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Was die
e t z t e n

Wochen
Drachten

Äm 8. und 9. November 1957 fand die Probefahrt des
Passagierschiffs „Jerusalem" statt. Die Probefahrt war ein

vol ler Erfolg. Trotz dieses Erfolges konnte die Übergabe

des Schiffes auf See nicht vor sich gehen, weil die verant¬
w o r t l i c h e n H e r r e n d e r I s r a e l - M i s s i o n a n d e r P r o b e f a h r t

n i c h t b i s z u m S c h l u ß t e i l n e h m e n k o n n t e n , s o n d e r n b e r e i t s

bei der Ausreise in Cuxhaven an Land gehen mußten.

Die Übergabe der „Jerusalem"

D a s S c h i f f w u r d e a m 1 2 . N o v e m b e r i m F r e i h a f e n a n d i e

Israe l -Miss ion übergeben. Von d ieser er fo lg te d ie Über¬

gabe an die Reederei ZIM Israel Navigation Company Ltd.,
Haifa, die ihrerseits das Schiff dem Kapitän übergab.

Die Übergabe des Sch i f fes er fo lg te in fe ier l i cher Form.

Nach einer Ansprache von Dr. Scholz, der auf die Entwick¬

lung des S taa tes I s rae l und se ine r Sch i f f ah r t e i ng ing ,

sprach für die Israel-Mission Herr Dr. Blum. Für die Ree¬
d e r e i ü b e r n a h m H e r r Z w i Ye c h i e l i d a s S c h i f f . H e r r Ye c h i e l i

ernannte den uns al len schon seit längerer Zeit gut be¬

k a n n t e n K a p i t ä n F r e u d e n b e r g z u m S c h i f f s f ü h r e r. N a c h

Übernahme des Schi f fes durch Kapi tän Freudenberg er¬

folgte der Flaggenw^echsel.

U n t e r d e n G ä s t e n s a h m a n v o m V o r s t a n d d e r H A P A G

d i e H e r r e n T r a b e r u n d D r . W a c h s

Mp
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Kapitän Freudenberg hat bereits die „Israel" bei uns über¬
n o m m e n u n d d i e s e s s c h ö n e S c h i l f s i c h e r ü b e r d e n A t l a n t i k

ge führ t . Kap i tän Freudenberg b ie te t Gewähr da fü r, daß
e r a u c h d i e

w i r d .

Aus Anlaß des Flaggenwechsels fand ein Empfang auf der

„Jerusalem" stat t . Im Ver lauf des Empfangs wurde a l len

Gästen Gelegenheit geboten, das schöne Schiff zu besich¬

tigen. Die „Jerusalem" ist 10 000 BRT groß und bietet Platz

für 550 Passagiere. Die „Jerusalem" hat inzwischen eine

Reise nach Stockholm unternommen, auf der 4000 begei¬

sterte Schweden das Schiff in Stockholm besichtigten. Im

Augenblick befindet sie sich auf dem Wege nach Marseille,

um von dort ihre regelmäßigen Fahrten nach Neapel und
H a i f a a u f z u n e h m e n .

F ü r d i e S t o c k h o l m e r w a r d e r B e s u c h d e r „ J e r u s a l e m " e i n

J e r u s a l e m " s i c h e r ü b e r d i e M e e r e f ü h r e n

S t a p e l l a u l d e r „ J o h a n n e s R u s s "

D i e Ta u l p a t i n , F r a u B e c b t o l l , m i t D r . S c h o l z

großes Ereignis. An dem Tage, da das Schiff für die Be¬

völkerung zur Besichtigung freigegeben war, drängten sich

die Besucher in hellen Scharen. Am Abend fand ein großes
o f fi z i e l l e s E s s e n s t a t t . U n t e r d e n G ä s t e n b e f a n d e n s i c h d e r

Bürgermeis te r von Stockho lm und der Verkehrsmin is te r.

A l l e G ä s t e z o l l t e n d e m s c h ö n e n S c h i f f e h r l i c h e B e w u n d e ¬

rung und p r iesen d ie außergewöhn l i che Kochkuns t des

Chief -Smut je der „Jerusalem".

Am 14. November 1957 erlebten wir den Stapellauf eines

15 000 tdw großen Motor f rachtschi ffes für d ie Reederei



V o m B a u d e r „ H o r n s t e r n ' ' :

Ein Großbauten wird iert iggesiei l t

E r n s t R u s s . F r a u B e c h t o i f t a u f t e d a s S c h i f f a u f d e n N a m e n

„Johannes Russ". Dieser jüngste Neubau für die Reederei

Ernst Russ wird noch im Jahre 1957 zur Ablieferung kom¬

men. Es handelt sich bei der „Johannes Russ" um ein Spe¬

zialschiff für den Transport von Automobi len.

Am 18. November 1957 fand der Stapellauf eines weiteren

7000 tgroßen Motorfrachtschi ffes für die Reederei „Horn-
L i n i e " s t a t t . D i e T a u f e w u r d e v o n F r a u H a n s J o a c h i m

D a s S c h i f f e r h i e l t d e n N a m e nPe te rs vo rgenommen .

J- Iornstern" . Die „Hornstern" is t e in Schwesterschi ff der

kürz l i ch abge l ie fer ten „Horn land" .

A m 2 5 . N o v e m b e r 1 9 5 7 f a n d d i e P r o b e f a h r t d e s 8 4 0 0 t

g roßen Motor f rach tsch i f fes „Saar land" s ta t t . D ie „Saar¬

land" wurde für d ie Hamburg-Amerika Lin ie gebaut.

Die übl ichen eingehenden Erprobungen ergaben nicht die

geringste Beanstandung, so daß das Schiff der Reederei

übergeben werden konnte. Die „Saarland" wird im Linien¬

dienst der Hapag eingesetzt werden.

M S , S a a r l a n d "

A.m 4. Dezember 1957 wird die Probefahrt des Frachtmotorschiffs „Har Tabor"
(15 115 tdw), eines Neubaus für die „Tramp Ships Ltd.", stattfinden.
Am 5. Dezember 1957 wird der Stapellauf des Hinterschiffs Bau-Nr. 730 vor
sich gehen. Bau-Nr. 730 wird ein Bauxit-Turbinenschiff in Größe von 36 100 t
für die Sequoia Corporation.
A m 1 2 . D e z e m b e r 1 9 5 7 w i r d d a s t r a d i t i o n e l l e T r e f f e n u n s e r e r „ a l t e n D W e r "
s t a t t fi n d e n .
A m 1 6 . D e z e m b e r 1 9 5 7 w i r d d e r S t a p e l l a u f d e s Vo r s c h i f f s B a u - N r. 7 1 6
(34 100 t) stattfinden. Bau-Nr. 716 wird ein Erz-Turbinenschiff für die Trans-
w o r l d C a r r i e r s , I n c .

Am 19. Dezember 1957 findet der Stapel lauf eines 10 800 tgroßen Fracht¬
motorschiffes für die Hapag statt.
Die letzten Tage des Jahres werden noch besonders ausgefüllt sein. Es
w e r d e n n ä m l i c h n o c h d i e F r a c h t m o t o r s c h i f f e „ J o h a n n e s R u s s " u n d „ H o r n ¬
stern" an die Bestel ler übergeben und damit zur Abl ieferung kommen.

Was die

nächsten Wochen

bringen sollen:
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Bundeswirtsdiaits-

minister Erhard

auf der

Deutsdie Werft

D er vor kurzem erfolgte Besuch des Bundeswirtschafts¬
m i n i s t e r s E r h a r d g a b u n s z u m e r s t e n M a l e d i e G e ¬
legenhei t , dem Min is ter e inen Einb l ick in unsere Werf t¬
tä t igke i t zu geben und ihn über unser Arbe i tsprogramm
und unsere L ie fe rungen nach dem In - und Aus land zu
u n t e r r i c h t e n .

A m M o r g e n s e i n e s E i n t r e f f e n s a u f d e r We r f t w a r d e r
letzte Tei l des erstmal ig in großen Abtei lungen erbauten
Neubaus für die Horn-Linie, unsere Bau-Nr. S. 724, durch
Längs- und Querverschiebung angefügt worden. Der Mini¬
ster konnte sich von dem guten Passen der Tei le über¬
zeugen, und Erklärungen entgegennehmen über das wei¬
t e r e B a u v o r h a b e n d e r D W , a u f d e m i m B a u b e fi n d l i c h e n

G r o ß h e l g e n d i e g l e i c h e B a u m e t h o d e a n z u w e n d e n f ü r
Schifte jeder Größe.
Bei dem weiteren Rundgang auf der Werft war besonders
eindrucksvoll die große Zahl der gleichzeitig auf den Bau¬
h e l g e n d e r W e r f t i m A u f b a u b e fi n d l i c h e n B a u o b j e k t e ,
u n t e r d e n e n s i c h z w e i E r z - u n d B a u x i t - S c h i f f e v o n j e
35 500 tdw fü r amer ikan ische Rechnung, e in schne l les
Moto r f rach tsch i f f fü r Norwegen sowie Moto r f rach tsch i f fe
von 7000, 10 000 und 15 000 tTragfähigkeit für deutsche
R e c h n u n g b e f a n d e n , w ä h r e n d a m A u s r ü s t u n g s k a i d e r
Werf t e in schnel les Turbinen-Fahrgastschi t t sowie Motor¬
frachtschifte mit einer Tragfähigkeit von zusammen über
70 000 tzur Ausrüstung lagen.

Bei der anschließenden Besichtigung der Werkstätten
konnte e ine gu te Übers ich t über den be i der DW vor¬
l iegenden Auftragsbestand gegeben werden, der s ich zur
Zeit aut weit über eine Million Tonnen Tragfähigkeit
be läu f t und übe rzeugend e r kennen l i eß , we l chen Au f¬
schwung die deutsche Wirtschaft und besonders der Schiff¬
b a u , i n d e n l e t z t e n J a h r e n d u r c h d i e m i t a l l e m N a c h d r u c k

d u rch g e fü h r t e „So z i a l e Ma rk tw i r t s ch a f t “ g e g e n ü b e r d e r
f r ü h e r e n „ P l a n w i r t s c h a f t " e r r e i c h t h a t u n d d e r e s a l l e i n z u

verdanken ist, daß mit der Aufhebung jegl icher Rationie¬
rung nach der Währungsreform der deutschen Wir tschaf t
end l i ch w ieder d ie Mög l ichke i t zu f re ie r Be tä t igung der
Menschen und des Geldes gegeben worden ist.

D iese grund legende Erkenntn is des hohen Wer tes e iner
f re ien, soz ia len Wir tschaf t , d ie der „Real is t Erhard" mi t
e iserner Konsequenz gegen a l le se ine Widersacher se i t
Jahren durchgeführ t hat , hat zu dem deutschen Wunder
geführt, um das uns ein großer Teil der westeuropäischen
u n d ü b e r s e e i s c h e n S t a a t e n b e n e i d e t , d i e t r o t z s e h r v i e l

we i t gehende re r Un te rs tü t zung du rch den Marsha l l -P lan
und unmi t te lbare Hi l fe b is heute d ie te i ls sch le ichende,
t e i l s o f f e n e I n fl a t i o n i n i h r e n L ä n d e r n n i c h t z u b a n n e n

v e r m o c h t e n .

W e n n d i e d e u t s c h e n W e r f t e n i n i h r e r M e h r z a h l h e u t e a u f

Jahre hinaus voll beschäftigt sind und die deutsche Stahl¬
i n d u s t r i e m i t e i n e r P r o d u k t i o n i n d i e s e m J a h r e v o n e t w a

2 4 , 5 M ü l , T o n n e n S t a h l
U d S S R — a n d r i t t e r S t e l l e i n d e r W e l t s t e h t , w e n n d i e

d e u t s c h e n M a s c h i n e n f a b r i k e n h e u t e w i e d e r i m E x p o r t
nach nahezu allen Ländern der Welt in der Lieferung von
Stahlwerken, Brücken, technischen Anlagen jeder Art und
Transpor tmi t te ln Expor tzah len aufweisen, d ie uns inner¬
h a l b d e r E u r o p ä i s c h e n Z a h l u n g s - U n i o n ( E Z U ) a n d i e
Spi tze a l ler übr igen mi t uns im f re ien Wet tbewerb s te¬
henden Staaten gebracht hat, so danken wir dies in
e r s t e r L i n i e d e r k l a r e n E r k e n n t n i s u n d z i e l b e w u ß t e n F ü h ¬

rung unseres Wir tschaf tsministers Ludwig Erhard.

Die Erhaltung dieses wirtschaftlichen Hochstandes hat
aber zur Voraussetzung, daß sich die Wirtschaft, und zwar
Arbeitnehmer und Arbeitgeber, bewußt bleiben, daß Ar¬
beitszeitverkürzungen und Lohnerhöhungen nur tragbar
s ind, wenn ke ine Verminderung des Soz ia lprodukts e in-
tritt, da dies die Voraussetzung für die Erhaltung des Le¬
bensstandards ist und nur eine Steigerung der Arbeits¬
leistung zu einer weiteren Erhöhung des Lebensstandards
f ü h r e n k a n n .

Auf der Höhe des Hel l inggerüstes wurde Minister Erhard
ein kurzer Vor t rag gehal ten über das von der DW ein¬
gelei tete Erwei terungsprogramm; Bau eines Großhelgens,
Bearbeitungswerkstätten für schwere Bleche und Inbau¬
nahme eines weiteren großen Schwimmdocks, das uns die
Möglichkeit geben wird, Schiffe bis zu 65 000 taufzuneh¬
men bei gleichzeitiger Möglichkeit, auch diese Hebefähig¬
k e i t n o c h z u e r w e i t e r n .

Bei seinem weiteren Rundgang über die Werft hatte unser
Gast Ge legenhe i t , s ich über d ie soz ia len E inr ich tungen
und über die Verdienstmögl ichkei ten der männl ichen und
w e i b i i c h e n B e l e g s c h a f t e r u n d i n u n m i t t e l b a r e r U n t e r ¬
ha l tung m i t unse ren Werksangehör igen übe r i h re w i r t¬
schaft l iche Lage und sonst igen Wünsche zu unterr ichten.

A n s c h l i e ß e n d b e s i c h t i g t e M i n i s t e r E r h a r d e i n i g e A u s ¬
rüs tungswerks tä t t en , d i e Masch inen fab r i k F i nkenwerde r
und das kurz vor der Fertigstellung stehende 10 000-BRT-
Turb inen-Fahrgas tsch i f f „Jerusa lem" .

n a c h d e n U S A u n d d e n
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SCHIFFE
der

H A PA G
V o n W o l f r a m C l a v i e z

Abbildung 1: Packet-Segler „DeLitschland"

Xtji
(! Vs,

In unserem letzten Heft haben wir anläßlich der Probe¬
fahrt der „Hornland" versucht, in wenigen großen Zügen
e i n B i l d v o n d e r H o r n - L i n i e z u z e i c h n e n . H e u t e s o l l d i e

Fertigstellung der „Saarland" den Anlaß geben, daß wir
uns e in wenig mi t der Hamburg-Amer ika L in ie beschäf¬
t igen, oder der HAPAG (Hamburg-Amer ikanische Packet-
fahrt-Aktiengesellschaft), wie sie eigentlich heißt. Wir
müssen über hundert Jahre zurückgehen, wol len wir d ie
Lebensgeschichte dieses Unternehmens von ihren Anfän¬
gen an bis auf den heutigen Tag verfolgen. Die Geschichte
der Reederei zu schreiben, kann unsere Aufgabe jedoch
nicht sein. Es sind schon etliche Bücher erschienen, sowohl
übe r d i e En tw i ck lung de r Reede re i a l s auch übe r das
Leben ihres bedeutendsten Mannes, Albert Bal l in. Jedem
Interess ier ten is t d iese L i teratur ohne wei teres zugäng¬
l i ch . Schon unsere Wer f tbüchere i b ie te t da e ine ganze
Menge. Deshalb soll dieser kurze Abriß weder eine Wie¬
derholung von a l lgemein Bekanntem noch e ine t rockene
Aufzählung der Ere ign isse se in , d ie d ie Geschichte der
H A L b e s t i m m t h a b e n . U n s W e r f t l e u t e i n t e r e s s i e r t i n b e ¬

sonderem Maße die Entwicklung des Schiffbaues in diesen
hundert Jahren. Wir wollen daher versuchen, den Werde¬

gang und das Schicksal der HAPAG an ihren Schiffen ab¬
z u l e s e n . I n u n s e r e m Z e i t a l t e r d e r S t a t i s t i k e n u n d d e r

Jagd nadi Rekorden wollen wir einmal absehen von Zah¬
len, wie Anzahl der Schi ffe, Tonnagebestand, Anzahl der
L in iend iens te , Zah l de r be fö rde r ten Passag ie re , Menge
der transportierten Güter, Höhe des Umsatzes oder womit
man sonst die Leistungsfähigkeit und Überlegenheit eines
Unternehmens beweisen kann. Wir wollen auch nicht ewig
vergleichen, etwa die HAL mit dem Lloyd, oder die Deut¬
schen mit den Engländern usw. Bei dem Versuch, ein paar
typ ische Sch i f fe herauszufinden, gewinn t man v ie l le i ch t

}.!■

0 1 !
A b b i l d u n g 2 :

M o d e l l d e r

^ D e u t s c h l a n d "

i

viel mehr. Diese geben nicht nur ein Bild von der Situation
der Reederei , sondern darüber hinaus von der Lage der
d e u t s c h e n R e e d e r e i e n a l l g e m e i n u n d d a r ü b e r h i n a u s
w i e d e r e i n e n E i n d r u c k v o n d e r S c h i f f b a u t e c h n i k d e r Z e i t

überhaupt. Heute mehr denn je, wei l im Zuge der nach
immer größeren Gemeinschaf ten s t rebenden Entwick lung
a u f a l l e n G e b i e t e n d i e i n d i v i d u e l l e n U n t e r s c h i e d e v o n

J a h r z u J a h r m e h r v e r b l a s s e n . S e h e n w i r a l s o i n d i e s e m

kurzen Abr iß der HAPAG-Flo t te , d ie n ich t im ent fern te¬
s t e n A n s p r u c h a u f Vo l l s t ä n d i g k e i t e r h e b e n k a n n , n u r
Streifl ichter auf e in paar Stat ionen und zugleich auf e in
Stückchen Schi l fbaugeschichte der Neuzei t . Als e ine der
Gründerfirmen unserer Werft steht uns die HAL von jeher
näher als irgendeine andere Schiffahrtsgesellschaft. Die
„Saarland" ist das 38. Schiff, das wir für die HAL gebaut
haben, wenn wir die ursprünglich für die Kosmos-Linie
und erst nachträglich von der HAL übernommenen Schiffe
„ I s i s " u n d „ O s i r i s " n i c h t m i t r e c h n e n .

Im Jahre 1847 wurde die HAPAG gegründet. Wie sah eine

Abbildung 3: Zwiscbendeckschlairaum und Passagierkabinen eines Packel-Seglers



A b b i l d u n g 4 :

H a m m o n i a " u n d

„ B o r u s s i a "

Abbildung 5

Reederei in Jenen Zeiten aus? Der gesamte Bestand bei
der Gründung betrug drei Segelschiffe von je „239 Kom¬
merzlast", von denen jedes 20 Kajüts- und 200 Zwischen¬
deckspassagiere befördern konnte. Da keine Originalauf¬
nahmen aus jener Ze i t ex is t ie ren, muß man versuchen,
aus zeitgenössischen Darstellungen sich ein einigermaßen
z u t r e f f e n d e s B i l d z u m a c h e n . E i n s e h r s c h ö n e s G e m ä l d e

und ein Model l der „Deutschland" s ind aus jenen Tagen
erhalten. Beide sollen hier wiedergegeben werden (Abb. 1
und 2) . So kann s ich jeder se lbst e ine Vorste l lung von
diesem ersten „Packet-Segler“ der HAPAG machen. Den
Schiffbauer interessiert v ie l le icht d ie Bezeichnung „Kom¬
merz las t " . Versucht man aus e iner so lchen Angabe d ie
w a h r e G r ö ß e e i n e s a l t e n S c h i f f e s h e r a u s z u b e k o m m e n , s o

stößt man auf einige Schwierigkeiten. Man verstand unter
Tragfähigkeit das Volumen des zwischen den WL-Flächen
des Leer t ie fganges und des Beladungszustandes e inge¬
schlossenen Schi ffsraumes. Die Bezeichnung
last" is t aber ein Gewichtsmaß und kein Raummaß, das
noch nicht einmal ein eindeutiges war; denn es betrug in
Dänemark 5200, in Hamburg 6000 Pfund, ln welcher Weise
nun Trag fäh igke i t und Rauminha l t i n Abhäng igke i t zu¬
einander gebracht wurden, ist ein etwas verwickeltes Ka¬
pitel , mit dessen Lösung wir uns heute nicht weiter be¬

schäftigen wollen. Lassen wir es mit der Angabe genügen,
die man in alten Fachbüchern findet, daß eine „Kommerz¬

last" (also 6000 Pfund oder 3Tonnen) 6,36 cbm bzw. 2,25
Registertonnen entspricht. Wir gehen sicher nicht fehl in
der Annahme, daß d ie a l te „Deutschland" rund 720 tdw

gehabt hat. Interessant ist die Angabe über die Zahl der
Fahrgäste, die, wie hervorgehoben wird, alle ihr eigenes
Bet t gehabt haben. Wenn ich mir d ie B i lder so ansehe
u n d b e d e n k e , i c h s o l l t e d a m i t ü b e r 2 0 0 M a n n i m J a n u a r

in einem handfesten Sturm aus West in Richtung Amerika
schippern ...vielen Dank! Die zeitgenössischen Skizzen
(Abb. 3) sind bestimmt noch sehr geschmeichelt. Und dahei
war das für damalige Verhältnisse schon ein großer Fort¬
schritt: die eigenen Betten! Und überhaupt die Tatsache

regelmäßigen Verbindung zwischen Hamburg und
Nordamer ika" , wie es im Gründungsprotokol l he ißt . Aber

nachdem die Idee der Passagier-Schiffahrt erst einmal ge-

K o m m e r z -

e i n e r

A b b i l d u n g 6 ;

„ F r i s i a "



A b b i l d u n g 7 : ^ F ü r s t B i s m a r c k ’ ’

b o r e n w a r u n d d e r S t r o m d e r R e i s e n d e n v o n J a h r z u J a h r

zugenommen hatte, wurden die Fahrgastschiffe aflmähfich
größer und komfortabler. Die zehn Jahre nach der Gründung,
also genau vor einem Jahrhundert, in Dienst gestellten
Dampfer „Hammonia" und „Borussia" (siehe Abb. 4)
b r a u c h t e n n u r n o c h z w e i e i n h a l b W o c h e n f ü r d i e Ü b e r f a h r t .

Sie machen schon einen ganz vertrauenerweckenden Ein¬
d r u c k . E i n e n b e a c h t l i c h e n S c h r i t t w e i t e r w a r m a n m i t d e r

Ausrüstung der „Germania" im Jahre 1862, die schon flie¬
ßend Wasser gehabt hat. Doch erst bei der „Frisia" (Abb. 5
und 6) findet man Anfänge von den Errungenschaften, die
h e u t e a u f d e m b e s c h e i d e n s t e n F r a c h t e r S e l b s t v e r s t ä n d l i c h ¬

ke i t geworden s ind , dama ls abe r a l s une rhö r te r Luxus
angesehen werden mußten. Die „Fr is ia" hat te Dampfhei¬
zung und Vent i la t ion . Mi t so lcher Ausrüstung ge lang es
allmählich, auch im Winter Fahrgäste zu finden, die nicht
n u r a u s b i t t e r s t e r N o t w e n d i g k e i t d e n A t l a n t i k ü b e r ¬
quer ten. Es dauer te t ro tzdem noch e ine Wei le , b is man
die Menschen überzeugen konnte, daß Seereisen auch zum
Vergnügen und zur Erholung unternommen werden konn¬
ten. Zwanz ig Jahre nach dem Bau der „Fr is ia" , Anfang
der neunziger Jahre, wurden die beiden ersten Schnel l¬
dampfer der HAPAG in Be t r ieb genommen; „Fürs t B is¬
marck" (Abb. 7) und „Augusta Viktor ia" . Der Bau dieser
b e i d e n , v o n d e n e n „ F ü r s t B i s m a r c k " m i t 1 9 , 5 K n o t e n

Dauerfahrt das Blaue Band des Ozeans errang, fiel schon
in die Zeit, als Albert Ball in durch seinen genialen orga¬
nisatorischen Schwung neuen Wind in die bis 1885 durch
mancherlei Kämpfe etwas mühsam vorangehende Entwick¬
lung der Gesel lschaf t h ineingebracht hat te. Bal l in is t es
zwe i fe l l os auch gewesen , de r a l s e rs te r d ie du rch d ie
neuen Schnelldampfer geschaffenen Möglichkeiten in einer
Weise verwirkl ichte, die damals noch ein kühner Vorstoß

in Neuland war. Es gelang ihm tatsächlich, die Seereise
aus dem Rang eines notwendigen Übels zu einem erstre¬
b e n s w e r t e n E r l e b n i s z u h e b e n . I n d e n Z e i t e n , i n d e n e n

normalerweise wenig Passagierverkehr war, veranstal¬
t e t e e r W e l t r e i s e n u n d n a h m s e l b s t a n d e r e r s t e n R e i s e

n a c h d e m F e r n e n O s t e n t e i l . H e u t e s i n d s o l c h e R e i s e n f ü r

uns schon Selbstverständl ichkei t geworden. Wir verbr in¬
gen unseren kurzen Urlaub auf Mallorca, in Ägypten oder

Finnland, fahren geschäftlich eben mal nach Japan oder
Südamerika und haben längst vergessen, daß es nur etwa
e i n h a l b e s J a h r h u n d e r t h e r i s t , d a ß s o l c h e R e i s e n f ü r d i e

V ö i k e r e i n e r s t e s K e n n e n l e r n e n b e d e u t e t e n u n d f ü r W i s ¬

senschaf t ler und Künst ler zu Entdeckungsre isen wurden.
D e r L i n i e n d i e n s t d e r H A P A G w u r d e d a m a l s ü b e r d i e

ganze Welt ausgedehnt (im Jahre 1914 existierten 75 regel¬
mäßige Überseelinien). Obwohl im Jahre 1900 die 16 500
BRT große „Deutschland" mit über 23 Knoten Geschwin¬

digkeit abermals das Blaue Band für die
H A PA G e r r a n g , w a r d e r G e w i n n d i e s e r
Trophäe nicht das höchste Ziel der Ree¬
d e r e i . E s w a r d i e s v i e l m e h r d a s S t r e b e n ,

a l les nur Denkbare für d ie Fahrgäste zu
t u n . Ta t s ä c h l i c h w u r d e a u f d e n S c h i f f e n ,

v o n d e r 1 9 0 5 e r b a u t e n „ A m e r i c a " b i s z u r

„Imperator" 1913, alles an Luxus geboten,
was sich nur denken läßt. Nicht ohne ge¬
w i s s e s B e f r e m d e n b e t r a c h t e n w i r h e u t e

d ie Hal len d ieser Schi f fe (Abb. 11) , von
d e n e n m a n n i c h t o h n e w e i t e r e s a h n t , d a ß

e s s i c h u m S c h i f f s r ä u m e h a n d e l t . S i e w i r -

,; ke n w i e d a s I n n e re se h r g ro ße r, vo rn e h me r
H o t e l s . D o c h d ü r f e n w i r d a r ü b e r n i c h t

geringschätzig urteilen. Heute lehnen wir

r
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diesen Stil ab. Wir wollen gerade dem Fahrgast zum Be¬
w u ß t s e i n b r i n g e n , d a ß e r s i c h a u f S e e b e fi n d e t . W i r
d i s t a n z i e r e n u n s b e w u ß t v o n d e r L a n d a r c h i t e k t u r . D a s

Erlebnis „Seereise" soll in allen Phasen ausgekostet wer¬
den. Damals jedoch, als das Betreten von Schiffsplanken

noch als abenteuerl iches Unternehmen galt , war es nicht
so abwegig, den Passagieren durch eine solide, vertraute
Umgebung das Gefühl von Sicherheit zu geben. Der un¬

erhörte Luxus hatte auch eine psychologische Seite; baut
man doch nicht solche Kostspieligkeiten in ein Schiff ein,
wenn auch nur im geringsten die Gefahr be¬

stünde, dem Schi f f könne e twas pass ieren!
Die „ Imperator " (Abb. 10) und ihre Schwe¬
s t e r s c h i f f e „ V a t e r l a n d " u n d „ B i s m a r c k " w a r e n

mit über 50 000 BRT die größten ihrer Zeit
u n d d o k u m e n t i e r t e n m i t i h r e r u n e r h ö r t l u x u ¬

riösen Einrichtung die Glanzzeit der HAPAG.
Es war zug le i ch e in Höhepunk t w i r t scha f t¬

licher und polit ischer Stellung des Deutschen
R e i c h e s i n d e r W e l t . K a i s e r W i l h e l m I I .

nahm regsten Anteil am Aufbau der Handels¬
flotte. Er, den eine persönl iche Freundschaft
mit Bal l in verband, vol lzog selbst d ie Taufe

der „ Impera tor " . Abb. 9und 10 ze igen Or i¬
g i n a l a u f n a h m e n a u s j e n e n Ta g e n . D i e I n ¬
d iens ts te l l ung de r „ Impera to r " war e in E r¬

eignis, das in überschwengl ichen Ber ichten,

B r i e f e n u n d G e d i c h t e n g e f e i e r t w u r d e . I n u n s e r e r
sachlicher gewordenen- Zeit mutet uns dieses oder jenes
s e l t s a m a n , w e n n m a n b e d e n k t , d a ß e s d a m a l s d u r c h ¬

aus e rns t gemein t war. So lche und ähn l i che Zeugn isse
v o n Te i l n e h m e r n d e r e r s t e n R e i s e k a n n m a n l e s e n ; „ V o n

deutschem Wagemut ersonnen, aus deutschem Scbaffens-
geist geboren, von deutscher Kraft gehämmert, zogst du,
, Imperator ' , in d ie Wel t , von deutscher Pfl icht t reue ge¬
lenkt ,. .Wahrzeichen deutscher Größe, Macht und Stärke"

usw, Oder dieses erbauliche Gedicht (siehe Seite 12):

S S
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Abbi ldung 10; „ Imperator"
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Ein Jahr später brach der Weltkrieg aus. Es
war a lso n ich ts m i t der we l tumspannenden
Einhei t . So wie der Schre iber jener Zei len,
so wiegten sich das deutsche Volk und seine
Reg ie rung in e inem Gefüh l von S icherhe i t ,
das d ie „ Impera to r " m i t i h rem N imbus von
Unver le tz t l i chke i t fas t symbol isch charakte¬
r i s ie r te . Zu den wen igen Ausnahmen we i t¬
b l ickender Männer, d ie das Gespenst e iner
K a t a s t r o p h e u n e r h ö r t e n A u s m a ß e s n a h e n
füh l ten, gehör te A lber t Ba l l in .Aber erkennte
s i e n i c h t a b w e n d e n . D i e S t i m m e n e i n z e l n e r

w u r d e n ü b e r t ö n t .

N o c h z w e i S c h i f f e v o n d e r G r ö ß e d e r „ I m ¬

p e r a t o r " w u r d e n g e b a u t : d i e „ Va t e r l a n d "
und d ie n ich t mehr fe r t ig gewordene „B is¬
m a r c k " . M i r fi e l b e i d e r S u c h e n a c h a l t e n

B i ldern und Schr i f ten , aus welchen wi r e in
möglichst getreues Bild von damals gewin¬
nen können, eine alte Original-Bauvorschrift
des Schnelldampfers „Bismarck" in die Hände,
aus de r i n Abb . 12 zwe i be l i eb i g he raus¬
gegr i ffene Sei ten or ig inalgetreu wiedergege¬
ben sind. Sie zeigen deutlicher als lange Be¬
schreibungen, mit welcher peinlichen Sorg¬
f a l t s c h o n d a m a l s a l l e s b i s i n d i e a l l e r l e t z t e n

Details projektiert wurde. Das Schiff mußte
nach dem Krieg an England abgeliefert wer¬
d e n , w o e s u n t e r d e m N a m e n „ M a j e s t i c "

lange für die White-Star-Line gefahren ist.
Kurz vor dem zweiten Weltkrieg wurde es in „Caledonia"
umgetauft und als Schulschiff eingesetzt, bis es 1940 im
F i r t h o f F o r t h v e r s e n k t w o r d e n i s t . S o m a n c h e m a l t e n

HAPAG-Sch i f f so l l te noch e in langes Leben besch ieden
sein, aber unter fremder Flagge. 1918 war Deutschlands
Macht gebrochen. Bailins Lebenswerk zerstört. Er selbst
ü b e r l e b t e e s n i c h t . A b e r d i e K r ä f t e d e s W i e d e r a u f b a u e s

regten sich bereits, bevor der Tiefpunkt erreicht war. Noch
während des Krieges, im Juni 1918, wurde die DW ge¬
gründet , mi t dem Z ie l , unmi t te lbar mi t dem Wiederauf¬
bau der Handelsflotte zu beginnen. Es ist nicht leicht, wirk¬
lich zu ermessen, was es für eine Reederei bedeuten muß,
i n n e r h a l b v o n v i e r J a h r e n e i n e F l o t t e m i t i n s g e s a m t
1 , 3 6 M i l l i o n e n B R T b i s a u f d a s l e t z t e S c h i f f z u v e r l i e r e n .

M a n m u ß e i n m a l d i e a l t e n . A . k t e n s t u d i e r e n , u m s i c h e i n

Bi ld davon zu machen, unter welch ungeheurer Anstren¬
gung der Wiederaufbau mit zunächst nur 2000 tdw großen
Frachtdampfern begann. Im Januar 1919 kam die erste An¬
frage der HAPAG betreffs des Baues von etwa sechs klei¬
nen Dampfern , d ie auch zum Transpor t von Koh le und
E r z b r a u c h b a r s e i n s o l l t e n . E v e n t u e l l a u c h M o t o r s c h i f f e

—wenn s ich dadurch nennenswerte Ersparn isse an Per¬
sonal und eventuell an Raum erzielen ließen. Man schlug
v o r , a l t e U - B o o t - D i e s e l e i n z u b a u e n , a b e r m a n e n t s c h i e d

sich in d iesem Fal l doch für Dampfmaschinen, wei l drei
f e r t i g e A n l a g e n g ü n s t i g z u e r w e r b e n w a r e n . I m m e r h i n
war der Pre is dafür in fo lge der Revo lu t ion in fünf Mo¬
naten um 0,8 Mi l l ionen Mark gest iegen. Schwier igke i ten
n ie gekannter Ar t t ra ten auf : „Bet r i f f t Neubau S. 3—die
Arbeiten an diesem Neubau sind infolge des Nieterstreiks
kaum fortgeschr i t ten . . . " , oder: „Betr i ff t S. 8—an diesem

Abbildung II: Eingang zur Festhalle an Bord der „Imperator"

„Winds tärke 9 . . .S turn ischwarz lag der Kana l ,
der Zorn der aufgepeilschten Wasser schrie,
der Dreizackschwinger t r ieb in gr immer Qual
nach abgeklatschten Mustern Berg zu Tal,
doch niemand spie.

Wir zogen alle heldisch nach Southampton,
der „ Imperator" wankte, schwankte nie,
indes Meerweiber wüst ihr Haar s ich kämmten,
champagnis ier ten wir und schlemmten . . .schlemmten . . .
doch niemand spie.

Herr Fi i l ton kam vorbei , aul e iner Fähre.
Er sank vor Andacht staunend in die Knie,
und sann aul einen Speech: Hapag zur Ehre,
da kam ihm unsere Kiei i lut in die Quere,
und Fulton spie.

Das Riesenmesser schnitt das Meer wie Kuchen,
wie glatt das ging, malt keine Phantasie;
w a s w i r a l l s a m t z u s c h r e i b e n a u c h v e r s u c h e n ,

vor allem wär' als Hymne neu zu buchen:
Winds tärke 9und ke iner sp ie . "

O d e r s o e t w a s :

„ . . . U n d n o c h e i n m a l b e s i n n t s i c h d i e s e r g i g a n t i s c h e
Diener, und er deutet aul den Adler am Bug und aut
dessen Wahlspruch: Mein Feld is t d ie Wel t . Aul d iesem
F e l d e d i e n t e e r a l s u n e r m ü d l i c h d i e w e i t e n M e e r e s e b e n e n

durchpllügender Ackerknecht. In die Furchen aber wirlt er
S a m e n k ö r n e r d e r Z u k u n l t : D i e g a n z e W e l t e i n e w i r t -
s c h a l t l i c h e , d u r c h k e i n e , w e n n a u c h n o c h s o b r e i t e n

Ozeane, getrennte Einheit ."

1 2



Neubau ist wegen Mangel an fertigem Material kein Fort¬
s c h r i t t z u v e r z e i c h n e n . . .

Und doch wurden sie fertig. Abb, 13 und 14 zeigen diese
ersten Dampfer, den 2000-Tonner „Ales ia" Bau Nr. 3und
den auf dem Tollerort gebauten 8000-Tonner
Wald". Bild 15 zeigt eine Detailaufnahme vom Flettner-
Ruder des Motorschiffes „Odenwald". Jede Möglichkeit
wurde ausgenutzt, um zu sparen, sei es an Besatzung oder
durch neuartige Konstruktionen an Energieverbrauch, und

wie in diesem Fall, an Energieeinsparung durch
leichteres Ruderlegen. Man sieht auf dem Foto das Ruder
au f Rückwär ts fah r t ges te l l t ,

male Lage ist also anders herum. Das Ruderlegen ge¬
schieht nur durch Bedienung des kleinen Hilfsruders, das
an der Hinterkante zu sehen ist. Dieses legt das große
Ruder durch die hydrodynamischen Kräfte, und das große
Ruder steuert dann das Schiff. Ich habe das leider noch
nicht mi ter lebt ; es sol l funkt ionier t haben. Manchmal

gar zu gut, wie ein unfreiwilliges Experiment im Panama¬
kanal beweist. Als Stromruder sollte es ja auf jede Strö¬
mung reagieren. Das tat es eines Tages auch durch das
Kielwasser eines Kanalschleppers, wodurch die

e t w a s s p ä t e r d a s Vorschuhen", das Verlängern des
Schiffes, um nach der Erkenntnis „Länge läuft
gleicher Leistung höhere Geschwindigkeit zu erreichen.
Die 1923 bei Blohm &Voß gebauten Schiffe der „Bal-

u s w .
b e i

lin-Klasse" (Abb. 17), die ersten größeren Fahrgast¬
schaffe nach dem Kriege, wurden nachträglich um 12 m
v e r l ä n g e r t .

N i e d e r -

„ v o r g e s c h u h t " . D i e D e u t s c h e W e r f t h a t
msystematischen Versuchsreihen festgestellt, daß sich
eine höhere Geschwindigkeit auch erzielen läßt, ohne
eine so erhebliche Veränderung der Schiffslänge,
durch das Festlegen eines günstigeren Wasserlinienver¬
laufs im Vorschiff. Viele Versuche sind von den verschie¬

densten Seiten in dieser Richtung gemacht worden. Die
v o n

n u rs e i e s ,

180° gedreht . Die nor-u m

der DW entwickelten Speedy-Lines sind meines Wis¬
sens die einzigen Verbesserungen von wirklicher Bedeu-
lung gewesen. Neben anderen wurden auch d ie für d ie

HAPAG gebauten DW-Schiffe „Niederwald" und „Steiger¬
wald" (Abb. 16 a—c) nach diesen Überlegungen umgebaut.
Ich will nicht weiter auf technische Einzelheiten eingehen.
Interessant ist die Wirkungsweise der auf der „Ballin-
Klasse" eingebauten Schlingertanks. Wir wollen heute
nur erwähnen, daß diese Schi ffe automat isch arbei tende

Gegenfluttanks besaßen, die die Schlingerbewegung der

s o -

O d e n -

H e s t i i I j o

■  V. Kü(*he.
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I. Ein Doppellicrd nach Seite 43, mit
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börter nach Seite RI

Grili^nach Seite 48. ' ,/ ^ ,
8. Kochkessel, zwei Stück ii *
4. Wärmschränke nacli Seite Absatz *
o. Ani-iehteu nacli Seite 59. Ab-satz A. ^ !
6. Börter nach Seite 81 iiaeli Angabe.
7. Proviantbörter über Anrichten nach Seite 81.
8. ^J^'unsportable Sohmutzkasten nach Seite 107.
9. Eine Salzwasserleitung nach Seite 18.

10.« Fri.schwa.sserleitung nach Seite 17.
11. Ein Au.sguß nach Seite 22.'̂
12. Stangen für Topfdeckel nach Seite 81.
13. Ei j ie Schittsul ir,
14. I4tt> »ulomutirchor Eiorfmeher nach Saiit0i4-48?>
15. Hackbretter für sämtliche Anrichten nach Seite
H). Zwei Aufwaschtröge Kr^il/aiach Seite 42,
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22.Allerptärkste leol ierunv ■für Raurhfan
und sämtliche Dartpfzulei tungen.Tier
Schcir,r.9ttfln der Herde ist über B,^ck
in den Ifeschlnen-Schornst.ein einzu-

fütu.ejri-

Abbildung 12: Zwei Seiten aus der Bauvoisduiit iür den Ozeanriesen .Bismarck’

wald" dann ordnungsgemäß aus dem Ruder und in die
Böschung l ief . Man ist daraufhin von dieser Konstrukt ion

wieder abgekommen. Zum damals prophezeiten „Mark¬
stein in der Geschichte der Schiffahrt" ist die Einführung
des Flettner-Ruders also nicht geworden. Ich erwähne dies
n u r a l s B e i s p i e l , w i e j e d e r V e r s u c h u n t e r n o m m e n
wurde, Verbesserungen zu erzielen. Dazu gehörte auch

Schiffe erheblich dämpften. Die Tanks sind auf der Abb. 17
deutlich zu erkennen: sie liegen hinter der Außenhaut¬
anschwellung im Bereich des Mittelschiffs.
Die DW hat in der Zeit, Ende der zwanziger Jahre, eine
s t a t t l i c h e R e i h e s c h n e l l e r M o t o r s c h i f f e v o n e t w a 1 0 0 0 0 t d w

gebaut , d ie s ich ausgeze ichnet bewähr t haben müssen,
denn die heute nach dem zweiten Weltkr ieg neuerbauten
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A b b i l d u n g 1 3 :

, A l e s i a "

d e r e r s t e N e u b a u

l ü r d i e H A P A G

n a c h d e m 1 . W e l t k r i e g

S tandardsch i f fe der HAPAG we ichen in Typ und Größe
n ich t a l l zusehr von jenen ab , wenng le ich s ie heu te im
D u r c h s c h n i t t u m 3 — 4 K n o t e n s c h n e l l e r s i n d . E s w a r e n d i e

Schiffe der Städte-Klasse „San Franzisco", „Los Angeles"
uws. (siehe Abb. 18). Man ging auch immer wieder neue
Wege, wenn sie in irgendeiner Weise erfolgversprechend
waren. So bekamen einige Schiffe, etwa die „Wuppertal",

Wegs überholt werden, ohne daß die Reise irgendwelche
U n t e r b r e c h u n g e n e r l e i d e t . Vo n b e s o n d e r e m Vo r t e i l i s t ,
daß die Motoren stets in einer Richtung laufen und al le
Manöver nur mittels der elektrischen Aggregate ausge¬
führt werden. Hinzu kommt die kurze Wellenleitung und
mancher andere Vor te i l . E in großer Er fo lg war der Bau
des Elektroschiffs „Patria" (Abb. 20) für den Fahrgastdienst

R- \
Abbi ldung 14: .N iederwald ’ A b b i l d u n g 1 5 : F l e t t n e r - R u d e r

d i e s e l - e l e k t r i s c h e n A n t r i e b . D i e s e A n t r i e b s a r t w a r a u f

der Route, auf der das Schi f f e ingesetzt werden sol l te ,
näml ich in der Aus t ra l ien fahr t , besonders gee ignet . D ie
S c h i f f e f u h r e n a u f d e r A u s r e i s e m e i s t e n s i n B a l l a s t u n d

daher n ich t mi t vo l le r Fahr t , Unter d iesen Bed ingungen
ist es dann ökonomischer, die Leistung zu unterteilen. Die
n i ch t a rbe i t enden Mo to ren können dann j ewe i l s un te r -

n a c h d e r W e s t k ü s t e S ü d a m e r i k a s . D i e s e r B a u w a r e i n

sch i f fbau l icher Höhepunkt zwischen be iden Kr iegen, so¬
wohl für unsere Werft, als auch für die Hamburg-Amerika
L i n i e . D u r c h s o n d e r b a r e U m s t ä n d e h a t t e i c h w ä h r e n d d e s

Krieges die Gelegenheit, 14 Tage an Bord dieses Schiffes
z u w o h n e n . Z w a r i s t e s e i n U n t e r s c h i e d , o b m a n e i n e n

Ozeanr iesen i n se ine r e igen t l i chen Bes t immung e r l eb t .

Abbildung 16: Neue Vorschi i ie lür „Niederwald" und „Steigerwald"
a c
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Abbildung 17:

„ H a m b u r g "

a u f h o h e r S e e m i t d e r S e h n s u c h t n a c h f r e m d e n G e s t a d e n ,

umgeben von ebenso erwartungsvol len Mitreisenden, oder
im Hafen zum Wohnschi ff degradier t —und doch is t der
Eindruck von damals unvergessen, und kasernengewohnt,
wie wir waren, genügte d ie Atmosphäre d ieses Schi ffes,
uns um mindestens drei Dienstgrade befördert zu fühlen.
Der zwei te Wel tk r ieg zers tör te abermals , was in mühe¬
vo l l e r A rbe i t w iede re rs tanden war. E rschü t te rnd i s t es ,
die Biographien der HAPAG-Schiffe zu lesen, von denen
nur ein paar Beispiele, eine zufällig aufgeschlagene Seite,
für das Schicksal der gesamten deutschen Handelsflot te
s tehen mag ! L in ien -D iens t Südamer i ka—Wes tküs te ;
„ P a t r i a “

von England beschlagnahmt.
„ R h a k o t i s "

Ver lust durch Selbstvern ichtung.
„ R o d a "

bei Stavanger Verlust durch Feind¬
e i n w i r k u n g .

„ H e r m o n t i s "

Ver lus t durch Se lbs tversenkung.
„ H u a s c a r a n "

von England übernommen.
„ M o n t s e r r a t e "

Ver lust durch Selbstvern icht img.
„ O s o r n o "

an der Gironde Vernichtung auf Be¬
f e h l d e r K M .

„ K a r n a k "

Ver lus t durch Se lbs tversenkung.
„ S a a r l a n d "

v e r k a u f t .

„ C e r i g o "
in Guayaqui l Verlust durch Selbst¬
vern ichtung.

„ D u r a z z o "

in Maracaibo von venez. Regierung
besch lagnahmt .

„ A m m o n "

nach Bombenangr i f f im Hamburger
H a f e n a u f G r u n d .

„ A m a s i s "

Ve r l u s t d u r c h F e i n d e i n w i r k u n g i m
Kat tega t .

„ I t a u r i "
an norwegischer Küste durch Feind¬
e inw i r kung ve rsenk t ,
u s w .

Manchem Schi f fssch icksa l b in ich e twas wei ter nachge¬
gangen, we i l das Leben d iese Sch i f fe au f g roßen Um¬
wegen wieder mit uns in Berührung gebracht hat. Da ist
zum Beispie l d ie „Tacoma" (Abb. 19) , mi t deren Umbau
wir vor einigen Jahren eine ganze Menge zu tun hatten.
Auch die „Tacoma" war eines jener in den dreißiger Jah¬
ren gebauten DW-Schi f fe der Städte-Klasse. Wie kommt
dieses Schiff zur Flagge Uruguays? Hier seine Biographie
i m Te l e g r a m m s t i l : „ . . . a u f d e r 3 2 . H e i m r e i s e v o n d e r
Westküste Nordamerikas wurde Los Angelos am 22. 8. 39
v e r l a s s e n . N a c h d e m a m 2 8 . 8 . 3 9 S a n J o s e d e G u a t e m a l a

u n d a m 2 9 . 8 . 3 9 L a L i b e r t a d z u m L a n d e n s ä m t l i c h e r F a h r -

a m 1 0 . 9 . 3 9gäs te bed ien t wu rden , l i e f d i e „Tacoma

Abbildung 18: „San Franzisko"

A b b i i d u n g W ;

„ T a c o m a "
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nachdem sie zwischendurch „Noesaniwi" ge-Talcahuano als Nothafen an. Auf höhere Weisung ab Tal-
cahuano via Cap Horn nach Montevideo (22. 11.39). Am
17 . 12 .39 H i l f e l e i s t ung be i Panze rsch i f f „Adm i ra l G ra f
Spee". Danach sollte nach Buenos Aires gedampft werden.
Uruguaischer Kreuzer „Uruguay" erzwingt jedoch Anlau¬
fen von Montev ideo . Nunmehr a l s H i l f sk r iegssch i f f an¬
gesehen, w i rd d ie „Tacoma" samt Besatzung am 1.1 .40
interniert. Am 17. 3. 42 wird sie als Vergeltungsmaßregel
für d ie Versenkung des uruguaischen Dampfers „Monte¬
v i d e o " b e s c h l a g n a h m t . " l n e i n e m N a c h t r a g fi n d e t m a n
noch : „An USA abgegeben , f uh r un te r Panama-F lagge ,
später zurück an Uruguay." Als die „Tacoma" 1951 wieder
b e i u n s a u f d e r D e u t s c h e n W e r f t e r s c h i e n , w a r e n d i e M a ¬

schinen dr ingend überholungsbedürf t ig. Ähnl ich erging es
der vorh in schon erwähnten „Wupperta l " . S ie heißt je tz t

„ K e r t o s o n o

heißen hat; und auch sie kam zum Umbau zu uns zurück.

Die diesel-elektr ische Anlage behagte dem neuen Eigner
n icht so sehr ; weiß ich warum. Jedenfa l ls hat s ie Tur¬
b i n e n b e k o m m e n u n d f ä h r t w e i t e r f ü r H o l l a n d .

Die Hamburg-Amerika Linie mußte auch nach diesem
Krieg von vorn anfangen, wie vor 40 Jahren. Wie damals
h a t a u c h h e u t e d i e D W e n t s c h e i d e n d e n A n t e i l a n d i e s e m

W i e d e r a u f b a u . H e u t e b i l d e t e i n e s t a t t l i c h e A n z a h l n e u e r ,

schne l le r, kombin ie r te r F rach t - und Fahrgas tsch i f fe das
F u n d a m e n t d e r n e u e n H A P A G - F l o t t e . D e r e r s t e , 1 9 5 3 b e i

uns fertiggestellte 10 000-Tonner „Braunschweig" (letztes
Bild) mag hier für alle stehen. Gewiß werden eines Tages
auch wieder die großen Fahrgastschiffe folgen. Der heute
fertiggestellten „Saarland" allzeit glückliche Fahrt!

Abbildung 21: „Braunscbweig”
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S:huld
SO starke Beachtung gefunden hatte. Doch vielleicht wäre
auch da „der Film" noch nicht auf P., den Autor, aufmerk¬
sam geworden, hätte man nicht für Fräulein Xauf persön¬
lichen Wunsch des Direktors eine Rolle gesucht.
„Das Mi l ieu wie in Ihrem Buch, wissen Sie, un die Xist
so 'ne freche, fünfzehnjährige Göhre, Sie verstehn schon,
Z i l l e .

Natürl ich auch Herz, so'n bißchen, so durchwachsen. Na,
Sie als Dichter wissen ja, wie so was gemacht wird.
Ob Sie mir das glauben oder nicht, bei dem letzten Kapitel
von Ih rem Buch habe soga r i ch gewe in t , und das w i l l
e t w a s h e i ß e n . "

Ermunternder Schu l te rsch lag des F i lmmannes , noch e in
freundliches Zunicken, und P. stand draußen.

So war der Auftrag zustande gekommen.
P. se t z te s i ch h in und b rau te e ine dä f t i ge Gesch i ch te
zusammen. Wenige Tage später bereits kam ein Anruf
von der Dramaturgie, mit dem Expose habe P. mitten ins
Schwarze getroffen, nun möge er sich flugs an das Treat¬
m e n t m a c h e n .

P. setzt sich hin und schreibt. Seine Phantasie, von den
v ie lversprechenden Auss ichten beflügel t , p roduz ier t D ia¬
loge und Szenen, die Figuren gewinnen Gestalt, ein Einfall
folgt auf den andern, die Handlung rundet sich, fügt sich
zu e inem Guß. A ls er v ier Wochen später das gewich¬
tige Script abliefert, spendet man uneingeschränktes Lob,
und es kommt zu dem Vertrag, der den Autor verpflich¬
tet, gegen die und die Summe das atelierreife Drehbuch
z u s d i r e i b e n .

W i e d e r s i t z t d e r A u t o r u n d s c h r e i b t . P . s c h r e i b t e i n e n

Monat , schre ib t zwei , verbr ingt e inen dr i t ten an se inem
Drehbuch, und nachdem er noch zwei Monate daran ge¬
arbeitet hat, wird er kurz darauf zwecks Besprechung zu
der Firma gebeten.

Ein Gremium von annähernd zwanzig Experten empfängt
den Autor, spendet seiner Arbeit Vorschußlorbeer, P. wird
von wohlwol lenden Händen auf d ie Schul ter gek lopf t , in
einen Sessel gedrückt, und die Sitzung nimmt ihren
A n f a n g .
Also, das Drehbuch ist ausgezeichnet, das steht außer
Frage. Es ist —in der poetischen Filmsprache aus¬
gedrückt— „alles dran", Handlung, Dialoge, Milieu, „aus¬
gezeichnet gesehen", wie der Oberste sagt, und „ganz
dicht", wie einer der Dramaturgen hinzufügt. Regisseur,
Produzent, einige Damen vom Fach, ein halbes Dutzend
Verleiher und was sonst noch zugegen ist, schwingen das
Weihrauchfaß, daß der Autor ganz umnebelt das „Nur"
überhört, das plötzlich geäußert wird.
Mit diesem „Nur" hat es eine ganz eigene, für den Autor
verhängnisvolle Bewandtnis. Die Sache ist die, daß Fräu¬
l e i n X s i c h i n z w i s c h e n m i t d e m a n f a n g s e r w ä h n t e n
D i r e k t o r v e r k r a c h t h a t .

„A lso , me in l ieber P. , Ih r F i lm is t ganz ausgeze ichnet ,
w i rk l i ch vor t re ffl ich , nur, w issen S ie , das mi t der fün f¬
zehnjährigen Göhre, das mit dem Blumenmädchen, das
m ü s s e n w i r ä n d e r n . "

D e r A u t o r h e b t f r a g e n d d e n K o p f . W i e d u r c h W a t t e
vernimmt er das nun einsetzende Gespräch, in dem al le
zur Zei t gängigen weibl ichen Fi lmstars Revue passieren,
von der Leander bis zur Sandrock. Schließlich einigt man
sich auf die Werner, weil sie singen kann.

„Wieso denn s ingen?" f ragt der bestürzte Autor. Er be¬
k o m m t n u r e i n L ä c h e l n z u r A n t w o r t . W i e s o l l t e e i n „ D i c h ¬
ter" auch wissen, wie wichtig Gesang in einem Film ist?

daran war,, daß sein Roman bei seinem Erscheinen ..Wieso denn singen?" fragt P. noch einmal. „Außerdem
ist die Werner doch nie ein fünfzehnjähriges Blumenmäd¬
chen! " „Eben" , e rhä l t e r f reund l ich zur Antwor t . —„Was
heißt eben?" fragt er. —„Daß Sie es eben ein wenig um¬
s c h r e i b e n m ü s s e n . " — „ W a s u m s c h r e i b e n ? " — „ D a v o n
sprechen w i r ja . Aus dem B lumenmädchen machen S ie
e i n e . . . e i n e . . . W a s w ü r d e m a n a u s d e m B l u m e n m ä d c h e n

am besten machen?" —„Aber erlauben Sie, mit dem Blu¬
m e n m ä d c h e n s t e h t u n d f ä l l t d e r F i l m " , w e n d e t d e r
A u t o r e i n .

„E ine Werks tudent in ! " sagt p lö tz l i ch der Gewal t ige , und
nachdem der Chef dies gesagt hat, bricht von allen Sei¬
ten ein Sturm der Zustimmung los. über den nun folgen¬
den t ie fs inn igen Erö r te rungen des we ib l i chen Werks tu¬
den ten und se iner Bedeu tung in de r soz ia len S t ruk tu r,
d i e P. ve rn i ch te t m i t anhö r t , ge rä t de r Au to r vö l l i g i n
Ve r g e s s e n h e i t , u n d e r s t g a n z a m S c h l u ß d e r D e b a t t e
zieht man ihn wieder heran und beauftragt ihn, „die kleine
Änderung i n dem doch sons t so ausgeze ichne ten Ma¬
nuskr ip t vorzunehmen. „Für e inen Dichter Ihres Formats
ist das doch eine Kleinigkeit!"

Der Autor geht heim. Seine Frau hat ein kleines Fest¬
mahl ger ichtet ; der Autor br ingt kaum einen Bissen hin¬
un te r. „Tr i nke doch wen igs tens d ieses e ine G las ! B i s t
du krank?" P. geht in sein Zimmer und schließt sich ein.
Un te r Seu fzen und Mühen ve rwande l t e r i n qua l vo l l en
Wochen die fünfzehnjährige Göhre in eine zwanzigjäh¬
r ige Mus iks tuden t i n , d ie abends m i t B lumen du rch d ie
Lokale geht. —Nun aber paßt der achtzehnjähr ige Lüm¬
mel von einem Schlosserlehrling nicht mehr zu ihr. P. muß
nun auch d iesen umfo rmen. Um wen igs tens e twas von
dem Milieu zu retten, macht er einen stellungslosen Inge¬
n i e u r a u s i h m .

Mit nicht ganz reinem „künstlerischen Gewissen" lie¬
fert P. schließlich ab. Helle Begeisterung, höchstes Lob
über die so trefflich gelungene Umarbeitung. Jetzt ist
alles da, überhaupt nichts mehr fehlt, das gibt einen Film,
der alles Dagewesene schlägt! „Lieber P., Sie haben alle
u n s e r e E r w a r t u n g e n w e i t ü b e r t r o f f e n : F a b e l h a f t a l l e s ,
g r a n d i o s . . . N u r, w e r s p i e l t d e n I n g e n i e u r. H a t j e m a n d
Vorsch läge?"

Es werden wieder viele Namen genannt, doch der Ge¬
wa l t i ge schü t te l t be i j edem den Kop f . P lö tz l i ch wende t
er sich an den Autor: „Sagen Sie, lieber P., muß es denn
unbedingt e in stel lungsloser Ingenieur sein?"

Betroffenes Schweigen aller.
„Sehen Sie, so ein Ingenieur, und dazu noch ein stel¬
lungsloser, ist nichts für das heutige Publikum. Er inter¬
essiert nicht, verstehen Sie,"

Der Autor sagt nichts.

„ Ich überlege gerade, ob es nicht v iel besser wäre, der
junge Mannn wäre ein ... sagen wir mal, ein älterer Stu¬
dienrat, den seine Frau soeben verlassen hat!"

Der Autor schweigt immer noch, nur —er wird b le ich.

„Ja", sagt der Gewaltige zu den fragenden Augen der
Verleiher, Dramaturgen und übrigen Experten hin, „ich
d e n k e d a a n d e n B a i s e r ! " — E i n e r k e n n e n d e s A u f a t m e n

g e h t d u r c h a l l e . . . m i t A u s n a h m e d e s A u t o r s . — „ J a ,
richtig, der Baiser, der Baiser", flüstert es rings.
„ W i e s o B a i s e r ? " s t ö ß t d e r A u t o r h e r v o r .

„ B a i s e r i s t z u r Z e i t d e r M a n n i m F i l m " , w i r d i h m
erklärt. Doch der Gewaltige ist von der Muse geküßt und
ergeht s ich in d ich te r ischen Gefi lden: „Ja , der Ba iser ! "

1 7



„Die ihn soeben verlassen hat?" stöhnt der Autor.

„Oder seine Mutter! Ja, seine Mutter, Mutter ist besser",
sagt der Gewaltige. Und von allen Seiten kommt Zustim¬
m u n g . — „ D a s e h e n S i e " , m e i n t e r w o h l w o l l e n d , „ w i e
wichtig es ist. Dichter zum Film hinzuzuziehen", und er
fährt in seinen schöpferischen Improvisationen fort: „Also,
der Baiser, der Studienrat , b l ickt von seiner Mutter, der
Wolke, wieder zurück auf den See, und was sieht er dort?"
— P a u s e . — D e r A u t o r h e b t d e n u m fl o r t e n B l i c k . — „ D e r
Studienrat s ieht , wie aus dem Wannsee die Werner ans
U fe r. . . ne in , besse r : e i n Kahn , e i n umges tü rz te r Kahn
t re ib t au f den Wel len , und d ie I l se Werner i s t am Er¬
tr inken. Da wirf t der Baiser den Rock ab, stürzt sich in
d e n S e e u n d r e t t e t d i e E r t r i n k e n d e a u s d e n F l u t e n . "

Ergri ffenes, andächtiges Schweigen.
„S ie ve rs tehen das Symbo l i sche daran? Mi t dem Rock
wirft er zugleich sein ganzes früheres Leben von sich,
der Ba iser, und dann hä l t e r, der ve r lassene, a l te rnde
Mann, plötzlich ein junges Weib in den Armen, eine
Musikstudent in, ein armes, schutzloses Ding."

Den Autor hat ke iner in den Armen gehal ten, a ls er in
der anschließenden langen Debatte am Ertrinken war, und
schutzloser noch als die Werner, die singen kann.

sagt er entflammt, „ich sehe ihn. Es ist Abend, und Ewald
Baiser geht langsamen Schri t ts —Sie wissen ja, wie der
sowas macht —, ganz langsamen Schritts geht der Baiser
am Wannsee ent lang. Aus jeder seiner Bewegungen läßt
s ich erraten, wie t raur ig und wie ver lassen er is t . Man
kann das noch mit Musik sehr st immungsvoll untermalen.
Nun, und wie er so geht und geht, kommt ein Nachen (er
gebraucht tatsächlich das Wort Nachen) mit Waisenkindern
über den Wannsee gefahren, und d ie Sonne is t gerade
im Untergehen. Da setzt sidi Baiser auf einen Baumstumpf
u n d w e i n t . "

E rg r i f f ene Zus t immung a l l e r. Nu r de r Au to r b l e i b t un¬
gerührt . Er f ragt : „Ja, aber wozu denn? Wozu denn die
Waisenkinder, die untergehende Sonne und das Weinen?"
O b e r d e n n i n d e m F i l m s o u n d s o d e n B a i s e r n i c h t w e i n e n

gesehen habe, wi rd er vorwur fsvo l l gef ragt .

„ A b e r d a s s t e h t d o c h g a n z a u ß e r F r a g e : D e r B a i s e r
muß weinen. Er hat ja auch Grund dazu. Seine Frau hat
ihn gestern mi t dem jungen Hauslehrer ver lassen —den
übrigens kann der... der, na, er l iegt mir auf der Zunge,
der mit dem österreichischen Dialekt?" —„Der Meisel?" —
„Ganz recht, der! Der Meisel muß den Hauslehrer spielen."
„ W o u m H i m m e l s W i l l e n h a t e i n S t u d i e n r a t e i n e n H a u s ¬
l e h r e r h e r ? " w e n d e t d e r A u t o r e i n .

„Na, hören Sie mal, es gibt ja auch vermögende Studien¬
r ä t e . . . u n d a u ß e r d e m w e r d e n w i r u n s d a r ü b e r s p ä t e r
schon einigen. Die Hauptsache ist, daß der Baiser auf einen
Baumstumpf gesunken ist und die Hand vor dem Gesicht
hat . Denn wie er d ie Hand for tn immt, s ieht er p lötz l ich
in den Wolken seine Frau, d ie ihm zuwinkt . "

Er hatte einen Vertrag unterschrieben, Geld erhalten und
sich verpflichtet, das atelierreife Drehbuch zu schreiben.
Als mir P. die Geschichte erzählte, war er bereits im vier¬
t e n J a h r u n d a n d e r s o u n d s o v i e l t e n U m a r b e i t u n g ; e i n
über se inem „vo r t re ffl i chen F i lms to f f " e rg rau te r, gebro¬
chener Mann. Aus dem Fi lm ist n ie etwas geworden, er

M a x i m i l i a n K ö r t l i n gist darüber gestorben.

Unsere griediiscfaen Lehrlinge

Wi. viele wissen, haben wir drei junge Griechen als
Lehrlinge bei uns. Diese Jungen stammen aus einem Dorf,
das im Kriege zerstört worden ist. Die Carl-Duisburg-Ge-
sellschaft in Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, dafür
zu sorgen, daß den Jungen aus diesem Dorf und auch an¬
deren Ausländern die Möglichkeit gegeben wird, in
D e u t s c h l a n d e i n H a n d w e r k z u l e r n e n . S o s i n d d i e d r e i

jungen Griechen bei uns gelandet. Allem Anschein nach
f ü h l e n s i e s i c h r e c h t w o h l b e i u n s .

N a t ü r l i c h h a t t e n s i e a u c h i h r e n U r l a u b . S i e w a r e n i n i h r e r

Heimat. Alle 31 in Deutschland lebenden jungen Griechen
sind im Sommer geschlossen nach Hause gefahren. Zwei
Reisebegleiterinnen haben sie auf der teilweise recht an¬
strengenden Fahrt betreut. Von diesen sind Berichte ein¬
gegangen, aus denen hervorgeht, daß sich die Jungen
s te ts sehr o rden t l i ch benommen haben und im übr igen
s t o l z z u H a u s e v o n i h r e n E r l e b n i s s e n i n D e u t s c h l a n d b e ¬
r i c h t e t h a b e n .

Nachstehend geben wir einen kurzen Auszug aus einem
Brief einer der Reisebeglei ter innen:
„Unser Schiff kam mit drei Stunden Verspätung in Patras
an. Kein Omnibus war da, dagegen zwei Herren von der
Nomarch ie (Reg ie rungspräs id ium) und e in Gr ieche vom
d e u t s c h e n K o n s u l a t i n P a t r a s . D i e e r s t e r e n w a r e n v o m
Arbeitsministerium avisiert und schlugen sich für uns die
ganze Nacht um die Ohren. Wir fuhren dann mit dem
Zug, kamen aber in Diakofto nicht alle mit. Telefon an
die Mütter hatte nicht geklappt, es war niemand an der
Bahn, weil man an der Omnibushaltestelle auf uns war¬
tete. Dann kamen sie aber bald angerast, und die Szenen
w a r e n e r s c h ü t t e r n d .

Es erschien der Pol ize ichef , der mich mi t Handkuß be¬
grüßte, umgeben von mehreren Gendarmen. Andere hatte
er zwanglos unter die Bevölkerung verteilt, um etwaige
Mißhelligkeiten zu verhindern. Er berichtete, die No¬
marchie habe angerufen, die Agentur Patras des Athener

Omnibusun te rnehmens habe e rk lä r t , n ie e twas von uns
gehört zu haben. Sie würden daher auch kein Geld zurück¬
geben, denn sie hätten keines bekommen.

Alle Jungens fauchten, T. bekam Zustände über „sein"
Gr iechenland. Der Pol ize ichef ergr i f f unsere beiden Be¬
legscheine für die Omnibusfahrten und verhandelt seit¬
dem pausenlos mit Athen. Ich bin entschlossen, auch die
Rück re i se zu annu l l i e ren , denn d ie Bahn fah r t i s t zwa r
schwierig, aber billiger und vor allem sicher. Die Herren
von der Nomarchie fanden dis auch richtig.
Al le Jungen s ind sel ig , s t rahlend und sto lz , lassen s ich
bewundern und werden bewunder t . Deutsch land vergo l¬
det sich durch die Entfernung und durch das Erlebnis mit
dem Omnibus. Elias ging im schwarzen Anzug, weißen
Hemd und Schlips über die Platia und sagte allen Leuten:
„Wi r s ind re i che Leu te . " Wi r können d ie Jungen kaum
abhalten, immer mit uns deutsch zu sprechen. Sie protzen
förml ich mi t d ieser Sprachkenntn is . "
W o l l e n w i r a l l e n u n s e r e n G r i e c h e n d e n A u f e n t h a l t b e i

uns so angenehm wie möglich machen und ihnen helfen,
i n i h r e n B e r u f e n z u r e c h t z u k o m m e n .

> ! ! ! 4

Prämiierte Verbesserungsvorschlöge
Nr. 671

N r . 7 1 2

N r . 7 2 4

N r . 7 2 5

N r . 7 2 8

Nr. 733

Nr. 737

N r . 7 4 4

2 5 , — D M

2 0 , — D M

50,— DM
30,— DM

1 5 0 , — D M

30,— DM
2 0 0 , — D M

105,— DM

Steckbolzen für Biegeplatten . . .
Versetzen eines Briefkastens . . .

Abweiser an Plattenhürden . . . .

Ve r s t ä r k e n d e r L a u t s p r e c h e r a n l a g e
Frässchablone 

Kurvenlineal

Rohrregal
Bearbeitung des Rudertraglagers . .
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Werlcieugpflege

l o h n t e s i c h s c h o n
d a m a l s —

V-i.

! r

Hlu s îdcUt

Schutzvorrichtung verwenden!

G ringe an Reibahlen usw. bi lden Gefahrenquellen, die Ur¬
s a c h e v o n e r n s t e n U n f ä l l e n s e i n k ö n n e n .

D e r U n f a l l s c h u t z b i t t e t ;

Benutze die zu deinem Schutz vorgesehenen Schutzgitter,
Riemenschutze, Einschal ts icherungen, Schutzbr i l len usw.;
entferne sie nicht, du könntest es eines Tages bereuen.

Nimm keine eigenmächtigen Veränderungen an Maschi¬
nen und Werkzeugen vor.

Fü r d ie I ns tandse tzung de r Masch inen und Werkzeuge
is t der Werkzeugmacher da; du se lbs t so l ls t d ich n ich t
d a m i t a b m ü h e n !

Ute , in Ordnung befind l iche Werkzeugmasch inen und
Werkzeuge s ind unentbehr l ich, um ein Arbei tsstück sau¬
ber und schne l l anzu fe r t i gen ; s ie e r le i ch te rn d i r de ine
A r b e i t u n d s i c h e r n d i r d e i n e n V e r d i e n s t .

Darum is t e ine sorg fä l t ige Pflege und e ine rech tze i t ige
Instandsetzung uner läßl ich.

Störungen an Werkzeugmaschinen s ind sofor t dem Vor¬
gesetzten zu melden, denn nur die sachgemäße Reparatur
gewähr l e i s te t e i n e i nwand f re i es A rbe i t en de r Masch ine
u n d h i l f t d a d u r c h U n f ä l l e v e r h ü t e n .

Werkzeuge, die nicht in Ordnung sind, müssen umgehend
umgetauscht, in keinem Fal l selbst repariert werden.

Bär te an Meißeln und Dornen, lose oder e ingebrochene
Hammerstiele, zerstörte oder gar fehlende Sicherungs-

H e l f t a l l e m i t , U n f ä l l e z u v e r h ü t e n !

B e r n d t

D i e G e d a n k e n s i n d h e i 9 9

Esist herrlich, daß man denken kann,was man Lust hat,
und mancher Ärger reagiert sich schon durch das Ge¬
dachte; „Du kannst mich mal . . . " von se lbst ab. Gedan¬
ken s ind e infach da, wann man wi l l , und man kann s ie
machen, wie man sie haben will. Herrliche Sache mit den
Gedanken! Einen Fehler haben sie aber, sie bringen näm¬
l ich n ich ts e in , wen igs tens n ich ts Gre i fbares . Wenn s ie
das sollen, muß man schon etwas systematisch Vorgehen.

Man bändigt s ie erst mal, indem man ihnen ein beson¬
d e r e s G e b i e t z u w e i s t . U b e r e t w a s n a c h d e n k e n n e n n t m a n
d a s . ü b e r e i n P r e i s r ä t s e l k ö n n t e m a n n a c h d e n k e n o d e r
ü b e r d e n T o t o s c h e i n . A b e r a c h , d i e C h a n c e n s i n d h i e r

ge r ing , und se in Ge ld muß man außerdem dabe i noch
r i s k i e r e n .

besseren Akkordverdienst kommt, oder daß man bessere
Arbei t zugewiesen bekommt.
S o i s t d a s m i t d e n G e d a n k e n u n d d e m N a c h d e n k e n , a n ¬
d e r s a b e r i s t e s m i t d e n E i n f ä l l e n . D i e k o m m e n l e i d e r n i c h t
so, wie man wohl möchte, und die Fälle, wo der Herr den
S e i n e n d i e E i n f ä l l e i m S c h l a f z u k o m m e n l ä ß t , s i n d s e h r
s e l t e n . M a n m u ß s i c h d a s c h o n d u r c h N a c h d e n k e n e t w a s
b e m ü h e n .

Es gibt so vieles, über das man mal nachdenken könnte,
z, B.; „Arbeite ich eigentlich zeitgemäß oder so, wie Groß¬
vater es auch schon tat? Könnte ich mir dieses oder jenes
n i c h t e t w a s l e i c h t e r m a c h e n ? I s t d a s a u c h u n f a l l s i c h e r ?

Wie wäre es mit einem Spezialwerkzeug? usf. Es ist eine
alte Weisheit , daß etwas Nachdenken oftmals mehr ein¬
br ingt a ls e in ganzer Tag harter Arbei t . Und wenn dann
a u s d e m N a c h d e n k e n e i n E i n f a l l e n t s t e h t , w i r d d a r a u sSicherer is t der Gewinn und ger inger das Ris iko, wenn

m a n m a l ü b e r s e i n e A r b e i t n a c h d e n k t . D a b e i k o m m t b e ¬
s t i m m t e t w a s h e r a u s ; s e i e s , d a ß m a n u n f a l l s i c h e r e r a r ¬
beitet, oder daß man durch kleine Erkenntnisse zu einem

v ie l l e i ch t e in b rauchbare r Ve rbesse rungsvo rsch lag , und
dann kommt zur inneren Befr iedigung noch der grei fbare
L o h n i n F o r m e i n e r P r ä m i e . N e y
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■Ou.^ dem /9ettieltä6pott

I nzwischen hat in der Turnhalle der Schule Osdorfer Weg
das Win te r t ra in ing begonnen.

Leider mußten die in der Oktober-Ausgabe der Werftzei¬
tung bekanntgegebenen Tra in ingszei ten noch e inmal ge¬
ändert werden, da die vom BSV 19 bereits gegebene Zu¬
sage zum Tausch der Tra in ingsze i ten von Mi t twoch auf
Donnerstag und umgekehrt mit einer ziemlich fadenschei¬
nigen Begründung wieder zurückgezogen wurde.

Aus diesem Grunde wird das Training nunmehr endgült ig
wie fo lgt durchgeführ t :

Nachstehend die Spielergebnisse:
F u ß b a l l :

DW 1. —Vere in ig te 1 .
DW 1. —Jung 1.
D W 2 . — E i s e n w e r k 2 .

DW Rhst. 1. —Philips Röntgenm. 3:6

7 : 4

1 : 0

3 : 4

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

D W 1 . — T r e t o r n 1 .
D W 1 . — M e n c k 1 .

D W 1 . — C o m m e r z b a n k

DW 2. —Albingia 2.

9 : 4

9 : 4

Montag, 18.00—20.00 Uhr: Frauen und weibl. Jugend,
20.00—22.00 Uhr: Männer und männl. Jugend,

Mittwoch, 17.00—20.00 Uhr: Männer und männl. Jugend.

9 : 0

9 : 4

K e g e l n :

DW 1. —Vere in ig te 1 .
D W 2 . — G e w e r b e s c h u l e V I I .

DW 2 .— A lb ing ia 2 .
D W 2 . — V T G 1 .
D W 3 . — D E A 2 .

D W 3 . — S t o c k m a n n 3 .
D W 3 . — O F D 3 .

D W R h s t . 2 . — H L B 3 .

DW Rhst. 2. —Carl Spaeier 2.
D W B K K — R a p i d W b k .

2 0 8 8 : 2 1 5 4

2 1 6 9 : 2 1 7 4

2 1 0 1 : 2 1 7 0

1 9 7 5 : 1 9 6 7

2 0 8 2 : 2 0 8 6

2 0 0 3 : 2 0 9 1

2 1 5 6 : 2 1 4 2

2 3 1 7 : 2 2 7 6

2 2 2 6 : 2 1 1 7

2 1 1 8 : 2 1 5 5

U m d e n K o n t a k t z w i s c h e n d e n a k t i v e n L e i c h t a t h l e t e n d e r

einzelnen BSG auch im Winterhalbjahr nicht abreißen zu
lassen, plant der Ausschuß Ldes Betriebssport-Verbandes,
an einem Sonnlagvormittag im Dezember oder Januar eine
Trainingsfahrt in die Heide oder in die Haake zu machen.
Dort sollen dann Waldläufe und Bewegungsspiele ver¬
ans ta l t e t we rden , d i e m i t e i nem geme insamen M i t t ag¬
essen (Erbsensuppe mit Knackwurst oder ähnliches) abge¬
schlossen werden. Anschließend Rückfahrt nach Hamburg,
so daß der Nachmittag wieder jedem zur freien Verfügung
steht. Einzelheiten über genauen Termin, Unkostenbeitrag
usw. werden noch bekanntgegeben.
Es wird nochmals an alle Betriebssportler die eindring¬
liche Bitte gerichtet, ihre Beitragsschuld im Sportgeschäfts¬
zimmer einzuzahlen. Beitragsschuld ist Bringeschuld.

S c h a c h :

D W 1 . — E s s o 1 .

— E i g e n h i l f eD W 5 : 5

G O L D E N E H O C H Z E I T
Für d ie m i r an läß l i ch me ines 25 jähr igen Arbe i t s jub i läums
i n s o ü b e r 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
u n d G l ü c k w ü n s c h e 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
a l l e n A r b o i t s k a m e r a d e n m e i n e n h e r z l i c h e n D a n k .

H i n r i c h K l i n d w o r t h

Ä i - ' “ Z T ' J '■■' W
i ' *

*

f

: i
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

A rbe i t s j ub i l äums sage i ch de r Be t r i ebs l e i t ung , Be t r i ebs¬
ra t sow ie a l l en me inen Ko l l egen he rz l i chen Dank .

FTri

H a n s K o c k

Für d ie zu me inem 25 jähr igen D iens t jub i läum erw iesenen
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 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 a m e r a d e n

E r n s t R i e c k m a n n 1?̂m e i n e n h e r z l i c h e n D a n k .

V

F ü r d i e v i e l e n G l ü c k w ü n s c h e u n d E h r u n g e n , d i e w i r z u
unserer go ldenen Hochze i t von der DW, me inen f rüheren
Vo r g e s e t z t e n , We r k m e i s t e r k o l l e g e n u n d m e i n e n f r ü h e r e n
s c h w a r z e n G e s e l l e n b e k o m m e n h a b e n , u n s e r e n h e r z -

W i l h e l m S c h w a r z u n d F r a ul i e b s t e n D a n k .

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 W ü n s c h e
an läß l i ch me ine r Ve rabsch iedung sage i ch de r Be t r i ebs¬
l e i t u n g s o w i e d e n A r b e i t s k o l l e g e n d e r B o r d m o n t a g e ,
Bordsch losser und Scha f tgang me inen herz l i chs ten Dank ,

H e r m a n n M e y e r
A m 1 2 . O k t o b e r 1 9 5 7 l e i e r t e n u n s e r R e n t n e r

B e r n h a r d R ö s e l e r u n d s e i n e E h e f r a u d a s F e s t

der go ldenen Hochze i t
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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 fe ie r ten ih r D iens t jub i läum

A m 6 . O k t o b e r 1 9 5 7 f e i e r t e d e r S c h i f f e r H i n r i c h K 1 i n d -

W o r t h s e i n 2 5 j ä h r i g e s D i e n s t j u b i l ä u m . H i n r i c h K l i n d t -
w o r t h w a r z u e r s t i m Ve r h o l g a n g b e s c h ä f t i g t u n d t r a t
d a n n z u m Wa s s e r t r a n s p o r t ü b e r. E r f u h r l a n g e Z e i t a l s
Schiffer auf unseren Schleppern und Barkassen. Auf Grund
s e i n e r F ä h i g k e i t e n u n d Z u v e r l ä s s i g k e i t s i t z t e r h e u t e i n
d e r B a r k a s s e n z e n t r a l e u n d l e i t e t d e n Wa s s e r t r a n s p o r t .
H in r i ch K l i nd twor th i s t be i se inen Ko l l egen seh r be l i eb t .
Wir wünschen ihm noch manche f rohe und gesunde Jahre
i m K r e i s e s e i n e r A r b e i t s k o l l e g e n .

H i n r i c h K l i n d w o r t h

U n s e r A r b e i t s k a m e r a d F r a n z R e m p 1 e w i t z b e g i n g
a m 1 9 . 1 0 . 1 9 5 7 s e i n 2 5 j ä h r i g e s A r b e i t s j u b i l ä u m , D i r ,

l ieber Franz, gi l t unser besonderer Dank für Deine in den
Jahren geze ig te und bewiesene Kameradscha f t und E in¬
sa tzbere i tscha f t , we lche es nur wen ige g ib t .
Auch in Deinen jungen Jahren, in e iner damals bewegten
Ze i t , wa rs t Du immer be re i t , dem Ru f des Be t r i ebes zu
fo l gen .
S e i t 1 9 3 5 u n u n t e r b r o c h e n i m B e t r i e b F i n k e n w e r d e r u n d

nach dem Wiede rau fbau im Be t r i eb Re ihe rs t i eg has t Du
Deine Fäh igke i t un ter Beweis geste l l t . Durch d ieses, das
sei Dir gesagt, hast Du das Vertrauen Deiner Vorgesetzten
ei worben und gesichert .
Recht so, Franz, wei ter in d iesem Sinne. Wir hoffen und
wünschen , daß das Sch i cksa l D i ch noch l ange Jah re i n
unseren Re ihen lassen möge .

F r a n z R e m p l e w ü z

A m 1 3 . N o v e m b e r 1 9 5 7 f e i e r t e d e r W e r k m e i s t e r A l b e r t

K i r c h n e r s e i n 2 5 j ä h r i g e s D i e n s t j u b i l ä u m . E r k a m i m
August 1929 als Kesselschmied zu uns. Infolge besonderer
Le i s t ungen wu rde e r 1942 Vo ra rbe i t e r und 1953 Me i s t e r
in der B lechbearbe i tung.

M e i s t e r K i r c h n e r e r f r e u t s i c h d e r A n e r k e n n u n g s e i n e r
Vo r g e s e t z t e n u n d d e r A c h t u n g s e i n e r M i t a r b e i t e r.

W i r a l l e w ü n s c h e n i h m n o c h v i e l e e r f o l g r e i c h e A r b e i t s ¬
jah re be i gu te r Gesundhe i t .

O t t o J o h a n n s e n

A l b e r t K i r c h n e r

A m 1 4 , N o v e m b e r 1 9 5 7 f e i e r t e d e r N i e t e n w ä r m e r O t t o

J o h a n n s e n s e i n 2 5 j ä h r i g e s D i e n s t j u b i l ä u m , O t t o
J o h a n n s e n w a r z u n ä c h s t v o n J u l i 1 9 2 9 b i s M ä r z 1 9 3 1 b e i

u n s . I n f o l g e d e r d a m a l s s c h w i e r i g e n W i r t s c h a f t s l a g e
m u ß t e e r w i e d e r a u s s c h e i d e n . S e i t 1 9 3 4 i s t e r a b e r u n -

u n t e r b r o d i e n b e i u n s t ä t i g . S e i n F l e i ß u n d s e i n e s t e t e
Bere i tw i l l i gke i t s i nd nahezu sp r i chwör t l i ch . O t to Johann¬
s e n e r f r e u t s i c h d a h e r a u c h b e i s e i n e n K o l l e g e n u n d
s e i n e n Vo r g e s e t z t e n u n e i n g e s c h r ä n k t e r B e l i e b t h e i t .

Wi r wünschen ihm, daß er noch lange be i uns is t .



Am 17. November 1957 fe ier te der Betr iebsassis tent Hel¬
m u t W e i ß s e i n 2 5 j ä h r i q e s D i e n s t j u b i l ä u m . S e i n e b e ¬
r u fl i c h e L a u f b a h n , d i e i m M a i 1 9 3 2 a u f d e r D e u t s c h e n
W e r f t b e g a n n , i s t b e m e r k e n s w e r t u n d u n g e w ö h n l i c h .
A u c h e r b l i e b v o n d e n i n d e n Vo r k r i e g s - u n d K r i e g s ¬
j a h r e n a u f g e t r e t e n e n S c h w i e r i g k e i t e n d e r W e r f t n i c h t
ve rschon t . Es ge lang i hm jedoch , s i ch du rch se ine Le i¬
stungen und außerordentlichen Fleiß neben der Berufs¬
a r b e i t d u r c h B e s u c h v o n A b e n d s c h u l e n b a l d z u m s e l b ¬
ständigen Konstrukteur in unserem Sdiiffbau-Entwurfs-
büro emporzuarbeiten. Hier wurde er ein wertvoller und
v e r l ä ß l i c h e r M i t a r b e i t e r . H e l m u t W e i ß w u r d e d a n n i m
Jah re 1956 au f Grund se ine r Fäh igke i t en im Repara tu r¬
betr ieb Reiherst ieg zum Betr iebsass is tenten ernannt . Auch
h i e r w i r d e r a l s e i n g u t e r u n d t a t k r ä f t i g e r M i t a r b e i t e r
außerordentlich geschätzt. Sein offenes Wesen hat ihn
v i e l e F r e u n d e i m K r e i s e s e i n e r M i t a r b e i t e r g e w i n n e n
lassen. Seine gute Verhandlungsgabe und sein fröhliches
W e s e n h e l f e n i h n ü b e r m a n c h e s c h w i e r i g e S i t u a t i o n
h i n w e g .
Wir wünschen ihm, daß er noch manches weitere Jubiläum
b e i u n s f e i e r n k a n n .

H e l m u t W e i ß

F A M I L I E N N A C H R I C H T E N
Schlosser F r ied r i ch Raecke am 25 . 10 . 1957
S c h l o s s e r G u i d o L e h m b e c k a m 2 . 11 . 1 9 5 7

T o c h t e r :

Rohrschlosser Johannes Junge am 4. 10. 1957
Brenner Jonny Rosek am 8. 10. 1957
S c h i f f b a u h e l f e r H a r a l d W i t t e a m 9 . 1 0 . 1 9 5 7

E'Schweißer Erwin Jung am 11. 10. 1957
Angel. Schiffbauer Anton Hick am 12. 10. 1957
A n s t r e i c h e r R e i n h o l d R a d t k e a m 1 3 . 1 0 . 1 9 5 7
S e i l b a h n f a h r e r K o n r a d K o k o s k a a m 1 3 . 1 0 . 1 9 5 7

Angel. Rohrschlosser Albert Graf am 14. 10. 1957
Stellagenbauer Karl-Heinz Wilken am 16. 10. 1957
M a s c h i n e n b a u e r K a r l - H e i n z K l e m m a m 1 7 . 1 0 . 1 9 5 7
Vo r a r b e i t e r K a r l - H e i n z P o h l m a n n a m 1 7 . 1 0 . 1 9 5 7
A n s t r e i c h e r K l a u s H ö h k a m 2 0 . 1 0 . 1 9 5 7
Tisch le r Rud i Schä fe rs am 21 . 10 . 1957

Hilfsplaner Karl-Heinz Rahf am 23. 10. 1957
S c h m i e d H e i n r i c h L o i t z a m 2 3 . 1 0 . 1 9 5 7

Tischler Otto König am 30. 10. 1957
S c h i f f b a u e r W i l h e l m K i r c h h o f f a m 3 1 . 1 0 . 1 9 5 7
H o b l e r M a n f r e d S c h w a r k , a m 2 . 1 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 e r K r a u s e a m 4 . 1 1 . 1 9 5 7

Röntgenhelfer Carl Dammann am 4. 11. 1957
Matrose Karl-Heinz Schippmann am 5. 11. 1957

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

Eheschl ießungen:

Anschiäger Ekkehard Vosgerau mit Frl. Irmgard Voss
a m 2 8 . 9 . 1 9 5 7

E l e k t r i k e r W e r n e r H e b e l m i t F r l . T h e a S c h u l z
a m 5 . 1 0 . 1 9 5 7

Kupferschmiedhelfer Anton Gritschnik mit Frau Helga
Wengler am 11. 10. 1957

E ' S c h w e i ß e r - A n l e r n e r H o r s t K o t z k e m i t F r l . K ä t h e S c h ö l ¬
l e r m a n n a m 1 2 . 1 0 . 1 9 5 7

Maschinenbauer Gerhard Maevers mit Fr l . Helga Schüne-
mann am 12. 10. 1957

S c h i f f b a u h e l f e r J o h a n n M a a c k m i t F r l . A d e l e H o l l m a n n
a m 1 7 . 1 0 . 1 9 5 7

Zimmerer Siegfried Hahnhausen mit Frl. Stefania Za-
w i s z a a m 1 8 . 1 0 . 1 9 5 7

Motorensch losser Kur t Josenhans mi t Fr i . He lga Sch i ld t
am 18. 10. 1957

E ' S c h w e i ß e r K a r l - H e i n z H a m a n n m i t F r l . K a r i n R ä d e r
am 19. 10. 1957

S c h l o s s e r J o h a n n P r ö l l m i t F r l . C h r i s t e l Vo ß
a m 2 6 . 1 0 . 1 9 5 7

S c h l o s s e r H e r b e r t B r o e c k e r m i t F r l . M a r i e K e r s t e n
a m 2 6 . 1 0 . 1 9 5 7

E ' S c h w e i ß e r - A n l e r n e r H e i n z K a s i s c h k e m i t F r l . C h r i s t a

Möhring am 28. 10. 1957
B r e n n e r - A n l e r n e r S i e g f r i e d N e i s e w a l d m i t F r i . G i s e l a

W a t z e k a m 2 9 . 1 0 . 1 9 5 7

S ' Z i m m e r e r H e i n r i c h v o n H o l t m i t F r l . W a l t r a u d S u h l
a m 2 . I I . 1 9 5 7

M a l e r H a n s A c k e r m i t F r l . U r s u l a S c h w a r z
a m 8 . 1 1 . 1 9 5 7

Transpor ta rbe i te r F r i t z Würger m i t F r l . U rsu la Schudek
a m 8 . 1 1 . 1 9 5 7

Tischler Jürgen Leck mit Frl. Helga Stahlberg
am 8. 11. 1957

M a t r o s e G ü n t h e r I d e n u n d F r l . E r i k a K a l k s t e i n
a m 8 . 1 1 . 1 9 5 7

Maschinenbauhel fer Hors t Meyer mi t Fr l . Auguste Rein¬
h o l z a m 8 . 1 1 . 1 9 5 7

V e r s c h r a u b e t ' J o h a n n M a h l e r m i t F r l . M a r t h a M ü l l e r

a m 9 . 1 1 . 1 9 5 7

F ü r d i e B e w e i s e l i e b e v o l l e r T e i l n a h m e a n l ä ß l i c h d e s

s c h w e r e n Ve r l u s t e s , d e r u n s b e t r o f f e n h a t , 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 .

F rau Augus te B roda und K inde r

F ü r d i e v i e l e n B e w e i s e h e r z l i c h e r A n t e i l n a h m e b e i m
H e i m g a n g e m e i n e s l i e b e n M a n n e s A n t o n Z i m m e r m a n n
sage ich meinen herzl ichsten Dank.

Ade le Z immermann , geb . Lange

Wir gedenken unserer Toten

G e b u r t e n :

S o h n :

S ' Z i m m e r e r H e i n r i c h To d e a m 2 5 . 9 . 1 9 5 7
Anschläger Werner Tormählen am 8. 10. 1957
Schiffbauheller Werner Bulang am 11. 10. 1957
E ' S c h w e i ß e r - A n l e r n e r C l a u s F r ü c h t e n i c h t a m 1 4 . 1 0 . 1 9 5 7
Sch losser Rudo l f E lsen am 23 . 10 . 1957
Wärter Jonny Hatje am 24. 10. 1957

W i l l i B r o d a

R e n t n e r

gest. 24. 10. I9S7

G e o r g E n g e l h a r d
Z i m m e r m a n n

gest. 20. 10. 1957

F r a n z I g l a
H e i z e r

gest. 27. 10. 1957

B e r n h a r d B o j e
B r e n n e r h e l f e r

gest. 6. 11. 1957

H e l m u t K a s e n o w

S c h w e i ß e r

gest. 12. 11. 1957

2 2



In der letzten Nummer unserer Werkzeitung hatten wir eine Würdigung der Leistungen
der Männer unse re r Kesse lschmiede geb rach t . De r Au fsa tz t rug d ie übe rsch i r i f t „De r
Kesselschmied". Das hat zu einer Beanstandung geführt; denn den Beruf „Kesselschmied"
gibt es n icht oder wenigstens nicht mehr. Der Aufsatz hät te e igent l ich heißen müssen:
„Der Kessel- und Apparatebauer", das ist nämlich die vollständige und richtige Berufs¬
bezeichnung.

Ich muß bekennen, daß ich das nicht gewußt habe, viele andere übrigens auch nicht. Aber
f ü r d i e Z u k u n f t m e r k e i c h e s m i r .

Die letzte Werkzieitung scheint überhaup/t sehr aufmerksam gelesen worden zu sein. Da
haben sich zum Beispiel wegen des Aufsatzes über die VerbesseiungsvorSchläge (Du und
deine Welt) mehrere Betriebsangehörige schriftlich und mündlich an mich gewandt und
ihre Bedenken über das Verfahren angemeldet. Die Bearbeitung der Vorschläge ginge zu
langsam, sagt der eine. DieMeister und Vorarbeiter machen Schwierigkeiten, sagt der andere.
Ganz sicher wird überall nur mit Wasser gekocht, daher kann es schon sein, daß manchmal
die Bearbeitung der V.-Vorschläge länger dauert, als dem Anmeldenden recht ist. Es muß
jedoch berücksichtigt werden, daß zur objektiven Prüfung oftmals zeitraubende Rück¬
fragen erforderlich sind, und es kann festgestellt werden, daß sich das RF-Büro alle Mühe
gibt, schnell zu sein, schon um zu verhindern, daß sich jemand verärgert von jeder
w e i t e r e n M i t a r b e i t z u r ü c k z i e h t .

Seit mehreren Monaten wird jede Anmeldung sofort vom RF-Büro schrift l ich bestätigt.

Außer den vorerwähnten fachlichen Feststellungen sind oft auch persönliche Ansichten
und Bedenken zu berücksichtigen. Es kann aber festgestellt werden, daß die Bedeutung
der Verbesserungsvorschläge von allen Beteiligten mehr und mehr anerkannt wird, und
daß auch Vorgesetzte ihre Mitarbeiter dazu anregen, sich Verbesserungen einfallen zu
l a s s e n .

Es ist schon richtig, daß der Vorarbeiter und Meister eine ganze Menge mehr im Kopf
haben muß als die anderen. Er muß die Arbeit eintei len und aufpassen, daß auch al les
klappt. Besondere Schwieriigkeiten entstehen oft durch verzögerte Anlieferungen nach¬
träglicher Änderungen, und trotzdem muß nach dem Motto „Termin ist Termin" der
Probefahrtstag gehalten werden. Doch bei gutem Willen auf beiden Seiten müssen etwa
in der Hitze des Gefechts auf tretende Schwierigkeiten überwunden werden.

Wie manch einer von Euch weiß, bemüht sich auf der Werft eine Gruppe von Ange¬
hörigen der verbotenen Kommunistischen Partei darum, ihre Gedanken .immer wieder
durch Flugblätter und Zeitschriften zu verbreiten oder wenigstens in Erinnerung zu
hal ten. Die Leutchen sind jetzt dazu übergegangen, ihre Flugblät ter im al lgemeinen mit
der Post zu verschicken, wobei sie sich nicht scheuen, Namen von Betriebsangehörigen als
Absender zu mißbrauchen. Das ist deswegen eine große Gemeinheit, weil diese Betriebs¬
angehörigen, deren Namen mißbraucht worden sind, in größte Schwierigkeiten geraten
können; denn die Verbreitung kommunistischer Flugblätter ist bekanntlich in der Bundes¬
republik verboten. Darüber hinaus geht natürlich das Bemühen, die Flugblätter auch auf
der Werft zu verteilen, lustig weiter. Ich möchte an dieser Stelle nochmals dringend die
Warnung aussprech'en, derartige Dinge zu unterlassen. Die Werftleitung kann nicht
dulden, daß Gesetze übertreten werden und außerdem Unruhe in die Belegschaft ge¬
tragen wird. Wenn die Flugblätter auch im Grunde keinen erwähnenswerten Inhalt haben,
so besteht doch die Gefahr, daß deswegen Meinungsverschiedenheiten auf der Werft
auftreten, die zu einer empfindlichen Störung des Betriebsfriedens führen. Außerdem ist
der Inhalt der Flugblätter im wesentlichen eine Aneinanderreihung von Beschimpfungen
und Lügen. Zuweilen werden allerdings auch halbe Wahrheiten verbreitet, wie z. B. die
Mitteilung, daß der Umsatz der DW sich seit 1949 verzehnfacht habe. Nicht erwähnt
haben die Schreiberlinge, daß bis 1949 der Schiffbau in Deutschland verboten war. Es
konnte also überhaupt kein Umsatz erzielt werden. Um so mehr ist es anzuerkennen,
daß die DW damals alle möglichen Arbeiten herangeholt hat, um einigen tausend Be¬
triebsangehörigen den Arbeitsplatz zu erhalten und den Weg für den Wiederaufbau auf
d i e s e W e i s e z u e r ö f f n e n .

Es ist im übrigen meine Meinung, daß wir unter Außerachtlassung unserer politischen
Auffassungen zunächst einmal alle uns bemühen sollten, das besonders zu betonen, was
uns alle verbindet, und nicht immer das Trennende, das meistens dazu auch noch künstlich
aufgebauscht wird, in den Vordergrund zu stellen. Wenn das Gezeter von Ost und West
so weitergeht, können wir uns ausrechnen, daß die Wiedervereinigung unseres Volkes
zu einem Staate niemals kommt. Der Osten kann nicht erwarten, daß die Westdeutschen
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s ich bere i t finden, p lö tz l i ch a l le Kommunis ten zu werden, und der Westen kann n ich t
erwarten, daß der Osten Harakiri begeht und sich bedingungslos dem Westen unter¬
wirft. Es muß also ein Weg gefunden werden, der eine dritte Möglichkeit bietet.

Es würde mir leid tun, wenn wieder die Notwendigkeit an uns herantreten würde, daß
wir uns von einigen Betriebsangehörigen im Bösen trennen müssen. Wir sind jedenfalls
nicht bereit, zuzulassen, daß z. B. irgendein Anschläger im Ausrüstungshafen kommu¬
nistische Flugblätter in den Maschinenraum eines Schiffes wirft, oder daß irgendein,
sagen wir, Kupferschmied oder ein Schweißer den Transport der Flugblätter auf die Werft
durchführt. Die Betreffenden sollten sidi vor Augen halten, daß jeder Versuch einer
nichtkommunistischen Propaganda im anderen Deutschland mit den härtesten Strafen, die
denkbar sind, belegt wird. —Inzwischen segelt ein zweiter Sputnik durch den Weltenraum.
Es ist schade, daß die Erfüllung eines alten Traums der Menschheit auch Gegenstand poli¬
tischer Auseinandersetzungen geworden ist. Für viele Deutsche ist bei dieser Gelegenheit
übrigens erstmalig bekanntgeworden, daß alle Raketenforschungen der Welt sich auf
deutschen Forschungsergebnissen aufbauen, und daß die deutschen Raketen im Jahre 1945
schon so weit waren, daß beispielsweise die A10 getrost als Mutter des „Sputnik 11" be¬
zeichnet werden kann. Hoffen wir, daß die Entwicklung auf dem Gebiete der Raketen¬
forschung kriegerische Auseinandersetzungen für die Zukunft unmöglich macht.
Das Jahr geht langsam aber sicher seinem Ende entgegen. Wie immer stehen zum Schluß
noch einige dringende Arbeiten an, um Verpflichtungen zu erfüllen. Wir werden ent¬
weder schon in der Dezember-Ausgabe unserer Werkzeitung, spätestens aber im Januar
eine Zusammenfassung des Ergebnisses der Arbeit des ganzen Jahres lesen können. Wir
werden feststellen müssen, daß auch uns die erhöhte Zahl an Kranken einigermaßen
gehemmt hat, so daß das Programm nicht ganz erfüllt werden konnte. Es ist aber be¬
ruhigend, daß die Krankenzahl wieder etwas zurückgegangen ist. Allerdings liegt sie
immer noch um ein Mehrfaches über der Zahl, die beispielsweise im Juni 1957 galt. Ich
möchte Euch herzlich bitten, keinen Mißbrauch mit den Möglichkeiten, die das neue Gesetz
bietet, zu treiben. Ihr wißt, daß der Beitrag zur BKK auf 9®/o erhöht werden mußte. Ihr
wißt auch, daß diese Beitragserhöhung allein nicht ausreicht, um die Verpflichtungen der
Krankenkasse einzulösen. Die DW muß erhebliche Zuschüsse leisten. Das alles ist nicht
nur eine wirtschaftliche Belastung, sondern belastet auch das gegenseitige Vertrauens¬
verhältnis zwischen Betriebsleitung und Belegschaft. Es ist doch klar, daß es nur als
unkameradschaftlich empfunden werden kann, wenn beispielsweise ein Grippekranker
sonntags bei seinem Fußballklub Fußball spielt. Auf die Dauer gesehen, kann das ja nicht
gut gehen. —Es wird Euch übrigens alle interessieren, daß der Streik in Schleswig-
Holstein, der im vorigen Jahr um diese Zeit seinen Höhepunkt hatte, immer noch seine
Nachwirkungen hat. Das Landesarbeitsgericht in Hamburg hat inzwischen durch Urteil
festgestellt, daß die IG. Metall und ihre Bezirksleitung in Hamburg verpflichtet sind, den
Schaden zu ersetzen, der den Arbeitgeberverbänden durch den Streik in Schleswig-Holstein
entstanden ist. Das Gericht hat weiter Teilansprüche von zwei damals bestreikten Firmen
anerkannt. —Eine Bitte habe ich auch wieder. Ich möchte alle diejenigen, die eine Woh¬
nung durch die Werft bekommen haben, und denen die Miete aus irgendwelchen Gründen
nicht vom Lohn oder Gehalt abgezogen wird, bitten, bei den Überweisungen der Miet¬
beträge wenigstens den Namen anzugeben. Es ist immer schwierig, wenn ein Bankbeleg
eingeht, auf dem nichts weiter als die lapidare Mitteilung „Miete für November 1957"
steht. Für alle diejenigen, die mit der Verbuchung zu tun haben, ist es kaum möglich, eine
richtige Buchung durchzuführen.

In dem Zeitpunkt, in dem diese Zeilen in Euren Besitz gelangen, ist sicher schon die Mit¬
teilung Über das Weihnachtsgeld veröffentlicht. Ich hoffe, daß Ihr einigermaßen zufrieden-
gestellt seid. —Im Dezember werden wir die alten DWer als Gäste bei uns haben.
Hoffentlich fühlen sie sich wieder so wohl in unserer Miitte wie in den Jahren

Für die Kinder unserer Belegschafter wird Mitte Dezember das schon traditionelle Mär¬
chenspiel stattfinden. Natürlich gibt es auch wieder das übliche Päckchen für die Kinder.

z u v o r .

Auf Wiedersehen zu Weihnachten.

H e r z l i c h s t

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

Herausgeber Deutsche Werft, Hamburg-Finkenwerder !Druck: Krögers Buchdruckerei, Hamburg-Blankenese
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