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Unser Titelbild zeigt „Feierabend aus der Vogelperspektive". Dieses und die in der Mitte des Heftes befind-
lidien ganzseitigen Fotos sind wieder ein paar Meisteraufnahmen von Willi Bartels. Manches seiner Werftbilder
hat schon internationale Anerkennung gefunden. So hing z. B. das auf Seite 14 wiedergegebene Bild auf der
Photokina-Ausstellung in Köln, auf der von 20 000 Einsendungen aus 30 Ländern nur insgesamt 150 aus¬
gewählte Arbeiten gezeigt wurden. Bartels war auf dieser Ausstellung allein mit drei Aufnahmen vertreten,
ein Erfolg, der nur ganz seilen einem Fotografen beschieden ist. Die verkleinerte Wiedergabe im Drude gibt
übrigens nur einen schwachen Eindruck von der wirklichen Qualität der Bartels'sehen Vergrößerungen.

c l .



WERKZEITUNG DEUTSCHE WERFT
17. Jahrgang !Nr. 3■29. März 1957

Was die
e t z t e n

Wochen
brachten

w.. wir bereits in unserer Februar-Ausgabe mitteilten,
e r l e b t e n w i r a m 2 8 . F e b r u a r 1 9 5 7 d i e Ta u f e d e s 3 4 5 0 0 t

großen Erztankers „Rio Orinoco". Das Schiff wird für die

Dr. Scholz bei der Ansprache. Hinter ihm die Tauipalin, Frau Catherine Mercer

T S „ R i o O r i n o c o " n a c h d e m A u s d o c k e n
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T S „ R i o O r i n o c o ” i m D o c k

Transworid Carr iers Inc,, New York, gebaut. Der Stapel¬

lauf hat te in Tei len stat tgefunden. Beide Tei le waren im

Dock I—Re ihe rs t i eg zu e inem Ganzen zusammenge füg t
w o r d e n .

Bei strahlendem Sonnenschein fand die Taufe statt, die im

Dock von Frau Catherine Mercer aus New York vorge¬
nommen wurde. Herr John Alex McCone aus Los Angeles
war mi t wei teren Herren aus den USA persönl ich anwe-

T T „ C a r o l i n e O e t k e r “ a u t P r o b e l a h r l
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E i g n e r k a m m e r a u f d e r „ C a r o l i n e O e t k e r "

send, um die Taufe mitzuerleben. Die Ausdockung des Erz¬

tankers g ing sehr schne l l vor s ich . Je tz t l ieg t d ie „R io

Or inoco " am Aus rüs tungska i i n F inkenwerde r, um ih re r

Vo l l endung en tgegenzugehen . D ie P robe fah r t w i rd vo r¬

a u s s i c h t l i c h n o c h i m M o n a t M ä r z s t a t t fi n d e n . W i r w e r d e n

d a r ü b e r n o c h b e r i c h t e n .

Stapellaut des HinterschWes der Nt. 712
Slapellau! des HinterschWes der Nr. 712

I n d e r Z e i t v o m 2 5 . b i s z u m 2 7 . F e b r u a r h a t t e

d i e P r o b e f a h r t d e s T u r b i n e n t a n k e r s „ C a r o l i n e

s ta t t ge funden . D ie P robe fah r t wa r

ein voller Erfolg, so daß das Schiff der Ree¬

dere i Rudol f August Oetker übergeben wer-

C a r o l i n e O e t k e r

O e t k e r

i s t m i td e n k o n n t e . D i e

ihren 32 500 tdas z. Z. größte deutsche Flan-

d e l s s c h i f f . „ C a r o l i n e O e t k e r ' b e fi n d e t s i c h

b e r e i t s i m D i e n s t .

Am 9. März 1957 fand planmäßig der Stapel¬

l a u f d e s F l i n t e r s c h i f f e s B a u - N r . 7 1 2 s t a t t . B a u -

N r . 7 1 2 w i r d e i n S c h w e s t e r s c h i f f d e r „ R i o

O r i n o c o " .
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Für den 3. April 1957 ist die Probefahrt des Frachtmotor¬
schiffs „Har Gilboa" vorgesehen. Das 15 000 tgroße Schiff
wi rd für d ie Reederei Shalvat Yam Ships Ltd. , Tel Aviv,
gebaut .

Am 6 . Apr i l 1957 w i rd der S tape l lau f des H in te rsch i f f s
Bau-Nr. 713 erfolgen.

Für den 12. April 1957 ist die Probefahrt des Passagier¬
schiffs „Theodor Herzl", das für die Zim Israel Navigation
Company Ltd., Haifa, gebaut wird, vorgesehen.

Was die
nächsten Wochen

bringen sollen

D e r S c h w e i ß e r

Vor noch nicht sehr langer Zeit wurden die Schiffe zu¬
sammengenietet. Damals bestimmte der Nieter wesenl; l ich
d a s G e s i d i t u n s e r e r W e r f t e n .

nicht ohne das andere bestehen, weil wir darauf angewie¬
s e n s i n d , H a n d i n H a n d z u a r b e i t e n . G a n z s i c h e r h a b e n

unsere Schwe ißer aber dazu be ige t ragen , daß d ie DW
h e u t e w i e d e r a n f ü h r e n d e r S t e l l e i m W e l t s c h i f f b a u s t e h t .I m L a u f e d e r J a h r e w u r d e d a s E l e k t r o s c h w e i ß e n a u s

kleinen Anfängen zu seiner heutigen Bedeutung entrvik-
k e l t . H e u t e i s t e s ü b l i c h , d i e S c h i f f e i m w e s e n t l i c h e n z u ¬

sammenzuschweißen. An d ieser Entw ick lung hat unsere
D W a u c h e i n e n b e d e u t e n d e n A n t e i l .

Der E-Schweißer hat oft unter der Tüdce des Objekts zu

le iden . Da s ind z . B . d ie magne t i schen Veränderungs¬

ersche inungen im Werks to f f se lbs t . Der L ich tbogen be¬

nimmt sich plötzlich wie ein eigensinniges Kind. Er springt

immer dahin, wo der Schweißer ihn gar nicht gebrauchen

kann. Es is t e in Tei l der Aufgabe des Schweißers, den

So ist unser Gewerk 226 jetzt eines der größten und wich¬

t i g s t e n d e r D W g e w o r d e n . N a t ü r l i c h k a n n e i n G e i \ e r k
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D e r E - S c h w e i ß e r W e r n e r W i e n h o l d
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Bogen wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Eaher
werden wir Schweißer scherzhaft auch oft Lichtbogen¬
bändiger genannt .

l ieh neben ihrem Akkord auch noch Ki lometergeld
b e k o m m e n .

Es gibt noch mehr Tücken für den Schweißer. Aber, warum

Klagelieder singen!Manchmal machen sich auch Stromschwankungen infolge
Überlastung der Zubringerleitungen empfindlich störend
bemerkbar. Und wären die Schweißer nicht so gevdtzt,
s i c h e i n e n S t r o m e i n z u s t e l l e n , m i t d e m s i e a u c h b e i

Schwankungen schweißen können, so müßten sie eigent-

Wenn wieder ein Schiff fertig am Ausrüstungskai liegt,
i s t e s a u c h f ü r u n s S c h w e i ß e r e i n e F r e u d e . M i t d e n K o l ¬

legen anderer Gewerke haben wir geholfen ein Werk zu
vollbringen, das mit dem Zeichen „DW“ in die Welt fährt.

B e i d e r A r b e i t

i n d e r H a l l e



D e r E - S c h w e i ß e r

E d e L ü b k i n g

w a c h s e n . U n d w e n n w i r l e s e n u n d h ö r e n , d a ß u n s e r eum den Ruf deutscher Wertarbeit zu festigen. Rund 1000

Schweißer sind in Finkenwerder und auf dem Reiherst ieg

am Werk. Es werden uns te i lweise Aufgaben anvertraut ,
a n d e n e n w i r w o a n d e r s k a u m m i t a r b e i t e n k ö n n t e n . I c h

denke da z. B. an das Zusammenfügen der großen Schiffs¬

t e i l e i m D o c k .

Sch i f f e g lück l i ch d ie Meere du rch fah ren und Me i l e um

Mei le mi t den w ich t igs ten Gütern der ganzen Wel t zu¬

rück legen, dann wissen wir, daß wir an e iner wicht igen

Aufgabe mitarbeiten. Dann sind wir stolz auf unsere Ar¬

beit , auch wenn wir nur k leine Rädchen im großen Ge¬

t r i e b e d e r D e u t s c h e n W e r f t s i n d ; d e n n u n s e r e A r b e i t h a t

ihren guten Sinn.
U n d w i r s i n d s t o l z d a r a u f !

S iegf r ied GüntherE s w i r d n o c h m a n c h e s s c h ö n e S c h i f f u n t e r u n s e r e n H ä n d e n
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Tiefsinnige Betraditungen eines Laien
z u e i n e m b r e n n e n d e n P r o b l e m

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

(mit 4Zeidirungen vom Nachhauseweg)

Da gibt es erstens die Omnibus-Fahrer und dann die
E i s e n b a h n b e n u t z e r u n d d r i t t e n s d i e A u t o f a h r e r u n d v i e r ¬

tens d ie Auto-Mi t fahrer, dann d ie Kab inenro l le r -Bes i tzer,

die Motorrad-, Rad- und Moped-Eigentümer, und zwischen
all diesen gibt es noch sämtliche denkbaren Zwischen¬
stufen, wie die Goggomobilisten, die Außenbords-Passa¬
giere, Rennfahrer, die von oben oder von vorn in ihre
Kisten einsteigen und so fort. Die große Mehrzahl derer,
die keine Fahrzeugbesitzer sind, benutzt außer dem
Omnibus noch S- , U- und St raßenbahn. Und un ter den

v i e l e n A r t e n , d i e s o n s t n o c h v o r h a n d e n s i n d , g i b t e s

schließlich auch die Fußgänger. Die Fußgänger wiederum
kann man einteilen in gelegentliche und permanente. Zu
den ersten gehören dann wieder die Wetterabhängigen
u n d d i e F i n a n z i e l l b e d i n g t e n , w ä h r e n d s i c h d i e G r u p p e

d e r d a u e r n d e n a u s d e n p a s s i o n i e r t e n u n d d e n j e n i g e n
zusammensetzt, die beim besten Willen nicht anders kön¬

nen, weil der Weg zur Werft für sie kürzer ist als bis zu

irgendeiner in der Nähe gelegenen Haltestelle. Zu guter
L e t z t fi n d e n s i c h a l l e F e s t l a n d b e w o h n e r a u f e i n e m s c h w i m ¬

menden Untersatz e in, der s ie über d ie Elbe br ingt . Ich

g laube, daß w i r uns in unserer Gesamthe i t woh l sämt¬
l i c h e r h e u t e e x i s t i e r e n d e r V e r k e h r s m i t t e l b e d i e n e n e i n ¬

sch l ieß l i ch a l le r nur vors te l lbaren Um- und Übers te ige¬

kombinationen, Berücksichtigt man darüber hinaus, daß
z. B. Autobus noch lange nicht gleich Autobus ist, sondern
daß es auch hier Spannweiten gibt, die vom öffentlichen
Riesenmercedes I . Klasse mit Musik und l iebenswürdigen

Chauffeuren bis zu verkehrsgefährdenden Viehwagen¬
anhängern reichen ... Kurzum, es mag genügen, dem
L a i e n e i n e n b e s c h e i d e n e n Ü b e r b l i c k ü b e r d i e A r t e n z u

geben, auf denen ein DW-Mann zur Stätte seines Wirkens
gelangt. Es fehlen nur die fliegenden Gebilde, und ich
muß schon sagen, das ist ein Skandal. Statt einen Hub¬
schrauberdienst Langenhorn —Finkenwerder und Trag¬
fl ü g e l b o o t v e r k e h r S t . P a u l i — D W e i n z u r i c h t e n , k l o p p t
m a n s i c h i m m e r n o c h u m d e n P r e i s f ü r d i e A u t o b u s - B i l l e t t s ,

muß man immer noch an jeder Straßenecke sein Auto an-

halten, weil gerade rotes Licht brennt und sich über
mancherlei sonstige Unzulänglichkeiten ärgern. Oft kommt
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viel Zeit als bei freien Straßen eine Postkutsche dazu ge¬

braucht hätte. Wäre ich nur zu Fuß gegangen! Der tech¬

nische Fortschri t t st i rbt an sich selbst. Je populärer das
Auto wird, desto schlimmer für die, die schon eins haben.

A b e r a u s G r ü n d e n , d i e w i r n o c h u n t e r s u c h e n w o l l e n ,

we rden d i e Gebu r t sz i f f e rn de r Au tos we i t e r ans te i gen ,
und wir müssen eben sehen, wie wir damit fertig werden.

Es müßten andere S tad tb i lde r en ts tehen , über fühnmgen

den Verkehr flüssiger machen usw. Solche Fragen werden
hier und da schon mit großer Energie angepackt, aber wir
erleben vorerst nur das groteske Mißverhältnis zwischen
technischer Möglichkeit und Praxis, wie etwa 50-Stunden-
kilometer mit 200 PS (siehe Elbchaussee), oder ganz ein¬
fach die Tatsache, daß wir heute bereits in der Nähe der

Verwirklichung der Mondrakete leben, aber immer noch
zwei Stunden brauchen, um von h ier nach Volksdor f zu

g e l a n g e n . D i e E i n f ü h r u n g v o n F l u g z e u g e n u n d Tr a g ¬

flügelbooten im Nahverkehr ist sicher auch nicht der
Weishe i t le tz te r Sch luß, denn se lbs t wenn w i r ma l von
n i c h t v o r h a n d e n e n G e l d e r n a b s e h e n — w a s m a c h t m a n

mit denen, die unterwegs aussteigen wollen? Man kann
sie ja nicht einfach über Bord kippen —obwohl mancher

es mir so vor, als lebten wir gar nicht im vielgerühmten
Zeitalter der technischen Wunder, sondern, ehrl ich gesagt,

in einem ganz häßlichen Übergangsstadium, im Zeitalter
ungelöster Probleme.

Goe the und se ine Ze i tgenossen re i s ten i n e ine r Pos t¬

kutsche und sie reisten gut und es ging schnell genug, das
bewe is t schon d ie Ta t sache , daß es so l che Leu te w ie

Goethe, Schi l le r, Kant und Mozar t gegeben hat . Damals
k o n n t e n d i e M e n s c h e n a u c h L a t e i n u n d G r i e c h i s c h u n d

H a u s m u s i k m a c h e n u n d h a t t e n Z e i t f ü r e i n a n d e r, u n d

was können wir heute? Schlechtes Englisch und Radio
spielen. Wir haben also etwas verloren, verloren zu¬
gunsten von Dingen, die unter der Lupe betrachtet, eigent¬
lich keinen befriedigenden Gegenwert darstellen. Doch
möchte ich dem Vorbeugen, daß böse Leute mir vielleicht

nachsagen könnten, ich wolle die Postkutsche wieder ein¬
führen. Im Gegenteil, ich will das mit den ungelösten
P r o b l e m e n e r h ä r t e n . . . N u r s o z u m B e i s p i e l : A l s k u r z

v o r W e i h n a c h t e n e i n m a l d i e S - B a h n v o r ü b e r g e h e n d

kaputt war und ich schnell vom Hauptbahnhof in die
Gegend vom Dammtor wollte und mich zu diesem Zwecke
einem Auto anver t raute , benöt ig te ich genau fünfmal so
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es v ie l l e i ch t ve rd ien t hä t te . Wenn i ch da an jene Ge¬

schichte denke, die passierte, als seinerzeit der Versuch
e i n e s A u t o b u s - S c h n e l l v e r k e h r s Te u f e l s b r ü c k — A l t o n a e r

Bahnhof ohne Zwischenstation gemacht wurde —da ge¬
schah es, daß ein Chauffeur eines Tages mit zwei Zähnen
weniger in Altona ankam, weil er nicht geruhte, an einer
beliebigen Straßenecke zu halten. Nun ja, daß daraufhin
die Linie wieder eingestellt wurde, ist begreiflich. Die
Verkeh rsch ron i k de r DW en thä l t so manche meh r ode r

minder ersprießliche Geschichte. Die Bundesbahn machte
d i e A u f n a h m e d e s Ve r k e h r s a u f e i n e r a b g e l e g e n e r e n

Strecke praktisch von der Lieferung neuer Züge abhängig
und von der Garantie, daß die Züge auch voll würden. Ich
finde, die Werft könnte hier etwas dazulernen. Warum
lassen wir eigentlich nicht unseren Großhelgen von den
Reedern bauen, die so große Schiffe haben wollen, und
die uns dann gleichzeitig garantieren müßten, daß die
Helgen auch für immer mit entsprechenden Neubau-Auf-
trägen versorgt wären. Vielleicht läßt sich ein Verbesse¬
rungsvorschlag in dieser Richtung ausarbeiten.
Wir sehen schon, daß wir bei der Beschäft igung mit den

Transportfragen bereits bei ganz flüchtigem Hinsehen auf
ziemliche Komplikationen stoßen. Es erhebt sich die
Frage, welches denn wohl überhaupt das ideale Verkehrs¬
mittel sei. Auf diese Frage gibt es keine allgemein gültige

Antwort. Ich würde z. B. sagen: Vor allem dürfte es nicht
mein Eigentum sein, damit ich nicht pausenlos Ärger mit

Pol izei , schlechterzogenen Menschen, Verkehrsdi let tanten,

Versicherungen und Garagenvermietern hätte und dann
dort, wo ich hin wollte, nicht einmal wüßte, wo ich mein

Veh ike l s ta t ion ie ren so l l . D iese läs t igen Beg le i te rsche i¬

nungen gehören zum heutigen Stadtverkehr. Hätte ich
einen längeren Weg über Land, so würde ich erst recht
skeptisch sein gegen das Selbst-am-Steuer-Sitzen, weil
ich be im Fahren v ie l l ieber aus dem Fenster gucke a ls
a u f d i e s c h l e c h t e S t r a ß e u n d l i e b e r l e s e o d e r s c h l a f e . F a h r e

ich aber se lbs t , so muß ich furchtbar aufpassen, sonst
kracht es vorn und hinten. Doch merke ich, daß wir vom

Thema abkommen und von den Ve rkeh rsp rob lemen zu r

Psychologie des Autofahrens gelangen. Denn, so frage ich
mich, was mag es sein, daß angesichts dieser unbestritte¬
n e n S c h e u ß l i c h k e i t e n n i c h t s E r s t r e b e n s w e r t e r e s z u e x i s t i e ¬

ren scheint als ein Automobil? Die Frage läßt sich nur so
beantworten, daß das Autofahren einen Reiz ausübt, der

es zum Selbstzweck werden läßt. Das eigene Auto ist also
kein re ines Verkehrsmit te l , es is t darüber h inaus Hobby,

Sportersatz, Spielzeug, ja, Teil des menschlichen Wohn-
raumes. Ein fahrbares v ier tes Zimmer sozusagen. Es is t

der Grund, weshalb man es pflegt und putzt und bedeu¬
t e n d m e h r K o s t e n h i n e i n s t e c k t a l s m a n j e h e r a u s h o l t .
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müht, siahe die Erweiterung des U-Bahnnetzes, und die
S c h n e l l b u s s e , d i e v o r k u r z e m e r s t i n s L e b e n g e r u f e n ,

heute trotz der verdichteten Fahrfolge zeitweise schon
w i e d e r u n z u r e i c h e n d s i n d . I c h k e n n e m a n c h e n A u t o ¬

besitzer, der lieber mit dem Schnellbus zum Theater fährt
als mit dem eigenen Wagen. Doch lassen wir die Frage
des Großstadtverkehrs. Nur noch eins: Sehr viel wäre ge¬

wonnen, wenn wir etwas mehr zu Fuß gingen: Frische Luft
und Bewegung, damit Gesundheit und Nervenkraft, Ent¬
lastung der Straßen und dafür schnellere Beförderung,
wenn wi r w i rk l ich fahren müssen. Außerdem würden wi r

auch noch sparen, Benzin, Steuer, Versicherung, Fahr¬
karten usw. Natürlich habe ich gut reden. Ich kann näm¬
lich von meinem Fenster aus die Deutsche Werft sehen.

Ich überlege mir auch schon eine gute Ausrede für den
Fall, daß das Unglück es will, daß ich in irgendeiner Lot¬
terie einmal ein Auto gewinnen sollte. Was aber soll ich
jenen sagen, die in Kükenwalde oder Froschhausen oder
sonstwo wohnen und die mir sagen: Eisenbahnen und
Busse kennen wi r h ier n icht , und der Kahnschi f fer über

die Süderelbe hat Schnupfen oder will überhaupt nicht
mehr. Wie soll ich wohl am schnellsten zur DW kommen?

Dann kann ich auch nur sagen: Spare auf ein Auto oder
w a r t e n o c h e i n b i ß c h e n , b i s i c h Ve r k e h r s m i n i s t e r b i n ,

dann will ich dir als altem DW-Kollegen schon helfen.

Welchen großen Teil seines Lebens man im Auto zu¬
bringen kann, das können wir von den Amerikanern ler¬
nen. Dann gibt es noch Leute, die glauben, es ihrer Stel¬
lung oder der Stellung, die sie gern haben wollen, schul¬
dig zu sein, ein Auto zu besitzen —die Frage nach der
Rentabilität wird dann müßig. Es ist auch Unsinn danach
zu fragen. Was „rentiert" sich denn im Leben? Man soll
tun, was einem Freude macht, s ich Hunde, Katzen oder

Autos halten —doch ziehen wir die Konsequenz hinsicht¬

lich unserer Frage nach dem idealen Verkehrsmittel, so
müssen wir feststel len, daß bei den heute im Hamburger
S t a d t z e n t r u m h e r r s c h e n d e n V e r h ä l t n i s s e n d a s s e l b s t ¬

gesteuerte Automobil ziemlich an letzter Stelle rangiert.
Außer v ie l le ich t be i Nacht , doch wenn d ie Nacht schön

war, hat man meistens auch ein Gläschen u n d
d a n n d a r f m a n w i e d e r n i c h t .

Die Entwicklung der reinen Beförderungstechnik wird
nach meiner Auffassung und nach dem, was sich in ver¬
s c h i e d e n e n a u s l ä n d i s c h e n G r o ß s t ä d t e n s c h o n b e o b a c h t e n

läßt, einen verstärkten Zug zum öffentlichen Verkehrs¬
m i t t e l n e h m e n . D i e B a h n e n m ü ß t e n i n n o c h k ü r z e r e n

Zei tabständen fahren, d ie Taxen bi l l iger werden, wie s ie

es in südeuropäischen Ländern schon sind, mehr Auto¬
busse müßte es geben und alle Straßenbahnen sollten ver¬
s c h r o t t e t w e r d e n . A u c h i n H a m b u r g i s t m a n e i f r i g b e -
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Stellen
und betrelen wir an einem Frülilingstag des Jahres 1657
e i n e n d e r h o l l ä n d i s c h e n W e r f t p l ä t z e i n Z a a n d a m , i n
Delfshaven bei Rotterdam, in Middelburg oder Vlissingen,
Enkhuizen oder Hoorn, ln diesen holländischen Städten
haben sich die führenden Werften angesiedelt. In Rotter¬
d a m h a b e n w i r v o n d e m b e r ü h m t e n S c h i f f b a u m e i s t e r J a n

Sa lon ionsz e inen Ge le i t b r i e f e rha l t en , ohne i hn w i i r de
uns der Zutr i t t zu e iner Werf t verweiger t werden,- denn
die Furcht vor Spionen, vor allem vor englischen, ist groß.
Seinem wohl noch berühmteren Kollegen Dirk Raven,
e r z ä h l t e u n s J a n S a l o m o n s z , h a t m a n s c h o n m a n c h e w e r t ¬

volle Zeichnung und Bauanweisung aus verschlossenen
Schränken gestohlen. Salomonsz kränkelt seit zwei Jah¬
ren an einer Verwundung, die er in der Dreitage-Schl.icht
bei Portland, die der holländische Admiral Tromp gegen
den englischen Admiral Blake schlug, erlitten hat. Der
Fr iede , de r im Jah re 1654 , a l so vo r d re i Jah ren , dem
ersten englisch-holländischen Seekrieg ein Ende bereitete,
ruf t ihn dr ingend wieder auf se ine Werf t ; denn d ie ho l -

w i r d i e U h r d e r G e s c h i c h t e u m 3 0 0 J a h r e z u r ü c k ländischen Schiffsverluste in diesem Kriege waren schwer.
Hollands Reichtum ist erschöpft und kann nur durch die
Wiederbelebung seines Handels zu seiner einstigen welt¬
beherrschenden Macht gebracht werden. Aber um Handel
z u t r e i b e n , m u ß m a n S c h i f f e b a u e n u n d d e r S c h i f f b a u ¬

meister muß auf dem Werftplatz stehen. Viele Schiffbau¬
gesellen sind im Kriege geblieben. Ehe der Nachwuchs
die alten Fertigkeiten beherrscht, setzt es viel Verdruß.
Die Rohstoffe, die in fremden Ländern eingekauft werden
müssen , s i nd teu re r geworden . Noch immer l as ten d ie
Folgen des 30jährigen Krieges, der im Jahre 1648 durch
den Fr ieden von Münster beendet wurde, auf der Wir t¬
schaft ganz Europas. Betrugen früher die Gesamtkosten
für ein Schiff mit einer Länge von 165' und einer
Breite von 43' rund 93 635 Gulden, so müssen dem Auf¬
traggeber heute zwischen 128 000 und 181 000 Gulden in
Rechnung gestellt werden. Der billigere Preis versteht sich
für die billigere Ausführung, wobei an mancher Bequem¬
lichkeit, aber auch an mancher Nützlichkeit gespart wird.
Die Löhne sind selbstverständlich den Preisen nachgeklet¬

t e r t . M a n m u ß d e s h a l b ü b e r z e i t ¬

sparende, vereinfachende Methoden
in der Sch i f fbaukunst nachdenken,
wil l man die Auftraggeber nicht ab-
schrecken und damit den Auftrags¬
e ingang s inken lassen . Je tz t bau t
m a n m i t 5 0 M a n n i n f ü n f M o n a t e n

ein Schiff von 180—185' Länge, 20
b i s 2 2 M a n n z i m m e r n i n v i e r M o n a ¬

ten e ine P inasse von 134 ' Länge.
Man müßte die Zeiten der Fertigung
v e r k ü r z e n k ö n n e n . D a s w ü r d e a u c h

den Geldeingang beschleunigen und
die Kasse der Werft flüssig halten.
E i n D r i t t e l d e r B a u s u m m e w i r d b e ¬

zahlt, wenn der Bugspriet fertig ist,
e i n D r i t t e l , w e n n d e r R u m p f
s c h w i m m t u n d d a s l e t z t e D r i t t e l ,
wenn alles Holz eingebaut ist. Kür¬
zere Fristen im Schiffbau, das heißt
auch Bargeld in kürzeren Fristen.

Auf den Kais der großen hol ländi¬
schen Hafenstädte, über die sich vor
d e m A u s b r u c h d e s K r i e g e s d e r
Wa r e n s e g e n d e r g a n z e n We l t e r ¬
g o ß — n a n n t e m a n d i e H o l l ä n d e r
d o c h d i e F r a c h t f u h r l e u t e d e r W e l t
— , w u c h e r t n u n d a s G r a s i n B ü ¬
s c h e l n z w i s c h e n d e n S t e i n e n . W i r d
H o l l a n d n o c h e i n m a l z u s e i n e r a l t e n

M a c h t s t e l l u n g a u f s t e i g e n ? W i r d
Eng land se inen P la t z e i nnehmen?
1 6 5 1 , e i n J a h r v o r A u s b r u c h d e s

K r i e g e s , h a t E n g l a n d m i t s e i n e r
N a v i g a t i o n s a k t e „ w o n a c h a l l e i n
fremden Erdtei len erzeugten Waren
n u r a u f e n g l i s c h e n S c h i f f e n n a c h
England und den engl ischen Kolo¬
nien eingeführt und al le aus euro-

s o

H o l l a n d . F l e u t e

v o n 1 6 4 0
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Norwegen und Schweden, vornehmlich von der Insel
Gotaland, aber auch aus Pommern und Preußen.

Scheint nicht die halbe Welt, deren Frachtfuhrmann Hol¬
land ist, auch am Bau seiner Schiffe beteiligt zu sein?
Hanf und Kabelgarn liefern Riga, Reval, Narwa, Königs¬
berg und Danzig. Der inländische Hanf, den man anbaut,
ist unrein und schlecht zu verwenden, wenn er sich auch
nicht dehnt. In Spanien soll man angeblich Ginsterkraut
zum Taumachen benutzen, aber das will man erst gar nicht
v e r s u c h e n . D a s b e s t e Ta u k a u f t m a n a u f d e n M a l e d i v e n ,
den Inseln südwestlich Ceylons. Es wird aus einer Kokos¬
faser gewonnen. Für den Einkauf des Segeltuchs bevor¬
zugt man die Werkstätten von d'Olonne, einer kleinen
S t a d t i n d e r V e n d e e .

Die Metalle, die man verwenden muß, bereiten besondere
Sorgen. Sie sollen aus neun Teilen Erz, 27 Teilen Rot¬
kupfer, 4Teilen dünnem Zinn bestehen. Kupfer, das beim
Bau eine große Rolle spielt, kommt aus Ungarn, vornehm¬
l i c h a u s S c h e m n i t z i m K o m i t a t H o n t u n d N e u s o h l i m K o -

m i t a t S o h l , g e r e i n i g t e s R o s e n k u p f e r f ü r d i e K a p i t ä n s ¬
kajüte aus Deutschland. Auch zu den schwedischen Kupfer¬
s c h m i e d e n i n N o r r k ö p i n g , N y k ö p i n g u n d D a n w i c k b e i
Stockholm unterhält man gute Handelsbeziehungen. Diese
Kupferschmieden werden von einer im Jahre 1622 gegrün¬
deten schwedischen Kupfergesellschaft betrieben. Ihre

päischen Ländern herrührenden Waren nur auf englischen
oder dem ausführenden Land angehörigen Schiffen in Eng¬
land eingeführt werden sollen" schon den ersten Vorstoß
gegen die holländischen Lebensgrundlagen geführt. Hol¬
land aber war und ist der Agent zwischen den Konsumen¬
ten und den Produzenten der Welt , d ie wieder verschi ff t
w e r d e n m ü s s e n . H o l l a n d b r a u c h t d i e F r e i h e i t d e r M e e r e

und des Handels, gegen die sich die Navigationsakte
Cromwells, der in England 1649 den König Karl I. hat
hinr ichten lassen, mit verderbl ichen Wirkungen r ichtet.

Es ist, als ob diese bange Frage, die alle Holländer angeht,
in den eiligen Hammerschlägen auf dem Werftplatz nach¬
bebt, den wir betreten haben. Durch das Tor rollen in die¬
sem Augenblick mit vier Pferden bespannte lange Fracht¬
wagen. Sie bringen Eichenholz aus dem oberen Rhein¬
geb ie t , e in zwe i te r Frach twagen führ t Krummhölzer aus
West fa len heran. Hochdeutsches Bergholz is t besser a ls
d a s a u f M o o r b o d e n g e w a c h s e n e n i e d e r d e u t s c h e H o l z .
Auch die Eiche aus den Ostseegebieten und aus Rußland
wird bevorzugt. Bohlenbretter werden am besten in Dan¬
zig, Swinemünde, Stettin oder Königsberg eingekauft. Nor¬
wegen und Schweden l i e fe rn Tannen- und F i ch tenho lz .
Z u r F e r t i g u n g d e r B l o c k r o l l e n w i r d a u c h d a s h a r t e
Guajakholz verwendet. Den besten Teer bezieht man aus
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holländ. FiaggschiHes

v o n 1 6 6 0

Leitung hat der Holländer Lodewijk
d e G e e r ü b e r n o m m e n u n d w e s e n t -

lidie Verbesserungen an den mit
W a s s e r k r a f t b e t r i e b e n e n S c h m i e ¬

d e n e i n g e f ü h r t .
S c h m i e d e l i e f e r t n u n m e h r a l l e z w e i

Stunden 7—11 Schiffspfund ä2'/i
b i s 3 Z e n t n e r . I m J a h r e 1 6 3 8 h a t d e
G e e r a u c h e i n e S t a h l - u n d E i s e n ¬

d rah t f ab r i k i n Be t r i eb genommen .
Z u G o d e g a r d i n O s t g o t l a n d r i c h ¬
tete er eine Nägelschmiede ein, die
nach einem Verfahren arbeitet, das
m a n i n L ü t t i c h e n t w i c k e l t h a t . D e
G e e r v e r b e s s e r t e a u c h n a c h w a l l o ¬
n i s c h e m V o r b i l d d a s V e r f a h r e n
b e i m S c h m i e d e n v o n E i s e n e r z e n . D i e
S c h m e l z ö f e n f ü r E i s e n e r z s i n d t r i c h ¬

ter förmig, 20 ' hoch, haben 5bis 6 '
D u r c h m e s s e r u n d w e r d e n m i t H o l z ¬

kohle geheizt. Den besten Stahl be¬
zieht man aber aus Nürnberg, von
z w e i t e r G ü t e i s t d e r S t a h l a u s d e m

H e r z o g t u m B e r g . We n i g e r g e f r a g t
i n d e n K o n t o r e n d e r S c h i f f s w e r f t e n

ist der Danziger Stahl. Die Kohlen
f ü r d i e E i s e n s c h m i e d e n w e r d e n a u s
d e n R e v i e r e n v o n N e w c a s t l e - o n -

Tyne und Lü t t i ch bezogen , da s ie
b e s s e r s i n d a l s d i e s c h o t t i s c h e n .

M a n s i e h t , w i e a u s g e b r e i t e t u n d
v e r ä s t e l t d i e Ü b e r l e g u n g e n s e i n
m ü s s e n u n d w i e d i e I n d u s t r i e n i n -

e inanderg re i fen , ehe i n de r Wer f t
der Kiel gelegt werden kann.
Der Le i te r der Wer f t , der je tz t zu
u n s t r i t t , m a c h t u n s n o c h m i t a n d e ¬

ren Sorgen des holländisdien Schiff¬
b a u s v e r t r a u t . W i e a l l e S c h i f f b a u ¬

m e i s t e r , d i e a u s d e r S c h u l e d e s D i r k R a v e n o d e r d e s J a n
Salomonsz kommen, ist er ein viel erfahrener, weltkundi¬
ger Mann. Freimütig äußert er sich über die holländische
Gleichgült igkeit , die nach dem Abschluß des Friedens im
Jahre 1648, der den Dreißigjährigen Krieg beendete, der
großen Trad i t ion der Sch i f fbaukunst n ich ts mehr h inzu¬
gefügt hat. Nach i648 hat Holland, leichtsinnig geworden
durch seine Siege über die im Niedergang befindliche spa¬
nische Marine, seine Kriegsflotte verkauft und nur 40 Schiffe
behalten. Selbst das Flaggschiff Amalia des AdmiralsTromp,
nach Amalia von Oranien benannt, wurde 1650 verhökert.
So ging man schon schlecht gerüstet in den Seekrieg mit
England. Schl immer erscheint dem Schi ffbaumeister, daß
man auf die Forschungsarbeit für technische Verbesserun¬
gen immer weniger Wert legte und erst im Kriege mit den
Engländern erfahren mußte, um wieviel besser die engli¬
sche Konkurrenz im Schiffbau geworden ist.

A l lerd ings muß der hol ländische Schi ffbau auch Sci iwie-
rigkeiten in Kauf nehmen, die der englische nicht kennt.
Da ist zum ersten die um vieles schlechtere Rohstofflage.
W ä h r e n d H o l l a n d b e i d e n m e i s t e n R o h s t o f f e n a u f E i n f u h r
angewiesen ist, hat England in dieser Zeit sehr viele Ver¬
sorgungsmöglichkeiten im eigenen Land. Hinzu tritt ein
w e i t e r e r f ü r d e n h o l l ä n d i s c h e n S c h i f f b a u b e s o n d e r s e r ¬
s c h w e r e n d e r U m s t a n d : d a s s i n d d i e s e i c h t e n H ä f e n H o l ¬

lands, die nur den Bau von Schiffen mit geringem Tief-

E i n e e i n z e l n e

gang er lauben. Auf e iner ho l ländischen Werf t kann zum
Beispiel kein Dreidecker gebaut werden, da dieser für die
H ä f e n e i n e n z u g r o ß e n Ti e f g a n g h a t . D i e s c h w i e r i g e n
Hafenverhä l tn isse machen den Stape l lauf e ines Sch i f fes
wegen der v ie len seichten Ste l len zu e inem besonderen
Problem. Der Stapel lauf erfolgt , wenn das unterste Deck
beplankt ist. Ist der Neubau mit einigem Glück abgekom¬
men und schwimmt, so kann sich sei t dem letzten Male
wieder eine neue Sandbank gebildet haben, die die Aus¬
fahr t versper r t . In so lchen Fä l len h i l f t man s ich , indem
man vier Kasten von der Größe eines Schiffes, je zwei
Kasten am Bug und am Heck des Schiffes, fest mit dem
Schiffskörper verbindet. Die Kasten sind mit Wasser ge¬
f ü l l t , b i s s i e e b e n n o c h ü b e r W a s s e r s c h w i m m e n u n d m i t

einem Pfropfen geschlossen. Dann werden die Kasten leer
gepumpt, mit Luft gefüllt und indem sie sich wieder heben,
heben sie gleichzeitig den Schiffskörper und bringen ihn
über d ie Unt iefen hinweg. Eine andere Art , Schi ffe über
seichte Stel len hinwegzubr ingen, besteht dar in, daß man
inmi t ten des Fahrwasse rs sogenann te Dückda lben e in¬
rammt, an ihnen Zugwinden befest ig t und so das Schi ff
weiterschleppt. Der Name Dückdalbe leitet sich aber nicht,
wie uns der Schiffbaumeister lächelnd versichert, von dem
Herzog von Alba, Duc d’Alba, ab, dem man seit den nie¬
der länd ischen Bef re iungskr iegen gegen d ie Span ier, a ls
er mit Dückdalben den Hafen von Antwerpen zu sperren
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sol len verschwinden und das Oberdeck am h interen Tei l
des Schiffes (Kampanje)) und das Vorderdeck (Back) wer¬
den höher gezimmert. Nach Bedarf werden kleine Gelän¬
dergänge eingebaut, zum Teil gedeckte Seitengalerien.
Im Geländergang befindet sich auch die mit Kupfer ausge¬
schlagene Küche. Die Matrosen schlafen im Kabelgatt in
Hängemat ten .
Die Breite des holländischen Segeltuches beträgt 2'—8V2",
die Segeltuchrollen enthalten 39—40 Ellen. Das Haupt¬
segel wird mit ungefähr 23 Breiten und I4V2 Ellen Höhe
angegeben, das Großmarssegel mit 22 Breiten, unten 14,
oben 15^/2 Ellen Breite und 18 Ellen Höhe. Das Großbram¬
segel zu 19 Breiten unten, 12 oben und I4V2 Ellen Höhe, das
Focksegel zu 20 Breiten und Ellen Höhe, das Besan-
segel zu 16 Breiten unten und 19 Ellen Höhe, das Bug¬
sprietsegel zu 14 Breiten und 8V2 Ellen Höhe. Aus dieser
Segelfläche kann man auf einen Durchschnittstonnengehalt
von 350 Tonnen für ein großes Schiff jener Zeit schließen.
Wir gehen mit unserem Schiffbaumeister ins Kontor, trin¬
ken zum Abschied ein paar oude Genever und plaudern
noch ein wenig über die Zeitläufte. Ein zweiter Krieg wirft
seine Schatten voraus. Man ist mit den Schweden im Kon¬
flikt und muß weiter rüsten. Der Handel schreit nach Schif¬
fen, sagt unser Schiffbaumeister, aber die Admiralitäten
haben ihre eigenen Vorstellungen. „Das Gott erbarm!"

C o r n e l i u s v a n d e r H o r s t

versuchte, diese Erfindung zuspricht. Vielmehr sind darin
die Namen Diek (Deich) und Dalle oder Dolle (Pfahl) ent¬
h a l t e n .

Wenden wir unsere Aufmerksamkeit einigen Besonder¬
h e i t e n d e r h o l l ä n d i s c h e n S c h i f f e d e s 1 7 . J a h r h u n d e r t s z u .

Der Bug ist rund, das Heck breit und eben. Die Länge des
Heckbalkens wird mit Vs der Schriffsbreite berechnet. Der
Schiffsrumpf selbst wird dürch innere Beplankung ver¬
steift und durch Innenspanten gesichert. Außen werden
Bergholzplanken verwendet. Die Bretter werden nur ge¬
fugt; Spalten und Sprünge in den Brettern stopft man zu¬
nächst mit Moos aus und überzieht dieses dann mit Talg,
Pech und Teer. B is kurz über d ie Wasser l in ie w i rd der
Schiffsrumpf mit Schiffspappe, die man aus einem Ge¬
misch von Harz, Talg, Schwefel, Walfischtran und ge¬
stampftem Glas herstellt, überzogen. Das ganze Schiffsholz
macht man mit Tran und öl widerstandsfähig. Zwischen
die Verkleidungen stopft man Kuhhaare, auch dünnes Blei
oder Kupfer findet Verwendung. Im Augenblick prüft
man, wie man sich von den zu stark nach oben gezogenen
Spanten frei machen und so die Bordwand weniger zu¬
rücktreten lassen kann, überhaupt will man immer mehr

den übertriebenen Aufbauten des Bugs und des Hecksv o n

abkommen und d ie Au fmerksamke i t mehr au f d ie Ve r¬
besserung der Takelage richten. Die Kastelle, die früher
den Charakter abgeschlossener kleiner Festungen hatten,

Denke an de ine S icherhe i t

„Safety first", dieses Schlagwort kennt gewiß mancher.
Es ist aber doch mehr als ein Schlagwort, Es fiel mir in
diesen Tagen in einer Zeitschrift auf, und ich glaube, es
kann auch für uns auf der DW dasselbe bedeuten, was es

außerdeutsdien Wirtschaftsleben bedeutet, nämlich:
Sicherheit ist schon die halbe Arbeit!
Das ist doch einleuchtend: sichere Stellagen, gut verlegte
Kabel und Schläuche oder was es sonst auch im Schiffbau
sein mag, haben zur Folge, daß ich sicher bei der Arbeit
stehe und mich auch ganz darauf konzentrieren kann. Die
Arbeit wird ganz gemacht, und sie wird schneller fertig,
als wenn ich „provisorisch" probiere.
Also arbeite sicher! Werde nicht nachlässig durch alte
Gewohnheiten; sei wachsam; Eisen ist härter als der
Kopf. Und vor allem: es ist nicht nur auf der Erde, son¬
dern überall in der Luft! Es fällt da, wo man es am wenig¬
s t e n v e r m u t e t .

Im Alltag übersieht man oft die Maßnahmen, die getroffen
werden, damit jeder einzelne sicher über die Runden
kommt, weil Sicherheitsmaßnahmen selbstverständlich zu
unserem Betrieb gehören. Leider werden unsere Sicher¬
heitshelfer hier und da noch als lästige Störenfriede
empfunden und nicht als das, was sie tatsächlich sind:
n ä m l i c h w i r k l i c h e H e l f e r. P a s s i e r t e U n f ä l l e r e d e n e i n e
deutliche Sprache: Unfälle kann man zahlenmäßig erfas¬
sen. Aber verhütete Unfälle, davon spricht kein Mensch.
Unsere Schaubilder zeigen, daß die Zahl der Unfälle bei
uns zurückgeht und das ist nicht zuletzt der Arbeit unse¬
rer Sicherheitsbeauftragten zu verdanken. Also unter¬
stützt sie, wo ihr könnt!

meldepflichtige Betriebsunfälle
bei 1000 Belegschaftern
im Jahr

Unfälle

2 5 0

i m

2 0 0 ! -

1 5 0

1 9 5 4 1956”)1 9 5 51 9 5 3

meldepflichtige WegeunfälleUnfäl le

bei 1000 Belegschaftern
im Jahr

2 5

2 0
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Wie aus den nebens tehenden Schaub i lde rn he rvo rgeh t ,
liegen die Unfallziffern im Betrieb der DW und auf dem
Wege von und zur Werft unter dem Mittel aller der nord¬
west l ichen Eisen- und Stahl -Berufsgenossenschaf t ange¬
s c h l o s s e n e n S e e s c h i f f s w e r f t e n .

BG =Berufs-Genossenschaft; Mittel der Seeschiffwerften
DW= Werke Finkenwerder und Reiherstieg
*) =seitens BG noch nicht bestätigt
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Hamburg, den 11, 3. 1957

An die Weikzeitung der DW

A.nbei übersende ich Ihnen den in Ihrer Ausgabe 1/1957
b e i l i e g e n d e n F r a g e b o g e n . E s w i d e r s t r e b t m i r , s o i m
großen me ine Me inung über unsere Werkze i tung l ^ iund
zu tun. Ich möchte das nun in folgenden Zeilen tmi, die bei
we i tem n ich t den Anspruch au f Vo l l s tänd igke i t e rheben
k ö n n e n u n d s o l l e n .

Zu e inem großen Betr ieb wie dem unsr igen gehört e ine
Werkze i t ung . S i e ha t a l s M i t t e i l ungsb la t t a l l e be t r i eb¬
l ichen Neuigkei ten a l len Kol legen mi tzute i len (was auch
bisher gesdiehen ist) . Darüber hinaus aber sol l s ie auch
den einzelnen Kollegen fördern (sofern er sich überhaupt
fördern lassen wi l l ) . Wei ter müssen technische Aufsätze
enthalten sein und auch Tagesfragen besprochen werden.

Auch würde ich es begrüßen, sachl id ie Diskussionen zu
lesen. Vielleidit ist es ja möglich, die Kollegen zu solchen
Diskuss ionen zu ver le i ten . Wenn das mög l i ch i s t , ve r¬
spreche ich mir davon sehr viel. So war z. B. in Ihrer Aus¬
gabe 2 /1957 e i n Au f sa t z „Wen ige r Angs t —mehr Cou¬
rage" von Dr. med. Hallermann, den Sie aus der Zeitung
d e r M A N e n t n o m m e n h a b e n . M i c h r e i z t d i e s e s T h e m a

ungemein, da es mich zum Widerspruch herausfordert. Ich
bin damit nicht so ganz einverstanden, wenn ich auch den
Sinn und Zweck dieses Aufsatzes als r icht ig anerkenne.

Im übr igen würden auch Diskussionen dem Sinne dieses
Aufsatzes geredit werden. Eine andere Frage ist di(j, ob
die Kollegen auch die nötigen Vorkenntnisse haben. So¬
weit sie nicht vorhanden sind, werden sie sie wohl durch
s o l c h e D i s k u s s i o n e n b e k o m m e n . D e r M u t w ä c h s t m i t d e m

Erfolg. Das bedarf bloß eines ersten Anstoßes. Eine Rät¬
sel-Ecke hal te ich für ganz unterhal tsam, aber v ie l le icht
nicht für unbedingt notwendig, so gerne ich selber Rätsel
ra te . Dasse lbe g i l t fü r d ie Wi tzecke. Wie wäre es aber
mi t e iner Besprechung von Unfa l l f ragen? Derm d ie Un¬
fä l le s ind in unserem Bet r ieb noch sehr häufig und be i
weitem die meisten gehen auf das Konto von Leichtsinn.
S o l c h e A u f s ä t z e m ü ß t e n s i c h v o n Z e i t z u Z e i t w i e d e r h o l e n .
D a s w ä r e v i e l l e i c h t a u c h e i n D i s k u s s i o n s t h e m a .

Das wäre meine Meinung über die Werkzeitung im all¬
gemeinen. Sie stimmt ja im wesentlichen mit dem bisheri¬
gen Aufbau übere in . Nun noch meine Ste l lungnahme zu
den e inzelnen Anfragen.

Thema: Vom Einbaum zum Supertanker.
D i e s e n A u f s a t z f a n d i c h b e l e h r e n d u n d u n t e r h a l t s a m . D a s

war auch verhältnismäßig ausführlich gehalten zum min¬
desten, soweit es die Anfänge des Schiffbaus überhaupt
betraf. Das war also ein Aufsatz, der mir besonders gut
gefiel. Zu diesem Thema gehört auch „Das Nydamsthiff"
und der „Eilerbeker Einbaum" (den letzteren Aufsatz
h a b e i c h a n s c h e i n e n d ü b e r s e h e n . I c h e r i n n e r e m i c h n ä m ¬

lich nicht mehr daran). Ich vermisse aber bei dieser Reihe
einiges über den modernen Schiffbau. Frage: Wodurch er¬
reicht man abgesehen von der Maschinenleistung eine
höhere Geschwindigkeit oder besser bei gleichbleibender
Maschinenleistung? Was lagen den einzelnen Stevenfor¬
men (Wulstbug) für Gedanken zugrunde? Bau des Hecks.
Wie beherrscht man die Sogbildung. Bei Kriegssciiiffen
fand ich ein Verhältnis von Länge zu Breite wie 13:1 (169
Meter lang, 13 Meter breit). Andere Kriegsschiffe haben
be i we i tem n ich t e ine so schmale Form und doch e ine
höhere Geschwindigkeit (die Masch.-Leistung ist mir nicht
bekannt). Die Geschwindigkeit ist also abhängig von der
Schiffsform. Auch von Tiefgang? Ich würde mich freuen,
wenn ich auch über diese Fragen etwas hören könnte. Wir
sind ja nicht alle Schiffbauer.

Im Klabautermann las ich, daß einige Kollegen nicht ge¬
rade begeistert sind von den Bildern von Claviez. Ich will
mich eines Urtei ls enthalten. Doch fand ich einige Bi lder
recht gut, andere wieder nicht. Ich bin kein Freund von
Bildern Picassoscher Art, womit ich nicht sagen wil l , daß
seine Bilder dieser Art sind. Bei der Betrachtung von Bil¬
dern halte ich mich mehr an Lessing: „Laokoon oder über
d ie Grenzen von Malere i und Poes ie" . Im übr igen en t¬
halte ich mich des Urteils, da ich nicht genügend Kunst¬
verständnis habe. Vor e in iger Ze i t fand ich in der Ze i¬
t u n g e i n e n A u f s a t z v o n H e r r n I n g . J u n g . D a s w a r e i n
e l e k t r o t e c h n i s c h e r A u f s a t z u n d b e t r a f v o r a l l e m d i e e l e k ¬
t r i s c h e S e i t e d e r E - S c h w e i ß e r e i . D i e s e r A u f s a t z h a t t e d e n

Nachteil, daß er nicht allgemein verständlich war. Aus
d iesem Grunde haben v ie le auch d ie For tse tzung n ich t
gelesen. So bedauerlich diese Tatsache ist, frage ich mich
doch, ob ich das selber hätte besser machen können. Ist
das doch ein ziemlich trockenes Gebiet. Man kann das ja
nicht anfassen ( ich würde es jedenfal ls nicht versuchen).

Wenn meine Wünsche in Erfüllung gehen sollten, dann
bedeutet das, daß die Werkzeitung umfangreicher werden
müßte. Das ist aber eine Kostenfrage. Ist die Werft bereit,
diese höheren Kosten zu tragen? Man könnte dann auch
manche Aufsätze ausführlicher gestalten oder andere, die
bisher einer Fortsetzung bedürfen, auf einmal bringen,
was auch zur Verständlichmachung beitragen würde.

Zum Thema Neuigkeiten: Vor kurzem wurde auf unserer
Werft gefilmt. Da wurde mir erzählt, daß das ein Kultur¬
fi l m w e r d e n s o l l t e . D a m i c h d i e s e r F i l m b e s o n d e r s i n t e r ¬

ess ie ren würde (aud i v i e l e Ko l l egen i n te ress ie ren s i ch
dafür), würde ich mich freuen, wenn ich über die Werk¬
ze i tung e r fahren könn te , wo und wann i ch d iesen F i lm
sehen könnte. Vorausgesetzt, daß diese Auskunft über¬
haupt s t immt .

E i n e b e s o n d e r e F r e u d e h a b e i c h i m m e r a n d e m K l a b a u t e r ¬

mann, wenn ich auch nicht immer seiner Meinung bin. Zu
Ihrem Artikel „Meinungsaustausch" von Scipio möchte
ich nur sagen, daß man nicht immer auf Gegenliebe stößt.
Ich denke hierbei nicht an Jugendarbeit, sondern spreche
im allgemeinen. Ich denke dabei an eine Anfrage, die ich
erst nach wenigen Monaten beantwortet bekam. Diese Ant¬
wort war aber trotzdem nicht befriedigend. Ich habe mir
aber nachträglich überlegt, daß mir die Hauptschuld zu¬
kommt, daß meine Gedanken nicht klar genug zum Aus¬
druck kamen. So mußte es also zu dem Mißerfolg führen.

So wie es mir hier erging, mag es vielleicht anderen auch
ergehen. Der Nachte i l i s t b loß, daß dadurch e inem der
Mut genommen wird zu neuen Anfragen, wodurch gleich¬
zei t ig auch das In teresse an dem Bet r ieb er lahmt . Das
dürfte aber nicht der Sinn des Betriebes sein.

Ich habe mir schon immer Gedanken gemacht über den
Betrieb, in dem ich arbeite und über alle Dinge, die mit
ihm Zusammenhängen. Ich will mich mit ihm innerlich
auseinandersetzen und Klarheit gewinnen. Aus diesem
Grunde habe ich mir auch schon lange über die Werk¬
zeitung Gedanken gemacht. Ich hoffe. Ihnen mit diesen
Zeilen einen kurzen Überblick gegeben und Ihnen damit
gedient zu haben.

In der Hoffnung nun, daß durdi diese Fragebogenaktion
die an sich schon gute Zeitung noch besser wird, möchte
ich gleichzeitig schon im voraus danken für die freund¬
liche außerplanmäßige Überlassung einer Sammelmappe.

F r a n z K ö s t e r
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■Ou.5 dem /9eittelt65pott
Das Kappenfest der Betriebssportgemeinschaft, das tradi¬
tionsgemäß am letzten Sonnabend im Februar im großen
Saal der Elbschloß-Brauerei abgehalten wurde, fand auch
in diesem Jahr regen Beifall. Schon bei Beginn um 20 Uhr,
war der Saal voll besetzt. Nach der Begrüßungsansprache
unseres I. Vorsitzenden wurde das Tanzbein geschwungen.
Es gab auch verschiedene Darbietungen, u, a. gaben unsere
DW-Sänger ih re L ieder zum Bes ten und e rn te ten dabe i
regen Bei fa l l .
Die Betr iebsleitung war durch die Oberingenieure Heeckt,
M ö l l e r u n d R a u d e n k o l b v e r t r e t e n . W i r h o f f e n , d a ß i h n e n
das Kappenfest gut gefallen hat, und sie im nächsten Jahr
w i e d e r d a b e i s e i n w e r d e n .

Wie auf den vergangenen Kappenfesten herrschte noch
Hochstimmung als die Kapelle um 5Uhr ihren Schluß-

DW 3 . —Ph i l i ps Rön tgenm. 3 .
D W 4 . — A i b i n g i a 3 .
DW 4 . —Rap id Wandsb . 2
DW Rhst . 1 . —Pinguin 1.
D W R h s t . 2 — P i n g u i n 2 .
DW Rhst . 2 . —Spaeter 2.
DW Rhst . 2 . —Rapid Wandsb. 3 .

T i s c h t e n n i s :

DW 1 . —Rapid 1 .
D W 1 . — S o z i a l b e h ö r d e 1 .

D W 1 . — Ve r e i n i g t e 1 .
DW 2. —Graph. Kuns t 1 .
D W 2 . — P l e u g e r 1 .
D W 2 . — C o m m e r z b a n k 2 .

2 3 1 1 : 2 1 9 5

2 1 1 2 : 2 1 7 5

2 0 7 7 : 2 0 6 9
2 2 3 7 : 2 2 6 6

2 1 5 9 : 2 0 5 2

1964 :2047
1967 :2052

9 : 7

8 : 8

6 : 9

3 : 9

8 : 8

3 : 9

S c h a c h :

4 ' / 2 : 1 0 V «
6 : 9

D W — F i n a n z

D W — L V A

Walzer sp ie l te . Für den Heimweg der Gäste war vorge¬
s o r g t .

Der starken Nachfrage wegen des Kappenfestes, wollen
wir im nächsten Jahr versuchen, d ie ganzen Räume der
E l b s c h l o ß b r a u e r e i z u b e k o m m e n . D a n n k ö n n t e n a u c h d i e ¬

jenigen Werftangehörigen, die keine Mitglieder der Be¬
triebssportgemeinschaft sind, an diesem Fest teilhaben.
Genau wie im letzten Jahr, steht auch unsere 1. Fußball-
W in te r -He r ren -Mannscha f t i n den Aussche idungssp ie len
um den Hamburger Meister des Betriebssportverbandes.
A b e r h i e r ü b e r m e h r i n d e r n ä c h s t e n A u s g a b e u n s e r e r
W e r k z e i t u n g . A n f a n g A p r i l b e g i n n t d i e S o m m e r p u n k t ¬
r u n d e F u ß b a l l u n d H a n d b a l l .

B e i d e m a n h a l t e n d e n s c h ö n e n W e t t e r w o l l e n u n s e r e

Leichtath leten mi t ihrem Sommert ra in ing auf dem Sport¬
platz in Finkenwerder, Finksweg und Uhlenhof, beginnen,
und zwar montags ab 17 Uhr, Auch in diesem Jahr wer¬
den wieder die Wertungen für das Sport- und Leistungs-

Abzeichen abgenommen.

Erstmalig haben wir in diesem Jahr zwei Faustbal lmann¬
schaften gemeldet, die auch an den Punktspielen mit teil¬
n e h m e n w e r d e n . I n t e r e s s e n t e n h i e r f ü r u n d w e i t e r e f ü r

Schwimmen können sich im Sportzimmer melden.

W E R F T K O M Ö D I A N T E N

Wir beabsichtigen, bei unseren nächsten Aufführungen
je eine Vorstel lung extra für d ie Neuenfelder in Finken¬
werder (Gorch-Fock-Ha l le ) zu geben . Zu d iesem Zweck
w e r d e n A u t o b u s s e v o n N e u e n l e l d e n a c h F i n k e n w e r d e r

zur Vorstellung, und nach der Vorstellung wieder zurück
n a c h N e u e n f e l d e f a h r e n . D i e b e t r e f f e n d e n H a l t e s t e l l e n

werden wir noch bekanntgeben, so daß auch d ie Fran¬
coper, Moorburger, Altenwerder usw. an diesen Vorstel¬
lungen mit te i lnehmen können.

Das letzte Stück, ,.In'n Mahlgang", ist nun abgespielt. Als
nächstes Theaterstück fo lgt e in hochdeutsches Kr iminal¬
spiel, „Der Geisterzug". Die Termine werden in der näch¬
sten Wer f tze i tung bekanntgegeben.

Nachstehend die Spielergebnisse der letzten Wochen:
F u ß b a l l :

U n s e r e R e n t n e r v o r s t e l l u n g i n F i n k e n w e r d e r

4 : 3D W 1 . — T r e t o r n 1 .

D W 2 . — H a r t r o d t

D W 3 . — N e u s p a 2 .
DW 3. ■— Kap Asbestwerke
DW 3. !— Hugo Basedow
D W J u g e n d — H a n s a M o t . J u g e n d
D W J u g e n d — P h i l i p s J u g e n d
D W J u g e n d — W i e h e r n J u g e n d

3 : 1

5 : 3

4 : 2

3 : 3

6 : 0
2 : 4
1 : 4

K e g e l n :
2 2 0 6 : 2 2 1 0

2 4 0 0 : 2 3 0 8

2 0 8 7 : 2 0 7 7

DW 1 . —Rap id Bahren fe ld 1 .
D W 2 . — P h i l i p s Va l v o 2 .
D W 2 . — O F D 2 .



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 ü B I L A R E
Sie feierten ihr 25jähr iges Dienst jubi läum

A m 1 5 . 2 . 1 9 5 7 f e i e r t e d e r S d i l o s s e r W i l h e l m H e n -

ke1se in 25 jähr iges Arbe i ts jub i läum. Im Jahre 1924
fing er au f der DW in F inkenwerder an und b l ieb
dort mit Unterbrechungen bis 1931. 1933 fing er dann
auf dem Reiherstieg als Blechschlosser in der Kessel¬
schmiede wieder an, wo er die Bekleidung der ersten
La-Mont-Kessel mitanfert igte. 1941 wurde er wieder
n a c h F i n k e n w e r d e r v e r s e t z t b i s 1 9 4 4 . 1 9 4 4 — 1 9 4 5 w a r

Henkel Soldat in Norwegen. Nach dem Kriege kam er
w i e d e r n a c h F i n k e n w e r d e r i n d i e K e s s e l s c h m i e d e a l s

B l e c h s c h l o s s e r .

Wilhelm Henkel hat sich durch Fleiß, Tüchtigkeit und
Pünktl ichkeit das Vertrauen seiner Vorgesetzten und
A r b e i t s k a m e r a d e n e r w o r b e n .

Wir gratulieren ihm herzlich und wünschen ihm, daß
er noch viele Jahre bei uns bleiben möge.

W i i h e l m H e n k e l

Am 11. 2 . 1957 beg ing der B lechsch losser Wal ter
S teh le se in 25 jähr iges Arbe i t s jub i läum. A ls e r vo r
2V* Jahrzehnten zu uns kam, um damals als Blech¬
schlosser unter Ing. Bedcer zu arbeiten, ahnte er nicht,
daß er eines Tages ein Arbeitsjubiläum bei uns feiern
w ü r d e . W e r s c h a u t a u c h s c h o n 2 5 J a h r e v o r a u s .

J e t z t i n d e r R ü c k s c h a u m u ß a u c h W a l t e r S t e h l e f e s t ¬

stellen, daß die Zeit wie im Fluge vergangen ist.

Er hat die guten und schlechten Zeiten unserer DW mit¬
gemacht. Zunächst arbeitete er in Finkenwerder. Von
1 9 3 4 — 1 9 3 7 w a r e r a u f d e m R e i h e r s t i e g .

Während des Krieges war er im U-Boot-Bau eingesetzt,
wo er sich zum Spezialisten für den Schnorchel-Einbau
entwickel te . Nach dem Kr iege kam er zur Kessel¬
s c h m i e d e z u r ü c k . D o r t i s t e r i m w e s e n t l i c h e n i m S c h o r n ¬

steinbau tätig.

Waller Stehle kann von sich sagen, daß er stets in
bestem Einvernehmen mit Vorgesetzten und Arbeits¬
kameraden gelebt hat.

Wir gratulieren unserem Walter Stehle und wünschen
ihm, daß er noch recht viele Jahre in bester Gesund¬
h e i t m i t a r b e i t e n k a n n .

W a l l e r S t e h l e

2 2



F A M I L I E N N A C H R I C H T E N

Eheschl ießungen: T o c h t e r :

Reiniger Walter Ebeling mit Frl. Ruth Jarren
am 15. 2 . 1957

E'Schweißer-Anlerner Waller Herget mit Frl. Marianne
H o h n w a l d a m 1 5 . 2 . 1 9 5 7

Schlosser Klaus Brandt mit Frl. Ingrid Schulz am 16. 2.1957
S ’ Z i m m e r e r M a r t i n T i e t z m i t F r l . G i e s e l a L ö s c h

a m 1 6 . 2 . 1 9 5 7

M a l e r O s w a l d B a r t e l s m i t F r l . I r e n e K r a a t z a m 2 3 . 2 . 1 9 5 7

S c h m i e d R u d o l f L o h s e m i t F r l . E r n a W a l l b a u m
am 23. 2. 1957

Nietenwärmer Werner Bellmann mit Frl. Karla Dreger
am 23. 2. 1957

Anschläger Bruno Heddram mit Frl. Edith Rehder
a m 2 3 . 2 . 1 9 5 7

Kupferschmied Ernst Hofmann mit Frl. Sonja Bandy
am 23 . 2 . 1957

Kranfahrer Edgar Fick mit Frl. Inge Schlage am 23. 2. 1957
E'Sdiweißer Willi Fitschen mit Frl. Margot Seute

am 2. 3. 1957

E'Schweißer Alfred Jampert mit Frl. Elke Heuser
am 2. 3. 1957

Brenner Udo Hennings mit Frl. Irmgard Petersen
am 2. 3. 1957

T i s c h l e r G ü n t h e r P ä s c h k e m i t F r l . R e n a t e B l i n k m a n n
am 2. 3 . 1957

Angel. Schiffbauer Gerhard Eggerstedt mit Frl. Inge Timm
am 2. 3 . 1957

M a s c h i n e n w ä r t e r H o r s t R e i n h o l d m i t F r l . U r s u l a M a r t e n s
am 2. 3. 1957

Maschinenbauer Wal ter Wedel mi t Fr l . Helga Waisemann
am 2. 3 . 1957

Kupferschmiedehelfer Wolfgang Hoppe mit Frl. Elke
S c h a r w ä c h t e r a m 9 . 3 . 1 9 5 7

Werkzeugmacher Werner Schnoor mit Frl. Helga Grosse
am 9. 3. 1957

E'Schweißer Edgar Wächter mit Fr l . Margot Möl ler
am 9. 3. 1957

Schi ffbauer Gerhard Korsch mit Fr l . Gertrud Wysski
am 9. 3. 1957

S c h i f f b a u h e l f e r H o r s t K r i c k a n a m 7 . 2 . 1 9 5 7

Schiffbauhelfer Jacob Manwajler am 11. 2. 1957

Angel. Schiffbauer Martin Karkowski am 18. 2. 1957
Stellagenbauer Hans Rieck am 19, 2. 1957
E ' S c h w e i ß e r E r i c h U m l a n d a m 2 0 . 2 . 1 9 5 7

Maschinenschlosser Wolfgang Kokerbeck am 22. 2. 1957
Elektriker Harry Jaborsky am 15. 2. 1957
S c h m i e d H i n r i c h A h l f e l d t a m 2 3 . 2 . 1 9 5 7

E ' S c h w e i ß e r R u d o l f M i t t e l s t ä d t a m 2 6 . 2 . 1 9 5 7

Tischler August Meier am 1.3. 1957
W e r k s t a t t s c h r e i b e r M a r t i n V e n z s k e a m 1 . 3 . 1 9 5 7

E’Sdiweißer Günther Ohje am 2. 3. 1957

Kup'erschmiedehelfer Erwin Elbeshausen am 11. 3. 1957

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

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

s c h e a n l ä ß l i c h 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 a l l e n m e i n e n h e r z l i c h s t e n D a n k .

R u d o l f H i n t z m a n n

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 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 , m e i n e n Vo r g e s e t z t e n s o w i e a l l e n A r b e i t s ¬
k a m e r a d e n m e i n e n h e r z l i c h s t e n D a n k .

W a l t e r S t e h l e u n d F r a u

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

anläßlich meines 25jährigen Arbeitsjubiläums meinen
b e s t e n D a n k . W i l h e l m H e n k e l

Für d ie Bev/e ise herz l icher Te i lnahme bei dem t rag ischen
Tode me ines l i eben Mannes sage i ch der D i rek t ion , dem
B e t r i e b s r a t u n d d 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 h e n

F rau F r i eda S tö l t i ngD a n k .

Fü r d i e he i - z l i che An te i l nahme be im He imgange unse res
l i e b e n S o h n e s u n d Ve r l o b t e n A l b e r t M a r s i a n s a g e n w i r
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 r s i a n u n d F r a u

E d i t h A n n u s e i t , a l s Ve r l o b t eG e b u r t e n :

S o h n :
F ü r d i e h e r z l i c h e Te i l n a h m e , d i e S i e u n s b e i m H e i m ¬
g a n g e u n s e r e s l i e b e n , u n v e r g e ß l i c h e n Va t e r s e r w i e s e n
haben , sp rechen w i r I hnen unse ren i nn igs ten Dank aus .

I m N a m e n d e r H i n t e r b l i e b e n e n :

Marga Dresen , geb . Schwah len
M a n f r e d S c h w a h l e n u n d F a m i l i e n

S c h l o s s e r Wa l t e r B r a n d t a m 3 1 . 1 2 . 1 9 5 6

Schlosser Ludwig Johannsen am 27. 1. 1957
E ' S c h w e i ß e r W a l t e r N i s s e n a m 1 4 . 2 . 1 9 5 7

E'Schweißer-Anlerner Walter Herget am 15. 2. 1957
K e s s e l s c h m i e d L e o To l k s d o r f a m 1 6 . 2 . 1 9 5 7

D r e h e r L o t h a r L u c h t a m 1 9 . 2 . 1 9 5 7

S ' Z i m m e r e r E r w i n K o h n e n a m 1 9 . 2 . 1 9 5 7

S c h i f f b a u h e l f e r O t t o A l b r e c h t a m 1 9 . 2 . 1 9 5 7

S c h l o s s e r G e r h a r d K r o l l a m 2 0 . 2 . 1 9 5 7

E ' S c h w e i ß e r G ü n t h e r F u c h s a m 2 2 . 2 . 1 9 5 7

T i s c h l e r R o l f K n i t t e l a m 2 3 . 2 . 1 9 5 7

E ’ S c h w e i ß e r - A n l e r n e r B r u n o P e t r o w s k i a m 2 4 . 2 . 1 9 5 7

Zimmermann Jürgen Backendorf am 25. 2. 1957

Schlosser Ludwig Trzanowski am 27. 2. 1957

Sol ingen, im Februar 1957.

Wir gedenken unserer Toten
W i l h e l m S t ö l t i n g

B r e n n e r

gest. 15. 12. 1956

G u s t a v E n g e l b r e c h t
R e n t n e r

gest. 22. 2. 1957

E m i l N i p p o l d
R e n t n e r

gest. 6. 3. 1957

R i c h a r d S c h r e n k

E l e k t r i k e r

gest. 9. 3. 1957
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Eigentlich
Z e i t u n g d i e A u s w e r t u n g d e r We r k z e i t u n g s u m f r a g e e r ¬

scheinen. Das war aber einfach deswegen nicht mögl ich,

we i l noch t äg l i ch ausge fü l l t e F ragebogen e i ngegangen

sind. Sie al le sol len ja berücksichtigt werden. Also, war¬

ten wir bis zum Erscheinen der Apri l -Ausgabe. Bis dahin

wird d ie Akt ion auf jeden Fal l abgeschlossen.

sollte in der Märzausgabe unserer Werk¬ schriftensammlung nahezu im letzten Moment aus dem
Schre ib t i sch gek lau t wo rden . E in E r fo l g t r a t a l l e rd ings

dadurch nicht ein, weil eine Ersatzunterschri f tensammlung

b e s c h a f f t w e r d e n k o n n t e .

Auch sons t s ind noch „werbende" Maßnahmen erg r i f fen

w o r d e n , d e r e n „ f r e i h e i t l i c h e r " C h a r a k t e r m i n d e s t e n s

zwe i fe lha f t se in muß. Was so l l man dazu sagen, wenn

b e i s p i e l s w e i s e e i n e m K a n d i d a t e n f ü r d e n F a l l , d a ß e r

seine Kandidatur nicht zurückzöge, eine anständige Tracht
Prügel in Aussicht gestellt wurde?

Einen Brief, den wir im Zusammenhang mit der Befragung

bekommen haben, und über den wir uns besonders ge¬

freut haben, haben wir aber schon abgedruckt. Abgesehen

von e inem Absatz , der e inen persönl ichen Wunsch ent¬

hielt, ist er in vollem Wortlaut abgedruckt. Die Einschrän¬

kung er fo lg t aus P la tzmangel .

Na ja, die Hitze des Gefechts! Sie l iegt jetzt hinter uns.
D e r n e u e B e t r i e b s r a t h a t f ü r d i e n ä c h s t e n z w e i J a h r e d i e

ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben zu erfüllen.
We i te r so l l t e e i gen t l i ch i n d i ese r Nummer end l i c t i das
P r e i s a u s s c h r e i b e n v e r ö f f e n t l i c h t w e r d e n . W i r h a b e n a b e r

le ider immer noch ke ine Formel gefunden, wie wi i * a l le

Bastlerwünsche unter einen Hut bringen können. Bis; zum

Apri l muß uns aber auch insoweit etwas einfal len.

Nun l ieg t noch d ie Wahl zum Aufs ich tsra t vor uns. D ie

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

haben d ie In teressen der DW-Belegschaf ter noch in der

Au f s i ch t s ra t ss i t zung am 2 . Ap r i l 1957 und i n de r s i ch

daran anschl ießenden Hauptversammlung wahrzunehmen.

Der neue Ur laubs ta r i f , de r e in ige Vergüns t igungen ge¬

bracht hat, ist in Kraft. Damit sind auch die Vorbereitun¬

gen fü r d ie be l i eb ten DW-Ur laubs re i sen w iede r e inge¬

lei tet worden. Schon im Mai werden die ersten Gruppen
u n s e r e r U r l a u b e r a n i h r e n F e r i e n z i e l e n s e i n . W ü n s c h e n

wir ihnen und allen anderen Urlaubern, daß sie sich recht

e r h o l e n m ö c h t e n .

Wenn diese Zeitung erscheint, liegt die Betriebsratswahl
hinter uns, und ein neuer Betriebsrat hat sich konstituiert.

D ie Werkze i tung w i rd zu gegebener Ze i t auch h ie rüber

ber ich ten. Da mehrere L is ten e ingere icht waren, hat es

sogar einen richtigen Wahlkampf gegeben. Wie bei der
„richtigen" Wahl hat es auch bei uns Leute gegeben, die
nach dem Grundsatz, der da heißt: „Alle Vortei le gelten",

gehandelt haben. Ihr wißt ja, daß unter bestimmten Vor¬
aussetzungen mit der Kadidatenliste eine Unterschriften¬
sammlung eingereicht werden mußte. Da ist also in einem
Fal l e inem Arbe i tskameraden e ine so lche fe r t ige Unter -

N u n S c h l u ß f ü r h e u t e !

Es grüßt Euch herzlichst

E u e r K l a b a u t e r m a n n


