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V I E R J A H R Z E H N T E L E I S T U N G U N D E R F O L G

In den wechselvollen Jahren seit Gründung der Deutsche Werft ist ein Zug nicht zu verkennen

I m m e r v o r w ä r t s n

n

D l . W i l l i a m S c h o l z

Vors tand se i t Gründung 1918

Es wurden an Neubau-Tonnage zur Ab l ie fe rung gebrach t ;

1 , J a h r z e h n t 1 9 2 0 - 1 9 2 9

2 . J a h r z e h n t 1 9 3 0 - 1 9 3 9

3 . J a h r z e h n t 1 9 4 0 - 1 9 4 9

1 9 3 9 - 1 9 4 5

1 9 4 5 - 1 9 5 0

5 1 8 . 9 5 4 t d w .

9 7 2 . 8 8 0 t d w .

1 4 2 . 4 5 7 t d w .

2 . W e l t k r i e g

S c h i f f b a u v e r b o t d u r c h

d i e A l l i i e r t e n M ä c h t e

d a v o n :

4 . J a h r z e h n t 1 9 5 0 - J u n i 1 9 5 8 1 .497 .368 tdw.

3 . 1 3 1 . 6 5 9 t d w .insgesamt 1920-1958



VERKZEITUNG DEUTSCHE WERFT
18. Jahrgang !Nr. 5!6. Juni 1958

40 JAHRE DEUTSCHE WERFT
1 9 1 8 - 1 9 5 8

V o n D r . W i l l i a m S c h o l z — H a m b u r g

Die nachstehenden Auslührungen enthalten die ersten Anfänge und Grundzüge einer im
Entstehen hegriUenen Geschichte der Deutsche Werlt. deren Vorlage anläßlich des 40-
jährigen Bestehens der Deutsche Werft am 6, Juni 1958 in Aussicht genommen war.
Die Schwierigkeiten in der Beschallung der Originalbelege über die Gründung und den
Ablaul des Werltgeschehens während der ersten Jahre, die sich aus dem Verlust des
größten Teils unseres Archivs während des zweiten Weltkrieges ergeben haben, ver¬
langen iür die Herbeischallung, Sammlung und Sichtung der notwendigen Unterlagen
mehr Zeit, als erwartet werden konnte. Hinzu kommt die starke Belastung unserer Be¬
triebe während des letzten Jahres, die es den wenigen Männern, die uns als Mitarbeiter
heute noch aus den ers ten Jahren des Wer f tbes tehens zur Ver fügung s tehen, schwer
macht, die nötige Zeit daran zu geben, diese Aufgabe zu bewältigen.
Wi r haben uns daher, en tsch l ießen müssen , an läß l i ch der 40 jähr igen Wiederkehr des
Gründungstages zunächst nur die Juni-Nummer unserer Werkzeitung als Gedenknummer
herauszugeben, die einen Aufsatz unseres Vorstandes über die Vorgeschichte und die
Überlegungen bringen wird, die zur Gründung der Deutsche Werft führten, und die die
ersten Ereignisse während des letzten Jahres des ersten Weltkrieges festhalten soll, die
schließlich zur Inangriffnahme des Baues der Großschiliswerlt in Hamburg-Finkenwerder
f ü h r t e n .

Wir hoffen, in anschließenden Aufsätzen in unserer Werkzeitung allmählich das Material
zusammenstellen zu können, das die Grundlage bilden wird für eine endgültige Bearbeitung
d e r G e s c h i c h t e d e r D e u t s c h e We r f t w ä h r e n d d e r e r s t e n 4 0 J a h r e i h r e s B e s t e h e n s .

D i der kommenden Kr iegs jahre gaben se inen Voraussagen
n u r z u r e c h t .

Wenn auch d iese Stunde e igent l ich n icht geeignet war,
vo lksw i r tscha f t l i che Bet rach tungen anzus te l len und Ge¬
danken zu erwägen, wie sie der Gründung einer Groß¬
schiffswerft vorausgehen mußten, so ist doch die Tat¬
sache fes tzuha l ten , daß b l i t zar t ig in d ieser S tunde d ie
Notwendigkeit in Erwägung gezogen wurde, daß für den
Fal l , daß sich die Voraussagen Bai l ins in den kommen¬
den Jahren als richtig erweisen würden, der Gedanke
zur Gründung einer Werft durchaus berechtigt sein
würde, um d ie während des Kr ieges e in t re tenden Ver¬
l u s t e d e r d e u t s c h e n H a n d e l s fl o t t e r a s c h m ö g l i c h s t z u
e r s e t z e n .

Ein derar t iges Unternehmen durf te in d iesem Fal l a l ler¬
d ings n ich t nach dem Rezept der damals bes tehenden
g r o ß e n d e u t s c h e n We r f t e n i n A n g r i f f g e n o m m e n w e r ¬
den, sondern es mußten andere Wege beschr i t ten wer¬
den, um der Sonderaufgabe des raschen Ersatzes ver -
l o r e n g e g a n g e n e r H a n d e l s s c h i f f s t o n n a g e d u r c h P l a n u n g
u n d N e u b a u w i r t s c h a f t l i c h a r b e i t e n d e r S c h i f f e z u e n t ¬
sprechen. Eine derartige Werft mußte sich bei der Auf¬
stel lung ihres Arbei tsprogramms auf wenige Schi ffs typen
beschränken, den Bau des großen Frachtschi ffes für die
Tramp- und Linienfahrt entwickeln, das als ein qual i tat iv
hochwertiges Erzeugnis bei geringsten Baukosten kurz-

Deutsche Werf t is t e in K ind des ers ten Wel tkr ie¬
ges. Ihr Geburtstag ist der 6. Juni 1918.
Der erste Gedanke, eine Großwerft im Hamburger Raum

gründen, wurde bereits am Tage der Kriegserklärung
Englands an Deutschland, am 4. August 1914, gefaßt.
Kein Geringerer als Albert Ballin, der damalige Leiter
der Hamburg-Amerika Linie, gab am Morgen dieses
Tages seinen engeren Mitarbeitern im großen Sitzungs¬
saal der Hamburg-Amerika Linie die schicksalsschwere
Nachricht bekannt, daß England dem damaligen Deut¬
schen Reich soeben den Krieg erklärt habe, ein Ereig¬
nis, das einem Manne wie Ballin mit seinem weiten,
wel twi r tschaf t l ichen Bl ick n ichts anderes a ls den Unter¬
gang des Reiches bedeuten mußte.
B a l l i n s a h e i n e n l a n g e n u n d s c h w e r e n K r i e g v o r a u s .
Einen Krieg gegen eine Weltmacht zu führen
England sie damals noch war mit ihren unermeßlichen
Rohstoffgebieten, der Beherrschung der Seewege der
Welt, könnte nur mit der völligen Vernichtung Deutsch¬
lands auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet enden.
Für Deutsch land nahm Bal l in e ine vö l l ige B lockade an,
die für das damalige Reich nur in wirtschaftlicher Er¬
schöpfung und mit dem Verlust der deutschen Handels¬
flotte enden konnte. Es ist wohl kaum jemals klarer der
A b l a u f d e s e r s t e n W e l t k r i e g e s v o r a u s g e s a g t w o r d e n ,
als ihn Bal l in in dieser Stunde umriß. Die Geschehnisse
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fristig nach Kriegsheendigung der Schiffahrt zur Ver¬
fügung s tehen mußte . Wenn auch während der Kr iegs¬
jahre vorzugsweise an die Befr iedigung des Bedarfs der
deu tschen Wi r t scha f t sgeb ie te gedach t wurde , so e rgab
s i c h d o c h s c h o n b a l d , d a ß d i e s e r M a r k t z u k l e i n w a r ,
u m d e n E r z e u g n i s s e n e i n e r g r o ß e n , l e i s t u n g s f ä h i g e n
Werft ausreichende Absatzgebiete zu bieten.
Wo l l t e m a n d i e P r o d u k t i o n s k a p a z i t ä t e i n e s d e r a r t i g e n
U n t e r n e h m e n s n i c h t v o n v o r n h e r e i n b e s c h r ä n k e n , s o
m u ß t e z u m m i n d e s t e n f ü r e i n e n T e i l d e s A b s a t z e s d e r
We l tmark t i n Anspruch genommen werden . Ge t reu dem
Wahlspruch der Hamburg-Amer ika L in ie ;

„ M E I N F E L D I S T D I E W E L T ”

muß te d i ese r G rundsa tz auch f ü r d i e e i gene Tä t i gke i t
d e s n e u e n W e r f t u n t e r n e h m e n s R i c h t l i n i e s e i n .

Schon d ie e rs ten Wochen nach Ausb ruch des K r i eges
im August 1914 l ießen erkennen, daß selbst die ärgsten
Befürchtungen Bai l ins über d ie Auswirkung des Kr iegs¬
geschehens auf den Bestand der deutschen Handelsflotte
n o c h w e i t ü b e r t r o f f e n w u r d e n .

O b w o h l a l l e i m A u s l a n d b e fi n d l i c h e n d e u t s c h e n S c h i f f e
n o c h k u r z v o r K r i e g s a u s b r u c h A n w e i s u n g b e k o m m e n
hat ten , au f schne l l s tem Wege in d ie He imat zurückzu¬
kehren oder neut ra le Häfen aufzusuchen, t ra ten täg l ich
n e u e u n d s c h m e r z l i c h e V e r l u s t e e i n d u r c h u n m i t t e l b a r e
Fe indang r i f f e ode r e i genes Ve rsenken de r Sch i f f e , um
d i e s e n i c h t i n F e i n d e s h a n d f a l l e n z u l a s s e n .

A l l e d i e s e E r e i g n i s s e w a r e n d i e Ve r a n l a s s u n g , B a l l i n
im Frühjahr 1916 eine Denkschrift vorzulegen, in der die
Ges ich tspunk te fü r d ie Gründung e iner Wer f t nochmals
z u s a m m e n g e f a ß t u n d d e r S e r i e n b a u v o n S c h i f f e n v o n
etwa 7000 bis 8000 tdw., d ie vorzugsweise Motorantr ieb
erhal ten sol l ten, a ls vordr ingl iche Aufgabe dieser neuen
W e r f t U m r i s s e n w u r d e n .

Obwoh l dama ls i n Reederk re i sen noch ke ineswegs e r¬

k a n n t w a r, d a ß d e m D i e s e l m o t o r w e g e n s e i n e r w i r t ¬
scha f t l i chen Über legenhe i t gegenüber dem b i she r ve r¬
wendeten Dampfkra f tan t r ieb d ie Zukunf t gehören würde,
w u r d e i n d e r D e n k s c h r i f t d e r M o t o r i n d e r B a u a r t B u r ¬
m e i s t e r & Wa i n , C o p e n h a g e n , a l s A n t r i e b s m i t t e l e m p ¬
foh len , da er damals d ie e inz ige Konst ruk t ion war, d ie
i m p r a k t i s c h e n B e t r i e b a u f S e e s i c h a l s z u v e r l ä s s i g
e r w i e s e n h a t t e .

Im Jahre 1912 hatte die Hamburg-Amerika Linie während
d e r „ K i e l e r W o c h e " d a s d ä n i s c h e M o t o r s c h i f f , , F i o n i a ” ,
d a s u n t e r d e m N a m e n „ C h r i s t i a n X . " i n d e n F l o t t e n ¬
bes tand de r Hamburg -Amer i ka L i n i e e i nge re ih t wo rden
w a r , i n i h r e n ü b e r s e e b e t r i e b z w i s c h e n N e w Y o r k u n d
Süd-Amerika eingestel l t und damit die ersten prakt ischen
E r f a h r u n g e n i n e i n e m a n g e s t r e n g t e n D a u e r b e t r i e b
e r w o r b e n .

D i e W i r k u n g d e r D e n k s c h r i f t a u f B a l l i n w a r
s e i n e s w e i t g e h e n d e n P e s s i m i s m u s ü b e r d e n v o r a u s ¬
s i c h t l i c h e n A u s g a n g d e s K r i e g e s — ü b e r r a s c h e n d ; e r
s t i m m t e n i c h t n u r d e m g r u n d l e g e n d e n G e d a n k e n d e r
D e n k s c h r i f t z u , s o n d e r n g a b i n e i n e m S c h r e i b e n A n ¬
w e i s u n g , s o f o r t a l l e Vo r b e r e i t u n g e n f ü r d i e I n a n g r i f f ¬
nahme e iner nach Kr iegsende zu err ichtenden Werf t zu
t r e f f e n u n d e m p f a h l , Ve r h a n d l u n g e n f ü r d e n A b s c h l u ß
e ines L izenzver t rages fü r den Bau von ö lmasch inen im
d e u t s c h e n W i r t s c h a f t s g e b i e t a u f z u n e h m e n u n d d u r c h ¬
z u f ü h r e n .

E r s t e Ve r h a n d l u n g e n m i t d e r b e k a n n t e n S c h w e i z e r
M a s c h i n e n f a b r i k G e b r. S u l z e r, W i n t e r t h u r, i m S o m m e r
1917 führten dazu, daß es der Firma Sulzer nicht oppor¬
t u n e r s c h i e n , m i t e i n e m d e u t s c h e n ü n t e r n e h m e n w ä h ¬
rend des Krieges Lizenzverträge zu schließen.

D e n d a r a u f h i n m i t B u r m e i s t e r & Wa i n a u f g e n o m m e n e n
Ve r h a n d l u n g e n s c h i e n z u e r s t e i n ä h n l i c h e s S c h i c k s a l
beschieden zu sein, jedoch gelang es
v o r W e i h n a c h t e n 1 9 1 7 — d i e a u f d ä n i s c h e r S e i t e b e s t e ¬
h e n d e n B e d e n k e n z u z e r s t r e u e n u n d z u m A b s c h l u ß e i n e s
a u s s c h l i e ß l i c h e n L i z e n z v e r t r a g e s z u k o m m e n , d e r v o n
m i r a l s B e a u f t r a g t e n A l b e r t B a l l i n s g e z e i c h n e t w u r d e
u n d d e r H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e d a s a l l e i n i g e R e c h t
z u m B a u v o n S c h i f f s m o t o r e n i n d e r B a u a r t B u r m e i s t e r
& W a i n f ü r d a s G e b i e t d e s D e u t s c h e n R e i c h e s i n d e n
G r e n z e n v o n 1 9 1 4 s i c h e r t e .

Der maßgebende §1des L izenzver t rages und se ine Ein¬
le i tung ha t ten fo lgenden Wor t lau t :

t r o t z

w e n i g e Ta g e

!P

Kammerei
M i t Vo r b e h a l t d e r G e n o h m l g u n u E i n e s H o h e n S e n a t s

iler yrelen ,i/nd Hansestadt Hamburg ist zwischen der Pl-

nanzdefutat lon und der Al lße:nelnen Elektr iz i tä ts-Gesel l¬
s c h a f t i n B e r l i n d a s E o l g e n d e v e r e i n b a r t w o r d e n .

rbafj.Tümmlung

l - L i zenzve r t rag

Z w i s c h e n d e r F i r m a B u r m e i s t e r & Wa i n , C o p e n ¬
hagen, ( im nachfo lgenden L izenzgeber in genannt )
und Her rn Dr. Wi l l iam Scho lz , Hamburg , a ls Be¬
auft ragter des
H e r r n G e n e r a l d i r e k t o r B a l l i n , ( i m n a c h f o l g e n d e n
Lizenznehmer genannt)
i s t h e u t e f o l g e n d e r L i z e n z v e r t r a g g e s c h l o s s e n
w o r d e n :

§1 . D ie L i zenzgeber in übe r t räg t dem L i zenzneh¬
m e r f ü r d a s G e b i e t d e s D e u t s c h e n R e i c h e s d i e
ausschl ießl iche Lizenz zur Herstel lung der von ihr
g e b a u t e n V i e r t a k t - O e l m a s c h i n e n ( D i e s e l m o t o r e n
für Haupt-und Hi l fsmaschinen von Handelsschiffen)
u n d ü b e r l ä ß t i h m z u d i e s e m Z w e c k e d i e u n e i n ¬
geschränkte Benntzung ih rer sämt l ichen, den ge¬
nannten Gegenstand betreffenden Patente, Schutz¬
r e c h t e u n d b e s o n d e r e n K o n s t r n k t i o n s e i n z e l h e i t e n
n n d v e r p fl i c h t e t s i c h z u r L i e f e r u n g v o i l s t ä n d i g e r
Sätze von Werkstat tze ichnungen der von ihr b is¬
her gebauten nnd noch zu bauenden Oelmaschinen.

Der Vertrag schl ießt mit den Worten:

Vors tehender Ver t rag i s t i n zwe i g le i ch lau tenden
Exempla ren ausge fe r tdg t worden und von be iden
P a r t e i e n u n t e r s c h r i e b e n .

Copenhagen, den 20. Dezember 1917
A k t i e s e l s k a b e t

B u r m e i s t e r & W a i n M a s k i n — o g S k i b s b y g g e r i
gez. Knudsen

H amburg -Amer i ka L i n i e
i . A .

gez. Dr. Scholz

D i e F l n a n z d e p u t a t l o n v e r m i e t e t a n d i e A l l g e m e i n e i

E l e k t r l z l t . i t s - G e s e l l s o h a f t i n B e r l i n d i e a u f d e m a n g e h e f -

t e t e n L a g e p l a n e v o m 3 . A u g u s t 1 9 1 6 m i t g e l b e r F a r b e u n d d e n

B u e h s t . ' . b e n A b e z e i o h n e t e , e t w a 2 0 1 0 0 0 q m g r o ß e F l ä c h e

S t a u t s g r u n d a u f F i n k e n w ä r d e r a m N o r d e r e l b d e t e h a u f d i e

v o m 1 . O k t o b e r 1 9 1 6 b i n z u m S O . S e p -D a u e r v o n 5 0 . T a h r e n ,

t e i n b e r 1 9 6 6 .

tjbertrasung des Vertrages auf eine zu begrün- n

d^ndefGesellsnhaft, deren Sitz ln Hamburg nein muß,bleibt
d e m M i e t e r V o r b e h a l t e n .

D i

2 .

D e r P l a t z w i r d d e m M i e t e r z u m B e t r i e b e e i n e r

S c h i f f s w e r f t m i t a l l e n d a z u g e h ö r e n d e n H e b e n a n l a g e n u n d

B e t r i e b e n f ü r d e n B a u , d i e A u s r ü s t u n g

runj von Schiffen und von Wasser̂ ugzeugen überlassen.
A u ß e r f ü r d e n e i g e n e n B e d a r f d e s M i e t e r s i s t a b e r .

u n d d i e A u s b e s s e -

d e r B a u u n d d i e A u s b e s s e r u n g h ö l z e r n e r S e g e l s c h i f f e s o w i e

e i s e r n e r u n d h ö l z e r n e r S c h u t e n , K ä h n e u n d B o o t e , f e r n e r

d e r B a u v o n e i s e r n e n u n d h ö l z e r n e n S e e s n h i * f e n u n t e r

1 2 0 0 B r u t t o r e g i s t e r t o n n e n f ü r d i e H a n d e l s fl o t t e a u s ¬

d r ü c k l i c h u n t e r s a g t . F ü r U n t e r s e e b o o t e g i l t d i e s e B e ¬

s t i m m u n g n i c h t .

A n d e r e B e t r i e b e s i n d n u r m i t b e s o n d e r e r G e n e h m i ¬

g u n g d e r F i n a n z d e p u t a t i o n z u l ä s s i g , d e r e n f r e i e m E r m e s ¬

s e n 0 3 ü b e r l a s s e n b l e i b t , d i e s e G e n e h m i g u n g z u e r t e i l e n

o d e r z u v e r s a g e n . Eine Seile des Mietvertrages von 1916
5 .

A l s J ä h r l i c h e M i e t e h a t d i e G e s e l l s c h a f t 0 , 5 0 M
t F ü n f z l R

/7' ^ .
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V - 13.

Sitzungssaal der Hamburg-Amerika-Linie, in der die Gründungsversammlung
d e r D e u t s c h e We r l t a m 6 . J u n i 1 9 1 S s t a t l l a n d

Das HAPAG-Gebäude zur Zeit der Weritgründung

w o r a u f s i c h S t i n a e s , v e r s t i m m t ü b e r d i e a b s c h l ä g i g e
Beurteilung seines Angebotes, endgültig von einer Be¬
teiligung an dem neu zu gründenden Werftunternehmen
z u r ü c k z o g .

Die weiterhin angestellten Überlegungen, daß es trotz¬
d e m w ü n s c h e n s w e r t s e i n m ü ß t e , b a l d i g s t — u n d z w a r
noch während des Krieges —eine leistungsfähige Ma¬
schinenfabrik zu gewinnen, um mit Kriegsbeendigung
so fo r t i n d i e Mo to ren fe r t i gung e i nzu t r e t en , l i eßen den
Vorschlag machen, mit der A.E.G., Berlin, in Verhand¬
lungen e'inzutreten, um die dort zur Verfügung stehende
Maschinenkapazität der A.E.G.-Turbinenfabrik, die sehr
wahrsche in l i ch m i t K r i egsbeend igung n i ch t vo l l i n An¬
spruch genommen sein würde, für den Motorenbau zu
gewinnen .
Bal l in st immte zu, und in einer von ihm herbeigeführten
Besprechung in Berlin zwischen Walter Rathenau, Ge¬
he imra t Deu t sch und m i r, wu rde e i ne Zusammena rbe i t
für den Bau einer Schiffswerft und eines Motorenwerkes,
fü r das d ie Tu rb inen fab r i k de r A .E .G. i ns Auge ge faß t
w u r d e , b e s c h l o s s e n .

Die in der damaligen Zeit wiederholt aufgeworfene
Frage, ob es nicht zweckdienlicher gewesen wäre, eine
der' großen alten Werften zu übernehmen oder mit
ihnen gemeinsam die vorliegende Aufgabe aufzugreifen,
w u r d e v e r n e i n t .

Die Erfahrung hat immer wieder gezeigt, daß es unver¬
hältnismäßig zeitraubend, kostspielig und mühevoll ist,
ein altes Werk umzugestalten und neue Gedanken mit
t radi t ionsverbundenen Mi tarbei tern bewäl t igen zu wol len.
Die Lösung neuer Aufgaben verlangt neue Menschen.

Albert Ballin, der über den Vertragsabschluß sehr erfreut
war, bestätigte nach meiner Rückkehr das Abkommen
wie fo lg t :

Hamburg, den 27. Dezember 1917

A k t i e s e l s k a b e t

B u r m e i s t e r & W a i n M a s k i i n — o g S k i b s b y g g e r i e ,
Kopenhagen

Sehr geehrte Herren,
Ich empfing durch die Vermittlung unseres Herrn
D r . S c h o l z d e n L i z e n z - Ve r t r a g , w e l c h e n H e r r
Dr. Scholz in meinem Namen mit Ihrer geschätzten
F i r m a a m 2 0 . D e z e m b e r d . J . i n K o p e n h a g e n
abgeschlossen hat, und beehre mich Ihnen mein
Einverständnis mit diesem Vertrage hiermit zu be¬
stä t igen.

I c h z e i c h n e

in besonderer Hochachtung
ergebenst

gez. Ball in

M i t dem Absch luß des L i zenzve r t rages war e ine e rs te
feste Grundlage für die Durchführung des kommenden
Wer f tun te rnehmens gescha f fen , f ü r dessen endgü l t i gen
A u f b a u w e i t e r e d e u t s c h e U n t e r n e h m e n h e r a n g e z o g e n
werden sol l ten, besonders sowei t s ie berei t waren, s ich
m i t fi n a n z i e l l e n M i t t e l n o d e r d u r c h e r f o r d e r l i c h e M a ¬
t e r i a l l i e f e r u n g e n d a u e r n d a n d e m n e u e n U n t e r n e h m e n
z u b e t e i l i g e n .

Der Zufall hatte es gewollt, daß der Verfasser nach
A b s c h l u ß d e s L i z e n z v e r t r a g e s m i t B u r m e d s t e r & Wa i n
a u f d e r Ü b e r f a h r t v o n K o p e n h a g e n n a c h D e u t s c h l a n d
mi t dem dama ls d ie deu tsche Wi r t scha f t s ta rk beher r¬
schenden Hugo S t innes sen . zusamment ra f .
Unterhaltung über die kommende Entwicklung der See¬
s c h i f f a h r t n a c h d e m K r i e g e v e r t r a t H u g o S t i n n e s d i e
Meinung, daß der Motor für die Schiffahrt eine große
Bedeutung haben würde. Er selbst habe deshalb in
Aussicht 'genommen, nach Kriegsbeendigung mit Bur¬
m e i s t e r & Wa i n e i n e n L i z e n z v e r t r a g z u s c h l i e ß e n , u m
d e n B a u d e s B . & W . - M o t o r s i m d e u t s c h e n W i r t s c h a f t s ¬
gebiet aufzunehmen. Hugo Stinnes ahnte nicht, daß ich
den soeben mit Burmeister &Wain abgeschlossenen
Lizenzvertrag in der Tasche trug.

Diese Herrn Ballin mitgeteilte Unterredung gab ihm
Veranlassung, sich selbst an Hugo Stinnes zu wenden
u n d i h n z u r Te i l n a h m e a n d e r W e r f t g r ü n d u n g e i n ¬
zuladen. St innes war zwar sofor t berei t und erbot s ich,
e inen ihm im Norden Ber l ins zu r Ver fügung s tehenden
Rüstungsbetrieb als Kapitalanteil für das neu zu grün¬
d e n d e U n t e r n e h m e n e i n z u b r i n g e n . E i n e v o n m i r i m
Aufträge Bailins vorgenommene Besichtigung derWitten-
auer Anlagen kam zu einer ablehnenden Beurteilung,

Es war daher durchaus zu vers tehen, daß während der
ersten Jahre nach der Gründung der DEUTSCHE WERET
die Vertreter der alten Richtung glaubten, auf die Un¬
zweckmäßigkeit der neuen Werftgründung hinweisen

d a i h n e n e i n e F o r d e r u n g n a c h D u r c h f ü h r u n g
des Re ihensch i f fbaues in Verb indung m i t e ine r S te ige -

d e r G ü t e d e r A r b e i t s a u s f ü h r u n g e b e n s o s e h r i n

z u

m ü s s e n

r u n g

Widerspruch zu stehen schien, wie das Verlangen nach
eitgehender Verlagerung des Schiffbaues in die Werk¬

statt und die Vormontage, um eine wesentliche Kürzung
der Bauzeit auf dem Helgen herbeizuführen.

I n e i n e r

w

D ie DEUTSCHE WERFT hat n iemals den fa lschen Ehr¬
geiz gehabt, als Wettbewerber einer der großen beste¬
henden Wer f t en au f zu t r e ten , s i e ha t t e s i ch von vo rn¬
herein ein eigenes Arbeitsprogramm aufgestellt, mit dem
Ziel, die Arbeit auf wenige Bautypen zu beschränken,
d iese abe r i n i h re r kons t ruk t i ven Ges ta l t ung schon im
Büro in al len Einzelhei ten durchzubi lden und festzulegen
und an Stelle alter, sogenannter guter Erfahrungswerte
zw e ck - u n d f o rmb e s t i mme n d e En tw ü r f e zu se t ze n , d i e
sich auf vorangegangene Untersuchungen in den Schiff¬
b a u - Ve r s u c h s a n s t a l t e n a u f b a u t e n u n d d a m i t B a u w e r f t
und Reeder bei der späteren Ablieferung der Schiffe vor
unl iebsamen Überraschungen schützten.

G r u n d s a t z i s t b e i d e r D E U T S C H E W E R F T b i s a u f d e n
heutigen Tag geblieben, daß nicht die traditionsgebun-
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dene Überlieferung, sondern die wissensdiaftlidie Er¬
kenn tn i s au f G rund du rd i ge füh r t e r Fo rsdmngen f ü r d i e
Ges ta l t ung , E in r i ch tung und Aus rüs tung de r auszu füh¬
renden Schiffsneubauten maßigebend sein sollte.

Da die nach Kriegsbeendigung in Bau zu nehmende
Großschiffswerft zunächst nicht zur Verfügung stand,
die Enitwicklung des Großmotorenbaus aber, .selbst unter
Benutzung der B. &W.-L izenz, immerh in Jahre er fordern
würde, um den ersten Großschiffsmotor zu l iefern, wurde
beschlossen, eine besondere Motorengesellschaft zu
grü-nden, die imter dem Namen

„ D E U T S C H E Ö L M A S C H I N E N - G E S E L L S C H A F T m . b . H .
H A M B U R G - B E R L I N "

letzten Kriegsjähren aus Mangel an Material eingerichtete
Kont ingentwir tschaf t hat te e inen Vorgeschmack gegeben,
we lche we i tgehenden Schwier igke i ten be i ungenügender
M a t e r i a l v e r s o r g u n g , w i e s i e d e r B a u e i n e r We r f t v e r ¬
lang te , e in t re ten mußten , wenn d ie Ma te r ia l f rage n i ch t
von vornhere in vö l l i g gek lä r t war.

Es wa r e in g lück l i che r Gedanke Ra thenaus , d i e Gu te -
hoffnungshütte für eine Beteil igung an dem neuen Werft¬
u n t e r n e h m e n i n A u s s i c h t z u n e h m e n u n d d e r e n l e i t e n ¬
den Mann, Paul Reusch, aufzufordern, sich an der neuen
Werf t zu bete i l igen.

Reusch e rkann te so fo r t , daß e ine Zusammenarbe i t m i t
e i n e r l e i s t u n g s f ä h i g e n G r o ß s c h i f f s w e r f t a u c h f ü r s e i n
Unternehmen von besonderem Interesse sein mußte, um
mit Ende des Krieges für seine stark erweiterten Hütten¬
betriebe sich neue Absatzgebiete zu sichern.

R e u s c h b o t u m s o l i e b e r d i e H a n d z u d e m i h m v o r ¬
gesch lagenen Zusammengehen , da e ine Vo rausse tzung
f ü r d e n E i n t r i t t d e r G u t e h o f f n u n g s h ü t t e i n d a s n e u e
Un te rnehmen war, d ie Kap i ta lmehrhe i t zu bes i t zen , da
nur in diesem Fal le im Rahmen der Kont ingentwir tschaft
eine Mater ia lselbstversorgung für das neue Unternehmen
durch das Hüt tenwerk is ichergeste l l t werden konnte.

Da d ie Hamburg-Amer ika L in ie und d ie A .E .G. der von
der Gutehoffnungs'hütte vorgeschiagenen Kapitalvertei¬
l u n g z u s t i m m t e n , w u r d e z w i s c h e n d e n d r e i B e t e i l i g t e n
ein Konsor t ia lver t rag geschlossen, der über d ie Kapi ta l -
vertedlung folgendes best immte:

ins Leben gerufen wurde.

Diese Gesellschaft sollte die Verwertung der B. &M.-
Lizenz in die Hand nehmen, für Aufträge werben, deren
D u r c h f ü h r u n g d e r Tu r b i n e n f a b r i k d e r A . E . G . , B e r l i n ,
übe r t ragen we rden so l l t e . D ie Geschä f t s füh rung d iese r
G e s e l l s c h a f t l a g i n d e n H ä n d e n v o n W i l l i a m S c h o l z
( H . A . L . ) a l s t e c h n i s c h e r L e i t e r u n d A l f r e d N e u m a n n
(A.E.G.) für das kaufmännische Aufgabengebiet. Mit dem
Bau de r Mo to ren so l l t e , ohne daß im Augenb l i ck Au f¬
träge Vor lagen, sofor t in den Werkstät ten der Turbinen¬
fabr ik Ber l in begonnen werden.
W e n n a u c h d a s n e u e W e r f t u n t e r n e h m e n s e i n e A r b e i t
erst unmit te lbar nachKriegsbeendigung aufnehmen sol l te,
wa r es doch no twend ig , d i e endgü l t i ge P lanung schon
j e t z t o h n e Ve r z u g i n A n g r i f f z u n e h m e n . D i e i n d e n
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Die Führung bis zur zweiten ordentiichen Generalversammlung wird der Aligemeinen Elektricitäts-GeseUschalt über¬
tragen. Am Tage dieser Generalversammlung wird wegen der Übertragung der Führung bis zur nächsten General¬
versammlung Beschluß gelaßt. Ist Einstimmigkeit nicht zu erzielen, wechselt die Führung in der Weise, daß im zwei¬
ten Jahr die Hamburg-Amerika-Linie, im dritten Jahre die Gutehotinungshütte, im vierten wiederum die Allgemeine
E l e k t r i c i t ä t s - G e s e l l s c h a i t d i e G e s c h ä l t e d e s K o n s o r t i u m s z u l ü h r e n h a t .

Die lührende Firma veranlaßt die Vertretung der Aktien in der Generalversammlung.
U L

Die Konsorten verpilichten sich, im Verhältnis der von ihnen übernommenen Aktien der neuen Gesellschalt die
lorderlichen Kredite gemeinschaltlich nach Maßgabe ihrer Beteiligung zur Verlügung zu steilen.
Sie verpilichten sich terner, die in der Generalversammlung zu lassenden Beschlüsse vorher durchzuberaten und die
Entschließung des Konsortiums bei den Abstimmungen zur Geltung zu bringen.

e r -

I V .

Solange der Aktienbesitz zwischen den drei Konsorten in dem heute bestehenden Verhältnis verteilt ist, hat die Gute-
hollnungshütte das Recht, vier Mitglieder, die Hamburg-Amerika-Linie und die Allgemeine Electricitäts-Gesellschalt
zusammen ebenlails vier Mitglieder zur Wahl in den Aulsichtsrat vorzuschlagen.
Die lührende Gesellschalt schlägt jedesmal den Vorsitzenden des Aulsichtsrales vor; die beiden anderen Konsorten
benennen je einen stel lvertretenden Vorsi tzenden.
Für den Fall, daß eine Änderung in dem Beteiligungsverhältnis der Konsorten untereinander, insbesondere bei Ge¬
legenheit einer Kapitalerhöhung eintritt, hat jedes Mitglied des Konsortiums das Recht, lür je eine Million Mark
Aktienbesitz eine Persönlichkeit zur Wahl in den Aulsichtsrat vorzuschlagen, jedes Mitglied indessen höchstens vier
Personen. Dies gilt aber zugunsten der Gutehotinungshütte mit der Einschränkung, daß, solange sie die Mehrheit des
Aktienkapitals besitzt, die Zahl der von den anderen Konsortialmitgliedern vorgeschlagenen Aulsichtsratsmitglieder
niemals größer sein dar!, als die Zahl der von der Gutehollnungshütte vorgeschlagenen Aulsichtsratsmitglieder.

V .

Die Abstimmung im Konsortium erlolgt nach Maßgabe des Aktienbesitzes.
Aul je 900 000,— Mark vollen Aktienbesitz entiällt eine Stimme, jedoch kann kein Konsorte mehr als lünl Stimmen
l ü h r e n .

Bei einer Erhöhung des Aktienkapitals findet letztere Bestimmung insoweit eine Änderung, als die genannten
900 000,— Mark in gleichem Verhältnis erhöht werden, wie das Aktienkapital erhöht worden ist.

V I .

Wünscht ein Konsorte seinen Besitz an Aktien oder Teile davon zu veräußern, so ist er verpflichtet, die zu ver¬
äußernden Aktien zuvor den Konsorten im Verhältnis ihres Aktienbesitzes anzubieten und die rechtsverbindlichen
Angebote Dritter zu diesem Zwecke vorzulegen.
Die Vorlage hat in schriltlicher Form durch einen eingeschriebenen Brief mit der Aullorderung zu erfolgen, sich in¬
nerhalb einer dreiwöchigen Frist zu erklären. Erklärt sich ein Konsorte innerhalb der dreiwöchigen Frist nicht oder
lehnt er innerhalb der dreiwöchigen Frist den Erwerb der Aktien ausdrücklich ab, so ist der Konsorte, der zu ver¬
äußern beabsichtigt, verpilichtet, hiervon den übrigen Konsorten in eingeschriebenen Briefen mit der Aufforderung
Mitteilung zu machen, sich innerhalb einer zweiwöchigen Frist zu erklären, ob sie die durch die Ablehnung des an¬
deren Konsor ten i re igewordenen Ak t ien e rwerben wo l len .
Die Konsorten sind berechtigt, das Vorkaufsrecht in der Weise auszuüben, daß sie von den zum Verkauf stehenden
Aktien einen Teil übernehmen und wegen des Restes den Eintritt in das Angebot ablehnen.
Der Konsorte, der verkaufen will, ist zum Verkauf seiner Aktien an Nicht-Konsorten nur insoweit berechtigt, als die
anderen Konsorten nicht innerhalb der vorbezeichneten Fristen das Vorkaufsrecht ausgeübt haben.

V I I .

Die Veräußerung von Aktien an Dritte darf nur in der Weise erfolgen, daß der dritte Erwerber sich gleichzeitig
pflichtet, mit den erworbenen Aktien diesem Konsortium unter den Bedingungen dieses Vertrages beizutreten.

V I I I .

Zur Auflösung des Konsortiums vor Ablauf und zur Einführung an der Börse bedarf es der Einstimmigkeit.

v e r -

ObsrhauMo (Rhld), denlS.SBpUMbar 191b
Barlln, den 29« Augoat 1916.
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raeinsam von den beiden Hamburger Großwerften Unter¬
zeichneten Antrages ab, belastete jedoch noch nach¬
träglich das Vorhaben der Deutsche Werft mit der Auf¬
lage, während des Krieges den alten Werften keine
A r b e i t s k r ä f t e z u e n t z i e h e n .

D ie Bahn wa r dam i t endgü l t i g f r e i , noch wäh rend des
Kr ieges die Arbei t aufzunehmen, obwohl s ich die
Schwierigkeiten hierfür durch die ständig verschlech¬
ternde Wirtschaftslage von Tag zu Tag vermehrten.

Die Lage an den Landfronten beschränkte sich in den
Monaten August/September 1918 mehr und mehr auf
die reine Defensive. Trotzdem glaubte die Heeresleitung
noch in den Herbsttagen 1918, durch eine verstärkte
U-Boots-Kriegsführung eine Wendung in der Kriegslage
h e r b e i f ü h r e n z u k ö n n e n . H i e r f ü r s o l l t e a u c h d e r e r s t
im Entstehen begriffene U-Boots-Stützpunkt Finkenwerder
herangezogen werden. So sehr uns dieser Auftrag ehrte,

doch klar darüber, daß auch bei aller An¬
strengung und bestem Willen unsere Tätigkeit nur zu
einem sehr geringen Anteil ausmachen konnte, die all¬
gemeine Lage zu beeinflussen. Für die Planung und den
ersten Ausbau der zu errichtenden Werkstätten wurde da¬
von ausgegangen, daß die zu erstellenden Anlagen und
Einrichtungen nur provisorischen Charakter haben konn¬
ten, und daß das für den Bau des Stützpunktes zur Ver¬
fügung stehende Gelände nur soweit in Anspruch zu neh¬
men war, als der später vorzunehmende Aufbau der
Handelssch i f fswer f t h ie rdurch n ich t bee in t rächt ig t wurde.

Das für den Bau des Stützpunktes auf dem Vorland I
zur Verfügung stehende Gelände wurde im Osten durch
das Köhlfleet, im Westen durch den Steendiekkanal
begrenzt, während die schmale Nordseite des Platzes
dem Elbstrom zugekehrt war. Der Kanal war zu schmal,
um als großer Ausrüstungshafen entwickelt zu werden;
d i e Wa s s e r f r o n t e n a m K ö h l fl e e t w a r e n n i c h t g e e i g n e t ,
um größere Schiffe zu Wasser zu lassen, während die
Schmalseite des Bauplatzes nach der Elbe nicht genügte,
u m d i e v o n d e r W e r f t l e i t u n g b e a b s i c h t i g t e Z a h l v o n
4—6 Großhelgen nebeneinander zu errichten.
Ein direkter Schiffsablauf zur Elbe, senkrecht zur Strom¬
richtung, wie er beim späteren Ausbau der Werft zu¬
grunde gelegt worden ist, verbot sich im besonderen
d a d u r c h , d a ß f ü r d e n A u f b a u d e r A u s r ü s t u n g s - u n d
F e r t i g u n g s - W e r k s t ä t t e n w e d e r a m
S t e e n d i e k k a n a l e i n e a u s r e i c h e n d e G e l ä n d e t i e f e z u r V e r ¬
fügung stand.
S o e n t w i c k e l t e s i c h f a s t v o n s e l b s t d e r G e d a n k e , d a s
Ge lände nur sowe i t in Anspruch zu nehmen und Mi t te l
zu invest ieren, a ls s ie für d ie Einr ichtung des U-Boots-
Stützpunktes unbedingt notwendig waren.

Mit um so größerem Nachdruck wurde in die endgültige
Planung der Großschiffswerft auf den Vorländern II
und III eingetreten. Die gleichzeitig begonnene Auf¬
füllung des zwischen den Vorländern liegenden Kanals B
schuf endl ich das b isher im Hamburger Raum nicht zur
Verfügung stehende Areal, wie es für die großzügige
Planung einer Schi ffswerf t er forder l ich war.

Die politische Umwälzung in den ersten Novembertagen
1918 setzte der Kriegsarbeit auf Vorland Iein Ende.
D i e m i t 3 0 0 M a n n b e s e t z t e n W e r k s t ä t t e n d e s U - B o o t s -
Stützpunktes kamen nicht mehr zum Einsatz. Die mühe¬
vo l l e A rbe i t de r vo rangegangenen Mona te haben zwa r
keine Früchte getragen, brachte aber der Werftleitung
d e n Vo r t e i l , ü b e r h a u p t d i e A r b e i t a u f g e n o m m e n z u
h a b e n , w o r a u s i h r d i e Ve r p fl i c h t u n g e r w u c h s , d i e i h r
z u r

t i g e n u n d A r b e i t s m ö g l i c h k e i t e n z u
R e v o l u t i o n s - R e g i e r u n g j e d e E n t l a s s u n g
k r ä f t e n v e r b o t .

Die Losung des Tages war damals:
ke ine Ent lassung von Arbei tskräf ten,
gleiche Bezahlung von Gelernten und
U n g e l e r n t e n

z u e i n e m S t u n d e n l o h n s a t z , d e r e t w a d a s D r e i f a c h e d e r b i s
dahin üb l ichen Stundenlöhne bet rug, wobei es den da¬
maligen Machthabern völlig gleichgültig war, ob über¬
haupt, wie im Schiffbau, Ärbeitsmöglichkeiten gegeben
w a r e n o d e r n i c h t .

Das Kapital der neuen Gesellschaft war auf 10 Millionen
Mark festgesetzt worden, von denen vorläufig 25 Vo zur
Einzahlung gelangen sol l ten.

Für das im Handelsregis ter Hamburg e ingetragene neue
W e r f t u n t e r n e h m e n h a t t e R a t h e n a u d e n N a m e n

D E U T S C H E W E R F T A K T I E N G E S E L L S C H A F T
H A M B U R G

vorgeschlagen.

Da nunmehr das junge Unternehmen über das er forder¬
liche Kapital verfügte, die Materialversorgung sicher¬
n e s t e i l t w a r u n d e i n L i z e n z v e r t r a g f ü r d e n B a u v o n
Großschi ffsmotoren zur Ver fügung stand, darüber h inaus
der evt l . Bedarf an Schi ffs turbinen und Dampfmaschinen
d u r c h d i e T u r b i n e n f a b r i k d e r A . E . G . u n d d i e M a s c h i n e n ¬
fab r i k de r Gu teho f f nungshü t t e gedeck t we rden konn te ,
s t a n d d e r A u f n a h m e d e r W e r f t a r b e i t n u r n o c h d e r B e ¬
schluß der Aktionäre entgegen, den Bau der Werft selbst
e rs t m i t K r iegsbeend igung in Angr i f f zu nehmen.

Dieser, mit Rücksicht auf die alten im damaligen Reichs¬
gebiet bestehenden Werften, gefaßte Beschluß, sollte
den sich aus der damaligen Kriegslage ergebenden Not¬
s t a n d a n A r b e i t s k r ä f t e n u n d B a u m a t e r i a l i e n n i c h t n o c h
m e h r v e r s c h ä r f e n .

D e r B e s c h l u ß w u r d e u m g e s t o ß e n , a l s R a t h e n a u n a c h
Rückkehr von e inem im Frühjahr 1918 er fo lgten Besuch
im Großen Haup tquar t i e r im Wes ten den E ind ruck ge¬
wonnen hatte, daß der Krieg wenigstens noch drei Jahre
d a u e r n w ü r d e — r ü c k b l i c k e n d e i n e e r s c h ü t t e r n d e F e s t ¬
stellung, wie wenig selbst in den leitenden Stellen der
Kriegsführung und Wirtschaft die mil i tär ische Lage
damals r icht ig beurte i l t wurde.

Dieser Umstand gab dem für den Bau und d ie Planung
d e r W e r f t i n A u s s i c h t g e n o m m e n e n Vo r s t a n d Ve r a n ¬
lassung, Überlegungen anzustellen, die im Entstehen
begriffene Werft wenn möglich doch noch in das Kriegs¬
geschehen einzuschalten, und damit die Möglichkeiten
auszuschalten, die die Aufnahme des Bauvorhabens nach
Kriegsbeendigung vielleicht überhaupt in Frage stellen
k o n n t e .

Die Kriegstätigkeit des Vorstandes als technischer Be¬
ra ter im damal igen U-Boots -Amt und techn ischer Le i te r
e i n e s U - B o o t s - S t ü t z p u n k t e s i m M i t t e l m e e r, l e g t e d e n
G e d a n k e n n a h e , d e m A u f s i c h t s r a t d e r D e u t s c h e We r f t
und dem U-Boots -Amt vorzusch lagen , F inkenwerder a ls
U-Boots-Reparatur -Stü tzpunkt raschmögl ichst aufzubauen
u n d d a m i t d e r d e u t s c h e n U - B o o t s - W a f f e e i n e U n t e r ¬
s t ü t z u n g z u g e w ä h r e n , d i e d i e a l t e n W e r f t e n i n f o l g e
ih re r Neubauarbe i ten im Großsch i f fbau nur ungenügend
n a c h z u k o m m e n i n d e r L a g e w a r e n .

D ie grundsätz l iche Zust immung Rathenaus zu dem vor¬
gelegten Plan wurde ohne lange Uberlegrungen gegeben,
jedoch abhängig gemacht von der Erteilung eines Ar¬
beitsauftrages des U-Boots-Amts an die DW auf die
Instandsetzung einer bestimmten Mindestzahl von U-
B o o t e n i m M o n a t g e g e n d i e Ve r p fl i c h t u n g d e r B e r e i t ¬
stellung geeigneter Reparatur-Werkstätten auf Finken¬
werder, für d ie die er forder l ichen Mit te l a l le in durch die
DW aufzubr ingen waren.
Nachdem es dem Vors tand in kü rzes te r F r i s t ge lungen
war, vom U-Boo ts -Amt den Au f t rag zu r I ns tandse tzung
v o n z w e i U - B o o t s - F l o t t i l l e n i m M o n a t m i t I n b e t r i e b ¬
n a h m e d e r F i n k e n w e r d e r W e r k s t ä t t e n z u e r h a l t e n , s t e l l t e
R a t h e n a u f ü r d e n B a u d e r z u e r r i c h t e n d e n U - B o o t s -
W e r k s t ä t t e n e i n e n B e t r a g v o n 2 M i l l i o n e n M a r k z u r
Verfügung, worauf nach Handskizzen des Verfassers,
d ie während der Fahr t von Ber l in nach Hamburg ange¬
fertigt wurden, mit dem Bau der Werkstätten auf dem
V o r l a n d I i n F i n k e n w e r d e r a m S t e e n d i e k - K a n a l u n v e r ¬
zügl ich begonnen wurde.
Die a l ten Hamburger Werf tbet r iebe sahen dem Gesche¬
h e n k e i n e s w e g s t a t e n l o s z u . D u r c h s c h a r f f o r m u l i e r t e
Einsprüche beim damal igen Reichsmar ineamt wiesen s ie
darau f h in und lehn ten a l le Veran twor tung ab fü r e ine
evtl. Störung der Tätigkeit ihrer eigenen Betriebe durch
d i e v o n d e m n e u e n U n t e r n e h m e n a u s g e h e n d e B e e i n ¬
flussung des Hamburger Arbei tsmarktes.
Das Reichsmar ineamt wies zwar den Einspruch des ge-

w a r e n w i r u n s

K ö h l fl e e t n o c h a m

Verfügung stehende Belegschaft weiter zu beschäf-
s u c h e n , d a d i e

v o n A r b e d t s -
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Unter diesen Auspizien begann die
T ä t i g k e i t d e r D e u t s c h e We r f t a u f
Ham burg-Finkenwerder nacbKriegs-
beendigung im November 1918. Als
gewisse Eigenmächt igkei ten radika¬
l e r E l e m e n t e a u f d e r W e r f t d i e

A n r u f u n g d e r B e r l i n e r R e g i e r u n g
n o t w e n d i g m a c h t e n , w u r d e z w a r
u n s e r e n Vo r s c h l ä g e n z u g e s t i m m t ,
jedoch mit dem bezeichnenden Zu¬
satz, daß „Schutz der Regierung
nicht gewähr t werden könne" .
Für d ie Wer f t l e i tung war das Be¬
denklichste, daß eine grundsätzliche
E n t s c h e i d u n g , o b u n d i n w e l c h e r
R i c h t u n g d e r A u f b a u d e r W e r f t
n u n m e h r i n A n g r i f f z u n e h m e n
w a r , ü b e r h a u p t n i c h t g e t r o f f e n
w e r d e n k o n n t e , d a j e d e r Ü b e r ¬
b l i c k ü b e r d i e k o m m e n d e p o l i t i ¬
s c h e u n d w i r t s c h a f t l i c h e Z u k u n f t
f e h l t e .

H i n z u k a m , d a ß d e r e r s t e A u f ¬
s i c h t s r a t s v o r s i t z e n d e d e r D e u t s c h e
W e r f t , A l b e r t B a l l i n , a m 9 . N o ¬
vember 1918 plötz l ich verschieden
w a r . P a u l R e u s c h t r a t a n s e i n e
S t e l l e . A b e r a u c h f ü r d i e d e u t s c h e
S c h w e r i n d u s t r i e w a r e s h e i d e r
U n k l a r h e i t d e r p o l i t i s c h e n L a g e
n ich t mög l i ch , i rgend e ine R ich t¬
l i n i e f ü r d e n w e i t e r e n A u f b a u d e r
We r f t z u g e b e n . A u f s i c h s e l b s t
g e s t e l l t , m u ß t e d i e W e r f t l e i t u n g
v e r s u c h e n , m i t d e r i h r a u s d e n
letzten Kriegstagen zur Verfügung
s t e h e n d e n B e l e g s c h a f t i m S i n n e
e i n e s k o m m e n d e n A u f b a u e s d e r
W e r f t u n d u n t e r B e n u t z u n g d e r
l e t z t e n M i t t e l , d i e i h r a u s d e m
A u f b a u d e s U - B o o t s - S t ü t z p u n k t e s
noch zu r Ve r fügung s tanden , den
B e t r i e b a u f r e c h t z u e r h a l t e n u n d i n
s p a r s a m s t e r W e i s e f o r t z u f ü h r e n .

D a ß e s u n t e r d i e s e n U m s t ä n d e n
d e r W e r f t l e i t u n g ü b e r h a u p t n o c h
ge lang , Au f t räge zu e rha l ten und
s o g a r e i n e n g r o ß e n N e u b a u - A u f ¬
t r a g a u s d e m A u s l a n d a u f d e n
B a u v o n v i e r 8 0 0 0 - t - S c h i f f e n z u
b u c h e n , w i r d f ü r i m m e r e i n b e ¬
s o n d e r e s B l a t t i n d e r G e s c h i c h t e
d e r D e u t s c h e We r f t b l e i b e n , m i t
d e m w i r u n s i n e i n e m k o m m e n d e n
Aufsatz beschäft igen werden.
E ü r h e u t e s o l l a b s c h l i e ß e n d n u r
noch e ine ku rze Übe rs i ch t gege¬
b e n w e r d e n ü b e r d i e e i n z e l n e n
P e r i o d e n , i n d e n e n s i c h d e r W e r f t ¬
aufbau in den folgenden vier Jahr¬
z e h n t e n v o l l z o g e n h a t , u n d w i e
d ie von der Wer f t le i tung s ich be i
Gründung des Unternehmens selbst
g e s t e l l t e A u f g a b e , d e n B a u d e s
großen Fracht- und Fahrgastschiffs
zu pflegen und zu en tw i cke ln , i n
e iner be i der Gründung der Werf t
n i c h t v o r a u s z u s e h e n d e n W e i s e
e r f ü l l t w o r d e n i s t .

r

O b e n :

W e r k s t ä t t e n d e s U - B o o t - S i ü t z p u n k t e s

auf Vorland 1in Hamburg-Finkenwerder

M i t t e :

E r s t e r v o n d e r D e u t s c h e W e r i t

a b g e l i e i e r t e r N e u b a u S S „ B e u r s p l e i n "

U n t e n :

Z u d e n e r s t e n i n F i n k e n w e r d e r e r s t e l l t e n

N e u b a u t e n g e h ö r t e n d i e S c h i fi e
d e r „ A i d a b i ” - K l a s s e
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Zeittafel des 40jährigen Werftgeschehens auf der Deutsche Werft
und ihre Leistungen von der Gründung bis heute
Der 1. Weltkrieg und die sich hieraus ergebenden Überlegungen, die zur Gründung der
D e u t s c h e W e r f t a m 6 . J u n i 1 9 1 8 f ü h r t e n .

D i e e r s t e A r b e i t s a u f n a h m e .
U-Boot-Stützpunkt auf Vorland 1Finkenwerder.
Kriegsende am 9. 11. 1918 und Umstellung auf den Handelsschiffbau.
Die ersten Schiffsl ieferungen.
4Fischdampfer und 2Frachtschiffe von je 7000 tdw, SS. Beursplein, SS. Westplein.
Finkenwerder n immt Ser ien-Neubaul ie ferungen auf .
SS. Alesia, SS. Andalusia, SS. Arabia, SS. Arcadia, SS. Aldabi, SS. Niederwald.

Inflat ionsende —Währungsumste l lung 1923.
Z u s a m m e n b r u c h d e s W e l t m a r k t e s i m S c h i f f b a u .

1 9 1 4 — 1 9 1 8

1 9 1 8 — 1 9 1 9

1920

1 9 2 1 — 1 9 2 3

M S . J a p a n e s e P r i n c e ’

Jahre starker Expansion im Bau großer Fracht- und Fahrgastschiffe:
Fernbank-Typ, Prince-Liner, MS. San Francisco, TS. Tacoma, usw.

Die Weltwirtschaftskr ise und ihre Folgen.

A u f n a h m e d e s Ta n k e r b a u s .

Starker Aufschwung im Schiffbau.
Die DW erreicht zum ersten Male eine Steigerung ihrer Jahresleistungen auf über
200 000 tdw und steht damit an der Spitze aller im Handelsschiffbau stehenden Werften
d e r W e l t .

Bau von Typen-T ankern von 14 500 und 16 000 tdw.

Der 2. Weltkr ieg.
Leistungen im Kriegs- und Handelsschiffbau.
Besetzung Hamburgs am 2. 5. 1945.
D e r Z u s a m m e n b r u c h a m 8 . 5 . 1 9 4 5 .

Kr iegs fo lgen.
Das Potsdamer Abkommen vom 2. 8. 1945 bringt ein Verbot des Handelsschiff-Neubaus.
Beschränkung auf die Instandsetzung und den Umbau von Schiffen.

Der starke Aufschwung im Handelsschiffsneubau auf der Werft in Finkenwerder erreicht
1956/1957 ein Optimum der vom Stapel gelaufenen Schiffe mit mehr als 300 000 tdw. Die

D W s t e h t d a m i t 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
Bau eines Großhelgens für Schiffe jeder Größe (bis zu 100 000 tTragfähigkeit und mehr).

1 9 2 4 — 1 9 2 9

1 9 3 0 — 1 9 3 1

1 9 3 2 — 1 9 3 3

1 9 3 3 — 1 9 3 9

1 9 3 9 — 1 9 4 5

1 9 4 5 — 1 9 5 0

1 9 5 1 — 1 9 5 8

T

i i i i i i i i i i i i i
\

ISET

A

Fahrgastschifi mit Turbinenantr ieb „Israel '
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Eisenlager
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A l s M a s c h i n e n b a u e r a u f d e r D W
von November 1918 b is Oktober 1919

Im November 1918, also kurz nach Beendigung des
ers ten We l t k r i eges , such te d i e Deu tsche Wer f t i n den
Hamburger Tageszeitungen Arbeitskräfte für ihre in den
letzten Kriegsmonaten gegründete, auf Finkenwerder im
Entstehen begriffene neue Großwerft.

r a c k e n v o r . D i e s e s o l l t e n u n s a l s W o h l f a h r t s r ä u m e d i e ¬

nen , wurden aber spä te r l e ide r o f t f ü r Versammlungen
b e n u t z t . Vo n e i n e r E i n f r i e d i g u n g , e i n e m We r f t t o r o d e r
ä h n l i c h e m w a r n o c h n i c h t s z u s e h e n . V o n d e n B a r a c k e n

aus ging es weiter durch den Sand zu einem Werkstatt¬
gebäude nahe der Elbe. In dieser, nach unseren heutigen
B e g r i f f e n k l e i n e n W e r k s t a t t , w e l c h e n o c h k e i n e To r e
und Einrichtungen besaß, soll ten wir arbeiten.

A l s e r s t e s b r a c h t e n w i r d a n n a n b e i d e n H a l l e n e n d e n d i e

To r e a n ; d e n n e s w a r j a s c h o n N o v e m b e r u n d e n t ¬
sprechend ka l t und neb l ig . Später mont ie r ten w i r Fe i l¬
bänke, Schraubstöcke und Werkzeugschränke und schufen
uns damit unseren eigenen Arbeitsplatz. Eine neben der
Ha l l e au fges te l l t e Lokomob i l e ve r so rg te uns i n d i esen
ersten Tagen mit Licht und Wärme.

N a c h u n d n a c h w u r d e n d a n n a u c h D r e h b ä n k e , B o h r ¬
masch inen , Sch le i f s t e i ne usw. he rangescha f f t und von
uns nebst den dazugehörenden Transmiss ionen auf der
einen Sei te der Hal le aufgeste l l t . So war dann aus der
anfängl ich für die U-Boot-Reparatur vorgesehenen Werk¬
s t a t t e i n e k l e i n e M a s c h i n e n f a b r i k — d i e e r s t e a u t d e r

D e u t s c h e W e r f t i n B e t r i e b g e n o m m e n e W e r k s t a t t —
fert iggestel l t . Stolz über unser Werk l ießen wir uns dann
eines Mittags von einem Kollegen in dieser Halle foto¬
grafie ren .

A u f d e n ä l t e r e n G r o ß w e r f t e n d a g e g e n w a r d u r c h d a s
plötzliche Stillegen aller Neubauten für die Marine —
i n s b e s o n d e r e d e r U - B o o t e eine große Zahl von Fach¬
kräf ten f re i geworden.

Also e i l ten wir zum Büro der DW, welches s ich damals
im Levan te -Haus , Mönckebergs t raße 7 , be fand , wurden
eingestellt und fuhren am Tage darauf mit dem Touren¬
dampfer von den St.-Pauli-Landungsbrücken nach Finken¬
w e r d e r . D e r a l t e F i n k e n w e r d e r A n l e g e r b e f a n d s i c h
dama ls am S tack , we i t oben im Köh lflee t i n de r Nähe
der Aue-Insel. Dort lagen auch die Finkenwerder Fisch¬
kutter, und täglich wurden große Mengen Obst und Ge¬
müse, welche hinter den schützenden Deichen gewachsen
waren, über den Anleger nach Hamburg verfrachtet.

Wir mußten nun durch den Ort Finkenwerder und später
ü b e r d e n D e i c h a u f d a s V o r l a n d w a n d e r n . D a s G e l ä n d e

war durch Aufschwemmen des be i E lbregul ierungen aus
der Elbe herausgebaggerten Sandes dort entstanden, wo
f r ü h e r v o r d e m D e i c h i m S o m m e r d i e K ü h e u n d P f e r d e

geweidet hat ten.

D e r s o e b e n b e s c h r i e b e n e We g k o s t e t e v i e l m e h r Z e i t
a ls heute , wo d ie Ext radampfer d ie Arbe i te r von Ham¬
b u r g , A l t o n a u n d N e u m ü h l e n o d e r Te u f e l s b r ü c k d i r e k t
z u r W e r f t f a h r e n . A b e r E x t r a d a m p f e r h ä t t e n s i c h i m
N o v e m b e r 1 9 1 8 f ü r d i e k l e i n e Z a h l d e r A r b e i t e r n i c h t

g e l o h n t u n d P o n t o n s , a n d e n e n d i e D a m p f e r h ä t t e n
an legen können , gab es noch n i ch t an unse re r Wer f t ;
denn diese sol l te ja auf Vor land I I erst aufgebaut wer¬
den, und dazu waren Jahre emsiger Arbei t er forder l ich.
Der erste kleinere Anlaufbetr ieb, welcher vor Beendigung
des Kr ieges für die Reparatur von U-Booten vorgesehen
und spä te r fü r den Bau von Docks , Prähmen, Pon tons
und k le ineren Sch i f fen gedacht war, lag auf Vor land I ,
etwa dort , wo Jahrzehnte später der Sportplatz und das
Schwimmbad angelegt worden sind. Im November 1918
mußten wi r durch t ie fen Sand stapfen und fanden etwa
in der Nähe des jetzigen Cilli-Cohrs-Weges einige Ba-

An Arbeit für uns sollte es auch nicht mangeln. Eine
k l e i n e P r e ß l u f t - u n d e i n e U m f o r m e r s t a t i o n m u ß t e n e i n ¬

ger ichtet werden. Preßluf t le i tungen wurden nach und auf
dem Hellinggelände —einer schräg nach dem Köhlfleet
a b f a l l e n d e n S a n d fl ä c h e ver leg t ; denn ba ld ro l l ten d ie
von der Gutehoffnungshütte im Ruhrgebiet fertig zuge¬
s c h n i t t e n e n u n d g e l o c h t e n P l a t t e n u n d P r o fi l e f ü r d i e
e r s t e n D W - N e u b a u t e n N r . 1 u n d 2 a u f u n s e r e r W e r f t

an. Es handelte sich um zwei Schwimmdocks, mit deren
Montage unverzüglich begonnnen wurde. Hierzu wurden
jetzt auch Preßluftwerkzeuge benötigt, die wiederum
gepflegt und repariert werden mußten. Zu diesem Zweck
w u r d e n e b e n d e r v o r e r w ä h n t e n P r e ß l u f t s t a t i o n e i n e

kleine Werkstatt für die Ausgabe und Reparatur der
Werkzeuge e inger ichte t .

V i e l N o t h a t t e n w i r d a m a l s m i t d e n P r e ß l u f t s c h l ä u c h e n .

G u m m i w a r n a c h d e m K r i e g e n o c h e i n r a r e r A r t i k e l ,

D i e e r s t e B e l e g s c h a l t d e r D W i m J a h r e 1 9 1 8 D i e P r e ß l u l t s t a l i o n 1 9 1 8
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G
G d u r c h d e n L u f t d r u c k d i e R ü c k w a n d d e s K r a u s h e r a u s , s o

d a ß d e r K r a n f ü h r e r s c h n e l l w i e d e r a u f t a u c h e n u n d v o n

se inen Arbe i t sko l legen geborgen werden konn te .

Am 24 . 9 . 1919 war dann de r Neubau 1 , das fü r d ie
Admiralität gebaute Dock XIX, stapellaufklar.

D ie Arbe i te r e rh ie l ten zur Fe ie r des Tages jeder e inen
Tageslohn extra und durften dem Stapellauf, welcher
am Nachmittag stattfand, vom Fährdampfer aus Zusehen.
Der Dampfer leg te s ich zu d iesem Zweck vor d ie E in¬
mündung des Köhlfleets .

Das Dock l ieß s ich aber z ieml ich lange nöt igen, b is es
s i c h e n d l i c h b e q u e m t e , i n s Wa s s e r z u r u t s c h e n . D e r
Angstschweiß, den die Beteiligten bis zum Gelingen des
Stapellaufes opferten, soll dann, wie wir am nächsten
Tage hörten, durch entsprechende Mengen Alkohol kom¬
pensiert worden sein; aber das kann man wohl ver¬
s tehen , wenn man an d ie F reude de r Leu te übe r das
endlich gelungene Werk denkt und wenn man gleich¬
zeitig berücksichtigt, daß es sich um den ersten Stapel¬
l a u f u n s e r e r d a m a l s n o c h s o j u n g e n W e r f t h a n d e l t e .
(De r Neubau N r. 2 , das Dock XX f ü r d i e Adm i ra l i t ä t ,
i s t a u c h b a l d d a r a u f , u n d z w a r a m 4 . 11 . 1 9 1 9 , v o m
Stapel gegangen.)
So war dann ganz schnell ein Jahr herum, ein Jahr voller
Mühe und Arbe i t , aber auch vo l le r F reude über das in
diesem Jahre Vorangeschaff te.

D i e s e m e r s t e n J a h r h a b e n s i c h i n z w i s c h e n 3 9 w e i t e r e

angeschlossen. Mit ganz geringen Ausnahmen waren die
l i i n t e r u n s l i e g e n d e n 4 0 J a h r e g r ö ß t e r A n s t r e n g u n g e n
Jahre großer Er fo lge, auf d ie wir a l le , d ie mi tgearbei tet
haben, mit Recht stolz kein können.

D ie Wer f t i s t i nzw ischen immer we i te r ausgebau t wor¬
den , zu r Ze i t en ts teh t e in neuer Großhe l l i ng m i t a l l en
dazugehörenden Einrichtungen; es ist also zu hoffen —
wenn auch die nachfolgenden Generationen das Werk
kräft ig vorantreiben —daß der Erfolg auch für die
Z u k u n f t n i c h t a u s b l e i b e n w i r d .

D i e V m f o r m e r s t a i i o n i m J a h r e 1 9 1 8

Kunstgummi so gu t w ie unbekannt . So mußten w i r uns
mit e isernen Spira lschläuchen behel fen. Bei der ger ing¬
s ten unvors ich t igen Behand lung in dem rauhen Sch i f f¬
b a u b e t r i e b k n i c k t e n d i e S c h l ä u c h e l e i c h t a b u n d w a r e n

d a n n u n b r a u c h b a r. E i n e B a j o n e t t - Ve r b i n d u n g n a c h d e r
anderen mußten w i r daher zur Repara tur mi t Z inn da¬
zw ischen lö ten . E ine schw ie r i ge A rbe i t ; denn wenn de r
L ö t k o l b e n w a r m g e n u g w a r , d a ß d a s Z i n n l i e f , v e r ¬
brannte die Papierpackung zwischen den eisernen Spira¬
len der Schläuche. Aber mit käl terem Lötkolben ging es
übe rhaup t n i ch t . So ha t te auch dama ls j ede r von uns
seine kleinen und großen Sorgen.

D i e P r e ß l ' u f t h ä m m e r u n d B o h r m a s c h i n e n a r b e i t e t e n , w e n n

wir s ie auisgaben, in unserer Werkstatt einwandfrei . Die
M ä n n e r, d i e m i t i h n e n a r b e i t e n s o l l t e n , b e h a u p t e t e n
dagegen, daß s ie au f dem Hel l ing n ich t funk t ion ier ten .
D i e W e r k z e u g e w a r e n a n s c h e i n e n d v o n d e m d a m a l s
w o h l n i c h t n u r a u f u n s e r e r We r f t s t a r k g r a s s i e r e n d e n
Schlagwort : , ,Passive Resistenz" angesteckt worden. Of t
m u ß t e n w i r d a h e r d e n M ä n n e r n a u f d e m H e l l i n g u n d
au f den Dockkäs ten d i e gu te Funk t i on de r Werkzeuge
u n t e r B e w e i s s t e l l e n , u n d d a n n g i n g e s w i e d e r e i n e
W e i l e .

T r o s t

Die Preßluitwerkstcitl und ihre Ausgeber

Ziemlich zu Anfang unserer Tät igkei t gab es auch einen
S o n d e r a u f t r a g . W i r m u ß t e n v o n F e l d b a h n s c h i e n e n m i t
der Handsäge 100 mm lange Stücke abtrennen, an beiden
Enden und auf der Grundfläche glat t fe i len. Diese merk¬
würd igen Dinger, d ie w i r se inerze i t be i der Hers te l lung
, ,Armstrong-Gewicht" getauf t hat ten, hat der Erzählende
dann e in ige Jahre spä te r im Büro a ls B r ie fbeschwere r
wiedergefunden, nachdem sie anfangs unseren Schiffbau-
Konstrukteuren a ls behel fsmäßige Strakgewichte gedient
h a t t e n .

W ä h r e n d s o a u f V o r l a n d I d i e N e u b a u t e n S . 1 u n d S . 2

h e r a n w u c h s e n , w u r d e a u f V o r l a n d I I a n d e m A u f b a u d e r

H a u p t w e r f t m i t a l l e n M i t t e l n g e a r b e i t e t . F ü r d i e K a i ¬
m a u e r, d e n H e l l i n g u n d d i e g r o ß e n W e r k s t a t t - H a l l e n
w u r d e n P f ä h l e ü b e r P f ä h l e d u r c h d e n S a n d i n d e n K l e i ¬

b o d e n h i n e i n g e t r i e b e n . S p ä t e r w u c h s e n d i e K a i m a u e r
und zwischen r ies igen Sandbergen die Eisengerüste der
großen Hal len, besonders der Kesselschmiede, von Tag
zu Tag weiter empor. Wir selber hatten drüben auf
V o r l a n d I I n i c h t s z u s u c h e n , a b e r s e h e n k o n n t e n w i r ,

mi t welcher Energie dor t e in gewal t iges Werk entstand.
Es ging dort drüben auch nicht immer ohne Zwischenfälle
ab. Einmal k ippte ein Kran beim Versuch, e in schweres
M a s c h i n e n t e i l a u s e i n e r S c h u t e h e r a u s z u n e h m e n , m i t

se ine r Las t i n den Wer f t kana l . Zum Glück flog h ie rbe i



Stape l lau i des Motorsch ifies

Concordia Tadj“ am 20. 5. 58.

Oben: Die Tauipatin Mrs. Orenste

M i t t e : D e r R e e d e r M r . H a a i a n d

U n t e n : D a s n e u e S c h i i i

R e c h t e S e i t e :
M S . M o s t u n

Stapeilaui S. 731 (Vorschiii)
MS . Tagay tayDie letzten Wochen:
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N û is dat bald wedder so wiet, denn kann't losgohn in n
U r l a u b . U r l a u b , d a t i s ' n W o r t ! D a t h e t t K l a n g ! D a t
smeckt a l l so noh Seeluf t , noh Utspannen un Erholung!
Un erholen wullt Du Di jo in'n Urlaub!

Bi dat Wort sühst Du Di all in'n Sand liggen an de Nord¬
see, un de Sünn schient Di op den Pelz. Du kiekst in den
blauen Heben un plierst mol 'n beeten mit de Oogen, un
ganz hoben sühst Du een poor Möwen fleegen. Ganz wiet
weg dor fl immert so 'n Si lberband in de Sünn, dat is de
Wiede See. Un wenn Du n ich mehr l iggen magst in de
Sünn, denn löppst Du mol öber ' t Watt . Du best al l lang
vergee ten , da t Du b lo ts veer te in Dog vö r D i bes t , da t
d e n n a l l e n s w e d d e r v ö r b i i s u n D u a l l w e d d e r a r b e i t e n
m u ß t . N u w u l l t D u e e r s t m o l D i e n e n U r l a u b s o r e c h t v u n
Hatten geneeten!

Mennig een de will vun de See jo nix weeten, un de fohrt
leeber in't Gebirge, um dor rumtokraxeln. In de Bargen
is dat jo ok sdieun, wenn Du dor mol för körte Tied in'n
Urlaub henföhrst. Dat is jo 'ne gewaltige Wucht, wenn Du
so de Alpen vör Di liggen sühst, mit jemmer Isgipfel un
de hogen Köpp. Een grandiosen Anblick is dat, wenn Du
jümmers neeger an dat Hochgebirge rankummst. Toeerst
sühst Du jem ganz vun wieden, obers, je wieder Du ran¬
kummst, um so gewaltiger warrt de Anblick.
Wenn Du so an de Hochalpenstroot steihst oder Du büst
in Garmisch un sühst dat Zugspitzmassiv vör Di, denn
warrt Di doch 'n beeten anners to Mot. Un büst Du gor
endlich hoben, un ünner Di sühst Du de Welt so lütt un
so wiet un rings um Di Wolken un wieder weg noch
högere Gipfel mit Is un Snee —oder mit Gletschertungen
d o r t w ü s c h e n — d e n n k u m m s t D u D i d o c h s o ' n b e e t e n v e r ¬
l o r e n v ö r .

As ick dat letzte Mol in't Hochgebirge weer, dor weer
öber Nacht Neesnee fulln, un all de ümliggenden Bargen
weern strohlend witt, de Sneeschatten licht hellblau, un as
de Sünn keem un a l lens in ehrn Sch ien hü l l , dat weer
würkl ich nich to beschrieben, ünnen dor bruus de Etsch,
de scheet dor dörch de Felsen, un wenn hoben de Gipfel
ok all in'n Sünnschien leegen, de Almwischen un de dunk¬
len Tannen, de weern noch deep in'n Schatten.
So scheun un meist unwürklich as dat weer, antosehn un
antohören, dat Bruusen vun dat Woter, dat dor dörch de
Schlucht schümen däh, dat weer doch irgendwie bedrük-
kend, un leben much ick dor nich, för keen Geld! Wi vun
d e W o t e r k a n t f ö h l t u n s d o c h m e i s t n i c h s o w o h l t w ü s c h e n
so veel Bargen, wi brukt doch mehr dat Wiede, den freen
B l i c k u n d e n G e s m a c k v u n S o l t w o t e r .

Nu brukt dat jo ok nich glieks dat Hochgebirge to sien!
In unsere engere Heimat gifft dat jo ok so scheune Stel¬
len! Ick meen nich den Venusbarg. Denk doch blots mol
an de Holsteinische Schweiz oder an de Lüneburger Heid.
De liggt doch beid sotoseggen vör de Döör för uns Ham-
borgers. Um disse Tied is dat jo besünners scheun in'n
Bökenwald! So in'n Mai oder Juni, öberhaupt so um Ping-
s t e n r ü m , i s d e W a l d d o c h a m s c h e u n s t e n . W e n n s o d a t
eerste lichte Greun um de silbergrauen Stämm schimmert,
so maifr isch, denn mutt man losfohren noh Malente oder
noh'n Uglei. Wenn allens so scheun greunt un blöht un
de Waldmeister duftet, denn mutt Di good to Mot warrh,
o b D u w u l l t o d e r n i c h . G r o d i n d e H o l s t e i n i s c h e S c h w e i z

dor gifft dat so molerische Stellen, ganz versteeken, an de
Seen oder in'n Wald, un jümmers is dat een annern An¬
b l i c k .

Oder du geihst in de Heid! Dor kannst Du noh Hartens-
lus t rümwannern , un dor k r iegs t Du mi tünner wer weet
wie lang gorkeen Minschen to Gesicht. In de Heid is dat
jo nich blots scheun, wenn se blöht, nee, ok nu, wo de
Heid sü lwst noch swat tbrun is un eerst de Spi tzen an¬
fangt , greun to warm. Wenn Du so 'n Heidefluß so l ich t
dorhendr ieben sühs t , un in da t Wote r do r spege l t s i ck
d a t S i l b e r w i t t v u n d e B i r k e n m i t d e n e e r s t e n l i c h t e n
Greunschimmer, dat is woll een scheunen Anblick.

Du b ruks t jo ok n ich a l leen öber de He id to wannern ,
kannst jo ok mol mit de Heidekutsch fobren mit den Po¬
stillon op den Bock, un kannst dinken. Du büst noch in de
gode, ole Tied, as man dat noch nich neudig harr, sick öber
Geschwindigkeitsbegrenzung den Kopp to terbreken un
ö b e r a l l d e n a n n e r n n e e m o d s c h e n K r o m .

Nu kannst Du jo ok da t G lück hebben, da t Du vun de
Warft ut 'ne Urlaubsreis kriegst un dat Du noh Schliersee
oder noh Schönberg in'n Bayrischen Wald kummst, oder
vil l icht kummst Du noh'n Harz. Bit nu hett dat jem jo all
ganz prächtig geful ln, de vun de Warft ut 'ne Reis mokt
hebbt. Dor is gomich so veel Platz as dor Anwärters
sünd. Na, denn kannst n ix moken, denn mußt Du eben
teuben, bit de Reeg an Di is.

Du wullt ober gomich mit de Warft reisen, Du best Di 'n
n e e t Z e l t k o f f t u n n u w u l l t D u l o s . I n s t r o h l e n d e n S ü n n e n -

schien fohrst Du weg mit Juppheidi un Trallala! Nu kann
de Sünn jo orn t l i ch sch ienen, un wenn dat ok würk l ich
mol regen schull, dat mokt jo nix. Dien Zelt hollt jo
dicht för dree Dog un noch länger. Nu wullt Du jo ok mol
w a t a n n e r s s e h n u n d o r u m f o h r s t D u n o h S ü d e n . W i e d

weg sühst dor mol 'n poor Wolken, ober dat scheert Di
n ich wieder. Obends s te l ls t Du Dien Ze l t op, pust D ien
Luftmatratz op un kuschelst Di in Dien Slopsack un slöppst
sel ig in. Endl ich büst Du in de freie Natur. Merrn in de
Nacht wokst Du op vun so'n merkwürdiges Geräusch, to¬
e e r s t f r o g s t D u D i , w a t d a t w o l l s i e n k u n n , u n d e n n
markst Du, dat hett anfungen to regen. Dat mokt Di jo
nix ut. Dien Zelt hollt dat jo ut, un so slöppst Du wedder
in. Je, un denn geiht Di dat so, as uns dat vergangen Johr
gohn hett. Dat warrt jümmers natter, un dat regent jüm¬
mers beeter bi. Dien Zelt dat warrt öberhaupt nich mehr
drög . Un ob Du nu wu l l t oder n ich , wenn da t an fangt ,
dörch Dien Zelt to druppen, denn geihst Du in'n Penschon.
Dat kost natürl ich veel mehr as Du veranslogt best. Natt
as so'n Pudel mit Dien ganzen Krom mokst Du Di wedder
op den Heimweg. Je wieder Du noh Norden kummst, um
s o s c h e u n e r w a r r t d a t W e t t e r . U n w e n n D u w e d d e r i n

Hamborg büst, dann schient de Sünn an strohlend blauen
Heben, un de Lüd, de to Huus bleeben sünd, de künnt gor
n i ch beg r i epen , woso a l l D ien Soken so f o r chbo r na t t
sünd, Wiel de ganzen veertein Dog in Hamborg de Sünn
s c h i e n t h e t t .

Na, also dütt Johr kummt dat jo nich wedder vör, dor
schient bestimmt in Dien Urlaub de Sünn, denn nu is jo
all lang nog slechtes Wetter ween, un denn man gode Er¬
holung un veel Spoß in Dienen Urlaub!

I r m a W e r n e r
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Hiw sfläcid du Utî oUstkuiz.
Einige Vorkommnisse der letzten Zeit haben gezeigt, daß bei den Anschlägern über den
Gebrauch von Plattenzangen doch recht unterschiedliche Meinungen bestehen.
So schön es wäre, für alle Plattenstärken eine Universalzange zu haben, so ist dieses
leider nicht möglich. Eine Universalzange würde so unhandlich werden, daß all die Vor¬
teile der Zange wie: geringes Gewicht, leichte Handhabung, unkomplizierte Konstruktion,
damit ins Wasser fielen. Nur darf d iese Unkompl iz ier thei t n icht dazu führen, d ie Zange
mit unkomplizierten Geräten wie großen Hämmern, Brechstangen etc, zu Leibe zu gehen.
Gerade weil die Zange so überaus zweckmäßig einfach ist, darf man bei ihrem Gebrauch
keine Schwierigkeiten suchen; mit etwas Überlegung gehandhabt, wird man so leicht kein
idealeres Hi l fsmit te l für den Plat tentransport finden.

Folgendes muß man allerdings beim Gebrauch der Plattenzange vrissen:

1. Es muß für das jeweilige Plattengewicht auch die Zange mit entsprechender zulässiger
Tragfähigkeit gewählt werden. (Die Tragfähigkeit ist auf der Zange eingeschlagen.)

2 . Für jede P la t tens tärke is t e ine Zange mi t dem passenden K lemmbere ich (ebenfa l l s
auf der Zange eingeschlagen) zu nehmen. Zangen mit einem eingeschlagenen Klemm¬
bereich von beispielsweise 9—25 mm dürfen keinesfal ls für Platten unter 9mm Stärke
v e r w e n d e t w e r d e n .

3. Die Plat te so l l zwischen den im Zangenkonus le icht bewegl ichen Backen fests i tzen,
4. Die Backenführungsst i f te haben mit dem Halten der Platten nichts zu tun; s ie sol len

nur bewirken, daß beide Backen in gleicher Höhe im Konus klemmen. Die Stifte dürfen
deshalb niemals so roh behandelt werden, daß sie verbiegen oder brechen; denn dann
stehen sich die Backen nicht mehr genau gegenüber und das sichere Halten der Platte
ist in Frage gestellt.

5. Es darf keine Zange mit Gewalt auf die Platte hinaufgeschlagen werden; wenn sie sich
nicht willig aufsetzen läßt, dann ist eine besser passende zu nehmen.

6. Die Plat tenzangen s ind ausschl ießl ich für senkrechtes Heben konstru ier t . F lach auf¬
e inander l i egende P la t ten müssen m i t P la t tenbaum oder Magne t t rave rse angehoben
w e r d e n ,

7. Nicht in Ordnung befindliche Plattenzangen sind wegen der damit verbundenen Unfall¬
gefahr sofor t der Werkzeugmacherei zur Reparatur e inzusenden. Eigenmächt ige Um¬
änderung oder Umzeichnung sind grundsätzlich untersagt.

Pflege und bewahre Deine Plattenzange sorgfältig,
von ihrem einwandfreien Funktionieren kann Dein Leben abhängen!

Im Monat März 1958 arbeiteten folgende Betriebe der DW unfallfrei:

Finkenwerder: 207 Helgenkräne; 213 Schiffbau (innen); 215 Eisenlager West und Halle X;
235 Sägerei; 237 Taklerei; 239 Baubetrieb; 241 Güterverteilung; 242 Ausrüstung; 243 Dock;
260 Blechbearbeitung; 266 Röntgenabteitung; 282/84 Landtransport; 287 Wassertransport;
298 Feuerwehr; 1020 Magazin; 1023 Werkzeugverwaltung.

Reiherst ieg; 602 Nieterei; 603 Bohrerei; 604 Stemmerei; 605 Reiniger; 623 Malerei; 633
Z immere i ; 640 Verho lgang; 641 Güterver te i lung; 651 Masch inen-Sch loss . ; 659 Kesse l¬
schmiede ; 662 E lek t r i ke r ; 663 /65 Wer f t i ns tandha l tung ; 668 Werkzeugmachere i ; 682 /84
Land t ranspor t ; 687 Wasser t ranspor t ; 698 Feuerwehr ; 1620 Magaz in ; 1623 Werkzeug¬
v e r w a l t u n g .

U N F A L L F R E I z u a r b e i t e n m u ß d a s Z i e l a l l e r s e i n !

B e r n d t
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sich unsere Sdiachmannschaft den 2. Platz mit 38'/2 Punk¬
ten, Sieger in diesem Turnier wurde die Schachmannschaft

P u n k t e n . M o m e n t a n n i m m t
■Oui dam J9attlalj55pott

vom Deutschen Ring mit 39'
unsere Schach-Abteilung an der Ausspielung des Rapid
Pokals teil. Das erste Spiel wurde mit 8;2 gegen die
Mannschaft vom Strom- und Hafenbau gewonnen. Auch
hierüber werden wir in der nächsten Werkzeitung mehr
b e r i c h t e n .

4 ^ «

F u ß b a l l :

Unsere Fußballer stehen mitten in der Sommerpunktrunde.
Die 1. Fußbal lmannschaf t hat in der ersten Halbser ie 1

Verlustpunkt. Unsere Reserve hat bisher noch keinen
Verlustpunkt erlitten. Die anderen Mannschaften stehen
auch in ihren Klassen gut. über die Reise unserer „Alten
Herren" werden wi r in der nächsten Ausgabe ber ichten.

H a n d b a l l :

U n s e r e H a n d b a l l e r h a t t e n ü b e r O s t e r n B e s u c h a u s

Schweden. Sie fuhren über die Pfingstfeiertage zu einem
Rückkampf nach Malmö. Hierüber werden wir in unserer
nächsten Werkzeitung berichten.

D i e F u ß b a l l - W i n t e r - M e i s l e r

K e g e l n :

Zwei von unseren Kegelmannschaften machten Ausschei¬
dungsspiele mit punktgleichen Gegnern. Diese wurden
alle gewonnen. Somit verblieben unsere Kegler in ihren
S t a f f e l n .

Spielergebnisse der letzten Wochen:

DW 1. Jgd. —Wiehern
D W 2 . J g d . — R . O . M e y e r
DW 2. Jgd. —Heid. &Harb. 1:1
DW 2. Jgd. —Hauni

6 : 0F u ß b a l l :
0 : 5

4 : 1D W 1 . — H a s p a
D W 1 . — C . S p a e i e r
D W 1 . — T h ö r l

D W 1 . — T r e t e r n

D W 1 . — P h i l i p s
D W R e s e r v e — H a n s a M o t .
D W R e s e r v e — R e e m t s m a

D W R e s e r v e — B ö t l c h . & G . 5 : 0
D W R e s e r v e — E i s e n w e r k ,
D W 2 . — H . S . 5 3

( P o k a l s p i e l )
D W 2 . — H o c h h a u s

D W 2 . — b e i a m i

D W 2 . — S t g . B ä c k e r e i
D W 3 . — L V A R e s e r v e

D W 3 . — Z o l l R e s e r v e

D W A l t e H e r r e n — R a p i d
D W A l t e H e r r e n — V a r a
D W A l t e H e r r e n - B l a u - G e l b 8 : 1
D W R h s t . 1 . — O t t o v e r s a n d 3 : 1

( P o k a l s p i e l )
D W R h s t . 1 . — J e n s S ö h n e

DWRhst. 1. —Raffay
( P o k a l s p i e l )
D W R h s t . R e s . — A l l i a n z

D W l . J g d . — N o l e i k a
D W 1 . J g d . — M e n c k
D W 1 . J g d . — S t ü l e k e n

5 : 0 1 : 5

4 : 0
2 : 2

L e i c h t a t h l e t i k : H a n d b a l l :5 : 0
2 : 0

D W 1 . — D t . B a n k

D W 1 . — D t . R i n g
D W 1 . — D r e s d . B a n k

D W I . — P h i l i p s 1 .
D W 2 . — D t . B a n k 2 .
D W 2 . — S i e m e n s

1 2 : 1 4
1 6 : 1 6

1 2 : 9
1 4 : 1 1

1 4 : 1 6

Von unserer Leichtathlet ik-Abtei lung ist zu berichten, daß
n ä c h s t e n s w i e d e r m e h r e r e S p o r t f e s t e s t a t t fi n d e n . A l s
erstes ist das Sportfest der Dresdner Bank am 7. Juni 1958
zu nennen, an dem selbstverständlich auch unsere Leicht¬
a t h l e t e n t e i l n e h m e n w e r d e n . B e i u n s e r e r L e i c h t a t h l e t i k -

Abtei lung sind die Trainingszeiten wie folgt geändert;
montags für Frauen und weibliche Jugend;
donnerstags für Männer und männliche Jugend.

A b n a h m e n f ü r S p o r t a b z e i c h e n w e r d e n a u c h i n d i e s e m
Jahr wieder durchgeführt .

1 6 : 0

6 : 1

1 : 3

0 : 54 : 2
7 : 1

4 : 1

K e g e l n :4 : 6
0 : 5

D W R h s t . 1 . — T h ö r l I . 2 0 9 1 : 2 0 0 0
D W R h s t . 2 . —

P i n g u i n 2 .
D W R h s t . 2 . —

P i n g u i n 2 .
D W 3 . — P i n g u i n
D W B K K 1 . — P i n g u i n 2 1 9 0 : 2 2 3 2

0 : 2
7 : 2

2 0 6 3 : 2 0 8 4

2 1 6 9 : 2 1 5 3

2 1 4 0 : 2 1 0 8
5 : 0

2 : 3
S c h a c h :

3 : 9
S c l i a c h :

Auch von unserer Schach-Abtei lung haben wir einen Er¬
fo lg zu ber i ch ten . Im Schne l l -Schach-Turn ie r e rkämpf te

5 : 0

1 : 5 D W — S t r o m - u . H a f e n b a u
( R a p i d - P o k a l )

8 : 2
2 : 3

Prämiierte Verbesserungsvorschläge
Nr. 805 EinschaLter für Profilschere . . . 2 0 , — D M

Nr. 813 Beleuchtung am Langgutstapler , . 3 0 , — D M

Nr. 820 Laugenerh i tzer für Rein igungsanlage 200,— DM

Nr. 824 Unfa l ls icherung an Schweißvor r ich tg . 50 ,— DM

Nr. 825 Einbaugerät für Anoden .... 7 0 , — D M
Nr. 827 Spindelschutz an Brennerböcken , , 3 0 , — D M

Nr. 828 Organisation des Vorschlagwesens . 3 0 , — D M

N r . 8 3 2

N r . 8 3 3

N r . 8 3 4

Lochen von Wurfprofilen .... 2 5 , — D M
Fertigung der Schiebebalken . . . 25,— DM
Vorr ichtung zum Richten von
Schiebebalken 

B e s c h n e i d e n v o n P r o fi l e n m i t
Automat 

Vorr ichtung zum Zusammenbau von
Profilen 

5 0 , — D M
N r . 8 3 7

. 2 5 , — D M

N r . 8 6 9

2 5 , — D M

2 0



F A M I L I E N N A C H R I C H T E N
Eheschl ießungen:
Maschinenpfleger Wilhelm Meyer mit Frl. Henny Cleve am

3 . 4 . 1 9 5 8

E'Schweißer Wilhelm Johnsdorf mit Frl. Else Kopmann am
1 7 . 4 . 1 9 5 8

Schiffbauhelfer Willi Kwiatkowski mit Frl. Ingeborg Hinners am
1 9 . 4 . 1 9 5 8

K r a n f a h r e r A r n o l d H o l z m i t F r l . A n n a - L u i s e E m e r i c h a m
1 9 . 4 . 1 9 5 8

Dreher Uwe Kitzig mit Frl. Sigrid Beck am 19. 4. 1958
Schlosser Werner Gösch mi t Fr l . Hannelore Voß am 19. 4. 1958
Rangierer Edgar Büchner mi t Fr l . Gerda Becker am 19. 4 . 1958
Haueran lerner Hermann Hols t mi t Fr l . E l la Kuck am 26. 4 . 1958
S c h i f f b a u h e l f e r K l a u s F e i n d t m i t F r l . E r i k a T h e i l a m 2 6 . 4 . 1 9 5 8

E ' S c h w e i ß e r - A n l e r n e r A r n o l d H e e r m i t F r l . M a r g r i t R i e p e r a m
3 . 5 . 1 9 5 8

E ' S c h w e i ß e r G ü n t e r H e i n r i c h m i t F r l . I n g e b u r g R i e g e r a m
3 . 5 . 1 9 5 8

Werkzeugsch le i fe r in He lga Rüthr ich mi t Her rn Kar l Peter Schaff¬
r a t h a m 8 . 5 . 1 9 5 8

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

M a s c h i n e n s c h l o s s e r R u d i W a l t e r m i t F r l . E l l e n S t ö h r a m 1 4 . 5 .
1 9 5 8

M a s c h i n e n s c h l o s s e r B e r n h a r d S c h a a l m i t F r l . U r s u l a S c h m i d t a m
1 6 . 5 . 1 9 5 8

Matrose Will i Lathe mit Frau Gerda Rogge am 17. 5. 1958
Bauh i l f sa rbe i te r Pe te r Umland t m i t F r l . Rosemar ie Koppenhagen

a m 1 7 . 5 . 1 9 5 8
S’zimmerer Harald Maurischat mit Fr l . Ingr id Wreth am 17. 5. 58
Schlosser Hans-Dieter Fahje mit Fr l . Er ika Behrens am 17. 5. 58
S c h i f f b a u h e l f e r E w a l d S c h i e w e k m i t F r l . G e r t r u d M o m m e r t z

.,: .'iCP-iif ,

Am 3. Mai 1958 leierten unsere Rentner Heinrich Löding und seine
Gattin das Fest der goldenen Hochzeit

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

Hans Lange und Frau

F ü r e r w i e s e n e A u f m e r k s a m k e i t u n d B l u m e n s p e n d e z u
unserer goldenen Hochzei t danken herz l ich

He in r i ch Löd ing und Frau

l n A n b e t r a c h t d e s G l ü c k w u n s c h e s u n d G e d e n k e n s z u
u n s e r e r g o l d e n e n H o c h z e i t d a n k e n w i r h e r z l i c h . E s w a r
u n s e i n e b e s o n d e r e F r e u d e , d i e E h r e e m p f a n g e n z u
haben, d ie d ie D i rek t ion uns erw iesen hat und somi t der
ganze Bet r ieb . ln Treue Ihr Otto Feuchte und Frau,

W i r h a b e n u n s ü b e r d i e 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 z u u n s e r e r g o l d e n e n H o c h z e i t s e h r g e f r e u t u n d
sagen unseren herzl ichen Dank.

O t t o D i e b e n a u u n d F r a u

Chr is t ine, geb. Brandt
G e b u r t e n :

S o h n :

K a n t i n e n h i l f e A n i t a S c h a c h t a m 2 5 . 3 . 1 9 5 8

Ausgeber Richard Bauer am 4. 4. 1958
E ' S c h w e i ß e r H e r m a n n W o l f a m 9 . 4 . 1 9 5 8
S c h l o s s e r H e l m u t h B o o d e a m 1 0 . 4 . 1 9 5 8

Tischler Heinrich Lütje am 11. 4. 1958
K e s s e l s c h m i e d C o n r a d D i e d e r i c h s e n a m 1 5 . 4 . 1 9 5 8
M a s c h i n e n b a u e r U w e B o r c h e r s a m 1 5 . 4 . 1 9 5 8
S c h i f f b a u e r H e i n z H ö f s a m 1 9 . 4 . 1 9 5 8

Kupferschmiedhel fer Wi lhelm Mehlaus am 25. 4. 1958
F a h r e r H o r s t K r i c k a n a m 2 7 . 4 . 1 9 5 8
E ' S c h w e i ß e r H e r b e r t S t i e l e r a m 2 7 . 4 . 1 9 5 8
E ' S c h w e i ß e r B r u n o S c h r ö t e r a m 3 0 . 4 . 1 9 5 8
M a l e r H a n s - W e r n e r A s s m a n n a m 3 0 . 4 . 1 9 5 8
T i s c h l e r W e r n e r H u s t e d t a m 4 . 5 . 1 9 5 8

Maschinenschlosser Franz Grüneberg am 6. 5. 1958
K a l k u l a t o r D i e t r i c h B u r k a r d a m 6 . 5 . 1 9 5 8
M a t r o s e G ü n t h e r I d e n a m 1 2 . 5 . 1 9 5 8

E'Schweißer Hinrich Augustin am 13. 5. 1958
K r a n f a h r e r E r i c h H e n t s c h e l a m 1 5 . 5 . 1 9 5 8
E ' S c h w e i ß e r H e l m u t R a u s c h a m 1 7 . 5 . 1 9 5 8

T o c h t e r :

Ingenieur Richard Geyer am 8. 4. 1958
■Vorhalter Paul Schiller am 10. 4. 1958
K r a n f a h r e r H e i n z G u s k o w a m 1 1 . 4 . 1 9 5 8
S c h l o s s e r L o t h a r K l o t z a m 1 1 . 4 . 1 9 5 8
E ' S c h w e i ß e r P a u l P a n i w a h s a m 1 2 . 4 . 1 9 5 8
S c h i f f b a u h e l f e r M a n f r e d R i e m e r a m 1 5 . 4 . 1 9 5 8

Maschinenbauer Hans-Joachim Dol l ing am 15. 4. 1958
E'Schweißer Helmut Litwitz am 16. 4. 1958
S c h l o s s e r G e r h a r d B ü n z a m 2 1 . 4 . 1 9 5 8

Angel. Schiffbauer Curt Hartwig am 21. 4. 1958
E ' S c h w e i ß e r - A n l e r n e r H e r b e r t F r e u d e n t h a l a m 2 7 . 4 . 1 9 5 8
E ' S c h w e i ß e r A r n o P f e i f e r a m 2 8 . 4 . 1 9 5 8
P r o b . - A n l e r n e r F r i t z B r a n d t a m 3 0 . 4 . 1 9 5 8
M a l e r H e i n z - G ü n t h e r H a r d e r a m 3 . 5 . 1 9 5 8

Schiffbauhelfer Heinz Meyer am 4. 5. 1958
S ' z i m m e r e r H e i n z J a c o b s e n a m 5 . 5 . 1 9 5 8

Angel. Rohrschlosser Lothar Völker am 6. 5. 1958
M a s c h i n e n s c h l o s s e r G ü n t e r K n e l s a m 7 . 5 . 1 9 5 8
T i s c h l e r W a l t e r L e s c h k e a m 7 . 5 . 1 9 5 8
Kaufm. Angestellter Egon Schoop am 8. 5. 1958
D i e s e l l o k f ü h r e r P a u l B o n a c k a m 9 . 5 . 1 9 5 8
V o r h a l t e r C l a a s C l a a s s e n a m 1 0 . 5 . 1 9 5 8

Feuerwehrmann Wi l l iba ld Wagner am 15. 5 . 1958

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

F ü r d i e v i e l e n B e w e i s e a u f r i c h t i g e r A n t e i l n a h m e b e i m
He imgange me ines l i eben Mannes Pau l F renze sage i ch
a l l e n V e r w a n d t e n , F r e u n d e n u n d B e k a n n t e n u n s e r e n
herzlichen Dank. F l o r a F r e n z e , g e b . T e g e n

F a m i l i e A . W e r n e r u n d K i n d e r

F ü r d i e B e w e i s e s o l i e b e v o l l e r u n d 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 m e i n e s l i e b e n M a n n e s W i l h e l m
Krause sp reche i ch de r Be t r i ebs le i t ung , dem Be t r i ebs ra t
u n d d e n K o l l e g e n a u f d e m S c h n ü r b o d e n m e i n e n i n n i g ¬
s t e n D a n k a u s . A l m a K r a u s e

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 u n s

be t ro f fenen schweren Ver lus tes sagen w i r unseren herz¬
l i c h s t e n D a n k .

F r a u A g n e s P l e t , g e b . J a c o b , n e b s t K i n d e r n ,
S c h w i e g e r t o c h t e r u n d d e n E n k e l i n n e n M a r e n ,
B e a t e u n d S i l k e

F ü r d i e h e r z l i c h e A n t e i l n a h m e a n l ä ß l i c h d e s H i n s c h e i d e n s

m e i n e s l i e b e n M a n n e s M a x L ü d e m a n n s a g e i c h h i e r m i t
d e r B e t r i e b s l e i t u n g u n d a l l e n A r b e i t s k o l l e g e n m e i n e n
h e r z l i c h e n D a n k , F r a u A n n a L ü d e m a n n

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

Heimgange meines l ieben Ver lob ten , Bruders , Schwagers ,
S c h w i e g e r s o h n e s u n d O n k e l s R o b e r t L i e b s c h w a g e r s a g e
ich a l len Verwandten , F reunden, Bekann ten und Ko l legen

D o l l y Te u s c h e rm e i n e n h e r z l i c h s t e n D a n k ,

Für d ie herz l iche Tei lnahme beim Heimgang meines l ieben
Mannes Joh. Madzgal la sage ich der Betr iebsle i tung, dem
Bet r iebsra t und a l len Arbe i tsko l legen me inen herz l i chs ten

E r n a M a d z g a l l aD a n k .

Wir gedenken unserer Toten
W i l h e l m K r a u s e

R e n t n e r

gest. 15. 4. 1958

M a x L ü d e m a n n

A u s g e b e r
gest. 27. 4. 1958

J o h a n n M a d z g a l l a
R e n t n e r

gest. 25. 4. 1958

R o b e r t L i e b s c h w a g e r
V o r h a l t e r

gest. 27. 4. 1958

P a u l F r e n z e
R e n t n e r

gest. 5. 5. 1958

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

samke i ten sage i ch der Be t r iebs le i tung und me inen Ko l¬
legen me inen a l l e rhe rz l i chs ten Dank .

O l a f P l e t
R e n t n e r

gest. 11. 5. 1958H e l m u t Va g l s
H e r m a n n S c h u h r k e

R e n t n e r
gest. 13. 5. 1958

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 u t e n
W ü n s c h e a n l ä ß l i c h m e i n e r P e n s i o n i e r u n g s a g e i c h a l l e n
Arbe i t sko l l egen me inen he rz l i chen Dank . F r a n z J a b i n

2 1



Was wissen wir von Deutsdiiand ?

Todesjahr Friedrich des Großen von einem mit 1782
angegeben worden, während es richtig 1786 heißen muß.
Das is t aber n ich t en tsche idend. Uns kommt es darauf
an, mit unseren bescheidenen Mitteln zu erreichen, daß
von Deutschland gesprochen wird, und zwar von ganz
Deutschland, Wir wol len verh indern, daß unsere Jugend

Tages im Leben steht, ohne auch nur das geringste
unserem Volke und seiner Heimat zu wissen.

e i n e s

v o n

In der letzten Ausgabe hatten wir das Rathaus in Bres¬
lau, Schloß Sanssouci in Potsdam und einen Ausschnitt
des Tannenberg-Denkmals abgebildet.
Das Rathaus in Bres lau i s t sehr a l t . Es wurde im 14 .
Jah rhunde r t von deu tschen Me is te rn e r r i ch te t . B res lau
ist eine alte deutsche Stadt, in der schon im Jahre 1261
das Magdeburger Recht galt. Im Jahre 1945 lebten in
Breslau etwa 650 000 Deutsche. Polen hat es dor t b is
dahin nicht gegeben, wie auch Breslau nicht von Polen
gegründet oder gebaut worden ist. Z. Z. leben 3000
Deutsche in Bres lau. Der Rest is t geflüchte t oder ver¬
trieben worden. Viele sind 1945 auch zugrunde gegangen,
über das in Bild 2gezeigte Schloß Sanssouci braucht
nicht viel gesagt zu werden, weil es wohl kaum einen
Deutschen gibt, der von diesem Schloß nichts weiß.
Sanssouc i wu rde von 1745—1747 e rbau t und wa r de r
Lieblingsaufenthalt Friedrich des Großen.
Schloß Sanssouci Ist vollständig erhalten geblieben.
Das Tannenberg-Denkmal wurde im Jahre 1927 ein¬
geweiht. Es stand bei Hohenstein in Ostpreußen. Mittel¬
punkt des Denkmals war der Feldherrnturm, den wir
auf unserem Bild gezeigt haben.
Der zweite deutsche Reichspräsident, Generalfeldmar¬
schall von Hindenburg war mit seiner Gattin im Tannen¬
berg-Denkmal beigesetzt. Im Januar 1945 wurden die
Särge von der deutschen Wehrmacht in Sicherheit ge¬
bracht. Sie befinden sich jetzt in der Elisabeth-Kirche in
M a r b u r g .

A b b i l d u n g 1

Bei diesem Mal war es besonders schwer, die Preise
zu vertei len, weil die Mehrzahl der Einsendungen außer¬
ordentlich sorgfältig und gut angefertigt war. Wenn das
so weitergeht, werden wir demnächst doch die Reihen¬
folge der Preise auslosen müssen.
Um ein möglichst gerechtes Urteil zu finden, haben wir
f ü r d i e s e s M a l d i e Z a h l d e r B e l o h n u n g e n n o c h m a l s
e r h ö h t . E s k o m m e n e i n 1 , , z w e i 2 . u n d d r e i 3 . P r e i s e z u r
Verteilung. Wir beglückwünschen die Gewinner und
h o f f e n , d a ß s i e a u c h w e i t e r h i n m i t a n d e r e n A r b e i t s ¬
kameraden zusammen sich an der Beantwortung unserer
Fragen betei l igen mögen.
D i e B i l d e r u n s e r e r A p r i l - A u s g a b e s i n d v o n a l l e n E i n ¬
sendern richtig erkannt worden. Die Einsendungen waren
wirklich zum großen Teil ausgezeichnet. Dabei kommt es
n i c h t d a r a u f a n , o b d e r e i n e o d e r a n d e r e m a l e i n e n
k l e i n e n F e h l e r i n s e i n e m B e r i c h t m a c h t . S o i s t z . B . d a s

Nachstehend geben wir nun die Namen der Gewinner
b e k a n n t :

D e n 1 . P r e i s e r h i e l t w i e d e r A r n i m S c h a e d l a , S U .

2 . P r e i s e b e k a m e n
Erich Streit, 269/105, und
Hans Eckhoff, 201/13

3 . P r e i s e e r h i e l t e n
Karl-Heinz Grimm, 294/423
Werner Haber land, 662/101
Hermann Lüdders, 233/25

A b b i l d u n g 3

A b b i l d u n g 2

Heu te b r ingen w i r w ieder d re i
B i l d e r m i t d e r B i t t e , s i e z u

e r k e n n e n u n d a l l e s , w a s m i t

d e n d a r g e s t e l l t e n B a u w e r k e n
zusammenhängt, niederzuschrei¬
b e n u n d a n u n s e i n z u s e n d e n .

E i n s e n d e s c h l u ß i s t d e r 1 6 . J u n i

1 9 5 8 ,

W i r b e d a u e r n , e i n e s o k u r z e

F r i s t s e t z e n z u m ü s s e n . W i r

m ü s s e n d i e n ä c h s t e A u s g a b e
a b e r s c h o n a m 1 8 , J u n i i n D r u c k

geben.

m
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Das sind doch alles keine Gesichtspunkte für eine ernste
sachliche Betrachtung der Zusammenhänge.
Es wird doch wahrscheinlich jedem inzwischen auf gef allen
sein, daß die Lage im Schiffbau nicht so ist, daß das
Verdienen groß geschrieben wird. Genau so wenig, wie
jemand, der Verantwortungsg-efühl hat, in seinem priva¬
ten Haushalt sein gesamtes Geld ausgeben kann,
wei l auch mal schlechtere Zei ten kommen können, kann
e i n U n t e r n e h m e n d a s t u n . E i n U n t e r n e h m e n m u ß i m

übrigen noch vorsichtiger sein, weil es im Gegensatz
zu anders lautenden Behauptungen für Unternehmen
keine Altersversorgung oder so etwas ähnliches gibt.
Man kann die Dinge betrachten, von welchem Standpunkt
aus man will. Es läßt sich nicht leugnen, daß das ge¬
s a m t e m e n s c h l i c h e D a s e i n n u r d a n n f u n k t i o n i e r t , w e n n

produktiv gearbeitet wird; denn nur die Werte, die
erzeugt werden, sind es, die allen das Leben ermög¬
lichen. Darin liegt keine Herabwürdigung der sogenannten
unproduktiven Arbeit, die in den meisten Fällen genau

nötig i'St wie die produktive. Es ist nur so, daß alle
Dienstleistungen, zu denen ja die unproduktive Arbeit
gehört, aus dem Ergebnis der produktiven Arbeit mit¬
b e z a h l t w e r d e n m ü s s e n .

Vergessen wir, bitte, bei all unserer Freude über den
erre ichten Lebensstandard n icht , daß aus dem Ergebnis
der Arbeit auch die berechtigten Forderungen der Rentner
u n d a n d e r e r e r f ü l l t w e r d e n m ü s s e n .

Vergessen wir weiter nicht, daß wir als ordentliche
Staatsbürger Gesetze und Ordnung zu achten haben.
Ich weiß, daß jetzt mancher Leser lächelt und vielleicht
sogar an das unglückliche Wort eines Berliner Polizei¬
präsidenten aus dem Jahre 1807 denkt:
erste Bürgerpflicht." So sind meine Worte nicht auf¬
zufassen. Natürlich soll jeder seine Meinung haben und
soll jeder seine Meinung äußern. Das gilt in der Atom¬
frage genau so wie in der Frage, ob man Betriebe re¬
privatisieren soll oder nicht. Es geht aber nicht an, daß
wegen politischer Fragen zum Mittel des Arbeitskampfes
gegriffen wird, wenn man nicht beabsichtigt, die beste¬
hende Ordnung zu beseitigen.
Es ist sicher, daß die Atomfrage, die ja letzten Endes zu
den Grundlagen der Fortexistenz unseres Volkes und
der ganzen Menschheit gehört, besonders gesehen wer¬
den muß. Diese Frage wird aher nicht in den Betrieben
e n t s c h i e d e n .
Inzwischen sind die ersten DW-Urlaubsreisen des Jahres
1958 nach allen drei Zielpunkten begonnen worden.
Unsere DWer tummeln sich wieder im Harz, im schönen
Schliersee und imBayerischen Wald. Wir wünschen ihnen,
daß sie sich erholen und frisch und gesund zurückkehren.
Auch das Pfingstfest ist diesmal in völliger Arbeitsruhe
mit einem freien Sonnabend gefeiert worden. Manch
einer wird die Pfingstfeiertage zu einer Kurzurlaubs»
reise verwendet haben. Hoffentlich hat es allen gefallen.
Beim Blät tern im Kalender is t mi r w ieder zum Bewußt¬
sein gekommen, daß der Monat Mai noch einen Gedenk¬
tag enthält, den Skagerraktög. An diesem Tage hat im
Jahre 1916 eine für die deutsche Kriegsmarine sehr
ehrenvolle Seeschlacht stattgefunden, die ein Erfolg für
u n s e r e

40 Jahre is t unsere DW nun a l t ge¬
worden. Das is t gar ke in sehr hohes
A l t e r . U n d d o c h . W a s i s t i n d i e s e n

40 Jahren alles passiert!
über die Schwier igkei ten, die Art , wie
s i e ü b e r w u n d e n w u r d e n , ü b e r h a u p t
ü b e r a l l e s , w a s u n s e r e r D W i n d e n

.vergangenen 40 Jahren widerfahren

. i s t , w e r d e n w i r n u n f o r t l a u f e n d i n
u n s e r e r We r k z e i t u n g b e r i c h t e n . D e r

Anfang ist in dieser Nummer gemacht, wenn zunächst
auch nur so gewissermaßen die Vorgeschichte der eigent¬
l i c h e n G e s c h i c h t e e r z ä h l t w i r d .
A u f d i e s e W e i s e w e r d e n w i r a b e r d o c h e n d l i c h e i n m a l z u
e i n e m w i r k l i c h e n G e s c h i c h t s w e r k ü b e r u n s e r e D W k o m m e n .

Der Geburtstag unserer Werft fällt in eine Zeit, die zu
den günstigsten gehört, die die DW erlebt hat, wenn¬
gleich auch die politische Weltlage manches zu wünschen
übrig läßt. Die Erfahrungen der hinter uns liegenden
Jahrzehnte lassen uns der Überzeugung sein, daß auch
die Zukunft gemeistert werden wird.
Dazu gehört aber ein vertrauensvolles Miteinander, wie
es im wesent l ichen in der Vergangenhei t auch gewesen
ist, und nicht ein Gegeneinander, wie es mancher viel¬
le icht w i l l . Ich möchte in d iesem Zusammenhang n icht ,
schon gar nicht in einer Ausgabe unserer Werkzeitung,
d i e l e t z t e n E n d e s m i t R ü c k s i c h t a u f d e n G e b u r t s t a g
unserer Werft eine Sonderstellung einnehmen soll, über
die immer noch von Verschiedenen geübte Propaganda
für fremde Ideale sprechen.
Wir bekommen ja laufend Propagandaschriften aus dem
a n d e r e n D e u t s c h l a n d .

Es tu t mi r aber le id , daß auch sonst v ie l le icht manche
Meinungsverschiedenheit dadurch, daß sie zum Inhalt
von Flugblättern gemacht wird, eine unnötige Schärfe
in jede Unterhaltung trägt. Was sollen solche unpassen¬
den Bemerkungen wie: ,,Der Klabautermann träufelt
Gift" oder „Raus aus der Giftküche", womit die Werk¬
zeitung der DW gemeint ist?
Es ist so furchtbar leicht, mit ein paar Redensarten
Zweifel oder'Mißtrauen zu säen. Ich will nicht glauben,
daß das beabsichtigt war. Ich will auch unterstellen,
daß in der Glosse ,,Raus aus der Giftküche" dem Schrei¬
ber der Zei len absolute Unkenntnis der Zusammenhänge
zugute gehalten werden muß. Andererseits ist es doch
bedauerlich, daß man sich nicht an der Quelle erkundigt,
ehe man etwas zu Papier brinjgt. Da wird in der schon
mehr fach sk izz ier ten Glosse behauptet , d ie Werkzei tung
hätte absolut falsche Zahlen wiedergegeben, als sie
sagte, daß die Lohnerhöhung zum 1. Januar pro Jahr
5Millionen Mark koste. Bei dieser Gelegenheit habe die
Werftleitung die Beiträge zur Berufsgenoissenschaft mit¬
gezählt, die mit dem Lohn in gar keinem Zusammenhang
s t e h e n . D a r a n w i r d d i e w a h r s c h e i n l i c h w i t z i g s e i n
sollende Bemerkung geknüpft, daß die Werft mit dem
gleichen Recht auch die Feuerversicherungen einrechnen
könne. Dazu ist eine ganze Menge zu sagen. Ich will mich aber
kurz fassen. Einmal sind nicht die gesamten Beiträge
eingerechnet, sondern nur derjenige Teil, der durch die
Lohnerhöhung entstanden ist. Der Schreiber der glos¬
sierten Glosse scheint nicht zu wissen, daß die Beiträge
zu den Berufsgenossenschaften ausschließlich vom Unter¬
nehmer bezahlt werden. Die DW muß für je 1000 DM Lohn¬
summe einen bestimmten Betrag als Beitrag für die Berufs¬
genossenschaft zahlen. Wenn der Lohn sich um 6Prozent
erhöht, erhöht sich ganz zwangsläufig auch der Beitrag zur

s o

R u h e i s t d i e

Mar ine war. Be i a l lem Wi l len , in Zukunf t Kr iege
vermeiden, ja sie sogar unmöglich zu machen, sollte

sich doch nicht scheuen, die Erinnerung an besondere
z u

m a n

Leistungen unseres Volkes zum Schutze seiner Heimat
gedenken. Das tut jedes Volk, das etwas auf sich hält.

Eine Reederei hat uns in jüngster Zeit ein Schreiben
zugeschickt, dessen Inhalt jeden von uns freuen wird.

Berufsgenossensdiaft um 6. Prozent. Es ist also berechtigt. We Joshua Hendy Coî oration, New York die |mr
wenn die Werftleitung bei der Berechnung der Kosten- die E^schdfe .gebaut ™ aû̂erhöhung, die durch die Lohnerhöhung eingetreten ist, über die „Rio San Juan .„Wir nieinra, daß dae auauch dieL 6Prozent mitzählt ordentlich tüchtigen Werkmanner der Deutsche Werft zuauch diese 6Prozent mitzahlt. Leistung, dem Bau eines guten Schiffes, das keinen
Wieso aiso Giftküche. , ,eu ! einzigen Fehler erkennen läßt, zu beglüdcwünschen sind."
Es wirkt im übrigen wie ein schlechter Scherz, wenn ein Wunsch, daß die DW die nächsten Jahrzehnte
Millionenbetrag, wenn er von einem Unternehmen auf- erfolgreich bestehen möchte wie die vergan-
zubringen ist, als geradezu lächerlich gering bezeichnet « h e r z l i c h s twird mit dem Hinweis, daß dieser Betrag den Lohnanteil ^ 9
am Umsatz nur etwa um 1Prozent erhöhe. E u e r K l a b a u t e r m a n n

z u
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