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4 0 H R E

wir leben in einer Zeit, die wegen ihrer Schnellebig-
keit außerordentlich jubiläumsfreudig ist. Man läßt

wirklich keine Gelegenheit aus, den noch so kurzen Be¬
stand irgend einer Einrichtung zu feiern.
Das vierzigjährige Bestehen eines Werkes wird normaler¬

weise auch nicht zum Anlaß einer Feierlichkeit gemacht.
Die üblichen Anlässe für Jubiläen sind das 25jährige,
50jährige, 75- und hundertjährige Bestehen von Unter¬
nehmen. Das ist übrigens auch die Meinung des Finanz¬
amts, das besondere Zuwendungen an die Belegschaft nur
dann von der Einkommenssteuer bzw., wie bei uns, von
der Körperschaf tssteuer befre i t se in läßt , wenn man d ie
Z a h l d e r J a h r e d e s B e s t e h e n s d e s U n t e r n e h m e n s d u r c h

2 5 t e i l e n k a n n . D a s w a r b e i u n s n u n e i n m a l n i c h t d e r

Fall! Also gab es auch nichts. Versteuert ist jede Mark
bei uns nämlich nur noch 50 Pfennig wert. Wenn nun
jeder hät te 20,— DM bekommen sol len, wären das rund

200 000,— DM gewesen, d ie ausgezahl t worden wären.
We g e n d e r B e t e i l i g u n g d e s F i n a n z a m t s a n d e r A k t i o n
hätte die Werft aber einschl. der Steuern rd. 400 000,— DM
in die Hand nehmen müssen. Im übrigen tei len wir aber
auch die al lgemein gült ige Ansicht, daß man nur al le 25
J a h r e f e i e r n s o l l t e . D a s n ä c h s t e J u b i l ä u m u n s e r e r D W i s t

a l s o 1 9 6 8 .

Für uns war der 6. Juni eigentlich ein Arbeitstag wie
jeder andere. Und doch war er anders. Am 6. Juni wurde

nämlich nicht nur die DW 40 Jahre alt . An diesem Tage
war Dr. Scho lz auch 40 Jahre lang ih r verantwor t l i cher
L e i t e r. S e i n e r I n i t i a t i v e i s t d i e G r ü n d u n g d e r D W a m
6. Juni 1918 zu danken. Er hat sein Werk zu dem gemacht,
w a s e s h e u t e i s t .

Dr. Scholz konnte also am 6. 6. 1958 sein eigenes 40-
jähr iges Jubi läum als der Begründer und Motor der DW
begehen . Das war wahrha f t i g e in Grund , ihn zu fe ie rn
und ihm zu danken. Ein persönliches 40jähriges Jubiläum
wird allgemein zum Anlaß für besondere Ehrungen ge-

I n u n s e r e m b e s o n d e r e n F a l l e w a r e s g a n z
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , d i e s e m J u b i l ä u m e i n e n b e s o n d e r s f e s t ¬

l ichen Rahmen zu geben, wei l es ohne unseren Jub i lar
ke ine DW gäbe . Wi r haben a l so a l l en Grund , unserem
D o k t o r f ü r s e i n r a s t l o s e s W i r k e n z u d a n k e n .

Am 6. 6. kam Dr. Scholz wie immer pünktl ich zur Werft.
Wie immer war er einer der ersten, der den Fährdampfer
v e r l i e ß .

Dann ging es aber nicht weiter wie sonst! Die Eingangs¬
halle unseres bescheidenen Verwaltungsgebäudes war
nämlich recht geschmackvoll ausgeschmückt worden, nach¬
dem unsere Maler vorher noch alles auf Hochglanz ge¬

n o m m e n .
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D i e S ä n g e r d e s W e r l t d i o r s w a r e n d i e e r s t e n G r a t u l a n t e n
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saßen d i e Mäde l s und Jungen des Leh r l i ngs j ah rgangs
1958 dann als seine Gäste hinter wohlgefül l ten Kuchen-
l e l l e r n u n d l i e ß e n e s s i c h w o h l s e i n . D e r W e r f t c h o r h a t t e

s c h o n v o r h e r e i n a l k o h o l f r e i e s F r ü h s t ü c k b e k o m m e n . D a

ja aber Sänger bekannt l i ch von Ze i t zu Ze i t e twas zur
Kehlenschmierung brauchen, hatte Dr. Scholz das Ent¬
sprechende für den nächsten Übungsabend, der inzwischen
stat tgefunden hat , vorberei tet .

Klar übrigens, daß auch der Betriebsrat seine Glück-
v / ü n s c h e ü b e r b r a c h t h a t .

S c h o n a m 2 . 6 . 1 9 5 8 h a t t e d i e t r a d i t i o n e l l e P r e s s e k o n f e r e n z

bei Dr. Scholz stattgefunden, in der er den Jahresbericht
für das Geschäftsjahr 1957 erläutert hatte. Dabei kam

D r . S c h o l z m i t e n g e r e n M i t a r b e i t e r n

bracht hatten. Ja, und in dieser Eingangshalle hatte sich
u n s e r We r f t c h o r a u f g e b a u t , u m D r. S c h o l z m i t e i n e m
f e i e r l i c h e n L i e d e z u b e g r ü ß e n . A u c h „ d i e H a m b u r g e r
Vie rmas tba rk " wu rde vo rge t ragen , a l l e rd ings m i t e i nem
besonderen Tex t , de r von Hermann Ney zu r Fe ie r des
Tages geschaffen war.

Anschließend sprach Direktor Gräber Dr. Scholz die guten
Wünsche der gesamten Belegschaf t aus. Und dann g ing
es los. Stundenlang riß die Kette der Besucher nicht ab.
Es ist unmöglich, alle Gratulanten aufzuzählen. Schon
b a l d w a r d a s Ve r w a l t u n g s g e b ä u d e i n e i n B l u m e n m e e r
v e r w a n d e l t .

Besonders angetan war Dr. Scholz von dem Lehrlings¬
dreigespann, das mit strahlenden Gesichtern die Glück¬
w ü n s c h e d e r j ü n g s t e n D We r ü b e r b r a c h t e . N a c h m i t t a g s

Die Abgesandlen der Lehrlinge gratulierten mit strahlenden Gesichtern

noch einmal zur Sprache, daß das hinter uns liegende Jahr
mit rund 300 000 tdw die höchste Jahresleistung seit Be¬
stehen der DW erbracht hat . Gute P lanung, ordent l i che
Arbeitsvorbereitung und gute Leistung der Belegschaft
haben dieses Ergebnis ermöglicht.

Es wurden auch einige Ausblicke in die Zukunft gegeben,
soweit das möglich ist. Dabei wurde festgestel l t , daß die
Lage de r DW a l s s i che r anzusehen i s t . De r Au f t r ags¬
b e s t a n d i s t g u t . Vo n Ve r t r a g s a u f h e b u n g e n k a n n k e i n e
Rede se in . A l lerd ings würden s ich Rekord le is tungen wie
i m J a h r e 1 9 5 7 s o b a l d w o h l n i c h t w i e d e r h o l e n .

Inzwischen hat auch die Hauptversammlung der Aktionäre
stat tgefunden. Es wurde beschlossen, e ine Div idende in
H ö h e v o n 1 2 ' Vo a u s z u s c h ü t t e n . D a d a s A k t i e n k a p i t a l
12 Mi l l ionen DM bet rägt , bedeute t das , daß e ine D iv i¬
dende in Höhe von 1440 000,— DM gezahlt wird. Dieser
Betrag ist weniger als Vs der Summe, die die Lohn- und
Gehaltserhöhung am 1, 1. 1958 ausgemacht hat. Und diese
Summe wurde bekannt l ich als geradezu lächerl ich gering
bezeichnet , da d ie Lohnerhöhung angebl ich weniger a ls
1 “ /o des Umsa tzes be t rage . Nun , de r Be t rag , den d ie
A k t i o n ä r e , a l s o d i e E i g e n t ü m e r d e r We r f t , b e k o m m e n ,
ist wirklich weniger als 0,5 "/o der Umsatzsumme,

übrigens, damit keine Mißverständnisse aufkommen. DerK l a r , d a ß a u c h d e r B e t r i e b s r a t g r a t u l i e r t e



D i e L e h r l i n g s k a fi e e t a i e lD e r S t r o m d e r B e s u d i e r r i ß n i c h t a b

kurrenz ausgeschaltet werden. Trotzdem ist das Werk ge¬
lungen, und gut gelungen!
Die a l ten DW-Belegschaf ter zeichneten s ich durch Treue
zum Werk aus. Die meisten von denen, die die Anfangs¬
jahre der DW mi tgemacht haben, s ind n icht mehr unter
u n s . 4 0 J a h r e s i n d i m L e b e n e i n e s M e n s c h e n e b e n d o c h

s e h r v i e l ! A b e r z u u n s e r e r F r e u d e s e h e n w i r m a n c h e i n e n

der Veteranen in jedem Jahr zu der festlichen Zusammen¬
kunft unserer Rentner wieder. Ja, und eine ganze Reihe
d e r A l t e n i s t a u c h n o c h a m W e r k . D a i s t z . B . a u f d e m

Schnürboden —oder besser in der Vorbere i tung für das
optische Anreißen —der Schiffbauer Joachim Külper, der
mit seinen 63 Jahren seinen Mann steht, wie vor 39 Jah¬
ren, a ls er zu uns kam. Am 5. 6. 1944 fe ier te er se in
25jähr iges Jubi läum.
Da sind Ingenieure und Meister, die sehr bald auch ihr
„ 4 0 j ä h r i g e s " f e i e r n w e r d e n , u n d m i t i h n e n M ä n n e r i n
a l l e n G e w e r k e n u n d B ü r o s . L e i d e r w i r d d i e Z a h l d e r

DWer der ersten Jahre immer ger inger, wei l naturgemäß
J a h r f ü r J a h r e i n e R e i h e d e r ä l t e s t e n M i t a r b e i t e r n a c h

e i n e m a r b e i t s r e i c h e n L e b e n i n d e n v e r d i e n t e n R u h e s t a n d

t r i t t . S o i s t a m 3 0 . J u n i 1 9 5 8 a u c h d e r P r o k u r i s t K l a u s

Joachim Ascher nach einer über 37jähr igen Tät igkei t bei
der DW aus dem akt iven Dienst ausgeschieden. Es gibt
k a u m e i n e n D W e r , d e r i h n n i c h t g e k a n n t h a t . W e n n
i rgendwo w i r t scha f t l i che Schw ie r i gke i t en au f t r a ten , wa r
es der Leiter der Sozialabteilung Ascher, der helfen sollte.
Stets war er gleichbleibend freundl ich und höflich. Jeder

B ö r s e n h a n d e l s w e r t e i n e r A k t i e h a t n i c h t s m i t d e r D i v i ¬

dende zu tun. Die Dividende in Höhe von 12 “/o gibt es nur
a u f d e n N e n n w e r t d e r A k t i e .

Manch einer wird in der Presse Betrachtungen über den
inzw ischen ve rö f fen t l i ch ten Jah resber i ch t 1957 ge lesen
h a b e n . Tr o t z d e m s o l l e n h i e r e i n p a a r Z a h l e n w i e d e r ¬
gegeben werden, die sicher interessieren: Da sind z, B. die
gesetzlichen sozialen Aufwendungen infolge erhöhter Bei¬
träge zur Sozialversicherung um 22,8 " /o gest iegen. Die
gesamten sozialen Aufwendungen im Jahre 1957 betrugen
16 373 392,91 DM. Der Betrag entspricht genau 28,3"/o der
Lohn- und Gehal tssumme. Das s ind 1685,03 DM je Be¬
legschaf tsmi tg l ied.

Der Bestand der Belegschaft der DW hatte sich im Jahre
1957 um 8,1‘Vü gegenüber dem des Jahres 1956 erhöht.
Trotzdem entsprach infolge der höheren Krankenziffer ab
J u l i 1 9 5 7 d i e D u r c h s c h n i t t s z a h l d e r i m B e t r i e b a n w e s e n d e n

Belegschafter nur dem Bestand des Jahres 1956!

Damit soll es genug sein. Vielleicht ergibt sich später noch
einmal d ie Gelegenhei t , v ie l le icht sogar d ie Notwendig¬
keit, auf diese oder jene andere Zahl, die heute nicht er¬
wähnt wurde, e inzugehen. Aus An laß des Gebur ts tages
unserer Werft hatte die Presse einiges über uns berichtet.
Es is t selbstverständl ich, daß diese Ber ichte n icht vol l¬

ständig sein können. Wir wollen in Zukunft die geschicht¬
lichen Berichte fortsetzen, so daß wir bald ein geschlosse¬
nes Geschichtswerk zur Verfügung haben werden.

In den Zeitungsberichten ist leider auch wenig über die
Menschen gesagt worden, ohne deren Wirken der Auf¬
bau der DW und ihre Er fo lge gar n icht denkbar wären.
W e l c h e E n t s c h l o s s e n h e i t u n d w i e v i e l A u f b a u w i l l e m u ß

besonders in der Urbelegschaft der DW gesteckt haben!
Wenige hundert Menschen waren es, d ie s ich nach den
G e d a n k e n u n d P l ä n e n v o n D r . S c h o l z a n d a s W e r k m a c h ¬

ten ! Ungeheure Schwier igke i ten ga l t es zu überwinden!
W i e u n e n d l i c h s c h w e r w a r e s d a m a l s , M a s c h i n e n u n d

M a t e r i a l z u b e s c h a f f e n ! Wo s o l l t e m a n A u f t r ä g e h e r ¬
n e h m e n ? U n d d a n n d i e I n fl a t i o n v o n 1 9 2 3 , d i e a l l e s z u

v e r n i c h t e n s c h i e n . W e r w e i ß h e u t e s c h o n n o c h d a v o n ,

daß es nach dem ersten Weltkrieg eine Zeit gab, in der
auf deutschen Werften nur Schiffe bis zu 1000 BRT gebaut
w e r d e n d u r f t e n ? A u c h d a m a l s s o l l t e d i e d e u t s c h e K o n -

D i e P r e s s e k o n i e r e n z b e i D r , S c h o l z
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U n s e r A r b e i t s k a m e r a d
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a u s d e m a k t i v e n D i e n s t a u s



wadisenen gesagt wurde. Kinder sollten immer in Ge-
meinsdiaft untergebradit werden.
Vielen Eltern konnte auf diese Weise geholfen werden.
Die DW hat auch dafür gesorgt, daß manche Mutter, die
durch die Last ihrer Haushaltsarbeit und die Anspannun¬
gen, die häufig in kinderreichen Haushalten gegeben sind,
auch ihrersei ts e ine erholende Kur durchmachen konnte.
So bemüht sich unsere Werft darum, das Ihre dazu zu tun,

den Betriebsangehörigen manche Last, mit der sie allein
wahrscheinlich nicht fertig würden, abzunehmen oder aber
wenigstens tragen zu helfen. Das gilt auch für alle die¬
jenigen, die in besonderen Fällen einmal in eine akute
wirtschaftliche Bedrängnis geraten sind. Wer wirklich be¬
gründete Sorgen hat, kann sich immer bei der Sozial¬
abteilung sehen lassen. Wenn er im Betrieb seine Pflicht
getan hat, wird er dann auch einen angemessenen Lohn¬
vorschuß bekommen, der in erträglichen Raten dann vom
Lohn oder bei Angestellten vom Gehalt wieder einbehal¬
ten wird. In besonderen Fällen ist die Werft auch bereit,
größere Darlehen zu gewähren, für die dann allerdings
eine Sicherung gegeben werden muß.
Bekannt sind die Jahr für Jahr wiederkehrenden Kohlen¬

vorschüsse, die unsere Betriebsangehörigen in den Stand
versetzen sollen, zu der Zeit, in der die Kohlenpreise in
jedem Jahr am günstigsten liegen, einen wesentlichen Teil
i h r e s K o h l e n v o r r a t s e i n z u n e h m e n .

Mancher, der vor dem Inkraf t t reten der Neuregelung des
Krankengeldes und des Arbeitgeberzuschusses zum Kran¬
kengeld das Unglück hatte, krank zu sein oder einen Un¬
fal l zu erleiden, hat sich darüber gefreut, wenn plötzl ich
eine Unterstützung von seiten der Werft ins Haus kam.
Da ist dann noch die Paul Reusch-Jugendstiftung, die ihren
Namen von einem der Mitgründer unserer Werft her¬
leitet. Durch diese segensreiche Einrichtung ist es schon
vielen ermöglicht worden, ein Hochschulstudium oder ein
S t u d i u m a n e i n e r F a c h s c h u l e z u a b s o l v i e r e n . V o r a u s s e t ¬

zung dafür ist, daß der betreffende angehende Stipendiat
entweder bei uns gelernt hat und noch ein halbes Jahr
nach der Lehrze i t be i uns war, oder aber, daß er zwei
Jahre ununterbrochen als Geselle bei uns gearbeitet hat.

Mit dem Nachwuchs gibt sich unsere DW, wie jeder weiß,
ganz besondere Mühe. Es sind immer rund 350 Lehrlinge
bei uns, die eine ausgezeichnete Ausbildung erhalten.
Wie gut die Ausbildung bei der DW sein muß, läßt sich
in jedem Jahr wieder aus den geradezu hervorragenden
Prüfungsergebnissen ablesen. Immer wieder ist der
Durchschnitt ganz ausgezeichnet, und in jedem Jahr haben
wir mehrere Lehrlinge dabei, die von seiten der Handels¬
k a m m e r e i n e P r ä m i e b e k o m m e n .

I n d e r L e h r w e r k s t a t t h a t s i c h e i n e s e h r s c h ö n e S i t t e h e r ¬

ausgebildet. In jedem Jahr, so um die Weihnachtszeit
herum, wird den Lehrlingen Gelegenheit gegeben, wäh¬
r e n d d e r A r b e i t s z e i t a u s v o n d e r W e r f t g e s t e l l t e m
Mater ia l mit den Maschinen und Einr ichtungen der Werf t
Geschenke für Eltern und Angehörige anzufertigen. Und
in jedem Jahr erscheinen auf den Weihnachtstischen der
Eltern unserer Lehrlinge wirklich schöne Arbeiten. Wir
können uns denken, daß sich die Eltern über diese Ge¬
schenke mehr freuen als über Gaben, die irgendwo ein¬
gekauft worden sind.

Zu Weihnach ten bekommen auch Lehr l inge , d ie s ich in

wußte, daß er mit gerechter und gleichmäßiger Behand¬
lung rechnen konnte. Eine Bevorzugung des einen oder
des anderen gab es bei ihm nicht. Herr Ascher war es, der
die DW-Urlaubsreisen arrangierte. Zu seinen Aufgaben
gehörte die Kantinenverwaltung. Er war der Mann, der
die Wohnungen zu vergeben hatte. Fürwahr Aufgaben,
die unendlich wichtig sind, imd absolute Sauberkeit, wie
sie Herrn Ascher eigen ist, zur Voraussetzung haben.

Mit dieser kurzen Aufzählung sind die Aufgaben des Pro¬
kuristen Ascher nicht erschöpft. Mancher wird sich dank¬
bar daran erinnern, daß ihm, wenn er krank war, plötzlich
der Geldbriefträger einen sehr willkommenen Betrag
brachte. Diese Sendung war dann stets von Herrn Ascher
veranlaßt, wie auch Krankenbesuche und vieles andere
m e h r .

Nach dem Studium war Herr Ascher zunächst für Woer¬

mann in Kamerun tätig. Der unglückliche Ausgang des
1. Weltkrieges machte alle seine Pläne zunichte. Mit den
d e u t s c h e n K o l o n i e n w a r e s a n s . M i t l e i c h t e m G e p ä c k
kehr te K laus Joach im Ascher nach Deutsch land zurück .

Nach kurzer Tätigkeit bei der Preußischen Staatsbank
kam er im Februar 1921 zur DW. Er übernahm ein wichti¬

ges Amt im Vorstandssekretariat. Sehr bald wurde er
Prokurist. In den langen Jahren seiner Zugehörigkeit hat
er in der Erledigung der verschiedensten Aufgaben seine
Fähigkeiten beweisen können.

Dr. Scholz hat ihm in Anerkennimg seiner Leistmigen zum
Abschied die goldene Ehrennadel der DW verliehen. Wir
hoffen, daß Herr Ascher auch nach seinem Ausscheiden
noch von Zeit zu Zeit wieder für die DW tätig sein wird.

Bei der etwas summarischen Aufzählung der Aufgaben
des Prokuristen Ascher klang schon an, welche Leistun¬
gen von der DW in aller Stille erbracht werden. Auch
hierüber haben natürlich die Zeitungen schon deswegen
nichts oder nicht viel bringen können, weil sie Einzel¬
heiten ja gar nicht wissen können.

D a s i n d e i n m a l d i e D W - U r l a u b s r e i s e n . J a h r f ü r J a h r s i n d

rund 700 Menschen a l s Gäs te unse re r DW un te rwegs .
Ihnen ist damit die Gelegenheit geboten, sich völlig un¬
b e s c h w e r t u n d o h n e w i r t s c h a f t l i c h e S o r g e n i n a n d e r e r
Umgebung zu erholen und dabei noch neue Eindrücke
in sich aufzunehmen. Als besonders angenehm wird emp¬
funden, daß unsere Werftangehörigen nicht in einem
Urlaubsheim der Werft landen, sondern wie jeder andere
Erholungssuchende in einer guten Pension untergebracht
sind, wobei es Sache unserer Männer ist, ob die übrigen
Gäste der betreffenden Pensionen jemals erfahren, daß sie
a l s G ä s t e d e r D W a u f R e i s e n s i n d .

Ich habe mir schon von verschiedenen sagen lassen, daß
die Eltern sehr davon angetan sind, daß die Werft dann,
wenn s ie a l s DW-Gäs te au f Re isen gehen , auch da fü r
sorgt, daß die Kinder in gesunder Umgebung für die
Dauer der Abwesenhe i t ih re r E l te rn un tergebrach t s ind .
Im übrigen sorgt die Werft nicht nur in diesen Fällen da¬
für, daß die Kinder untergebracht werden. Sie kümmert
sich auch darum, daß in al len Fällen, in denen es nötig
ist, die Kinder unserer DW-Angehörigen zu einer zweck¬
entsprechenden Erholungsreise kommen. Viele der Kinder
kennen das DW-Erholungsheim Lindauhöh an der Schlei.
Für Kinder gilt gerade das nicht, was oben für die Er-
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Ingenieur Mül ler I

mit Lehrgesellen

und Lehrl ingen

der Sorgen ihrer Betr iebsangehör igen um eine Wohnung
annimmt. Wir al le wissen, daß es niemals gel ingen wird,
jeden ganz zufrieden zu stel len. Es wird auch immer ein
Wunschtraum ble iben, a l le unterzubr ingen, wei l d ie Zahl
der Wohnungssuchenden trotz der Tatsache, daß Jahr für
J a h r h u n d e r t e n e u e r W o h n u n g e n e r s t e l l t w e r d e n , d i e
Zahl der Wohnungssuchenden nicht abnimmt. Das ist auch
verständlich, weil ein ständiger Strom von Flüchtlingen
a u s d e m a n d e r e n D e u t s c h l a n d i n d e n W e s t e n k o m m t u n d

weil die jüngeren Betriebsangehörigen natürlich daran
denken, eine eigene Familie zu gründen. Unsere Sozial¬
abteilung, die die Wohnungsfragen zu bearbeiten hat,
wird insowei t a lso niemals ohne Aufgaben sein. Mi t den
Wohnungen, die in diesem Jahre noch fertig werden, wird
d ie Wer f t über mehr a ls tausend Wohnungen ver fügen .
Hoffen wir, daß es eines Tages doch gelingen möge, die
wesentlidisten Wohnungssorgen beseitigt zu haben. Es
wird dann immer noch genug zu tun übrig bleiben.

Unsere DW hat seit ihrer Gründung gute und schlechte
Zeiten mitgemacht. Wünschen wir ihr, daß sie auch in den
n ä c h s t e n J a h r z e h n t e n e i n e s o z i e l s i c h e r e u n d v e r a n t w o r ¬

tungsbewußte Le i tung haben wi rd wie b isher. Wünschen
wir ihr weiter, daß sie stets eine zuverlässige und fleißige
Belegschaft hat, ohne die ja nun einmal gute Arbeit nicht
geleistet werden kann.

einer besonders schwierigen Lage befinden, von der Werft
d ie Mög l i chke i t , s i ch wen igs tens te i lwe ise e inzuk le iden .
Die Werkfürsorger in z ieht mit den Jungens los und geht
m i t i h n e n v o n G e s c h ä f t z u G e s c h ä f t . I n e i n e m L a d e n

werden Schuhe gekauft, im nächsten ein Anzug oder eine
H o s e . S e l b s t v e r s t ä n d l i c h w e r d e n W ä s c h e u n d M ä n t e l u s w .

nicht vergessen.
Die Weihnachtszeit ist für uns Deutsche ja besonders ge¬
eignet, anderen eine Freude zu machen. Daher lädt d ie
W e r f t u m W e i h n a c h t e n h e r u m d i e K i n d e r d e r D W e r z u

Märchenvo rs te l l ungen e i n und ve rg iß t auch n i ch t , den
kleinen Geistern mit einem Weihnachtspaket eine Freude
zu machen. Um die gleiche Zeit werden auch die „alten"
DWer als Gäste auf die Werft geladen, wo sie in altver¬
trauter Umgebung mi t ihren a l ten Arbei tskameraden ge¬
m e i n s a m e i n i g e f r o h e S t u n d e n v e r l e b e n k ö n n e n . E i n
Orchester, das aus Lehrl ingen gebildet ist, der Werftchor
und die Theatergruppe der Werf tkomödianten geben sich
alle Mühe, unsere „Alten" in eine frohe Stimmung zu
verse tzen . I ch we iß aus Gesprächen m i t manch e inem
Rentner, daß die meisten von ihnen sich schon das ganze
Jahr über auf diesen einen Tag, den sie wieder auf der
D W s e i n k ö n n e n , f r e u e n .

D a i s t d a n n n o c h e t w a s s e h r W i c h t i g e s , w a s e r w ä h n t
w e r d e n m u ß . D a s i s t d i e Ta t s a c h e , d a ß s i c h d i e W e r f t a u c h A l l e r s

Moderne und gesunde Werkwohnungen der DW
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Ist unsere Arbeit romantisch?

Den größten Raum aber nehmen die Bücher oder
B i l d e r v o n M e n s c h e n - F r o h s i n n o d e r M e n s c h e n - Tr a g i k .
ein. Sei es der Bauer, der unter strahlend blauem Him¬
me l se in Ko rn mäh t ode r i n de r Abenddämmerung m i t
seinen durchgeschwitzten Pferden müde den staubigen
Feldweg heimwärts zieht. Auch vom siegenden oder
sterbenden Soldaten, oder einem Fischer im Kahn, der
den Kampf mit dem Sturm aufnimmt oder in einer Flaute
in öligem Wasser hoffnungslos daliegt. So kann wohl
jeder Beruf auf eine Anzahl von Büchern, Bildern und
sogar Musikstücken mit Stolz hinweisen. Nur für unsere
Arbeit Ist man blind und taub geblieben; hier kann und
wil l man auch nicht sehen. Dabei ist gerade bei uns in
r e i c h l i c h e m M a ß e v i e l e s v o n d e r S c h a f f e n s k r a f t d e s M a n ¬

nes zu finden für den, der s ie überhaupt findet . Steckt
n i c h t a u c h R o m a n t i k i n e i n e m S c h i f f s l e i b , d e r i m m e r
größer und höher wächst, und die Männer wie Zwerge
d a r a n h e r u m h a n t i e r e n ? S c h o n w e n n d i e K e s s e l z u m

ersten Male angeheizt werden, ist es doch, als wenn
ein Riese zu atmen beginnt. Wenn das Schiff uns dann
v e r l ä ß t , u m d i e M e e r e z u b e f a h r e n , w i s s e n w i r : H i e r
haben wir der Welt einen guten Dienst erwiesen. Wo
ist der Dichter, der daraus etwas schaffen kann?
Ich las e inmal in e inem Buch von e inem Fischdampfer,
de r e inem anderen , de r i n Seeno t war, zu H i l f e e i l t e .
I m M a s c h i n e n r a u m a r b e i t e t e n d i e M ä n n e r i m H a l b ¬

dunkeln und verlangten von ihrer Maschine das Äußerste.
D ie b l anken Masch inen te i l e sch lugen i h ren A rbe i t s t ak t
i m m e r s c h n e l l e r , a l s w o l l t e n s i e Z e i t u n d R a u m z e r ¬

sch lagen. An Deck s tanden d ie Mat rosen in Sturm und
Regen und versuchten, das Dunkel der Nacht zu durch¬
dringen. Sie wußten nicht, wer in Seenot war, sie wuß¬
ten nur, daß ihresgleichen Hilfe brauchte, da setzt sich
jeder bedingungslos e in.
Na tü r l i ch we iß e in Ka f feehaus -Poe t m i t d i esem Thema

nichts anzufangen. Er versucht sich lieber auf die groß¬
a r t i g e To u r . A m b e c j u e m s t e n i s t e s w o h l , w e n n m a n
großen Heimatdichtern wie Storm, Löns oder Rosegger
n a c h e i f e r t . D o c h m a n k a n n s i c h d r e h e n u n d w e n d e n w i e

TVru ward de Hund in de Pann ver rück t , de Ze i tungs-
s c h r i e b e t s a l i m a n b i m i i n d e Vo r p i e k k o m , d o r

wa rd em de roman t i schen Grappen schon ve rgehn .
M a n a r b e i t e t ,

nen; es bringt etwas ein, sonst ist es aber gar nicht
schön. Angenehm ist nur, wenn man sich waschen kann
und dann nach Hause geht. Außerdem haben wir einen
rein technischen Beruf, und das ist sehr nüchterne Arbeit.
Romantik aber ist etwas, das Geld kostet, ist dafür aber
auch schön. Die schönen Dinge können sogar je nach
Preislage immer schöner werden. Romantik und Arbeit
sind so widersprechende Begriffe, daß man sie sorgfältig
t r e n n e n m u ß . A l l e s a n n e r e i s Q u a t s c h m i t S a u c e ! I s t
dieses Denken aber das einzig richtige?
Wenn wir in der heutigen Zeit ergründen wollen
Technik überhaupt ist, so werden wir merken, daß bei
einer Verfolgung die Grenzen immer mehr zurück-
weichen, bis wir wieder bei Adam und Eva sind. So
kann man woh l ohne F i sema ten ten sagen : Techn i k i s t
alles das, was nach menschlichem Wollen eine Form
a n n i m m t .

A l s r o m a n t i s c h e m p fi n d e t m a n d o c h e i n e Ü b e r e i n ¬
stimmung des Gefühlslebens mit der Umwelt. Wo es
w i r k l i c h z u s a m m e n p a ß t e r l e b t m a n S t u n d e n , d i e m a n
kaum vergessen kann, sei es in heiterer oder tragischer
Form. Für diese Empfindung gehört'aber ein angeborenes
Organ, welches niemandem fehlt, aber auch niemand
besitzt es vollkommen. Jedenfalls habe ich so ein Muster¬
exemplar an Vollkommenheit noch nie kennengelernt.
Wo kann man Romant ik überhaupt finden?
Z u n ä c h s t i n d e r u n b e w o h n t e n N a t u r . S o k ö n n e n d i e

schroffen Berge, das Brausen der Brandung, selbst die
E i n s a m k e i t d e r W ü s t e a u f d a s G e m ü t d e s M e n s c h e n

e ine Wi rkung haben.
I n d e r T i e r w e l t e r f r e u t m a n s i c h a m G l e i t fl u g d e s
Adlers, an dem Brül len des Löwen, sogar an der Dick¬
felligkeit des Elefanten. Jedenfalls gibt es hierüber eine
große Zahl von guten Büchern, die man sogar billig
h a b e n k a n n .

u m e i n e h r l i c h e s L e b e n f ü h r e n z u k ö n -

w a s

rFolo: S. Günther
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m u t t e r s N ä h m a s c h i n e , d i e m i t l ä c h e r l i c h e m Z i e r r a t ü b e r ¬
l a d e n w a r . S i e w a r u n d b l i e b d e n n o c h e i n M o n s t r u m

( ich meine d ie Nähmasch ine —selbs tvers tänd l ich) . Aber
a u c h n o c h i n d e n l e t z t e n J a h r e n b a u t e m a n d i e R a d i o ¬

appara te in e iner k i t sch igen Kogge, be i de r d ie Take¬
l a g e a l s A n t e n n e d i e n t e , o d e r m a n s t e c k t e d i e g a n z e
A p p a r a t u r i n e i n e A r t G r a b u r n e , a u c h d i e F o r m d e s
A u t o k ü h l e r s w a r s e h r b e l i e b t . D i e D i n g e r s a h e n n a c h
allem möglichen aus, nur nicht nach einem Radioapparat.
Wenn man von uns n ich t spr ich t , so l ieg t es woh l nur
d a r a n , d a ß e s b e i u n s n i c h t b e q u e m z u g e h t . A n d e r
Wa h r h e i t k a n n e s n i c h t l i e g e n , d e n n w o h l k a u m e i n
Beruf ist so sehr an das Gesetz der Wahrheit gebunden
wie der unsr ige. Ein Arzt kann seine Pat ienten zu Tode
kur ieren und t rotzdem ein großer Mann sein. Der I r r tum
eines Philosophen kann viele Jahrzehnte über sein Leben
h inaus er fo lg re ich ver t re ten werden, ehe er a ls so lcher
e r k a n n t w i r d . E i n J u r i s t k a n n s i c h e i n e n b e r ü h m t e n

Namen auch in der Vertretung eines Unrechts erwerben.
Wenn Du D ich abe r gegen d ie Gese tze de r Fes t i gke i t
ode r Bewegung ve rgehs t , f ä l l s t Du j ämmer l i ch i n D i ch
zusammen, ehe De in Werks tück fe r t ig i s t , se lbs t dann,
w e n n D u s c h u l d l o s b i s t . S e i e s , w e i l D u e s n i c h t b e s s e r

w u ß t e s t o d e r f a l s c h e A n w e i s u n g e n e r h a l t e n h a s t . D u
mußt zur Wahrhei t zurück, ob Du wi l ls t oder n icht .
In j üngs te r Ze i t g lauben nun d ie Ma le r und B i ldhauer,
u n s e n t d e c k t z u h a b e n , u n d s i e s t e l l e n d e n a r b e i t e n d e n
M a n n e i n z e l n o d e r i n M a s s e n d a r . O f t w u r d e n d i e s e

Werke auch sehr gut gemacht. Ob sie aber schön sind,
m ö c h t e i c h b e z w e i f e l n , d e n n d i e G e s i c h t e r s i n d m e i s t e n s

alle gleich, einer ist wie der andere, man kann sich von
dem s ta r ren A rbe i t sges i ch t n i ch t f r e imachen . W i r abe r
s i n d k e i n e H e r d e n t i e r e , s o n d e r n M e n s c h e n , d i e e i n
u n t e r s c h i e d l i c h e s L e b e n f ü h r e n u n d a u c h v e r s c h i e d e n e

G e s i c h t e r h a b e n . We r k z e u g e , d i e k ö n n e n g l e i c h s e i n ,
Menschen n ie ! Wi r wo l len n ich t dem Werkzeug d ienen,
s o n d e r n d a s W e r k z e u g b e h e r r s c h e n — d a s i s t u n s e r

A l w i n K o s c h e d a

F o t o : S . G ü n t h e r

man w i l l , es w i rd immer nur e ine He imatschnu lze dar -
Z u r Z e i t s i n d B ü c h e r u n d F i l m e v o n H e i d e n ¬a u s ,

g e s c h i c h t e n d e s l e t z t e n K r i e g e s g r o ß e M o d e . ( D o c h
Modethemen wie Rasput in , A l t -He ide lberg , Tarzan usw. ,
s ind e ine Zei terscheinung und wirken nachher nur noch
läche r l i ch . ) I s t man abe r das unschu ld i ge Ge tue sa t t ,
was allzu oft geschieht, so ist ein glatter Ehebruch immer
noch das unerschöpfliche Thema, welches auf die Tränen¬
drüsen drückt oder bis zur Klamottenkomik ausgeschlach¬
tet wird. Da war der große Fiete Schiller doch ein anderer
K e r l . D e r h i e l t s i c h i n e i n e r G i e ß e r e i a u f , w o G l o c k e n

gegossen wurden und schuf e in Meis terwerk , das auch
h e u t e n o c h n i c h t s v o n s e i n e r F e i n h e i t u n d m ä n n l i c h e n

K r a f t v e r l o r e n h a t . S c h i l l e r w a r a b e r a u c h k e i n , , G l ü c k -

i m - W i n k e l - P o e t " , s o n d e r n e i n G e n i e , d a s m i t b e i d e n
B e i n e n m i t t e n i m L e b e n s t a n d .

Als damals die stolzen Segler des Meeres mehr und
mehr von den Dampfschiffen verdrängt wurden, wendeten
sich d ie Schr i f ts te l ler und Maler erschreckt ab, und d ie
ganze Künstlerwelt stimmte ein lautes Gejammer an,
das bis heute noch nicht ganz verstummt ist. Zugegeben,
s c h ö n w a r e n d i e e r s t e n s t i n k e n d e n K o h l e n k ä s t e n w i r k ¬

lich nicht, während der Segler schon eine lange Entwick¬
lung h in te r s i ch ha t t e . Zum Te i l wa ren abe r d i e a l t en
S c h i f f b a u e r s e l b s t d a r a n s c h u l d , d e n n m a n b a u t e d i e
Schiffe steil und steif, stur nach 08/15. Erst später ver¬
suchte man, das Schiff zu verschönern, gab eine Innen¬
e in r i ch tung w ie i n e i nem Landhaus ; auch d ie Sch i f f s¬
mak le r ha t ten ih ren Ehrge iz . So dur f te man s i ch n ich t
w u n d e r n , w e n n d i e D i n g e r i m m e r h ä ß l i c h e r w u r d e n .
H e u t e i s t d i e S c h ö n h e i t v o n s e l b s t a u s d e r k l a r e n S a c h ¬

l i c h k e i t h e r a u s g e w a c h s e n . We n n h e u t e e i n m o d e r n e s
Schiff im strahlenden Licht immer gleichmäßig seine Bahn
z i e h t , s o fi n d e t s e l b s t O s k a r e s s c h ö n .

Vielleicht kennen die jüngeren Kollegen noch Groß-

L e b e n s z w e c k .

F o t o : S . G ü n t h e r
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o b e n : S t a p e l l a u l 20
H i n t e r s c h i t i „ B a u t a "

(Erz tu rb inensch i f f

36100 Idw)

u n t e n : Z u s a m m e n b a u

d e r . . B a u t a " i m D o c k

R E C H T S

o b e n : T a u f e d e r „ B a u t a ”

Mi t te : Dr. Scho lz mi t der Taufpat in Mrs . Rhoades

un ten : D ie „Bau ta " wu rde nach de r Tau fe
n a c h F i n k e n w e r d e r v e r h o l t
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E r s t e A u s r e i s e d e r „ G i o v a n n i F a s s i o ’ a m 3 1 . 3 . 1 9 5 3

Seit fas t dre i Wochen l ieg t der Motor tanker „Giovann i
Fass io" be i uns am Reparaturbet r ieb Reihers t ieg. Am

3 1 . 3 . 1 9 5 3 w a r d i e s e r s c h m u c k e Ta n k e r v o n u n s a n d i e

„Compagn ia In te rnaz iona le d i Genova" abge l ie fe r t wor¬
den . I nzw ischen ha t e r pünk t l i ch und gew issenha f t im
D i e n s t e s e i n e r R e e d e r e i ö l v o m U r s p r u n g s l a n d i n d i e
Verbraucher länder ge t ragen.

A m 1 6 . M a i 1 9 5 8 w a r d a s S c h i f f a u f d e r F a h r t v o m

Persischen Golf nach Liverpool, wo die Ladung gelöscht
werden sollte. Etwa 100 sm vor der irischen Küste ereig¬
nete s ich p lö tz l i ch e ine hef t ige Exp los ion im Vorsch i f f ,
d a s s o f o r t b r a n n t e . D a n u r d a s V o r s c h i f f b r a n n t e , u n d

das Feuer anscheinend nicht auf die Ladetanks Übergriff,
g ing d ie Besa tzung m i t a l l en Krä f ten an d ie Löschung
des B randes . Nach ach ts tünd ige r une rmüd l i che r A rbe i t
war das Feuer bewäl t ig t . Das Schi ff konnte mi t e igener
K r a f t e t w a 2 0 0 s m w e i t n a c h F a l m o u t h f a h r e n . M e n s c h e n ¬

l e b e n s i n d n i c h t z u b e k l a g e n . D i e B e s i c h t i g u n g d e s
Schi ffes ergab unvorstel lbare Verwüstungen. Wir z i t ieren
den knappen Schadensbericht im Wort laut:

B a c k d e c k m i t A n k e r s p i l l n a c h v o r n ü b e r g e k l a p p t ,
Hauptdeck nach hinten, Reserv-eanker ist vom Back¬
f r o n t s c h o t t a u f D e c k v o r d e n B r ü c k e n a u f b a u g e ¬
flogen, hat drei Löcher ins Hauptdeck im Bereich des
L a d e p u m p e n r a u m e s g e s c h l a g e n u n d i s t d a n n ü b e r
B o r d g e f a l l e n , d u r c h ü b e r k o m m e n d e S e e i s t d a n n

d e r P u m p e n r a u m v o l l Wa s s e r g e l a u f e n . S ä m t l i c h e
N i e t v e r b i n d u n g e n a b g e s c h e e r t b z w. g e r i s s e n , B b . -
Außenhaut dre imal ger issen. Schweißnähte gut ge¬
h a l t e n , m i t S c h w e i ß u n g a u s d e m v o l l e n M a t e r i a l
herausger issen. Rahmenspanten wie Papier gefa l te t .
S c h o t t e n v o m Vo r p i e k p u m p e n r a u m u m 1 8 0 G r a d
v e r d r e h t u n d d a n n u m g e k n i c k t . T i e f t a n k d e c k e m i t
Ba lken ge r i ssen und s ta rk e ingebeu l t , Schwe ißung
de r Decksba l ken gu t , N ie tung de r Kn ieb leche ab¬
g e r i s s e n . Vo r d e r e s K o f f e r d a m m s c h o t t s t a r k e i n ¬
gebeult, hat jedoch den Druck der Explosion und des
Wa s s e r s a u f g e f a n g e n , w u r d e v o n F a c h l e u t e n u n d
Experten in England als besonders kräft ig und stabi l
ge lob t .

D i e R e t t u n g d e s S c h i f f e s w a r l e t z t e n E n d e s e i n e
Schwe ißnah t zw i schen Haup tdeck und h in te rem Scho t t
d e s v o r d e r e n K o f f e r d a m m s . D i e S c h w e i ß n a h t h a t e i n e n

großen Querr iß aufgehal ten. Wenn hier e ine Nietverbin¬
dung gewesen wäre, wäre der Riß sicher nicht aufgefan-
gen worden. Er wäre in den Ladetank Ih ineingegangen.
Das hä t te e inen Brand des ganzen Sch i f f es zu r Fo lge
gehabt .
I n w e n i g e n W o c h e n w i r d d i e „ G i o v a n n i F a s s i o "
wieder völ l ig hergeste l l t und im Dienst sein. Wir f reuen
uns, das Schiff, das wir selbst gebaut haben, auch wieder
i n s t a n d s e t z e n z u k ö n n e n u n d s i n d s t o l z d a r a u f , d a ß
d i e s e s D W - S c h i f f s i c h s o b e w ä h r t h a t .

N a c h d e r E x p l o s i o n
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ŝ uxcUi du U*% âU&ckwbz
Dem technischen Jahresbericht 1955156 der Nordwestlichen
Eisen- und Stahl-Berulsgeriossenschait entnehmen wir lol-
gende Abhandlung, d ie auch für uns von Interesse sein
d ü r f t e .

An Fräsmaschinen sind mehrere Unfälle dadurch vorgekommen, daß die Maschine bei
der Vornahme irgendwelcher Arbeiten in der Nähe des Werkzeugs nicht abgeschaltet
w u r d e .

So ist ein Lehrling beim Putzen des Maschinentisches mit der linken Hand von dem
Scheibenfräser erfaßt worden. Er verlor den linken Ringfinger einschließlich des Mittel¬
h a n d k n o c h e n s .

Aber auch e in e r fah rener Masch inenarbe i te r, de r m i t e inem Sche iben f räse r von 3mm
Breite und 150 mm Durchmesser Gehrungsschnitte an Rohren auszuführen hatte, schaltete
die Maschine nicht ab, als er die Schraube des Schlittens für die Horizontalverstellung
mittels Maulschlüssel lösen wollte. Obwohl das Werkzeug mit einer Schutzhaube
kleidet war, wurde sein Jackenärmel vom umlaufenden Fräser erfaßt. Er er l i t t e ine t iefe
Fleischwunde und eine Verletzung des Nervs am rechten Oberarm. Wie leicht hätte
wie es leider bei ähnlichen Anlässen vorgekommen ist, den Arm verlieren können.

v e r -

e r ,

Die herabhängende Jacke, der lose hängende hmei wurde erfaßt
Ein Dreherlehrling griff beim Bearbeifen einer kurzen Welle mit der linken Hand über
das umlaufende Werkstück, um Bohrwasser in den Behälter über der Maschine nachzu¬
füllen. Dabei wurde seine Jacke von der Welle erfaßt und ihm vom Körper gerissen. Ein
Bruch des linken Oberarmes war die Folge.
Ein erfahrener Dreher hatte eine ca. 30 mm starke Welle geschrubbt und wollte mit der
Schieblehre das Maß kontrollieren. Als er nach dem auf dem Maschinenbrett liegenden
Werkzeug gr i ff , wurde sein lose hängender Jackenärmel von der Wel le er faßt und auf¬
gewickelt. Er selbst wurde zwischen Welle und Drehbank gezwängt. Nur dem Umstand,
daß der Antriebsriemen rutschte und ein Kollege die Maschine ausschaltete, ist es zu ver¬
danken, daß der Dreher mit Abschürfungen und Prellungen am linken Arm und linken
Schulterblatt davonkam. Seine Kleidung wurde in der ganzen Länge aufgerissen.

Im April 1958 arbeiteten folgende Betriebe der DW unfallfrei:

F i n k e n w e r d e r : 2 0 3 B o h r e r e i ; 2 0 7 H e l g e n k r ä n e ; 2 3 2 M o d e l l t i s c h l e r e i ; 2 3 7 Ta k l e r e i ;
241 Gütervertei lung; 242 Ausrüstung; 243 Dockbetr ieb; 254 Bordschlosserei ; 260 Blech¬
bearbe i tung ; 268 Werkzeugmachere i ; 287 Wasserverkehr ; 298 Feuerwehr ; 1023 Werk¬
zeug lager.

Reiherstieg: 601 Schiffbau, außen; 603 Bohrerei; 605 Reiniger; 623 Malerei; 626 E'Schwei-
ßerei; 641 Gütervertei lung; 653 Mechanische Werkstatt; 655 Kupferschmiede; 659 Kessel¬
schmiede; 662 Elektriker; 663/65 Werftinstandsetzung; 668 Werkzeugmacherei; 682/84
Fährbetrieb; 687 Wasserverkehr; 698 Feuerwehr; 1620 Magazin.

Beachte die Unfallverhütungsvorschriften!
B e r n d t
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sicher. Bei Licht gesehen sind auch das ganz nette Kerls,
sie haben nur eine Heidenangst vor etwas Schriftlichem.
Ich weiß ganz gut, wie dem Mann im Doppelboden zu¬
wege ist und habe auch nicht die Absicht, der Werk¬

ä n d e r n . D a s h a t

cAuö Gvoßvaievö ^eiien
A u f G r u n d e i n e s A u f s a t z e s i n d e r W e r k z e i t u n g s a h
●^^ich mich veranlaßt, einen Brief an die Werkzeitung Zeitung zuliebe meinen Charakter zu

auch noch niemand von mir verlangt.schreiben. In dem Aufsatz kam vor, daß wir nicht wie
G r o ß v a t e r s Z e i t e n , s o n d e r n m i t m o d e r n e n M i t t e l n

a r b e i t e n w o l l e n . I c h m a c h t e d i e W e r k z e i t u n g d a r a u f
au fmerksam, daß in e inem Gewerk noch mi t vera l te ten
Mitteln gearbeitet wird. Im stillen habe ich gedacht, der
Brief würde in den Papierkorb wandern. Aber nein!

Kurze Zeit, nachdem ich den Brief abgegeben habe, wurde,
was ich beanstandete, besichtigt und bald darauf moder¬
nisiert. Durch diese Neuerung ist die Arbeit sehr erleich¬
t e r t w o r d e n . H i e r a u s h a b e i c h n u n g e s e h e n , d a ß d i e
Betr iebsleitung sich für al le interessiert. Es wird viel fach
erzäh l t , daß d ie Be t r iebs le i tung nur Verbesserungsvor¬
s c h l ä g e v o r n i m m t , w e n n s i e e i n e n fi n a n z i e l l e n Vo r t e i l
d a v o n h a t . I n m e i n e m F a l l e h a t n i c h t d i e W e r f t ,
s o n d e r n w i r h a b e n d e n V o r t e i l , w e i l u n s d i e A r b e i t s e h r
e r l e i c h t e r t w u r d e .

z u

z u
Man kann s ich wohl d ie Ehefrau aussuchen, aber n icht

Kollegen, trotzdem kommen wir ganz gut mit¬
einander aus. Würden wir uns aber nach denen richten,
die grundsätzlich immer sauer reagieren, so wären wir
eine traurige Gesellschaft. Wenn es danach ginge, dann
hätten wir nur Aufsätze, die man in jeder Eisenfibel
nachlesen kann. Genau so gut gibt es Leute, die sich

nikotinfreien Zigaretten, alkoholfreiem Bier und
Damen ohne Lfnterleib berauschen können. Es ist auch
sinnlos, nach dem ,,Warum" zu fragen, weil man doch
nur einen langweiligen Vortrag zu hören bekommt.
In unserer Werkzeitung kann jeder Kollege zu Wort
kommen; wer also etwas weiß, bitte schön. Damit soll
ein Familiensinn gefördert werden, ist denn das etwas
S c h l e c h t e s ? W e n n i c h m a l s c h r e i b e , d a n n s o , w i e e s z u

meinem Schnabel paßt, oder ich lasse es ganz.

s e i n e

n u r a n

Ich muß noch bemerken, daß die Betriebsleitung nicht
alles wissen kann, und es an uns liegt, die Betriebsleitung
auf eventuel le Mängel aufmerksam zu machen. Nebenbei
möchte ich noch bemerken, daß ich kleine Verbesserungen
m e i n e m M e i s t e r P r i e ß u n t e r b r e i t e t h a b e , d i e e r a u c h
s o f o r t m a c h e n l i e ß .

Jedenfalls hat es mich gefreut, daß sich eine Frau zu
W o r t m e l d e t e , d i e a n d e m A r b e i t s p l a t z i h r e s M a n n e s
In te resse ha t . I ch we iß n i ch t , wer S ie s ind , muß aber

Schande gestehen, daß ich neugierig war. Esz u m e i n e r

wa r auch au f d i e ve r t r au l i che Tou r n i ch t s zu machen .A . K a z m i e r c z a k .
I h r e n N a m e n w o l l t e m a n n i c h t h e r g e b e n ( i n s o l c h e n
Dingen ist man hier komisch eigen).
So grüße ich Sie und mit Ihnen alle Frauen, die die
Werkze i tung m i t l esen .Hiebe kleine ■N’anihitrcjev '^Deeviil

AAit Ihrem Gedicht haben Sie so viel Nettes gesagt, daß
■*"ich mich in aller Form bei Ihnen bedanken möchte.

Ein ganz Schlauer kam nun auf den Trichter, daß meine
eigene Frau d ie Ver fasser in se i —hih i (dabei verkehren
wir zu Hause bloß mündlich).

We n n m a n f ü r d i e We r k z e i t u n g e t w a s s c h r e i b t , s o i s t
es immer ein heißes Eisen. (Dabei habe ich ein Gefühl
wie damals , a ls ich a ls junger Fre ier zu meiner ers ten
Ver lobung g ing. Ob ich der neuen Verwandtschaf t woh l
gefal le?).

Es i s t w i r k l i ch n i ch t me ine Abs i ch t , ande ren Ko l l egen
z u n a h e z u t r e t e n , d o c h s i n d I m m e r m a l w e l c h e d a r u n t e r ,

d i e m ü s s e n e i n f a c h l a u t s e i n , s o n s t f ü h l e n s i e s i c h u n -

I h r A l w i n K o s c h e d a

n^ci6 wiMen wir von 'Deid6cl}Land I
i t R ü c k s i c h t d a r a u f , d a ß d e r Te r m i n f ü r d i e E i n ¬
reichung der Antworten auf unsere Fragen in der

letzten Ausgabe unserer Werkzeitung durch das ver¬
spätete Erscheinen der Zeitung zu knapp geworden ist,
wird der Termin für die Einreichung der Antworten bis
zum 14, Juli 1958 verlängert.

Die nächsten Fragen werden in der Juli-Nummer er¬
s c h e i n e n .

M

Was die

nächsten Wochen

bringen sollen:

Äm10, Juli 1958 soll der Stapellauf des Vorschiffs Bau-
Nr. 732, eines weiteren Bauxit-Transporters (36 100 t)

für d ie Sequoia Corporat ion stat tfinden.

F ü r d e n 2 2 . J u l i 1 9 5 8 i s t d i e A b l i e f e r u n g s p r o b e f a h r t
des Turbinenschiffs , ,Bauta" (36 100 t), ebenfal ls für die
Sequoia Corporat ion, geplant.

A m 2 5 . J u l i 1 9 5 8 fi n d e t d e r S t a p e l l a u f d e s F r a c h t ¬
m o t o r s c h i f f s B a u - N r . 7 3 7 , e i n e s N e u b a u s f ü r d i e A f r i k a -

Linien (8400 t), statt.

Am 1. August 1958 sol l im Dock Idie Taufe des Bauxit-
T u r b i n e n s c h i f f s B a u - N r . 7 3 2 s t a t t fi n d e n .
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Der K rankensche in -e i ne B rücke zum Hausa rz t

e r K r a n k e n s c h e i n h a t e i n e b e a c h t l i c h e G e s c h i c h t e . S e i t

Bestehen der gesetzlichen Krankenversicherung öffnet
er dem Versicherten den Weg zur ärztlichen Behandlung.
Die Gewöhnung an ihn hat ihn uns so vertraut gemacht,
daß er zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Aber
m i t d e r G e w o h n h e i t v e r l o r s i c h v i e l l e i c h t d a s G e f ü h l f ü r
s e i n e n b e s o n d e r e n W e r t . D i e G e w o h n h e i t m a c h t z u w e i l e n

se lbs t das Außero rden t l i che gewöhn l i ch . De r K ranken¬
schein, in Wahrhei t e in Blankoscheck für a l le satzungs¬
mäßigen Leistungen in der Krankenhi l fe, droht durch die
Gewöhnung zum unbeach te ten Formu la r herabzus inken .
Das Große, das er einmal bedeutete, die Zusicherung ärzt¬
l i cher Behand lung n ich t nu r unen tge l t l i ch fü r den Ver¬
s i c h e r t e n , s o n d e r n s o g a r o h n e e i g e n e g e l d l i c h e Vo r ¬
le istung, gerät in Vergessenhei t .

D treten, damit jene „Ganzheitsbehandlung", die den neuen
Erkenntn issen in der He i lkunst entspr ich t , auch wi rk l ich
Anwendung finden kann.

Der K rankensche in i s t j ewe i l s au f e in Ka lende rv ie r te l¬
jahr begrenzt. Während dieses Viertel jahrs und, wenn die
K r a n k h e i t w e i t e r b e s t e h t , a u c h d a r ü b e r h i n a u s , i s t d e r
Vers icher te gehal ten, se inen Arzt n icht zu wechseln, es
s e i d e n n , d a ß e r z u e i n e m F a c h a r z t ü b e r w i e s e n w i r d .

Ganz bewußt so l l e in häufiger Wechsel des Arztes ver¬
m i e d e n w e r d e n , n i c h t e t w a u m e i n e r K o s t e n e r s p a r n i s
wi l len, sondern wei l e in kranker Mensch gewöhnl ich nur
be i dem Arz t gu t au fgehoben se in w i rd , de r i hn l ange
genug kennt . Deshalb: Fre ie Wahl des Arztes unter den
z u g e l a s s e n e n Ä r z t e n , a b e r m ö g l i c h s t w e n i g d e n A r z t
w e c h s e l n .

Der Krankenschein als Leistungsurkunde
d e r K r a n k e n k a s s e

Keine Überschätzung der Medikamente!

Nicht nur die Technisierung und Spezialisierung der ärzt¬
l ichen Wissenschaf t br ingt d ie Gefahr mi t s ich, daß der
v e r d i e n s t v o l l e u n d u n e n t b e h r l i c h e H a u s a r z t s e l t e n e r z u

werden scheint . Auch d ie Einste l lung des Pat ienten zum
Arzt ist le ider eine andere geworden als s ie f rüher war.
Sie neigt , wie man v ie l fach beobachten kann, zu e inem
stärkeren Wechsel des Arztes hin. Dafür mögen verschie¬
dene Gründe mitsprechen. Einer der wicht igsten ist aber
w o h l d e r : N i c h t s o s e h r v o m A r z t e r w a r t e n i m G r u n d e

v i e l e P a t i e n t e n d i e H e i l u n g i h r e r K r a n k h e i t , s o n d e r n
merkwürd igerweise vom Medikament . Der Glaube an d ie
Wunderwi rkung des Med ikaments i s t in g le ichem Maße,
gewachsen, wie der Glaube an die Heilkunst des Arztes —
s o s c h e i n t e s

med iz i n i schen Wissenscha f t abgenommen ha t . W i r be¬
finden uns damit auf einem gefährlichen Abweg. Ist es ein
Rück fa l l i n den Aberg lauben an den „Zauber t rank"? I s t
es eine Überschätzung neuer Arzneimittel , wobei man oft
nur das Opfer der Reklame ist? Es läßt sich schwer sagen.
M a n k a n n n u r i m m e r w i e d e r d a r a u f h i n w e i s e n , d a ß e s :

be i de r Behand lung e ine r K rankhe i t i n e rs te r L in ie au f
die ärzt l iche Führung ankommt; die Medikamente können
immer nu r e ine un te rs tü tzende Ro l le sp ie len . D ie Um¬
kehrung dieses Verhäl tn isses wäre sehr bedenkl ich.

l n d e r Ta t : E i n B l a n k o s c h e c k . D i e K r a n k e n k a s s e s t e l l t i h n

a u s u n d ü b e r l ä ß t e s d e m Ve r a n t w o r t u n g s g e f ü h l d e s
Arztes, welche Leis tungen der Krankenvers icherung se in
Pat ient in Anspruch nehmen wird. Es erwachsen Arznei¬
rezepte aus ihm, Krankenhauseinweisungen, Anweisungen
f ü r K r a n k e n g e l d u n d H a u s g e l d , u n d s o b i l d e t e r d i e
Grundlage für eine Kostenrechnung, die of t in die Hun¬
derte und Tausende von D-Mark geht. Zum Schluß gelangt
e r z u r K a s s e n ä r z t l i c h e n Ve r e i n i g u n g , m i t d e r d e r A r z t
s e i n H o n o r a r a b r e c h n e t . M a n m u ß d e s h a l b d e n K r a n k e n ¬

sche in be i Beg inn der ä rz t l i chen Behand lung vor legen ,
w e n n m a n a u f K o s t e n d e r K r a n k e n k a s s e b e h a n d e l t s e i n

w i l l ; nu r in No t fä l len kann man ihn innerha lb von d re i
Tagen nachbr ingen.
S e i n A u s s e h e n h a t d e r K r a n k e n s c h e i n i m L a u f e d e r J a h r e

gewechselt. Seine Bedeutung aber war immer die gleiche;
eben jener B lankoscheck, der von der Krankenkasse im
Ver t r auen au f Ve rnun f t und Ve ran two r tungsge füh l aus¬
gegeben wird. Eine wicht ige Urkunde also, d ie finanzie l l
von wei t t ragender Bedeutung is t .
D e r V e r s i c h e r t e e r h ä l t d e n K r a n k e n s c h e i n v o n s e i n e r

Krankenkasse oder sogar vom Arbei tgeber, sofern dieser
zur Ausstel lung berechtigt ist, und begibt sich zu seinem
„ H a u s a r z t " .

t r o t z a l l e r e r s t a u n l i c h e n F o r t s c h r i t t e d e r

W o s o l l e s d e n n h i n f ü h r e n , w e n n h e u t e s c h o n P a t i e n t e n

z u e i n e m A r z t k o m m e n u n d v o n i h m d i e Ve r o r d n u n g
eines best immten Medikamentes erwarten und womögl ich
dem Arz t , de r d ieses Med ikamen t n i ch t ve ro rdne t , be¬
deuten, daß sie dann zu einem anderen Arzt gehen wür¬
den? Wo muß es hinführen, wenn der Patient nicht mehr
d e m A r z t v e r t r a u e n s v o l l d i e W a h l d e s M e d i k a m e n t e s

überlassen wil l? Sicher nicht zu einer wirksamen Heilung
der Krankhei t , aber best immt zu e inem Arzneimi t te lmiß¬
brauch; sicher nicht zu einem vertrauensvol len Verhältnis
zwischen Arzt und Patient, das die Grundlage jeder erfolg¬
reichen Behandlung bi lden muß, best immt aber weit weg
von der erwähnten hausärztl ichen Betreuung, die so sehr
im Interesse des Patienten liegen müßte.

D e r H a u s a r z t k e n n t d i e F a m i l i e

Man ist oft geneigt, sich die Frage vorzulegen, ob es den
Hausarz t im e igen t l i chen S inne noch g ib t , j enen gu ten
Hausarzt, der früher das Leben einer ganzen Famil ie oft
durch zwei Generat ionen beg le i te t hat . Wi rd se ine Ex i¬
stenz von der fortschreitenden Spezial is ierung und Tech¬
nisierung der medizinischen Wissenschaft verdrängt? Und
doch wäre er heute fast notwendiger als je zuvor, da sich
in der Medizin mehr und mehr die Auffassung durchsetzt,
daß v ie le kö rpe r l i che Le iden und S tö rungen m i t see l i¬
schen Belastungen Zusammenhängen. Diese Zusammen¬
hänge jewe i l s zu e rkennen, i s t woh l aber nur mög l i ch ,
w e n n d e r A r z t d a s L e b e n s e i n e s P a t i e n t e n a u c h i m K r e i s

der Fami l ie näher kennt , d ie Be las tungen, denen er im
Beruf und in der Famil ie ausgesetzt ist , d ie Krankheits¬
e r s c h e i n u n g e n , d i e v i e l l e i c h t a u c h s c h o n b e i a n d e r e n
Famil ienangehörigen aufgetreten sind. Der Typ des Haus¬
arztes darf deshalb keinesfal ls aussterben, im Gegentei l ,
e r so l l te in Zukun f t w ieder s tä rker in den Vordergrund

D e r K r a n k e n s c h e i n , d e r i m m e r e i n K a l e n d e r v i e r t e l j a h r
gül t ig is t , is t e ine gewisse, wenn auch nur beschränkte
Wehr gegen e inen uner f reu l ich großen Arz twechse l . In¬
s o f e r n k a n n m a n d e n K r a n k e n s c h e i n i m m e r n o c h a l s e i n e

B r ü c k e a n s e h e n , ü b e r d i e d e r V e r s i c h e r t e w i e d e r s e i n e n

ständigen Hausarzt findet, wenn ihn Einsicht und Vernunft
l e n k e n . OVR Sprung
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Die Renten nndi dem Arbeilerrenten-NenregeInngsgeseR
v o n V e r w a l t i m g s r a t K i r c h e r

ie zukünftige Rente ist eine reine Leistungsrente. Ent¬
s p r e c h e n d d e r A r b e i t s l e i s t u n g , d i e d e r Ve r s i c h e r t e

w ä h r e n d s e i n e s A r b e i t s l e b e n s e r b r a c h t h a t , s o l l n a c h A b ¬
s c h l u ß d e s A r b e i t s l e b e n s e i n e i n d i v i d u e l l b e m e s s e n e

Rente gezahlt werden. Der Gegenwert für die Arbeit be¬
s t e h t w ä h r e n d d e s a k t i v e n A r b e i t s l e b e n s i m L o h n , n a c h
A b s c h l u ß d e s A r b e i t s l e b e n s i n d e r R e n t e . W i e b e i m F i n ¬

den eines gerechten Lohnes die gesamten wirtschaftl ichen
Verhä l tn isse im Ze i tpunk t der Vere inbarung des Lohnes
bedeutungsvo l l s ind , so muß auch be i Fes tse tzung der
R e n t e d i e v o r h a n d e n e w i r t s c h a f t l i c h e u n d s o z i a l e S i t u a t i o n

mit maßgebend sein für die Höhe der Rente. Es werden
n i c h t m e h r d i e G e l d l e i s t u n g e n m i t e i n a n d e r v e r g l i c h e n ,
nämlich der Beitrag und die Rente, sondern die Arbeit in
ihrem Wert ist die Vorleistung, die der Rentenberechnung
zugrunde l ieg t . Der Lohn s te l l t den Gegenwer t der Ar¬
bei ts le is tung dar, mi t der jeder e inen best immten Ante i l
zu r Ers te l lung des Soz ia lp roduk ts e rbrach t ha t . In dem
w ä h r e n d d e s g e s a m t e n A r b e i t s l e b e n s e r z i e l t e n L o h n
drückt s ich somit d ie Ste l lung aus, d ie der e inzelne im
gesamten Soz ia lge füge e inn immt . Be i höher bewer te te r
Tät igke i t und dadurch höher e rz ie l tem Lohn erg ib t s ich
e ine günst igere und höhere Pos i t ion be i der Ers te l lung
dos Sozia lprodukts . Dauer und Höhe der Arbei ts le is tung
b i l den som i t d i e i nd i v i due l l e Lebens le i s tung des Men¬
s c h e n , d i e s i c h a u c h i n e i n e r i n d i v i d u e l l e n R e n t e a u s ¬
w i r ken so l l . H ie rbe i w i rd d i e A rbe i t s l e i s tung gemessen
an den Arbe i t sen tge l ten , n i ch t j edoch nach dem nomi¬
nel len Wert der Entgel te für d ie Vergangenhei t , sondern
a n d e n a k t u e l l e n We r t e n d e r G e g e n w a r t s e n t g e l t e . A u f
d iese Weise s ind d ie zukünf t igen Renten in zwe i facher
H ins ich t en tge l tbezogen ; S ie be ruhen au f den während
der Arbe i ts le is tung bezogenen Entge l ten und s ind aus¬
gerichtet auf die vergleichsbaren Gegenwartsentgel te.
A rbe i te r und Anges te l l t e haben während ih res A rbe i t s¬
lebens n icht den gesamten Er t rag ihrer Arbei t verzehr t ,
sondern durch Aufbr ingung der Bei t räge e inen Konsum¬
verzicht ausgesprochen in der festen Erwartung, daß in
Zukunft die Arbeitenden durch ihre Erstellung des Sozial¬
produk ts und i h ren Konsumverz i ch t den A l ten und Be-
rufsunfähigen den Konsum ermögl ichen. Eigene Leistung
und eigener Konsumverzicht sind somit die Grundlage
der Rentenleistung aus der Rentenversicherung der Ar¬
b e i t e r ; h i e r i n b e s t e h t d e r w e s e n t l i c h e L f n t e r s c h i e d z w i ¬

schen der Rentenleistung und einer Versorgungsleistung.
D iese Ausgangswer te garan t ie ren e ine be i t ragsgerech te
und zeitgerechte Rente und stellen die Abkehr von nivel¬
l i e renden Ren tenbezügen da r. Wäh rend be i de r neuen
Ren ten fo rme l de r Wer t de r A rbe i t s l e i s tung bes t immend
i s t f ü r d i e H ö h e d e r R e n t e , e r r e c h n e t e s i c h b i s h e r d i e
Ren te aus dem nomine l l en Ge ldwer t de r Be i t r äge , d i e
durch eine ständige Veränderung des Geldwertes in ihrem
rea len Wer t ke ineswegs den Gegenwer t f ü r f r ühe r e r¬
brach te Be i t räge dars te l l ten . D iese Renten wurden den
s t e i g e n d e n K o s t e n d e r L e b e n s h a l t u n g z u m Te i l d u r c h
g le ichmäßige Rentenzusch läge angepaßt , d ie in ke inem
Ve r h ä l t n i s z u d e r i n d i v i d u e l l e n A r b e i t s - u n d B e i t r a g s ¬
leistung des Versicherten standen.
Die neuen Gesetze ermöglichen es, daß der Rentner auch
toi ln immt an dem Steigen des Lebensstandards, wie er¬
sieh in der Steigerung der Löhne ausdrückt.

Al lgemeine Voraussetzungen für d ie Gewährung
d e r R e n t e n

D e r A n t r a g s g r u n d s a t z i s t i n d e r R e n t e n v e r s i c h e r u n g
grundsätz l ich be ibehal ten worden. Ledig l ich be i Gewäh¬
rung der Altersruhegelder wegen Vollendung des 60. Le¬
bensjahres gehört die Antragstellung zu den Anspruchs¬
voraussetzungen. D ie Vers icherungsfä l le fü r d ie Renten
an Versicherte sind die Berufsunfähigkeit, die Erwerbs¬
unfähigkeit und die Erreichung des Alters, für die Hinter¬
bliebenenrenten ist der Versicherungsfall der Tod des
V e r s i c h e r t e n . D e r V e r s i c h e r t e e r h ä l t R e n t e b e i B e r u f s ¬

unfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit und Erreichung der
A l t e r s g r e n z e . B e r u f s u n f ä h i g i s t e i n V e r s i c h e r t e r ,
dessen Erwerbs fäh igke i t i n fo lge Krankhe i t oder anderer
Gebrechen oder Schwäche seiner körperlichen oder geisti¬
gen Krä f te au f wen iger a ls d ie Hä l f te der jen igen e ines
kö rpe r l i ch und ge i s t i g gesunden Vers i che r ten m i t ähn¬
l icher Ausbi ldung, gleichwert igen Kenntnissen und Fähig¬
keiten herabgesunken ist. Der Kreis der Tätigkeiten, nach
denen die Erwerbsfähigkeit des Versicherten zu beurteilen
ist, umfaßt alle Tätigkeiten, die seinen Kräften und Fähig¬
keiten entsprechen und ihm unter Berücksichtigung der
Dauer und des Umfangs seiner Ausbi ldung sowie seines
b i s h e r i g e n B e r u f s u n d d e r b e s o n d e r e n A n f o r d e r u n g e n
seiner b isher igen Berufstät igkei t zugemutet werden kön¬
nen. Weiterhin ist festgetegt, daß eine Tät igkei t , für d ie
der Versicherte durch Maßnahmen zur Erhaltung, Besse¬
r u n g o d e r W i e d e r h e r s t e l l u n g d e r E r w e r b s f ä h i g k e i t m i t
Erfolg ausgeblldet oder urageschult worden ist, stets zu¬
mutbar i s t . Der Begr i f f der Beru fsunfäh igke i t , der nun¬
mehr im gesamten Bere ich der Rentenvers icherung der
Arbei ter und Angeste l l ten e inhei t l ich g i l t , is t dem Recht
de r Anges te l l t envers i cherung en tnommen. E r i s t j edoch
in doppelter Hinsicht ergänzt worden.
Der Kreis der Tätigkeiten, auf die ein in seiner Erwerbs¬
f ä h i g k e i t b e s c h r ä n k t e r Ve r s i c h e r t e r b i s h e r v e r w i e s e n
w e r d e n k o n n t e , w a r n a c h d e r A r t s e i n e s B e r u f s e i n

größerer oder kleinerer, je nachdem, ob und welche be¬
sondere Qualifikationen er voraussetzte. Da Angestellten¬
berufe im allgemeinen eine besondere Ausbildung ver¬
langten, war es folgerichtig, daß die Verweisung auf die
Tä t i gke i t en besch ränk t wu rde , d i e i n den Rahmen de r
sogenannten Berufsgruppe fielen. Der Kreis der Tätig¬
keiten, auf die ein Versicherter der Rentenversicherung
d e r A r b e i t e r v e r w i e s e n w e r d e n k o n n t e , w a r e b e n f a l l s
durch den bisherigen Beruf des Versicherten bestimmt,
gestattete jedoch in allen Fällen die Verweisung auf
einen größeren Kreis von Tätigkeiten, den sogenannten
a l l geme inen A rbe i t smark t , wo ke ine besonde re Vo rb i l ¬
dung Vorgelegen hat. Lediglich bei besonders ciualifizier-
t e n A r b e i t e r b e r u f e n w a r b e i d e r Ve r w e i s u n g a u f e i n e
Tätigkeit darauf zu achten, ob dadurch nicht ein sozialer
Abstieg verbunden war, der nach der ständigen Recht¬
sprechung n ich t zu läss ig war. Nach den Neurege lungs¬
gesetzen Is t kün f t ig n ich t mehr a l le in aussch laggebend
der b i she r ige Be ru f , denn außer dem b i she r igen Beru f
s i nd nunmehr auch d ie besonde ren An fo rde rungen de r
b isher igen Berufs tä t igke i t zu berücks icht igen. Dies kann
im Verhä l tn is zum b isher igen Recht in e inze lnen Fäl len
zu Einschränkungen, in anderen dagegen zur Ausdehnung
d e r Ve r w e i s u n g s m ö g l i c h k e i t f ü h r e n . U n t e r b i s h e r i g e m
Beru f i s t im we i te ren S inne d ie Be ru f sg ruppe zu ve r¬
stehen. Nach der Art der Anforderung, die die bisher ige
B e r u f s t ä t i g k e i t a n d e n Ve r s i c h e r t e n g e s t e l l t h a t , k a n n
n u n m e h r e i n e Ve r w e i s u n g u . U . a u c h a u f T ä t i g k e i t e n
außerhalb der Berufsgruppe erfolgen. Unter Berücksicht i¬
g u n g d i e s e r G e s i c h t s p u n k t e w i r d i m a l l g e m e i n e n d e r
Hilfsarbeiter auf jede Tätigkeit des allgemeinen Arbeits¬
marktes verwiesen werden können, der Facharbeiter je¬
d o c h n u r a u f e i n e T ä t i g k e i t i n s e i n e m B e r u f o d e r i n
einem Vergleichsberuf mit ähnlicher Berufsausbildung. Die
Frage, ob eine bestimmte Tätigkeit zumutbar ist, ist somit

D

Die al lgemeinen Voraussetzungen für d ie Gewährung der
R e n t e n s i n d

der Eintr i t t des Versicherungsfal les,
die Erfül lung der Wartezeit und
in den Fäl len des Altersruhegeldes bei Vol lendung
des 60. Lebensjahres, die Antragstellung.
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unter Berücksichtigung der Dauer und des Umfangs der
Ausbi ldung sowie des bisher igen Berufs und der beson¬
d e r e n A n f o r d e r u n g e n d e r b i s h e r i g e n B e r u f s t ä t i g k e i t z u
p r ü f e n . D i e Ve r w e i s u n g a u f T ä t i g k e i t e n i n n e r h a l b d e r
Berufsgruppe kann vert ikal, von einem höheren zu einem
n iederen nach Maßgabe der besonderen An fo rderungen
der b isher igen Beru fs tä t igke i t e r fo lgen . Der Vers icher te
muß nötigenfal ls von einer feineren und höher entlohnten
zu e ine r g röberen Arbe i t übergehen (A in t l . Nachr i ch ten
04 353). Die Beschränkung der Verweisungsmögl ichkei ten
ist auch in der Rentenversicherung der Arbeiter eine um
so größere , a ls d ie b isher ige Beru fs tä t igke i t besondere
Kenntnisse und Fähigkeiten voraussetzte. Ein Hil fsarbeiter
wi rd demgegenüber unter Berücks icht igung der Anforde¬
r u n g e n s e i n e r b i s h e r i g e n B e r u f s t ä t i g k e i t w i e b i s h e r
g r u n d s ä t z l i c h a u f a l l e k ö r p e r l i c h e n A r b e i t e n v e r w i e s e n
w e r d e n k ö n n e n , d i e k e i n e b e s o n d e r e n K e n n t n i s s e u n d
Fert igkeiten verlangen. Ist die Art der Tät igkeit ermit tel t ,
a u f d i e d e r V e r s i c h e r t e v e r w i e s e n w e r d e n k a n n , s o i s t z u

prü fen , ob d iese Tä t igke i t den Krä f ten und Fäh igke i ten
entspr icht . Der Vers icher te muß dieser Tät igkei t geis t ig ,
körperlich und nach seiner Vorbildung gewachsen sein.
Gefährdet der Versicherte durch diese Tätigkeit seine Ge¬
s u n d h e i t o d e r k a n n e r s i e n u r u n t e r S c h m e r z e n v e r r i c h t e n ,

so scheidet sie aus dem Kreis der Tätigkeiten aus, auf die
d e r V e r s i c h e r t e v e r w i e s e n w e r d e n k a n n . E s k o m m t b e i

der Prüfung der Berufsunfähigkeit nicht darauf an, ob der
V e r s i c h e r t e n o c h e i n e n b e s t i m m t e n L o h n v e r d i e n t , s o n d e r n
darauf, ob er zum dauernden Erwerb eines solchen fähig
i s t . D e r t a t s ä c h l i c h e r z i e l t e Ve r d i e n s t k a n n n i c h t a l s M a ß ¬
s tab f ü r d i e noch vo rhandene E rwe rbs fäh igke i t he ran¬
gezogen werden, wenn er unter besonders günstigen Um¬
ständen erreicht wird, so z. B., wenn der Versicherte den
Lohn unter Hilfeleistung dritter Personen erzielen kann,
was sehr oft bei Blinden der Fall ist, oder wenn den Ver¬
sicherten persönliche Beziehungen zum Arbeitgeber bin¬
den oder wenn die Beschäftigung mit Rücksicht auf die
lange Zugehörigkeit des Versicherten zum Betriebe wei¬
terhin beibehalten wird. Zulässig ist eine Verweisung nur
auf eine Tätigkeit, für die in der näheren Umgebung auch
ausre ichende Arbe i tss te l len vorhanden s ind ohne Rück¬
sicht darauf, ob die Stellen frei sind.
Die wicht igste Grundlage für die Beurtei lung der Berufs¬
unfähigkei t wird stets das ärzt l iche Gutachten sein, ins¬
besondere bei inneren Leiden. Seine Aufgabe ist es, die
vorhandenen körper l ichen und ge is t igen Fähigke i ten des
V e r s i c h e r t e n f e s t z u s t e l l e n u n d z u e r m i t t e l n , z u w e l c h e n

A r b e i t s l e i s t u n g e n ( A r t u n d U m f a n g ) d e r Ve r s i c h e r t e i n
der Lage ist. Erst dann kann ein Urteil darüber gebildet
werden, in welchem Grade der Versicherte in seiner Er¬
werbsfähigkeit gemindert ist und ob er als Facharbeiter
in seinem er lernten Beruf oder in e inem Vergle ichsberuf
mit gleicher oder ähnlicher Berufsausbildung noch Arbei¬
ten verr ichten kann, d ie ihn in d ie Lage versetzen, d ie
Lohnhälfte zu verdienen. Bei der Feststellung der Berufs¬
fähigkeit des Hilfsarbeiters ist alsdann zu prüfen, ob der
Hi l fsarbe i te r mi t den nach ärz t l i cher Auffassung zumut¬
baren Arbe i ten noch au f dem a l l geme inen Arbe i t smark t

i d u r c h A r b e i t m e h r a l s d i e H ä l f t e v e r d i e n e n k a n n .

E r w e r b s u n f ä h i g i s t d e r V e r s i c h e r t e , d e r i n f o l g e
v o n K r a n k h e i t o d e r a n d e r e n G e b r e c h e n o d e r S c h w ä c h e

se iner körper l i chen oder ge is t igen Krä f te au f n ich t ab¬
sehba re Ze i t e i ne E rwe rbs tä t i gke i t i n gew isse r Rege l¬
mäßigke i t n ich t mehr ausüben oder n ich t mehr a ls nur
g e r i n g f ü g i g e E i n k ü n f t e d u r c h d i e E r w e r b s f ä h i g k e i t e r ¬
z i e l e n k a n n . D i e b e s o n d e r e n M e r k m a l e i m V e r h ä l t n i s z u r

Berufsunfähigkeit bestehen darin, daß der Versicherte
auf ein größeres Arbeitsfeld als der Berufsunfähige ver¬
w iesen we rden kann und E rwe rbsun fäh igke i t e r s t vo r¬
liegt, wenn der Versicherte auf diesem größeren Arbeits¬
f e l d k e i n e n e n n e n s w e r t e n E i n k ü n f t e m e h r e r z i e l e n k a n n .
Daß der Versicherte auf einen weiteren Kreis von Tätig¬
k e i t e n a l s b e i d e r P r ü f u n g d e r B e r u f s u n f ä h i g k e i t s i c h
ve rwe isen lassen muß, e rg ib t s i ch zwe i fe l s f re i da raus ,
daß das Gesetz be i der Erwerbsunfäh igke i t ke ine E in¬
schränkungen hinsichtlich des Arbeitsfeldes macht, auf

d i e d e r Ve r s i c h e r t e v e r w i e s e n w e r d e n k a n n . Tr o t z d e m
wird die Verweisung auf eine außerhalb der Berufsgruppe
l i egende Tä t i gke i t dann unzumutba r se in , wenn s ie im
Hinblick auf die erworbene Lebensstellung eine offen¬
sichtliche Härte darstellt. Hinsichtlich des Begriffs der Ge¬
r ing füg igke i t e rgeben s i ch sowoh l d ie Höhe des f rüher
bezogenen Arbeitsentgelts als auch die Höhe der Rente
wegen Berufsunfähigkeit und die Höhe der Rente wegen
Erwerbsunfähigkei t sowie der Unterschied zwischen bei¬
den Anhaltspunkten für eine nähere Abgrenzung.
A l t e r s r u h e g e l d e r h ä l t d e r V e r s i c h e r t e m i t v o l l ¬
e n d e t e m 6 5 . L e b e n s j a h r, w e n n d i e Wa r t e z e i t m i t 1 8 0
Ve r s i c h e r u n g s m o n a t e n z u r ü c k g e l e g t i s t . I n b e s o n d e r e n
Fällen kann das Altersruhegeld bereits vor Vollendung
des 65 . Lebens jahres gewähr t werden , und zwar dann,
wenn der Vers icher te das 60 . Lebens jahr vo l lende t ha t
u n d s e i t m i n d e s t e n s e i n e m J a h r u n u n t e r b r o c h e n a r b e i t s ¬
los is t . In d iesem Fal le wi rd das Al tersruhegeld für d ie
wei tere Dauer der Arbe i ts los igke i t gewähr t und fä l l t be i
Au fnahme e ine r ve r s i che rungspfl i ch t i gen Beschä f t i gung
oder Tät igke i t weg. E ine weib l iche Vers icher te , d ie das
60. Lebensjahr voHendet hat, erhält Altersruhegeld, wenn
sie in den letzten 20 Jahren überwiegend, d. h. länger als
10 Jahre, eine versicherungspflicht ige Beschäft igung oder
Tät igke i t ausgeübt hat . E ine Besonderhei t in der Ange¬
ste l l tenvers icherung is t dar in zu sehen, daß e iner ver¬
s i c h e r u n g s p fl i c h t i g e n B e s c h ä f t i g u n g o d e r T ä t i g k e i t m i t
f re iwi l l igen Bei t rägen belegte Zei ten e iner Beschäf t igung
oder Tät igkei t g le ichstehen, sofern d ie Vers icherte wäh¬
rend d ieser Ze i t nur wegen Überschre i tens der Jahres¬
arbei tsverdienstgrenze versicherungsfrei war. Auch dieses
A l t e r s r u h e g e l d f ä l l t w e g , s o l a n g e d i e R e n t n e r i n e i n e r
vers icherungspflicht igen Beschäf t igung oder Tät igke i t vor
Vollendung des 65. Lebensjahres nachgeht.

R e n t e n a n H i n t e r b l i e b e n e

H i n t e r b l i e b e n e n r e n t e n s i n d W i t w e n - , W i t w e r - u n d W a i ¬
senrenten sowie d ie Renten an den f rüheren Ehegat ten
von Versicherten. Durch das Neuregelungsgesetz ist auch
f ü r d i e W i t w e n , d e r e n E h e m ä n n e r b e r e i t s v o r d e m 1 . 6 .
1949 ( Inkra f t t re ten des Soz ia lvers icherungsanpassungs¬
gesetzes) verstorben sind, der unbedingte Witwenrenten¬
ansp ruch i n de r Ren tenve rs i che rung de r A rbe i t e r e i n¬
g e f ü h r t w o r d e n . A u c h e r h a l t e n n u n m e h r W i t w e n r e n t e n
solche Witwen, deren Ehemänner vor dem 1. 1. 1912 ver¬
storben waren oder zu diesem Zeitpunkte bereits erwerbs¬
unfähig waren, ohne bis zum Ableben die Erwerbsfähig¬
keit wiedererlangt zu haben. Witwerrente erhält der Ehe¬
m a n n n a c h d e m To d e s e i n e r v e r s i c h e r t e n E h e f r a u , w e n n
d ie Vers torbene den Unterha l t der Fami l ie überwiegend
b e s t r i t t e n h a t .

E i n e r f r ü h e r e n E h e f r a u d e s V e r s i c h e r t e n , d e r e n
Ehe mit dem Versicherten geschieden, für nicht ig erklärt
oder aufgehoben ist, wird nach dem Tode des Versicher¬
ten die Rente gewährt, wenn er zur Zeit des Todes Unter¬
ha l t nach den Vo rsch r i f t en des Ehegese tzes ode r aus
s o n s t i g e n G r ü n d e n z u l e i s t e n h a t t e o d e r w e n n e r i m
l e t z t e n J a h r v o r s e i n e m To d e U n t e r h a l t g e l e i s t e t h a t .
N a ch d e r b i sh e r i g e n R e g e l u n g ko n n te W i tw e n re n te a n
die geschiedene Ehefrau nur gewährt werden, wenn e in
Unterhaltsanspruch gegen den Ehemann im Zeitpunkt des
Ablebens nach den Vorschriften des Ehegesetzes bestand,
mith in der Ehemann unterhal tsverpflichtet und zu diesem
Zei tpunkte noch unterha l ts fäh ig war. E ine Verbesserung
ist in diesem Leistungsanspruch dadurch eingetreten, daß
nunmehr auch Wi twenrente gewähr t werden kann, wenn
ohne Verpflichtung auf Grund des Ehegesetzes der Unter¬
hal tsanspruch auf Grund e iner ver t rag l ichen Unterha l ts¬
vereinbarung bestand oder selbst im Fal le, daß die ge¬
schiedene Ehefrau das Verschulden an der Ehescheidung
trägt, an diese im letzten Jahr vor dem Ableben des Ver¬
s icher ten e in Un te rha l t ta tsäch l i ch gewähr t worden i s t .
Auf die Höhe der Unterhaltszahlung kommt es nach dem
Wortlaut des Gesetzes nicht an. Der geschiedene Ehemann
einer Vers icher ten erhä l t unter den g le ichen Vorausset -
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Sicherung werden die zur Rentenversicherung der Arbei¬
ter und Angestellten sowie zur knappschaftlichen Renten¬
versicherung entrichteten Beiträge für die Erfüllung der
Wartezeit zusammengerechnet, soweit sie nicht auf die¬
selbe Zeit entfallen. Für die spezifisch knappschaftlichen
Leistungen, die die Rentenversicherung der Arbeiter oder
der Angestellten nicht kennt —so z. B. die Bergmanns¬
rente —können nur die zur knappschaftlichen Renten¬
versicherung entrichteten Beiträge bei Erfüllung der
Wartezeit berücksichtigt werden.
Außer den Beitragszeiten werden auch für die Erfüllung
der Wartezei t Ersatzzei ten angerechnet unter der
Voraussetzung, daß vorher eine Versicherung bestanden
hat oder innerhalb von zwei Jahren nach Beendigung der
Ersatzzeit oder einer durch sie aufgeschobenen oder unter¬
brochenen Ausbildung eine rentenversicherungspflichtige
Beschäftigung oder Tätigkeit aufgenommen worden ist.

Zungen die Witwerrente, jedoch nur dann, wenn die Ehe¬
frau vor ihrem Tode den Unterhal t des Mannes und der
Familie überwiegend bestritten hat. Waisenrente erhalten
nach dem Tode des Versicherten die Kinder bis zur Voll¬
endung des 18. Lebensjahres ohne Rücksicht darauf, ob
sie ledig oder verheiratet sind, über diesen Zeitpunkt hin¬
a u s

des 25. Lebensjahres für das unverheiratete Kind ge¬
währt, das sich in Schul- oder Berufsausbildung befindet
oder das bei Vollendung des 18. Lebensjahres infolge
körperlicher oder geistiger Gebrechen außerstande ist,
sich selbst zu unterhalten, solange der Zustand dauert. Zu
dem Kreis der waisenrentenberechtigten Kinder zählen

d i e e h e l i c h e n K i n d e r ,

die in dem Haushalt des Versicherten aufgenomme¬
n e n S t i e f k i n d e r ,

d i e f ü r e h e l i c h e r k l ä r t e n K i n d e r ,

die an Kindesstatt angenommenen Kinder,
die unehelichen Kinder eines männlichen Versicher¬
ten, wenn seine Vaterschaft oder Unterhaltspflicht
festgestellt ist,
die unehelichen Kinder einer Versicherten,

die Pflegekinder, wenn das Pflege-Kindschaftsver¬
häl tn is vor dem Tode des Vers icher ten begründet
w o r d e n i s t .

Wird Waisenrente aus einer Versicherung der Ehefrau,
deren Ehemann noch am Leben ist, beantragt, so erhalten
ihre Kinder, die eheliche Kinder des hinterbliebenen Ehe¬
mannes sind oder deren recht l iche Stel lung haben sowie
ihre in den Haushalt aufgenoramenen Stiefkinder und
Pflegekinder die Waisenrente nur, wenn die Verstorbene
den Unterhalt der Kinder überwiegend bestritten hat.

wird die Waisenrente längstens bis zur Vollendung

Eine Versicherung hat vor der Ersatzzeit bestanden, wenn
vorher Beiträge entrichtet worden sind, die zur Erfüllung
der Wartezeit nach §1249 RVO Anrechnung finden kön-

Die Voraussetzung, daß innerhalb von zwei Jahrenn e n .

nach Beendigung der Ersatzzeit oder einer durch sie auf¬
geschobenen oder unterbrochenen Ausbildung die ver¬
sicherungspflichtige Beschäftigung aufgenommen worden
sein muß, muß auch dann als gegeben angenommen wer¬
den, wenn zwischen der Beendigung der Ersatzzeit und
dem Beginn der Ausbildung ein Zeitraum von über einem,
jedoch nicht mehr als zwei Jahren und zwischen der Be¬
endigung der Ausbildung und der Aufnahme der vei-
sicherungspflichtigen Beschäftigung ein weiterer Zeitraunr
von der gleichen Dauer liegt.
Ersatzzeit für Verfolgte des Nationalsozialismus ist in den
Fällen, in denen vorher eine Versicherung nicht bestanden
hat, nur dann zulässig, wenn bis zum 27. 8. 1949 eine ver¬
sicherungspflichtige Beschäftigung oder Tätigkeit auf¬
genommen worden ist.

D i e A n r e c h n u n g e i n e r

Versicheriingsmäßige Voraussetzungen für den
Rentenbezug Als Ersatzzeiten kommen in Frage:

a) die Zeiten des militärischen oder militärähnlichen Dien¬
stes auf Grund gesetzlicher Dienst- oder Wehrpflicht,
wozu u. a. zählen: der Militärdienst, der Reichsarbeits¬
dienst, der Dienst während des Krieges bei den für
Zwecke der Wehrmacht eingesetzten Verbänden, die
Kriegsgefangenschaft und schließlich die Dienste, die
von Vertriebenen in militärischen Verbänden ihres
Vertreibungslandes abgeleistet worden sind;

b) die Zeiten der Internierung oder Verschleppung von
H e i m k e h r e r n ;

c) die Zeiten, die Zivilisten während eines Krieges im
Ausland verbringen mußten, weil sie an der Rückkehr
a u s d e m A u s l a n d v e r h i n d e r t w a r e n ;

Nach den Vorschriften des Neuregelungsgesetzes wird
nur noch die Erfüllung der Wartezeit gefordert, die Auf¬
rechterhaltung der Anwartschaft ist nicht mehr notwendig.
Dadurch ist die Unverfallbarkeit der Beiträge gewähr¬
leistet, Die Wartezeit beträgt für die Renten wegen Be¬
rufs- oder Erwerbsunfähigkeit sowie für die Hinterblie¬
benenrente 60 Versicherungsmonate, für das Altersruhe¬
geld 180 Versicherungsmonate. Anrechenbar für die Er¬
füllung der Wartezeit sind Versicherungszeiten, die nach
dem 1, 1, 1924 in der gesetzlichen Rentenversicherung zu¬
rückgelegt sind, Versicherungszeiten vor dem 1. 1. 1924
können berücksichtigt werden, wenn in der Zeit zwischen
dem 1. 1. 1924 und dem 30. 11. 1948 mindestens ein Beitrag
für die Zeit nach dem 31. 12. 1923 entrichtet worden ist.
Vorstehende Regelung kann in den Fällen keine Anwen¬
dung finden, in denen der Versicherungsfall der Invalidität
(nach altem Recht) oder der Tod bereits vor dem 1. 4. 1945
eingetreten sind. In diesen Fällen können Beitrags- und
Ersatzzeiten zur Erfüllung der Wartezeit nur angerechnet
werden, wenn aus diesen Zeiten nach dem im Zeitpunkt
des Eintritts des Versicherungsfalles maßgebenden Recht
,die Anwartschaft erhalten war. Sind Wochenbeiträge nach¬
gewiesen, so ist eine Umwandlung in Monatsbeiträge vor¬
zunehmen, wobei 13 Wochenbeiträge 3Monatsbeiträgen
entsprechen. Von dem verbleibenden Rest an Wochen-
beiträg.en gelten je 4Wochenbeiträge als 1Beitragsmonat,
Wochenreste von 1, 2und 3zählen als voller Beitrags¬
monat. Zur Erfüllung der Wartezeit können nur die bis

Eintritt des jeweiligen Versicherungsfalles entrich-

d) die Zeiten der Inhaftierung von politisch Verfolgten,
d ie Ze i t en de r imve rschu lde ten A rbe i t s l os i gke i t und
des Aus landsaufentha l tes b is zum 31. 12. 1949 von
Verfolgten des Nationalsozialismus;

e) die Zeiten des Gewahrsams von politischen Häftlingen;
f) die Zeiten vom 1. 1. 1945 bis zum 31. 12. 1946 und die

darüberhinaus liegende Zeit der echten Vertreibung
der Aufgabe des Wohnsitzes im Vertreibungslandv o n

bis zur Aufgabe des Wohnsitzes in der Sowjetzone
oder im Bundesgebiet (Land Berlin);

g) die Zeiten der Krankheit und unverschuldeten Arbeits¬
losigkeit im Anschluß an die unter a) und b) sowie e)
und f) angeführten Ersatzzeiten.

Soweit das bisherige Recht Ersatzzeiten vorsah, die über
das neue Recht hinaus anrechnungsfähig sind, z. B. Krank¬
he i tsze i ten im Ansch luß an e ine vers icherungspfl ich t ige
Beschäftigung, können diese Ersatzzeiten auch bei Ver¬
sicherungsfällen, die nach dem 31. 12. 1956 eintreten, als
E r s a t z z e i t e n — n i c h t A u s f a l l z e i t e n
den. Es handelt sich hierbei um Krankheitszeiten vor dem
1. 1. 1938, um Zeiten, in denen der Versicherte nach dem
1. Weltkrieg aus den besetzten oder Einbruchsgebieten

z u m

teten Beiträge oder zurückgelegte Ersatzzeiten berück¬
sichtigt werden. Versicherungszeiten, die nach dem Ein-
Ifitt des Versicherungsfalles nachgewiesen sind, können
nur für den nächstfolgenden Versicherungsfall mit der Ein¬
schränkung Berücksichtigung finden, daß die nach Eintritt
des Vefgicheriingsfalles der Berufsunfähigkeit oder Er-
werbsunfäbigkeit entrichteten freiwilligen Beiträge nur
für das Alter.sruhegeld oder die Hinterbliebenenrente an¬
gerechnet werden können. In Fällen der Wander

berücks icht ig t wer-

v e r -
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dem g le ichen Ze i t raum. Mi t anderen Wor ten d rück t d ie
Wer te inhe i t e iner Be i t ragsk lasse das Verhä l tn is aus , in
dem der dieser Beitragsklasse zugrunde liegende Wochen¬
entgelt zum durchschnittlichen Jahresentgelt aller Ver¬
s icher ten der Rentenvers icherung der Arbe i te r und An¬
gestellten steht. Die Summe der Werteinheiten (Spalte 14)
f ü r s ä m t l i c h e i m M a r k e n k l e b e v e r f a h r e n e n t r i c h t e t e n B e i ¬

träge wird somit ermittelt, in dem die Zahl der Beiträge
jeder Beitragsklasse innerhalb eines jeweiligen Zeit¬
abschn i t tes mi t den en tsprechenden Wer te inhe i ten ver¬
vielfältigt wird. Da eine durchschnittliche Werteinheit für
den Monatsbeitrag festzustellen ist, müssen den ent¬
sprechenden Werteinheiten die Anzahl der Beitrags¬
wochen bzw. -monate gegenübergestellt werden. Wegen
der Umwandlung der Wochenbeiträge in Monatsbeiträge
darf auf die entsprechenden Ausführungen in dem Ab¬
schnitt „Erfüllung der Wartezeit“ verwiesen werden. Die
Inflationszeiten bleiben bei Ermittlung der Werteinheiten
außer Ansatz, weit ein vergleichbarer Durchschnittsver-
dienst sämtl icher Versicherten nicht fest l iegt. Sie werden
jedoch bei der Ermittlung der Versicherungsjahre wie Bei¬
tragszei ten behandelt .
D i e W e r t e i n h e i t f ü r d i e i m L o h n a b z u g s v e r f a h ¬
ren entrichteten Beiträge wird alljährlich festgestellt. Es
w i rd das Ve rhä l tn i s e rm i t t e l t , i n dem de r i n de r Qu i t¬
tungskarte eingetragene Arbeitsentgelt, soweit er der
Beitragsbemessung zugrunde lag, zu dem für dasselbe
Kalenderjahr angegebenen durchschnittl ichen Brutto-
jahresarbeitsentgeit aller Versicherten steht. Der Vom¬
hundertsatz is t auf 2Dezimalste l len auszurechnen, wobei
die 2. Stel le um 1zu erhöhen ist , wenn in der 3. Stel le

de r Zah len 5—9 e rsche inen würde . Der Be i t rags -

des Westens ausgewiesen war und die Zeit der Teil¬
nahme an einem Lehrgang für Zwecke der Leibes¬
erziehung.

F i k t i v e W a r t e z e i t

ln best immten Fäl len kann, wenn die Regelwartezeit von
60 Versicherungsmonaten nicht zurückgelegt ist, die
Wartezeit für den Anspruch auf Rente wegen Berufs¬
unfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit oder die Hinter¬
bliebenenrente als erfüllt angesehen werden, wenn diese
Versicherungsfälle eingetreten sind infolge eines Arbeits¬
unfalls, der sich nach dem 30. 4. 1942 ereignet hat, wäh¬
rend oder infolge eines militärischen oder militärähnlichen
Diens tes oder während des K r ieges sow ie de r K r iegs¬
gefangenschaft ,
infolge unmittelbarer Kriegseinwirkung,
infolge von nationalsozialistischen Gewaltmaßnahmen,
während oder infolge der Internierung oder Verschlep¬
pung von Personen, die unter das Heimkehrergesetz
f a l l e n ,

wegen körperschädigenden Folgen, die durch Vertreibung
oder Flucht (bei Vertriebenen oder Sowjetzonenflücht¬
lingen) eingetreten sind.
Fü r He ima tve r t r i ebene , Ve r t r i ebene ode r Sow je t zonen¬
flüchtlinge und Evakuierte, die vor ihrer Vertreibung,
Flucht oder Evakuierung als Selbständige erwerbstätig
w a r e n , u n d b i n n e n 2 J a h r e n n a c h d e r Ve r t r e i b u n g , d e r
Flucht oder Evakuierung eine versicherungspflichtige Be¬
schäftigung nach Vollendung des 50. Lebensjahres erst¬
mals aufgenommen haben, ist die Sonderregelung zu be¬
achten, daß, wenn d ie Zei t von der Aufnahme der ver¬
sicherungspflichtigen Beschäftigung oder Tätigkeit bis zur
Vollendung des 65. Lebensjahres voll mit Versicherungs¬
und Ausfallzeiten belegt ist, die Wartezeit von 180 Bei¬
tragsmonaten durch diese Zeiten seit der Aufnahme der
versicherungspflichtigen Beschäftigung oderTätigkeit nicht
erfül l t werden kann, die fehlende Zeit als Versicherungs¬
z e i t a n z u r e c h n e n i s t .

e i n e

bemessung lagen zugrunde ln der Zeit
biszumJl.Mai 1949 Arbeitsverdienste bis 3600,— DM jährl.
V. 1.6.49—31.8.52 Arbeitsverdienste bis 7200,— DM jährl.
u. nach dem 1. 9. 1952 Arbeitsverd. bis zu 9000,— DM jährl.
D i e D u r c h s c h n i t t s v e r d i e n s t e a l l e r V e r s i c h e r t e n s i n d i n
u n s e r e m S c h e m a

Spalte 11, die persönlichen Entgelte des einzelnen Ver¬
sicherten in Spalte 12 eingetragen. Ihnen gegenüber¬
gestellt werden in Spalte 9die Anzahl der Beschäftigungs¬
monate, wobei die Monate voll in Ansatz zu bringen sind,
auch wenn sich die Beschäft igungszeit nur auf einen Teil
des Monats erstreckt. Bei der Ermittlung des Verhältnisses,
in dem der persönliche Entgelt zum Durchschnittsentgelt
a l l e r Ve r s i c h e r t e n i n n e r h a l b e i n e s K a l e n d e r j a h r e s g e ¬
standen hat, ist von den in den Quittungskarten beschei¬
nigten Arbeitsentgelten auszugehen, auch dann, wenn
sich die Beschäftigung während eines Kalenderjahres nur
auf einige Tage oder einzelne Monate erstreckt. Nach
unserem Berechnungsbeispiel belaufen sich die Wertein¬
heiten unter Zugrundelegung von 158 Beitragsmonaten
(Spalte 9) auf insgesamt 1193,02 (Spalte 14). Um eine
Schlechterstellung der Versicherten auszuschließen, die
zu Beginn des Versicherungsverhältnisses zunächst eine
Lehrzeit zurückzulegen haben, hat der Gesetzgeber vor¬
gesehen, daß die während der ersten 5Kalenderjahre
entrichteten Pflichtbeiträge bei Bestimmung der Wertein¬
heiten außer Ansatz bleiben, sofern diese Berechnung zu

für den Versicherten günstigeren Ergebnis führen

B e r e c h n u n g d e r W e r t e i n h e i t e n " i n

Berechnung der Rente

Die Ausgangswerte für die Berechnung der Rente sind
1. die persönliche Bemessungsgrundlage,
2. die allgemeine Bemessungsgrundlage,
3. die Dauer der Versicherungszeit und
4 . d e r R e n t e n s a t z .

Nach den eingangs gemachten Ausführungen bi ldeten die
Grundlage für die Rentenberechnung die während des
Arbe i ts lebens erz ie l ten Arbe i tsentge l te des Vers icher ten.
Um zu einer Leistungsrente zu kommen, ist das Verhält¬
nis, in dem der Verdienst des einzelnen Versicherten zum
D u r c h s c h n i t t s v e r d i e n s t a l l e r V e r s i c h e r t e n w ä h r e n d d e s

ganzen Arbeitslebens gestanden hat, zu ermitteln. Hierzu
werden für Zeiten im Markenklebeverfahren die Beitrags¬
m a r k e n z u n ä c h s t n a c h d e n Z e i t a b s c h n i t t e n , w i e s i e i n d e r

Anlage 1zum Neuregelungsgesetz aufgeführt sind, auf¬
geteilt und nach Beitragsklassen innerhalb jeden Zeit¬
abschn i t t s un te r te i l t . D ie Zah l de r e rm i t t e l t en Be i t räge
jeder Beitragsklasse eines jeden Zeitabschnitts wird mit
der in der Anlage 1angegebenen entsprechenden Wert¬
e inhe i t ve rv ie l f ach t . I n dem in de r An lage be ige füg ten
Berechnungsbeispiel über die Berechnung der Wertein¬
h e i t e n h a t d e r V e r s i c h e r t e i n d e m Z e i t a b s c h n i t t 6 v o m
1. 1. 1934 bis 27. 6. 1942 zunächst Beiträge in der Beitrags¬
k lasse 1(senkrechte Spa l te 6) , außerdem der Be i t rags¬
klasse 2, 3 , 4und 6entr ichtet . D ie Werte inhei t der Bei¬
tragsklasse 1beträgt 0,26 (Spalte 10). Unter dieser ab¬
s t r a k t e n Z a h l k a n n s i c h d e r V e r s i c h e r t e n i c h t s v o r s t e l l e n .

Hat e in Vers icher ter während e ines ganzen Jahres ge¬
arbeitet und einen Lohn erziel t , der der Beitragsklasse I
zu damal iger Zei t zugrunde lag, so wären d ie Werte in¬
heiten für 52 Beiträge ä0,26 rund 13, d. h., sein Verdienst
während des ganzen Jahres betrug nur 13 "/o des Durch¬
s c h n i t t s v e r d i e n s t e s a l l e r A r b e i t e r u n d A n g e s t e l l t e n i n

e i n e m

würde. Die Pflichtbeiträge für die ersten 5Kalenderjahre
sind in Spalte 13 durch Sternchen kenntlich gemacht. Es
entfallen auf diese Zeit insgesamt 33 Pflichtmonatsbeiträge
(Spal te 9) mi t e iner Gesamtwerte inhei t von
(Spalte 14). Unter Außerachtlassung dieser Beitragsmonate
und Werteinheiten errechnet sich die Werteinheit für den
Monatsbeitrag nach dem anliegenden Beispiel „Berech¬
nung der Rente
höher a l s d ie Wer te inhe i t f ü r den Mona tsbe i t rag un te r
Berücksichtigung der gesamten Versicherungszeit, die nur
7,55 beträgt. Es ist daher bei der weiteren Berechnung der
Rente von der günstigeren monatlichen Werteinheit von
8,87 auszugehen Idie Jahreswerteinheit beträgt das 12-
fache, somit 106,44. Diese Zahl bringt die Arbeitsleistung
des Einzelversicherten am Sozialprodukt zum Ausdruck.

(For tse tzung fo lg t )

83 ,81

(1. Zeile) auf 8,87 und stellt sich somit
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e k a n n t l i c h t a u s c h e n e i n z e l n e U n t e r n e h m e n m i t e i n a n d e r

ihre Werkzeitung aus. Man findet da doch immer aller¬
lei Interessantes, auch in fremden. Das geht nicht nur uns
so. Andere machen die gleiche Erfahrung.

Durch unsere Werkzei tung hat d ie Bergbau-Akt iengesel l¬
s c h a f t E w a l d - K ö n i g L u d w i g h e r a u s b e k o m m e n , d a ß w i r
e ine Spor tgemeinschaf t und in d ieser Spor tgemeinschaf t
auch e i ne Fußba l lmannscha f t „A l t e He r ren " haben . Da
die Ewald-König Ludwig-Leute auch begeister te Fußbal l¬
spieler sind, beschlossen sie, uns zu einem Freundschafts¬
spiel einzuladen. Unsere „Alten Herren" bekamen die
Einladung und freuten sich. Am 9. Mai ging die Reise mit
e i n e m O m n i b u s l o s . F ü r v i e l e w a r e s d i e e r s t e R e i s e i n

das Ruhrgebiet. Es ging nämlich nach Herten/Reckling¬
h a u s e n .

Unsere „Alten Herren" wurden herzlich aufgenommen
und zunächst einmal in ihre Quartiere gebracht. Am näch¬
sten Morgen ging dann das alle Beteiligten überraschende
Programm los. Als erstes boten die Gastgeber eine Berg¬
werksbes i ch t i gung . Jede r e rh ie l t e i ne komp le t t e Be rg¬
mannsaus rüs tung . W ie r i ch t i ge Kumpe l s f uh ren unse re
„ A l t e n H e r r e n " m i t G r u b e n l a m p e u n d S c h u t z h e l m m i t
H i l f e d e s F ö r d e r k o r b s i n d e n S c h a c h t . M a n k a m a u f d i e

t iefste Sohle 950 munter der Erde. Unsere Fußballspieler
b e k a m e n a l l e s z u s e h e n . J e t z t k ö n n e n s i e s i c h e i n e n B e ¬

griff von der Leistung des Bergmanns machen. Sie waren
sich einig darüber, daß sie trotz der guten Bezahlung und
d e r v o r b i l d l i c h e n s o z i a l e n B e t r e u u n g n i c h t m i t e i n e m
Kumpe l tauschen wo l l ten . A l le in schon d ie . Tempera tu r
von 35—40° ist anstrengend!

Nach dem Ausfahren aus der Grube gab es erst einmal
einen ordentlichen Bergmannsschnaps zur Wiederherstel¬
lung des Kreislaufs. Bei dieser Gelegenheit wurde unsern
Fußballspielern beigebracht, wie man den Schmutz, den
man unten aufgesammelt hatte, wieder aus den Augen
b e k o m m t .

Am Nachmittag des gleichen Tages gab der Bürgermeister
von Herten einen Empfang für unsere Mannschaft. Danach
ging es zum Sportplatz, wo in Anwesenheit des Bürger¬
meisters und eines Bergwerkdirektors das Fußballspiel
stattfand. Die Westfalen waren besser als unsere „Alten
Herren". Jedenfalls siegten sie mit 5:1 Toren.

Abends fand im Casino der Bergbaugesellschaft ein ge-

B

A u s d e m M e r t e n e r G ä s t e b u c h [Zeichnung von Irmgard Lac

mütl iches Beisammensein statt . Am nächsten Tage wurde
die Kokerei der Hütte besichtigt. Nach dem gemeinsamen
Mittagessen ging es schließlich wieder auf die Rückreise.
A l le Te i lnehmer an d ieser Exped i t ion s ind s ich darüber
ein ig, daß die Fahrt wunderschön gewesen ist , und daß
jeder unendlich viel gelernt hat. Jetzt freuen sich unsere
„A l ten Her ren" au f den Gegenbesuch aus Her ten /Reck-
i inghausen, der am 11. Jul i stattfinden wird. Unsere „Al¬
ten Herren" wollen sich ja schließlich revanchieren.

Spielergebnisse der letzten Wochen:

F u ß b a l l : H a n d b a l l :

D W 1 . — S c a n ( F r d s c h . - K . ) 4 : 11
D W 1 . — A n d e r s o n

DW 1. —Haspa
D W 1 . — E i s e n w e r k

5 : 2
1 6 : 8

7 : 1
( F r e u n d s c h a f t s k a m p t )

D W 1 . — H a n s a m a t e x 0 : 5
D W 1 . — D t . B a n k 1 . 1 0 : 1 1

( P o k a l - S p i e l )
D W R e s e r v e — B ö t t c h . & G . 5 : 0 DW 1. —AEG (Pokal-Sp.) 5:0

D W 2 . — M e n c k & H e i d . 1 1 : 7

D M 2 . — V a l v o L o k .
D W 2 . — O E W

D W R e s e r v e — R e e m t s m a 1 3 : 1
6 : 2 1D W R e s e r v e — M a r i n e r o

( S d i i f f s m a n n s c h a f t ) 4 : 1
(Freundschaftskampf)

DW 2. —Stg. Bäckerei
DW2.—BWW Langenfe lde 1 :6
D W 3 .

0 : 5

K e g e l n :
(Freundschaftskämpfe)

D W R h s t . 1 — I m m e r d a 2 2 2 6 : 2 2 3 0

3 : 3

E i s e n w e r k 2 .

DW 3.—Rapid 2.
D W A H _ A f fi n e r i e

5 : 0
D W B K K l . u . D W 3 .1 : 2

— M e c k i 2 1 1 6 : 2 1 4 0
2 : 3

D W k o m b . — G e w e r b e s c h . u .
P h i l i p s Va l v o 2 1 2 2 : 2 1 2 1 : 2 11 3

D W A H — H e i d e n r . & H a r b . 5 : 0
D W A H — B M V

D W R h s t . — D t . B a n k
D W R h s t . — K u b a h

D W R h s t . — R o t G e l b

DW 1. Jgd. -- Esso 1.
DW 1. Jgd. —Stülcken
DW 2. Jgd. —Philips
DW2. Jgd. —Esso 2.

1 : 5

0 : 5 S c h a c h :
0 : 8 9V>- '/2

DW —Heidenr. &Harb. 7 : 3
D W — R o t G e l b

D W — D t . B a n k
5 : 0

2 : 3 6K>:3’/2
5 : 0

F e d e r b a l l :3 : 5

2 : 4 D W — H o w a l d t 3 : 7
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F A M I L I E N N A C H R I C H T E N

Eheschl ießungen: M a s c h i n e n b r e n n e r G ü n t e r S c h r ö d e r a m 2 8 . 5 . 1 9 5 8

S c h i f f b a u e r P a u l H e n k e a m 2 8 . 5 . 1 9 5 8

M a s c h i n e n s c h l o s s e r H a n s K u r t z e a m 2 8 . 5 . 1 9 5 8

B a u h i l f s a r b e i t e r P e t e r U m l a n d t a m 2 . 6 . 1 9 5 8

Anschläger Horst Goldenstein am 3. 6. 1958
S c h l o s s e r H e l m u t P r e u s s n e r a m 6 . 6 . 1 9 5 8

Hauer Erich Meybohm am 8. 6. 1958
E ' S c h w e i ß e r W e r n e r B e r l i n a m 1 0 . 6 . 1 9 5 8

Maschinenschlosser Fr i tz Maack mit Fr l . Chr iste l Hagel¬
s t e i n a m 2 . 5 . 1 9 5 8

M a s c h i n e n s c h l o s s e r H a r a l d B ü n z m i t F r l . H e l l a N i s s e n

a m 3 . 5 . 1 9 5 8

S c h i f f b a u l i e l f e r W i l l i H e i t m a n n m i t F r l . E r n a H u h n

am 9. 5. 1958

Tischler Wil l i Fri tzei mit Frl. Margret Oestmann
a m 1 3 . 5 . 1 9 5 8

K a n t i n e n h i l f e E l s b e t h S c h m i d t m i t H e r r n H e i n z A h r e n s

a m 1 7 . 5 . 1 9 5 8

Schlosserhelfer Harry Gramer mit Frl . Marion Lüning
a m 1 7 . 5 . 1 9 5 8

Schlosser Manfred Puy mit Frl . Ursula Schirmer
a m 1 9 . 5 . 1 9 5 8

M a l e r J o h a n n e s S t o l t e r m i t F r l . Ve r a H a a s e a m 2 2 . 5 . 1 9 5 8

M a s c h i n e n s c h l o s s e r F r i e d r i c h D r e u w m i t F r l . H e r m i n e

M a t t e r n e a m 2 3 . 5 . 1 9 5 8

E 'Schwe iße r E rns t -Augus t Mur j ahn m i t F r l . E l l en Mohr
am 23. 5. 1958

Schiffbauer Helmut Liebig mit Frl. Marianne Buchholz
a m 2 4 . 5 . 1 9 5 8

■A . n s t r e i c h e r G e r h a r d R i e d e ! m i t F r l . G i s e l a W i n k l e r

am 31. 5. 1958

S c h l o s s e r h e l f e r K l a u s K u c h e n b e c k e r m i t F r l . A d e l h e i d

Meyer am 3. G. 1958
M a s c h i n e n s c h l o s s e r G u s t a v R e h m m i t F r a u E r n a G r o t h

a m 6 . 6 . 1 9 5 8

E'Schweißer-Anlerner Manfred Benn mit Frl . Inge Hirsch¬

berg am 6. 6. 1958
Schiffbauhelfer Horst Korlach mit Frl. Maria-Louise Herzog

a m 6 . 6 . 1 9 5 8

Anbringer Kurt Söhnel mit Frl. Irma Stach am 7. G. 1958
B r e n n e r W i l l i K ü h l m i t F r l . E l v i r a R e i c h a r d t a m 7 . 6 . 1 9 5 8

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

F ü r d i e m i r e r w i e s e n e E h r u n g u n d A u f m e r k s a m k e i t a n ¬
läßlich meines Ausscheidens spreche ich der Betriebs¬
l e i t u n g u n d a l l e n A r b e i t s k a m e r a d e n m e i n e n h e r z l i c h s t e n

C a r l B o e n k eD a n k a u s .

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 s p r e c h e n w i r h i e r m i t d e r D i r e k t i o n

sowie den Kolleginnen und Kollegen der Abteilungen
KK., F lb. und Rlb. unseren herz l ichsten Dank aus.

Wa l t e r M e y l a h n u n d F r a u

Für d ie Bewe ise l i ebevo l l e r Te i l nahme an läß l i ch des uns

betroffenen schweren Verlustes sagen wir unseren herz-
F r a u A g n e s P l e t n e b s t K i n d e rl i e b s t e n D a n k .

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

Heimgang meiner lieben Frau Eva Nicolai sage ich meinen
h e r z l i c h s t e n D a n k . A l f r e d N i c o l a i

G e b u r t e n :

S o h n :
Für die herzliche Anteilnahme beim Heimgange meines
lieben Mannes Carl Pegel sage ich Ihnen meinen innigsten
D a n k .

E'Schweißer Siegfried Günther am 24. 5. 1958
H e i z e r R u d o l f S c h r ö d e r a m 2 6 . 5 . 1 9 5 8

M a t r o s e H a n s T r ö d e l a m 2 7 . 5 . 1 9 5 8

E ' S c h w e i ß e r - A n l e r n e r R e i n e r M ü l l e r a m 3 0 . 5 . 1 9 5 8

Schiffbauhelfer Gerhard Klinger am 30. 5. 1958
A n s t r e i c h e r J o h a n n e s B ä r a m 2 . 6 . 1 9 5 8

K o n t r o l l e u r E r w i n S a n t a m 3 . 6 . 1 9 5 8

E ' S c h w e i ß e r H a n s - H e r m a n n K r u s e a m 3 . 6 . 1 9 5 8

Angel. Hobler Norbert Nau am 3. 6. 1958
E ' S c h w e i ß e r B r u n o P e t r o w s k i a m 11 . 6 . 1 9 5 8

Frau Ber tha Pege l und K inde r

Wir gedenken unserer Toten

R u d i M a e d e r

S t e l l a g e n b a u e r

ges t . 21 . 5 . 1958

H e r m a n n M a r t e n s

R e n t n e r

T o c h t e r : gest . 15. 6 . 1958

S ' z i m m e r e r H e i n r i c h v o n H o l t a m 1 4 . 5 . 1 9 5 8

Schiffbauhelfer Hans Szymak am 15. 5. 1958
Tischler Edgar Jührend am 24. 5. 1958
S c h l o s s e r H o r s t K a u f n e r a m 2 4 . 5 . 1 9 5 8

Brenneranlerner Herbert Scherlinger am 26. 5. 1958

C a r l P e g e l

R e n t n e r

gest , 4 . 6 . 1958
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bei allseitigem guten Willen verhältnismäßig rasch über¬
wunden worden. Hoffent l ich bleibt das so; denn es geht

das Wohl und Wehe der Vers icher ten, d ie e inen

nden letzten Tagen haben sich fast bei allen Sozial¬
versicherungsträgern deren ehrenamtlichen Organe,

die aus den Neuwahlen hervorgegangen sind, wieder
zusammengefunden. Diese Organe sind letzten Endes
für das Funk t ion ie ren der E in r i ch tungen der Soz ia lver¬
sicherung in der Bundesrepublik verantwortlich. Wir hier
b e i d e r D W s i n d b e s o n d e r s v e r b u n d e n m i t u n s e r e r
Unfallversicherung, der Nordwestlichen Eisen- und Stahl-
Berufsgenossenschaft, sowie mit unserer Krankenkasse,
der Betriebskrankenkasse der Firma Deutsche Werft
.Aktiengesellschaft. Es hat sich hier nichts wesentlich
Neues ergeben. In beiden Fällen hat auch keine Wahl
stattgefunden, weil sowohl von
von seiten der Arbeitgeber nur je eine Liste eingereicht
w o r d e n i s t .

D a s i s t a n a n d e r e n S t e l l e n a n d e r s g e w e s e n u n d h a t
te i lweise zu erhebl ichen Meinungsversch iedenhei ten ge¬
führt. Da hat z. B. ein Versicherungsträger sich mit aller
Schärfe gegen Behauptungen einer Gewerkschaft ge¬
wandt, die als falsch bezeichnet worden sind. An anderer
Stelle hat es Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei
Gewerkschaften gegeben. Das, worum es sich bei der
Sozialversicherung dreht, ist die Für- und Vorsorge für
den Versicherten. Dabei kommt es nach meiner Ansicht
überhaupt nicht darauf an, wer irgend eine kluge Idee
gehabt hat. Das Wesentliche ist, daß etwas Vernünftiges
getan wird. Streitereien können also eigentlich gar nicht
a u f k o m m e n .

Es wird allgemein bekannt sein, daß die Organe völlig
parität isch mit Vertretern der Versicherten und der
Arbeitgeber besetzt sind. Im Laufe der Zeit haben alle
Beteiligten isich eine recht gute Sachkenntnis angeeignet,
so daß d ie me is ten w i rk l i ch mi t reden können. Gewisse

Anfangsschwierigkeiten sind, wie man wohl sagen kann.

I
j a u m

Anspruch darauf haben, daß nicht irgendwelche kleine
Meinungsverschiedenheiten Beschlüsse unmöglich machen.
Wir werden in unserer Werkzeitung demnächst wieder
einmal einen etwas eingehenderen Bericht über die
Sozialversicherung bringen, da ja gerade auf diesem
Gebiet doch immer wieder verhäitnismäßig weitgehende
Unkenntnis festgestellt werden muß.
I n d e n l e t z t e n W o c h e n h a t s i c h s o n s t n i c h t s b e s o n ¬

de rs Bemerkenswer tes e re igne t ,
gleichmäßigem Tempo weiter. Die Arbeiten am Groß¬
helgen in Finkenwerder machen beachtliche Fortschritte.
Sehr bald wird m'an auch den Beginn des Baues unseres
neuen Verwal tungsgebäudes bemerken.

Durch den Bau des Verwaltungsgebäudes wird sich
manch eine räumliche Verbesserung in Finkenwerder
ermöglichen lassen. Schließlich wurde es auch Zeit, daß
ein Großbetrieb wie die DW zu einem brauchbaren Ver¬
waltungsgebäude kommt, nicht wahr?

Auch unsere sonstigen Bauvorhaben auf dem Gebiet
des Wohnungsbaues schreiten voran, so daß man schon
a b s e h e n k a n n , w a n n w i e d e r D W- A n g e h ö r i g e z u e i n e r
neuen Wohnung kommen.

Unseren Urlaubern geht es ausgezeichnet. Der Erho¬
lungsaufenthalt bekommt allen gut, wie wir aus der
zahlreich eingegangenen Post ersehen können.

M i t d e n b e s t e n W ü n s c h e n f ü r g e s u n d e U r l a u b s t a g e
für alle, die in Urlaub gehen.

D i e A r b e i t l ä u f t i n
V e r s i c h e r t e n s e i t e w i e

h e r z l i c h s t

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