta n k e r d e u t l i c h z u m A u s d r u c k k o m m t .

W ä h r e n d Ta n k e r v o n 3 2 0 0 0 t Tr a g f ä h i g k e i t b i s h e r a l s
Spitzenleistungen für unseren Betr ieb angesehen wurden,
w e r d e n i n d e r z w e i t e n H ä l f t e 1 9 5 7 v o n u n s d i e A r b e i t e n

f ü r e i n e R e i h e 3 6 0 0 0 - t - Ta n k e r i n A n g r i f f g e n o m m e n ,
denen sich eine größere Gruppe von 45 000-t-Schiffen an¬
s c h l i e ß e n w i r d .

Vo n d e n z u r A b l i e f e r u n g g e k o m m e n e n g r o ß e n Ta n k e r n
s i n d z u e r w ä h n e n T T „ H a i f a " ( A b b . 7 u n d 8 ) v o n
18 000 tdw, „Esso München" (Abb, 8a) von 27 000 tdw und
T S „ A r i z o n a " ( A b b . 8 b ) u n d T S „ V e r m o n t " v o n j e
28 000 tdw, beide für die Texas Oil Co., New York. Die
T a n k e r h a b e n s ä m t l i c h T u r b i n e n a n t r i e b u n d H o c h d r u c k -

Wasserrohrkessel, letztere gebaut in den Werkstätten der
D e u t s c h e W e r f t .

D a r ü b e r h i n a u s k a m e n f ü r d e u t s c h e u n d a u s l ä n d i s c h e A u f ¬

traggeber eine Reihe schneller Motor-Frachtschiffe mit
Fahrgasteinrichtungen zur Ablieferung für den Linien¬
dienst nach Afrika, der Caribischen See und dem Fernen

O s t e n ( M S „ U b e n a " , M S „ U s a r a m o " , M S „ M o n t a n " ,
MS „Hoegh Cape", MS „Hoegh Cliff" (Abb. 9, 10, 11,
12 und 13]).

D a s K ü h l s c h i f f „ P a r t h e n o n " f ü r d i e R e e d e r e i L a e i s z ,

Hamburg (Abb. 14), ist ein weiterer Neubau in der
Reihe der von uns in den Nachkriegsjahren für deutsche
Reeder zur Ablieferung gekommenen Fruchtschiffe.

In der Ausrüstung verblieben am Jahresende ein Neubau
aus der Reihe der zehn großen Erzt ranspor ter mi t Tur¬
binenantr ieb von 34 500 tdw (Abb, 15) , von denen das
ers te Sch i f f Anfang 1957 zur Ab l ie ferung kommen wi rd ;
das am 14 . Janua r 1957 abge l i e fe r t e Mo to r f r ach tsch i f f A b b . 1 3 : M S „ M o n l a n " - B a r ■R e e d e r e i E . K o m r o w s k i & C o . , H a m b u r g

Abb. 14: Bananenkühlscbifi „Parthenon" -220000 cbl. -17 Knoten Geschwindigkeit -Reederei F. Laeisz &Co.. Hamburg
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T r a n s w o r l d C a r r i e r s I n c . , N e w Y o r k

Unabhängig von diesen vorliegenden, festgebuchten Auf¬
trägen bearbei ten wir Entwürfe für Schi ffe von 65 000 t

Tragfähigkeit und größer, für deren Inauftragnahme
jedoch gewisse Wer f te rwe i te rungen durchgeführ t werden
müssen, für die die vorbereitenden Arbeiten eingeleitet
sind. Die Durchführung dieser Arbeiten wird im Laufe der
nächsten Jahre erfolgen, so daß ein reibungsloser Über¬
gang zum Bau der Super- und Mammutschiffe im Anschluß
a n d i e E r l e d i g u n g u n s e r e s v o r l i e g e n d e n A r b e i t s p r o ¬
gramms er fo lgen wi rd .

Abb. 16 ;Doppelschrauben-Turbiaen-BahrgastschW „Theodor TlerzI" -550 Fahrgäs
20 Knoten Geschwindigkeit

Abb. 17: Probeiahrt „Har Carmel’ -15 200 tdw -14,5 Knoten Geschwindigkeit
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T T „ C A R O L I N E O E T K E R " ,
das grööte Schiff der deufschen ffandelsflotte
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Was die

e t z t e n

Wochen

brachten

D as vergangene Jahr g ing mi t den Märchenvorste l lun¬
gen fü r unse re DW-K inde r, e i ne r Leh r l i ngswe ihnach ts¬
fe ie r und e ine r k le inen Fe ie rs tunde fü r a l l e d ie Jung¬
arbei ter, d ie keine Angehörigen in Hamburg haben, har¬
monisch zu Ende. Der Kalender hat es auch recht gut mit
uns gemeint, so daß wir zu Weihnachten vier freie Tage
h a t t e n . A u c h d a s J a h r e s e n d e b r a c h t e w i e d e r d r e i z u s a m ¬

menhängende f re ie Tage.

Das neue Jahr wurde mi t vo l le r Kraf t begonnen. Schon
der 14. Januar brachte uns eine Ablieferungsprobefahrt.
An diesem Tage wurde die 1.5 000 tgroße „Har Carmel"

S t a p e l l a u l d e r „ H a r G i l b o a ”

für die Reederei Cargo Ships El-Yam Ltd. in Tel Aviv auf
Herz und Nieren geprüft. Das Ergebnis war ausgezeichnet,
s o d a ß d a s S c h i f f d e r R e e d e r e i n o c h a u f d e r P r o b e f a h r t

übergeben werden konnte.

Am 15. Januar erlebten wir den Stapellauf eines Schwe¬
sterschiffes der „Har Carmel", der ebenfalls 15 000 tgroßen
„Har G i lboa" fü r d ie Reedere i Sha lva t Yam Sh ips L td . ,
Te l Av i v, w u r d e z u Wa s s e r g e l a s s e n . D i e Ta u f e n a h m
Frau Flarry Recanat i aus Genf vor. Bei beiden Schi ffen
h a n d e l t e s s i c h u m M o t o r s c h i f f e .

Ein ganz besonderes Ereignis erlebten wir am 17. Januar
i n u n s e r e m B e t r i e b R e i h e r s t i e g . A n d i e s e m Ta g e f a n d
wieder einmal die Taufe eines in zwei Teilen gebauten
S c h i f f e s s t a t t . V o r s c h i f f u n d H i n t e r s c h i f f w a r e n i m D o c k

zusammengeschwommen und zu einer Einheit zusammen¬
gefügt worden. Der Zusammenbau erfolgte genau nach
Plan ohne die geringsten Schwierigkeiten, so daß die
32 500 tg roße „Ca ro l i ne Oe tke r " i h rem E lemen t übe r¬
geben werden konnte, nachdem die Taufe im Dock durch
Herrn Dr. Theodor Kaselowsky vorgenommen worden
w a r . D e r Tu r b i n e n t a n k e r „ C a r o l i n e O e t k e r " w i r d d a s
größte Schiff der deutschen Handelsflotte sein. (Vergleiche
Bild im Innern der Werkzeitung.) Mit ihrer Fertigstellung
ist in Kürze zu rechnen. Das Schiff wird zur Erleichterung
der Lage auf dem ölmarkt wesentlich beitragen.

.Scholz mH der Taulpalin, den Herren Recanati und dem Gesandten Dr. Shinnar

S c h i t l b a u i n T e i l e n

H i n t e r s c h i l l T T „ C a r o t i n e O e t k e r "

w i r d i n s D o c k g e s c h l e p p t
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S c h r a u b e u n d R u d e r

d e r „ C a r o l i n e O e t k e r "

[Aufnahme von Siegfried Günther,
G e w e r k 2 7 6 ]

Was die

nächsten

W o c h e n

bringen
s o l l e n

Am6, Februar 1957 wird der Stapellauf des Vorschiffs 711 erfolgen. Das
Hinterschiff ist bereits am 26. 11.56 vom Stapel gelaufen. Beide Teile wer¬
den noch am 6. 2. in unserem Betrieb Reiherstieg ins Dock gebracht, um
d o r t e i n e E i n h e i t z u w e r d e n .

Am 28. Februar wird die Taufe des Neubaus 711 im Dock stattfinden. Neu¬
bau 711 wird der erste Bau einer Serie großer Erztanker (34 500 tdw) für die
Fi rma Transwor ld Carr iers Inc. , New York, se in .

Ende des Monats Februar soll auch die Indienststellung desEtwa gegen
Turbinentankers „Caroline Oetker", des bisher größten von uns gebauten
Schiffes, erfolgen.

15



Weihnachtsfeier für DW-Kindet
D as diesjährige Weihnachtsmärchen für die DW-Kinder
land" fand am 21. und 22. Dezember im Operettenhaus statt.
Das war e in Leben und

P e t e r s F a h r t i n s S c h l a r a f f e n -

eine Vorfreude auf dem Rang und im Parkett. Spannende, er¬
regte Gesichter, heii aufieuchtende Kinderaugen folgten Schlendrian, Peter und Antje
mit der Rakete ins Schlaraffenland. Sie freuten sich über den faulen König und seinen
ulkigen Minister im Nachthemd, den Hofstaat mit der immer wieder mager̂ verstimmten
Gräfin, die auch nach dem Hamburger Nationalgericht „Steckrüben mit Schweinebauch"
„ m a l r a u s m u ß t e " .

Schön war die Reise ins Schlaraffenland für alle mit den Tänzen und dem Ballett; aber
am Schluß wollte gewiß jeder mit Peter und Antje trotz Arbeit und Mühe aut der Erde
wieder zum Weihnachtsabend bei den Eltern sein.
Mutti, die manchmal aufgeregter war als ihre Kinder, wartete schon am Ausgang. Als
Weihnachtsgruß der DW-Familie erhielt dort jedes Kind sein Weihnachtspäckchen und
sirahlte dabei über das ganze Gesicht.
Eine schöne Erinnerung an alle, die dabei waren. Dank an alle, die mitgeholfen haben,
den Kindern Freude zu machen, die auch unsere Freude ist.

S t r a h l e n d e G e s i c h t e r

i m O p e r e t t e n t h e a t e r



Weihnachtsfeier der Lehrl inge
,Ä.m 22. Dezember fanden wir Lehrlinge uns in der kleinen Kantine zu einer Weihnachts¬
f e i e r z u s a m m e n .

Schon be im E in t re ten spür ten w i r e ine fes t l i che vo rwe ihnach t l i che S t immung, he rvo r¬
gerufen durch den geschmückten Raum und d ie v ie len bunten Te l le r auf den Tischen.
Es war e in ungewohn te r Anb l i ck , se ine A rbe i t skameraden , d ie man sons t nu r im ö l¬
verschmierten Kesselanzug kennt, heute e inmal im Sonntagsanzug zu sehen.
Zu Beg inn sp i e l t e d i e Mus i kg ruppe de r Leh r l i nge un te r de r Le i t ung i h res D i r i gen ten
P fe i f f e r „S t i l l e Nach t , he i l i ge Nach t " . Im Ansch luß da ran h ie l t Be t r. - I ng . Mü l l e r I e i ne
Ansprache, in der er zu unser a l ler Freude ausdrückte, daß er mit unseren Leistungen
u n d u n s e r e m V e r h a l t e n z u f r i e d e n s e i .

Während se ine r Wor te dach te woh l mancher von uns an d ie l e t z ten Tage vo r We ih¬
nachten, in denen wir für uns arbei ten dur f ten. Da hat te keiner Zei t für d ie gelegent¬
l i c h e k u r z e P l a u d e r e i o d e r f ü r d e n n e u e s t e n W i t z , d e n d e r S c h r a u b s t o c k n a c h b a r , a u f

die Armfei le gestützt, zu berichten wußte, sondern es wurde gefei l t , pol iert , gehämmert,
gesägt und gebohrt. Und jeder bewachte mit Argusaugen den unter größten Schwierig¬
keiten (zum Schrottpreis) gekauften Schatz von Buntmaterial. Unsere Vorgesetzten,
M e i s t e r D r e i e r u n d d i e L e h r g e s e l l e n , s c h i e n e n e s z u ü b e r s e h e n , w e n n e i n L e h r l i n g
die drei Tage überschritt und sein Werkstück erst am vierten Tage dem Meister vorlegte.
E i n n e u e s M u s i k s t ü c k m a c h t e s o l c h e n G e d a n k e n e i n E n d e . D a n n h i e l t D i r e k t o r G r ä b e r

eine Ansprache. Er schilderte uns, wie es nach dem Kriege um die Deutsche Werft
stand und wie schwer es für die Betriebsleitung war, Arbeit zu bekommen. Trotzdem
gelang es, einen Teil der Belegschaft mit Arbeiten verschiedenster Art zu beschäftigen.
Eben fa l l s e r f uh ren w i r du r ch D i r ek to r G räbe r e twas übe r d i e Zukun f t unse re r Wer f t ,

daß Aufträge für mehrere Jahre im voraus aus dem In- und Auslande vorliegen und
daß an der Vergrößerung der Werft gearbeitet wird. Schließlich zeichnete er einige
Lehrlinge, die sich bei den Zwischenprüfungen durch besonders gute Leistungen hervor¬
getan hatten, mit einem Werkzeuggeschenk aus.
W i r a l l e w a r e n s e h r e r f r e u t ü b e r d a s K o n z e r t s t ü c k d e r L e h r l i n g e H a r r o H e r r m a n n

(Querflöte) und Jan Koch (Klavier). Gedichte, die von Lehrlingen vorgetragen wurden,
wechse l ten mi t Weihnachts l iedern ab. Das Bet r iebsra tsmi tg l ied Kuchta machte uns auf

sehr ansprechende Art auf den eigentlichen, heute so oft verkannten Sinn des
W e i h n a c h t s f e s t e s a u f m e r k s a m .

Zum Schluß der Feier sollte das Lied „O du fröhliche" gemeinsam gesungen werden.
Zuerst sangen nur wenige mit. Aber nach und nach fielen auch diejenigen ein

sich behaupteten, nicht singen zu können. Und bei der letzten Strophe sangen es alle:
„O du f röh l iche, odu se l ige,
gnadenbringende Weihnachtszeit".

e i n e

d i e

v o n

T h o m a s M e y e r
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W Ä R M E

Die meisten der bekannten Kraftmaschinen sind Wärme¬
kraftmaschinen. Es handelt sich bei diesen Kraftmaschinen
darum, daß nach einem bestimmten System Wärme in
Arbeit verwandelt wird. Der französische Physiker Nicolas
Carnot (1796—1832), Sohn des Lazare Carnot, dem Orga¬
nisator des französischen Revolutionsheeres, legte sich
am Beispiel der Dampfmaschine als erster die Frage vor,
inwiefern eine Dampfmaschine Arbeit leistet und stellte
fest, daß Arbeit geleistet wird, indem Wärme bei hoher
Temperatur zu- und bei niedriger Temperatur abgeführt
wird. Je höher nun die zugeführte Temperatur ist und je
niedriger die abgeführte Temperatur ist, um so größer ist
die Druckdifferenz und damit die geleistete Arbeit. Das
natürliche Streben der Wärme nach Abkühlung, so wie ein
Körper fällt —der Fall kann auch zur Arbeit ausgenutzt
werden, wi^ aus vielen praktischen Beispielen des Lebens
bekannt ist —, wird zur Abgabe einer Arbeitsleistung aus¬
genutzt. Carnot glaubte jedoch, daß die abgegebene Kon-
denswärme gleich der aufgenommenen Kesselwärme sei.
Diese Theorie konnte allerdings nicht aufrechiterhalten
bleiben, und es blieb dem deutschen Physiker und Arzt
Robert Mayer (1814—1878) Vorbehalten, nachzuweisen,
daß Wärme nicht Energie enthält, sondern selbst Energie
ist. Er stellte auch das Gesetz von der Erhaltung der
Energie auf (Wärme =Arbeit) und wies nach, daß in der
Dampfmaschine ein Teil dieser Energie verbraucht wird.
Es mußte nun die Frage gestellt werden, zu welchem
Bruchteil kann Wärme in Energie umgewandelt werden.

Seitdem James Watt (1736—1819) im Jahre 1778 seine
erste Dampfmaschine baute, sind noch viele Systeme, nach
denen die Energie der Wärme in Arbeit umgewandelt
wird, erfunden worden. Angefangen von den Sonnen¬
kraftwerken über Leonardo da Vinci (um 1500), Ott, Benz,
Diesel, bis zu den Erfindern modernster Strahlturbinen,
Düsentriebwerken und Atomanlagen. Den ganzen Umfang
der gebauten Wärmekraftmaschinen aufzuzählen, würde
zu weit führen. Einige besonders wichtige Anlagen, die
beim Schiffsantrieb bis heute Verwendung gefunden haben,
sollen hier aufgezählt werden, woraus sich als logische
Schlußfolgerung die heutigen gebräuchlichen Systeme er¬
klären. Es liegt auf der Hand, daß man immer die Kraft¬
maschinen eingesetzt hat und auch einsetzen wird, die
am wirtschaftlichsten sind. Das heißt, die Baukosten und
die Kosten, die zur Unterhaltung und zum Betrieb erfor¬
derlich sind, müssen sich mit der wirtschaftlichen Nutz¬
leistung decken und möglichst noch einen ausreichenden
Gewinn zulassen. In hohem Maße ist die Wirtschaftlich¬
keit einer Anlage von ihrem wärmewirtschaftlichen Wert
abhängig, so daß man annähernd sagen kann, die Wirt¬
schaftlichkeit einer Anlage ist von ihrem Wärmever¬
brauch direkt abhängig. Man kann freilich auch in dieser
Beziehung übertreiben und in der Wärmeausnutzung so
weit gehen, daß der Aufwand zu hoch wird und die Ge¬
samtwirtschaftlichkeit nicht mehr gewährleistet ist. Hier
den richtigen Mittelweg zu finden, ist die Aufgabe der
Ingenieure. Bei der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit
darf man natürlich auch nicht die Preise der Mittel, die

Erzeugung der Wärme herangezogen werden, außer
acht lassen. Benzin ist zu teuer; es bleibt also nur Kohle
oder öl. Bei Kohle bedarf es auf den Schiffen zu großer

Laderäume und zu komplizierter Einrichtungen, um die
Koh le zu den Kesse ln he ranzuscha f fen . Darum benu tz t
man auf Schiffen heute in der Hauptsache öl als Medium
zur Erzeugung der Wärme. Auch beim öl muß man aller¬
dings einige Unterschiede machen. Bekannte Begriffe sind
hier Gasöl, Dieselöl, Marine-Fuel-Oil, Heizöl, Bunkeröl C,
Schweröl usw., die mit der Beschaffenheit des Öles, die
in der Hauptsache durch ihre Viskosität —Zähflüssig¬
keit —und ihr spezifisches Gewicht zum Ausdruck kommt.
Einige davon sind Destillationsprodukte, andere Destilla¬
t ionsrückstände oder ö l , w ie es aus den Quel len fl ießt .

Der Preis der öle richtet sich natürlich nach dem jewei¬
ligen Bearbeitungszustand. Auto-Dieselmotoren benutzen
Gasöl, so, wie man es an jeder Tankstelle unter der Be¬
zeichnung Diese lö l erhä l t . Sch i f fsd iese lmotoren benutzen
Dieselöl oder Marine-Fuel-Oil, was schon bedeutend dick¬
flüssiger ist. Haben sie eine Schweröleinrichtung, das
heißt unter anderem Vorrichtungen, um das öl anzuwär¬
men und es dadurch dünnflüssiger zu machen, können sie
auch Schwerö l oder Bunkerö l Cverbrennen. Für Kessel¬
an lagen w i rd nu r Schwerö l ode r Bunke rö l Cve rwende t .

Der Pre isuntersch ied fü r d iese ö le is t sehr be t rächt l i ch

und verhält sich ungefähr (Gasöl —Dieselöl —Schweröl)
wie 1:0,85 :0,45. Zur Umwandlung der Energie des Öles
in Wärme und damit in Arbeit haben wir den direkten
Weg in der Dieselmaschine und den indirekten über den
Kessel, in Dampf als Energieträger, in der Dampfmaschine
bzw. Dampfturbine. Eine weitere Wärmekraftmaschine,
die auch den direkten Weg wählt, ist die Gasturbine. Es
ist anzunehmen, daß sie über die ersten Versuche hinaus
noch einigen Eingang in der Seeschiffahrt finden wird.
Noch ist es allerdings nicht soweit, wenngleich auch diese
Probleme schon an uns herangetragen wurden
Unwirtschaftlichkeit aber nicht zum Tragen kamen; des¬
halb soll zunächst nur die Wärmewirtschaftlichkeit des
Dieselmotors und der Dampfturbine untersucht werden.
Die Dampfmaschine kann man wohl ohne weiteres über¬
gehen, was jeder verstehen wird, der die alten Ungetüme,
Dreifach- oder Vierfach-Expansionsmaschinen, noch kennt.

Aus der von Mayer festgestellten Beziehung, daß 427 mkg
einer Kilokalorie (1000 Kalorien) entsprechen, ergibt sich,
daß rund 632 Kilokalorien einer stündlichen Leistung von
1PS entsprechen. Die abgeführten bzw. zugeführten
Wärmemengen lassen sich nach Temperatur und Menge
bestimmen und somit ein Diagramm aufstellen, das über
den Verbleib der einzelnen Wärmemengen Aufschluß
gibt. Diese Diagramme werden in den Bildern 1bis 4für
verschiedene Anlagen gezeigt.

Das Diagramm 1, welches die ausgenutzte Wärme beim
Benzinmotor zeigt, ist gewiß —wärmewirtschaftlich ge¬
sehen —sehr günstig, kommt aber, wie schon vorher ge¬
sagt, wegen der hohen Benzinkosten für den Schiffsbetrieb
nicht in Frage.

Das Diagramm 2zeigt die Wärmeausnutzung einer Kol¬
bendampfmaschine, wie sie heute noch vielfach in der
Küstenschiffahrt und Hochseefischerei vorgefunden wird.
Diese meist kleineren Anlagen bis zu etwa 2000 PS be¬
nutzen Zylinderkessel, deren Wirkungsgrad bedeutend

w e g e n

z u r
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kleiner als der moderne Wasserrohrkessel, wie sie für
die großen Schiffe verwendet werden, ist.

Leicht er -Verbrenn ungs motor (Benzin )

Beim Diagramm 3, das die Wärmeausnutzung eines Die¬
selmotors veranschaulicht, ist einmal gezeigt, wie weit

noch die Abwärmeverwertung treiben kann. Leider

32% Nutz le is tung

; % S t r a h l u n g

4% Reibung imGetriebe 'bi

m a n

ist dieses auf Schiffen nicht in dem gezeigten Maßstabe
möglich, da die Abwärmeverwertungsanlagen zu groß
würden und der wirtschaftliche Nutzen nicht dem Nutzen
entsprechen würde, der durch die beförderte Fracht erzielt

2

3 3 Vo A u s p u f f g a s e ’ l s

. 3 0 % _ K Ü W. y q s _ s e x . _ _w i r d .

Die Werte im vierten Diagramm entsprechen annähernd
den üblichen Dampfturbinenanlagen auf den Schiffen,
wobei alle Werte abgerundet wurden. Hierbei wurden
Hochleistungskessel angenommen. Für die Getriebe ist
ein Wert bis zu 5Prozent eingesetzt, der einen Höchst¬
w e r t d a r s t e l l t .

Diagramm 1

Wie man aus den Bildern ersehen kann, bietet der Diesel-
die beste wärmewirtschaftliche Ausnutzung. Wie

den Übersichten der Weltflotte zu ersehen ist, sind
dementsprechend auch die meisten Schiffe mit Diesel¬
motoren ausgerüstet. Nicht in allen Fällen aber ist ein
Dieselmotor erwünscht, sei es wegen der verhältnismäßig
großen Erschütterungen, die durch die großen hin- und
hergehenden Massen verursacht werden, oder durch den
Lärm, der ja nun einmal nicht vom Dieselmotor fortzu¬
denken ist, oder Mangel an Fachpersonal, wie zur Zeit
in Amerika. Auch überschreitet man ungern die Leistungs¬
grenze von 10 000 PS.

Diese Gründe mögen alle mehr oder weniger dafür be¬
stimmend sein, daß neben den Dieselmotoren die Dampf¬
turbinen vorherrschend s ind.

Verbund -Dampfmaschine
5«

m o t o r

a u s
/4®/o Nutzleistg-

62®/o Abdampfw arme
i m K o n d e n s a t o r

o

< o

21^ /oKesse lver lus te
o

3°/o Restverluste !

Diagramm 2

Die Dampfturbine selbst ist gut durchkonstruiert, und es
lassen sich kaum noch wesentliche Verbesserungen hier¬
bei erzielen. Ebenso sind die Kessel auf ihren wirtschaft¬
lichen Höchstwert gebracht worden, und die einzelnen
Systeme stehen einander nicht viel nach. Um die im Kes¬
sel erzeugte Wärme nun am günstigsten ausnutzen

muß die Wärme in der Turbine soweit als

Dieselmaschine mit Abwärmeverwertung

F M 34®/o Nutzleistung

3 2 ® / o K ü h l w a s s e r
(ausgenutzt)

79% durch Auspuffkühlg.
und Abgasverwertg.

73% nicht au snutzb ar

■ 2®^ Strahlung

z u
N ^

-̂ 32̂ hAbgase'yf,
k ö n n e n ,

möglich ausgenutzt werden. Hierzu reicht das atmosphä¬
rische Gebiet nicht mehr, und man erzeugt in den Kon¬
densatoren möglichst große Luftleere, um die Temperatur
so niedrig wie möglich halten zu können. Selbstverständ¬
lich ist diese Temperatur von der zur Verfügung stehen¬
den Seewassertemperatur abhängig und auch von der
Kondensatorgröße. Könnte man unendlich große Konden¬
satoren bauen, würde die Kondensationstemperatur des
Dampfes hinter der Turbine der Seewassertemperatur ent¬
sprechen. So hat man sich auch mit Kondensatoren auf
bestimmte Größen geeinigt. Der einzige Weg, der noch
beschritten werden kann, um die Gesamtanlage besonders
wirtschaftlich zu gestalten, liegt in der Schaltung der Kes¬
sel und Wärmekraftmaschinen zueinander und dem Wie¬
deraufbau der Wärme außerhalb des Kessels. Die Schal-

Verfügung stehen, sind

5 ; ^

CD

4

3

<3

Bei Nichtausnutzung von Kühlwasser u. Abgasen wären Gesamt-
Nutzwärme 34%.Gesamt-Verlu st 66 ®/o

Diagramm 3

Dampfturbinetungsmöglichkeiten, die hier zur
ungeheuer vielfältig, und ebenso sind auch die Ergebnisse
mehr oder weniger günstig. Zum Wiederaufbau der
Wärme werden in der Regel zwei Wege beischritten, ein¬
mal, indem man den Abdampf der Hilfsmaschinen zum
Aufbau heranzieht, und zum anderen, indem man die
Turbine anzapft und den Anzapf dampf zur Vorwärmung

I24®/o N^zjei^r^_ _
S0% Abdampfwärme

im Kondensator 5«
* o

H^/o Kesselverluste
—5®/o Getriebeverlus te

TZ.. 7®/o Rest Verluste -

n i m m t .

Welche Wege bei den Schiffen der Deutschen Werft ge¬
wählt wurden, soll im nächsten Artikel gezeigt werden.

Ing. Lentz

CD

Diagramm 4
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Worüber wol len wi r reden ?

'Vor ein paar Tagen stieß ich in einem Mitteilungsblatt
auf einige Verse von Erich Kästner. Viel leicht kennt die¬

ser oder jener sie. Tch will Euch die Verse nicht vorent¬
h a l t e n :

mehr, die im Augenblick aktuell sind? Ist es so abwegig,
sich beispielsweise mit dem Streik in Schleswig-Holstein
a u s e i n a n d e r z u s e t z e n , d e s s e n A u s w i r k u n g e n s e l b s t v e r ¬
ständlich auch auf uns ausstrahlen, wobei es wirklich nicht

so i s t , daß d ie Ak t i onä re um i h re D i v i dende fü r ch ten ,

wie der sowjetzonale Deutschlandsender, der sich vor kur¬

zer Zei t in e iner Drei -Minuten-Sendung mi t meiner Per¬

son beschäftigte, behauptet. Die Folgen eines Streiks sind
näml ich fü r d ie gesamte deutsche Wi r tschaf t und dami t

für jeden einzelnen Deutschen ungeheuer.

Man kann natürl ich sagen, daß es ausschließlich Aufgabe

der Tagespresse sei, sich über solche Probleme zu
unterhalten. Ist das aber richtig? Bei reinen Parteizeitun¬

gen ist es immer so eine Sache mit der Objektivität. Wir

erleben ja fast täglich, daß eine Zeitung genau das Gegen¬

teil von dem meint, was eine andere für richtig hält. Aus
den Meinungsäußerungen einzelner Parteigrößen ist auch
häufig genug herauszuhören, daß der eine den anderen
f ü r b e s c h r ä n k t h ä l t u n d s o f o r t .

Und d ie n icht par te igebundene Presse? Gibt es wi rk l ich

v ie le Ze i tungen , d ie über Journa l i s ten ve r fügen , denen

„unsere" Prob leme ge läufig s ind? Und i s t n i ch t o f t e in
Reißer, wie ein Bericht über einen Mord oder ähnl iches,

wichtiger als alles andere?

Soll unter diesen Umständen also die Werkzeitung darauf
verzichten, sachl ich zu berichten? Bisher haben wir, ab¬

gesehen von o f fens ich t l i chen Druck feh le rn , noch n ich ts

gebracht, was wir berichtigen mußten. Und wenn mal
e ine Me inung ausgesprochen wurde , d ie v ie l le ich t n ich t
jedem gefiel , muß dann unterste l l t werden, daß das mi t

der Absicht der Brunnenvergiftung geschah? Soll denn
unbedingt eine Kampfstimmung mit solchen Redensarten
geschaffen werden?

Und dann: Die Kritik, die einige wenige Betriebsange¬
hörige auf der letzten Betriebsversammlung aussprachen,
war alles andere als sachlich. Dazu ist übrigens zu sagen,
daß d ie Zust immungiserk lärungen wesent l i ch zah l re icher
w a r e n .

Was so l l nun a lso in Zukun f t aus unsere r Werkze i tung
w e r d e n ? D a d a s B l a t t a u s s c h l i e ß l i c h f ü r E u c h u n d z u r

Unterr ichtung unserer Rentner geschrieben wird, sol l t Ihr

auch ein gewicht iges Wort mitreden. Aus diesem Grunde

l i e g t d i e s e r A u s g a b e u n s e r e r We r k z e i t u n g e i n k l e i n e r
Fragebogen bei, den ich Euch bitte auszufüllen und dann

i n e i n e n d e r B r i e f k ä s t e n z u w e r f e n , d i e f ü r Z u s c h r i f t e n

an d i e Werkze i t ung und Ve rbesse rungsVo rsch läge ge¬
d a c h t s i n d .

Ihr könnt die Bogen unterschreiben, könnt es aber auch

lassen. Auf jeden Fa l l so l l t Ih r vö l l ig unbefangen se in .
Ich würde mich f reuen, wenn ich 10 000 Antworten be¬
käme, wobei ich auch mit Zuschriften der Rentner rechne.

A l l e r s

Die Zeit zu schildern, ist eure heilige Pflicht!
Erzählt die Taten! Beschreibt die Gesinnungen!

Nur, k ränkt d ie Schornste in feger n icht !

Und kränkt d ie Jäger
Und die Br ief t räger nicht!

Und kränkt d ie Neger, Schwäger, Kranken¬

pfleger und Totschläger n icht !

Sonst beschweren sich die Innungen!

Diese Verse kennzeichnen die Schwierigkeiten, vor denen

Menschen s tehen, d ie d ie Aufgabe haben, e ine Ze i tung

zu machen . D iese Schw ie r i gke i ten be t re f fen se lbs tve r¬

ständl ich nicht nur Schri f t lei ter von „r icht igen" Zeitungen,

sondern auch a l le Werkzei tungsschr i f t le i ter.

W a s s o l l m a n s c h r e i b e n ? W o m i t s o l l m a n s i c h i n d e r

Werkzeitung beschäftigen? Das ist offensichtlich gar nicht
e i n f a c h !

Selbstverständl ich muß man al les, was an Wesent l ichem

in dem Betrieb, der die Werkzeitung herausgibt, geschieht,
schildern, damit jeder weiß, was los ist. Damit kann man

aber eine ganze Zeitung, die immerhin 20 bis 24 Seiten

ha t , auch dann n i ch t f ü l l en , wenn man e twa f eh lende

G e d a n k e n d u r c h g r o ß z ü g i g e Ve r w e n d u n g v o n B i l d e r n

ersetzt. Da im übrigen die Betr iebe nicht al lein auf die¬

sem Planeten stehen, sondern in der Umwelt eingebettet
sind, wirken viele Dinge, die sich außerhalb der Betriebe

ereignen, in die Betriebe hinein, so daß es durchaus be¬

recht igt sein kann, darüber auch etwas zu br ingen. Und

schl ießl ich leben wir in Deutschland, in dem v ie le Pro¬

bleme, von denen ein jeder berührt wird, auf Lösung
warten. Ist es da nicht Aufgabe auch eines Werkzeitungs¬
schrift leiters, diese Probleme zu besprechen?

Es kann kein Zweifel darüber sein, daß eine Werkzeitung
unter gar keinen Umständen dazu da ist, etwa die Polit ik

einer Partei zu preisen oder zu vertreten, oder die Mei¬

nungen irgendwelcher Interessentengruppen zu verfechten.

Aber so l l man s ich , um der Gefahr e ines Widerspruchs

auszuweichen, darauf beschränken, der Werkzei tung das

Gesicht e ines Fami l ienblät tchens zu geben, in dem ge¬

sel l iges Beisammensein von Gruppen von Betr iebsange¬
hör igen geschi lder t , Reiseber ichte serv ier t und v ie l le icht

noch Kochrezepte, eine Seite für die Hausfrau, eine saftige

Witzecke und mehr oder weniger schwere Rätsel gebracht
w e r d e n ?

Sol l te man n icht auch in e inen Meinungsaustausch e in-

t r e t e n ü b e r F r a g e n w i e : E i n f ü h r u n g d e r 4 0 - S t u n d e n -

Woche, For tzah lung des Lohnes im Krankhei ts fa l l , Zah¬

lung von zusä tz l i chem Ur laubsge ld und ande re F ragen
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Verbesserungsvorsch läge

Der Durchführung von Verbesserungen stellen sich oft¬
mals triftige Gründe, mitunter auch nichtige Gründe, ent¬
gegen. Zu den nichtigen Gründen gehörte anfangs an
manchen Stellen ein gewisses Mißtrauen gegenüber Ver¬
besserungsvorschlägen und dadurch eisige Ablehnung
gegenüber den „Besserwissern". Dieses Eis ist nun lang¬
sam zerschmolzen, und nur selten noch bemerkt man eine
m o r s c h e S c h o l l e d a v o n u m h e r t r e i b e n .

Desto mehr mehren sich die Fäl le, wo Vorgesetzte Vor¬
schläge ihrer Mitarbeiter zur Prämiierung einreichen. Das
ist natür l ich der sicherste und schnel lste Weg zum Prä¬
miene r fo lg ,

übrigens Erfolg; von den im Berichtsjahre eingegangenen
Vorschlägen wurden bis jetzt etwa 60 Prozent prämiiert,
w e i t e r e 2 0 P r o z e n t w e r d e n n a c h E i n f ü h r u n g n o c h m i t
P r ä m i e n b e d a c h t w e r d e n u n d n u r 2 0 P r o z e n t w e r d e n a l s

n i c h t d u r c h f ü h r b a r u n b e w e r t e t b l e i b e n .

80 Prozent brauchbare Vorschläge ist ein sehr hoher Pro¬
zentsatz, der auch nur von wenigen deutschen Industr ie¬
be t r i eben e r re i ch t w i rd . F reuen w i r uns , daß w i r auch
hier mit zu der Spitzengruppe gehören. Die Bewertung und
Bearbeitung ist bei uns ähnlich derjenigen anderer Indu¬
striebetriebe. Und die Höhen der Prämien? Es sei einmal
verraten, daß ein Hundertmarkschein als Prämie durch¬
aus nicht zu den Seltenheiten gehört und auch schon Prä¬
mien b is 500 DM ausgeschüt tet wurden.

Neuerungen, deren Wert sich nach längerem Gebrauch
steiger t , werden nachprämi ier t .

Ärgerlich ist es, daß Verbesserungsvorschlagsprämien
A r b e i t s e i n k o m m e n s i n d u n d d a h e r v e r s t e u e r t w e r d e n
müssen. Gewiß, im Lohnsteuer-Jahresausgle ich bekommt
der Betreffende die überhöht gezahlte Steuer zurück, aber
erst mal ärgert man sich. Das aber sollte und wird auch
w o h l n i e m a n d z u r ü c k h a l t e n , a u f d e m We g e d e s F o r t ¬
schr i t tes we i te rzumachen; denn St i l l s tand is t Rückgang.

N e y

Ka,.^w 'cL

n̂obelprsr>i‘’e
c^lei'cU^

t -

1 B r i e f m a r k e n s a m m l e rj

Ä-llen unseren Briefmarkenfreunden für das neue Jahr
gute Tauschfreudigkeit. Den Deutschlandsammlern wird
es wieder einmal schwer gemacht, al le Neuerscheinungen
vo l lzäh l ig zusammenzubr ingen.

B e s o n d e r s b e m e r k e n s w e r t s i n d d i e N e u h e i t e n , d i e m i t d e r

Heimkehr der Saar erschienen sind. An den Tauschaben¬

den an jedem ersten Dienstag des Monats werden viele
Neuerwerbungen vorgelegt und zum Tausch angeboten.

ü i M A A J ' . W VHOtdH I

U V i I t

M O M / X V i
f L

fes . - r c .

Wer Lust hat, ist herzlich willkommen. Merken Sie sich
den Tag vor und besuchen Sie uns einmal.

mji 'HCHE„ i - P T r
P'̂ stfach Jvr.

H e r r m a n n

(üZa) HAf! T> p

(üerinsny )
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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

\

-

’ i \
s

H e r m a n n K a w o h l

R o h r s d i l o s s e r

9 . D e z e m b e r 1 9 5 6

J o h a n n e s M a t t h i e s s e n

S c h i f f b a u e r

1 5 , D e z e m b e r 1 9 5 6

H e r b e r t N e u b a u e r

M a l e r

2 6 . D e z e m b e r 1 9 5 6

H e n r y S d i m o l d t
K r a n f ü h r e r

6 . J a n u a r 1 9 5 7

M a x G u s c h k e

K u p f e r s c h m i e d h e l f e r
9 . J a n u a r 1 9 5 7

A u g u s t P e t e r s

B a r k a s s e n f ü h r e r

I t . J a n u a r 1 9 5 7

F ü r d i e m i r b e i m e i n e m A u s s c h e i d e n 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 A u f m e r k s a m k e i t e n d a n k e i c h a l l e n h e r z l i d i .

M a x L e v e r s

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

w ü n s c h e a n l ä ß l i c h m e i n e s 2 5 j ä h r i g e n A r b e i t s j u b i l ä u m s
s a g e i c h d e r B e t r i e b s l e i t u n g , d e n M e i s t e r n u n d a l l e n
A r b e i t s k o l l e g e n m e i n e n h e r z l i c d i e n D a n k . A u g u s t P e t e r s

Für d ie uns anläßl ich unserer goldenen Hochzei t erwiese¬
n e n A u f m e r k s a m k e i t e n s p r e c h e n w i r a l l e n B e t e i l i g t e n
u n s e r e n h e r z l i c h s t e n D a n k a u s . E i n e b e s o n d e r e F r e u d e f ü r

uns war es , daß d ie Deutsche Wer f t i h re r a l ten Arbe i ts¬
k a m e r a d e n g e d e n k t .

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

w ü n s c h e a n l ä ß l i c h m e i n e s A r b e i t s j u b i l ä u m s s a g e i c h d e r
B e t r i e b s l e i t u n g s o w i e m e i n e n A r b e i t s k o l l e g e n m e i n e n
herz l i chs ten Dank .W i l h e l m D e l v e n t h a l u n d F r a u J o h a n n e s M a t t h i e s s e n

F ü r d i e e r w i e s e n e n A u f m e r k s a m k e i t e n a n l ä ß l i c h m e i n e s
25 jäh r i gen Jub i l äums sage i ch a l l en me inen he rz l i chs ten

H e r b e r t N e u b a u e r

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

25jähr igen Arbei ts jubi läums sage ich h iermi t der Betr iebs¬
le i tung sow ie a l l en me inen Ko l legen me inen he rz l i chs ten
D a n k .

D a n k .

W i l l y H ü t t e l
Für d ie mi r zu meinem 25 jähr igen Arbe i ts jub i läum erwie¬
s e n e n G l ü c k w ü n s c h e u n d A u f m e r k s a m k e i t e n d a n k e i c h d e r

Bet r iebs le i tung und meinen Arbe i tsko l legen recht herz l ich .
H e r m a n n K a w o h l

F ü r d i e m i r b e i m e i n e m A u s s c h e i d e n e r w i e s e n e n A u f m e r k ¬

samkeiten sage ich allen meinen herzlichen Dank. Ich habe
R i c h a r d S c h e e f f e rmich sehr ge f reu t .

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

25jähr igen Arbei ts jubi läums sage ich h iermi t der Betr iebs¬
l e i t u n g s o w i e a l l e n m e i n e n K o l l e g e n m e i n e n h e r z l i c h e n

W i l h e l m B ü l o w

F ü r d i e A u f m e r k s a m k e i t e n a n l ä ß l i c h m e i n e s 2 5 j ä h r i g e n
Dienst jub i läums sage ich h iermi t der Betr iebs le i tung sowie
me inen A rbe i t sko l l egen me inen he rz l i chs ten Dank .

E d u a r d M e y e rD a n k .
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F A M I L I E N N A C H R I C H T E N

S d i l o t s s e r K a r l - H e i n z R ö t h a r d t a m 3 , 1 . 1 9 5 7
E ' S c h w e i ß e r A d o l f P u f a h l a m 4 . 1 . 1 9 5 7
E ' S c h w e i ß e r - A n l e r n e r G ü n t h e r H i l d e i b r a n d t a m 5 . 1 . 1 9 5 7
E ' S c h w e i ß e r - A n l e r n e r K u r t H a u s m a n n a m 8 . 1 . 1 9 5 7
L o k . - F a h r e r H e i n z S o m m e r a m 9 . 1 . 1 9 5 7

Eheschl ießungen:

A n s t r e i c h e r H o r s t M a r q u a r d t m i t F r l . K ä t h e H e i t m a n n
a m 4 . 11 . 1 9 5 6

T i s c h l e r W a l t e r W i l k e n s m i t F r l . K a r i n S c h u b e r t
a m 1 . 1 2 . 1 9 5 6

E ' S c h w e i ß e r R o l f S c h u c k l i e s m i t F r l . E l s b e t h A r t l i c h
am 1. 12. 1956

Schi ffbauhel fer Claus-Heinr ich Schl icht ing mi t Frau Inge-
burg Schulze am 1. 12. 1956

E'Schweißer Heinz Streek mit Frau Ingeburg Ferkel
a m 7 . 1 2 . 1 9 5 6

S'Zimmerer Willy Marten mit Frl. Christa Greger
a m 8 . 1 2 . 1 9 5 6

B lechsch losser Bernd Anderson mi t F r l . Lo t t i S tegmann
a m 8 . 1 2 . , 1 9 5 6

S c h i f f b a u e r P e t e r B e h r m i t F r l . E l i s a b e t h R ü t h e r
am 8. 12. 1956

Kaufm. Angestellte Elisabeth Rüther mit Herrn Curt Behr
a m 8 . 1 2 . 1 9 5 6

Anschläger Günter Peinemann mit Frl. Gertrud Schütz
am 15. 12. 1956

Dreher Wi l l i Neumann mi t Frau L iese lo t te Dreyße
a m 1 5 . 1 2 . 1 9 5 6

Schiffbauhelfer Werner Bulang mit Frl. Lisbeth Mischnick
a m 2 1 . 1 2 . 1 9 5 6

Schi f fbauer A l fons Böhnke mi t Fr l . Dor i t Schmidt
a m 2 1 . 1 2 . 1 9 5 6

S c h i f f b a u e r H o r s t G ü n t h e r m i t F r l . E d i t h S c h o n e r t
a m 2 1 . 1 2 . 1 9 5 6

S'Zimmerer Erwin Kohnen mit Fr l . Renate Schwartau
a m 2 2 . 1 2 . 1 9 5 6

S 'Z immere r Gerhard Bode m i t F r l . W iebke Wi t t
a m 2 2 . 1 2 . 1 9 5 6

Schlosser Bernhard Schnur mit Fr l . Lisbeth Kühnei
a m 2 2 . 1 2 . 1 9 5 6

Schi ffbauer Walter Horn mit Fr l . Gi isela Buhmann
a m 2 2 . 1 2 . 1 9 5 6

S c h l o s s e r W e r n e r H a m e i m i t F r l . E l l a S e i f a h r t
a m 2 2 . 1 2 . 1 9 5 6

Schi f fbauhel fer Gerd Jäger mi t Fr l . I rene Göt ter t
a m 2 2 . 1 2 . 1 9 5 6

Anschläger Klaus Wiedemann mit Frl. Margarethe Mesek
a m 2 4 . 1 2 . 1 9 5 6

Brenner Richard Karstedt mi t Frau Annel iese Skowronek
a m 2 9 . 1 2 . 1 9 5 6

Masch inenbauer Kur t K ieber t m i t F r l . Margo t Maahs
a m 2 9 . 1 2 . 1 9 5 6

M a s c h i n e n s c h l o s s e r B r u n o F l a s c h e m i t F r l . B a b e t t e W o l l -
n e r a m 4 . 1 . 1 9 5 7

T o c h t e r :

K e s s e l s c h m i e d P a u l F r i e s e a m 2 5 . 1 1 . 1 9 5 6

E'Schweißer Siegmund Zachris am 25. 11.1956
F a h r e r H e i n r i c h J o h a n n s e n a m 2 5 . 11 . 1 9 5 6
B o h r e r W a l t e r L a m a a c f c a m 2 9 . 1 1 . 1 9 5 6
S c h i f f b a u e r G u s t a v H o l s t a m 3 0 . 1 1 . 1 9 5 6 *

Sch i f fbauer Werner Vogt am 3.12.1956
Tischler Jürgen Schnur am 11.12. 1956
Anschläger Johannes Dentzien am 12. 12. 1956
T i s c h l e r K a r l To r m ä h l e n a m , 1 5 . 1 2 . 1 9 5 6
E ' S c h w e i ß e r J o h a n n S e i f e r t a m 1 5 . 1 2 . 1 9 5 6
S c h i f f b a u e r M a n f r e d J u s t a m 1 9 . 1 2 . 1 9 5 6
B r e n n e r H a n s - J o a c h i m K r u m b h o l z a m 2 0 . 1 2 . 1 9 5 6

Anbringer Ernst Hammann am 22.12. 1956
E'Schweißer-Anlerner Eugen Aumayr am 25.12. 1956
Angel. Rohrschlosser Rolf Herrling am 26. 12.1956
M a s c h i n e n b a u e r H a n s S c h l e u s s a m 2 . 1 . 1 9 5 7
B r e n n e r F e r d i n a n d F i ö t e r a m 4 . 1 . 1 9 5 7
E l e k t r i k e r W i l l i G i d e o n a m 5 . 1 . 1 9 5 7

W i r g r a t u l i e r e n !

Für die herzliche Teilnahme beim Heimgange meines
lieben Mannes Paul Klinger, für die reichen Blumen¬
spenden sowie für die finanzielle Beihilfe sagen wir der
Betriebsleitung, dem Betriebsrat und der Belegschaft der
Deutschen Werft A. G. unseren herzlichsten Dank.

Frau Frieda Klinger nebst Töchtern

Für die vielen Beweise inniger Anteilnahme beim Heim¬
gang unseres lieben Vaters Adolf Bauer sagen wir unseren
herz l i chs ten Dank .

I m N a m e n a l l e r A n g e h ö r i g e n
J o h a n n e s B a u e r

Für die Beweise herzlicher Teilnahme bei dem tragischen
Tode meines lieben Mannes sage ich der Direktion, dem
Betriebsrat und den Arbeitskollegen meinen herzlichen

F r a u E m m a M e w e sD a n k .

Hiermit sage ich allen Betriebsmitgliedern der Deutschen
W e r f t m e i n e n b e s o n d e r e n D a n k f ü r d i e r e g e Te i l n a h m e
am Tode me ines Sohnes . Me in besondere r Dank g i l t de r
tätigen Teilnahme der Werkfürsorgerin Frau Osterhaus.

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

G e b u r t e n :

Wir gedenken unserer TotenS o h n :

Te c h n i k e r A m a n d u s S c h w a r t a u a m 2 7 . 1 1 . 1 9 5 6
E ' S c h w e i ß e r G ü n t h e r R e i m e r s a m 3 0 . 11 . 1 9 5 6

Bohrerhe l fe r Peter Langwald t am 8 .12.1956
B r e n n e r G ü n t e r B a l o s c h a m 8 . 1 2 . 1 9 5 6

Dip l . - Ing . K laus K le ibömer am 9.12.1956
K r a n f a h r e r K u r t A u k s t i n n i s a m 9 . 1 2 . 1 9 5 6

Hauer Hermann Zarp am 15. 12.1956
B r e n n e r H a n s - W e m e r S c h ü t t a m 1 7 . 1 2 . 1 9 5 6
S c h i f f b a u h e l f e r C l a u s ' T h i e l e a m 2 0 . 1 2 . 1 9 5 6
S c h i f f b a u h e l f e r W a l t e r B e n d e r a m 2 2 . 1 2 . 1 9 5 6
S c h i f f b a u h e l f e r W i l l i R o s a n a m 2 3 . 1 2 . 1 9 5 6

Vorhalter Karl Spöring am 24. 12.1956
S c h i f f b a u h e l f e r G ü n t e r K r i e s e a m 2 9 . 1 2 . 1 9 5 6

Reiniger Julius Quast am 2. 1. 1957

F r i e d r i c h H e r r l e i n

Abtei lungslei ter i . R
gest. 23. Dezember 1956

A u g u s t K l e i n a u
R e n t n e r

gest. 5. Dezember 1956

P a u l K l i n g e r
S t e m m e r

gest. 8. Januar 1957

H e i n r i c h M e w e s

B a r k a s s e n f a h r e r

gest. 20. Dezember 1956

O s k a r M u n d t

R a u m w ä r t e r

gest. 11. Januar 1957
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Das Jahr 1957 ist nun schon wieder einige Wochen alt. Es hat uns in dieser kurzen
Zeit schon einige Erfolge gebracht. Hoffent l ich bleibt das so.
Dieses Jahr wird uns sowohl auf der Werft als auch im politischen Leben einiges beson¬
ders Wichtiges bringen. Da sind zunächst die Wahlen zum Betriebsrat, die ihre Schatten
vorauswerfen. Aber auch die Wahlen der Belegschaft zum Aufsichtsrat s ind bemerkens¬
wert. Und schließlich betreffen uns alle die Wahlen zum Bundestag und zur Hamburger
Bürgerschaft, die im Herbst vor sich gehen werden. Besonders diese Wahlen sind jetzt
schon überall zu erfühlen. Alles, was jetzt geschieht, ist letzten Endes unter Berück¬
sichtigung der kommenden Wahlen leichter zu verstehen. Schließlich bemühen sich
ja alle Parteien wieder um den Wähler. Wollen wir hoffen, daß bei der vielen Wählerei
fü r uns a l l e e twas Gutes he rauskommt ; denn sch l ieß l i ch müssen w i r a l l e geme insam
für das e instehen, was unser Volk betr i f f t .
Den Streik in Schleswig-Holstein haben wir wohl hinter uns. An den Folgen dieses Streiks
werden wir alle ja noch eine ganze Weile zu verdauen haben. Eigentlich hatte ich ge¬
hofft, daß ich in dieser Zeitung schon die Ausschreibung des Wettbewerbs bekaimtgeben
könnte. Es sind aber noch eine ganze Reihe von Sonderwünschen geäußert worden, die
nach Möglichkeit alle unter einen Hut gebracht werden sollen. In der Februar-Augabe
wird es dann aber soweit sein, daß Einzelheiten bekanntgegeben werden können. Hof¬
fentl ich gibt es eine rege Beteil igung.
A u f W i e d e r s e h e n i m F e b r u a r .

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

dem /9ettlelfä6pott Eigene BSG

Am 15 . Januar 1957 fand d ie Jahreshaup tve rsammlung
statt, auf der nach Entlastung des Vorstandes im wesent¬
l i chen d ie Vors tandsmi tg l ieder und Spar ten le i te r in den
Ämte rn bes tä t i g t wurden .
Das Hal lentra in ing für Fußbai ler, Handbal ler und Leicht¬
a t h l e t e n h a t i n z w i s c h e n m i t e t w a 3 0 A k t i v e n v o l l e i n ¬

g e s e t z t .

Kappenfes t der Bet r iebsspor t -Gemeinschaf t am 23. Fe¬
b r u a r 1 9 5 7 i n d e r E i b s c h l o ß - B r a u e r e i .

Spielergebnisse aus den Monaten Dezember/Januar 56/57
F u ß b a l l

D W 1 . — R e e m t s m a 1 .

DW 2. —Bau &Montage 1.
D W 2 . — P o s t a m t B l a n k e n e s e

D W 3 . — G E G 2 .

D W J u g e n d — - A f fi n e r i e J u g e n d
T i s c h t e n n i s

B l i c k n a c h d r a u ß e n

Im großen Sportgeschehen werden die Erfahrungen der
Olympischen Spiele diskut iert und in den einzelnen Län¬
dern ausgewertet, während die Wintersportarten und die
Spiele das praktische Feld des Sportes beherrschen.
Die Forderung nach Umgestaltung der Olympischen Spiele
( A m a t e u r - P r o fi - F r a g e n ) w i r d w i e d e r e r h o b e n . I m d e u t ¬
schen Sport wird die Trainingsmethode Gerschlers (Inter¬
val l-Training) für die geringe Leistungsfähigkeit der deut¬
schen Mannschaf t in Melbourne verantwor t l i ch gemacht .
Sonst versucht jeder Sport ler, die Übergangszeit bis zum
Frühjahr durch eigenes Training zu nutzen.
Im Verband steht nach angelaufenen Vorbesprechungen
die Gründung einer Sparte Leichtath let ik bevor.

2 : 2

2 : 1

3 : 9

6 : 1

0 : 0

D W 1 . — ^ Ve r e i n i g t e
D W 2 . — B l a u - G e l b

D W 3 . — L Z B 3 .

6 : 9

9 : 2

9 : 6

K e g e l n
DW 1. —Phil . Röntgen
DW 1.—-Hbg. Kred i tbank 1 .
D W 4 . — P o s t 2 .

2 0 4 0 : 1 9 5 2

2 2 1 9 : 2 2 6 9

2 1 4 1 : 2 3 0 2


