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18. Jahrgang !Nr. 7■7. August 1958

W E R K Z E I T U N G D E U T S C H E W E R F T



Was die

nächsten Wochen

bringen sollen: Am 7. August 1958 wird die Ablieferungsprobefahrt des
Motorschiffs „Concordia Tadj" (10 500 tdw) für die Reede¬

rei Christian Haaland, Haugesund/Norwegen, stattfinden.

Zum Titelbild; Großbaustelle Deutsche Werft !Die Montage der Kräne schreitet voran.
Temperastudie von Wolfram Claviez.
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VERKZEITUNG DEUTSCHE WERFT
18. Jahrgang !Nr. 7■7. August 1958

Die Renten nadi dem Arbeiterrenten-XenregelnngsgeseR
(Fortsetzung)

V o n V e r w a l t u n | g s r a t K ä r c h e r ! F r a n k f u r t

Sie ist das Verhältnis, in dem der Entgelt des Einzelver¬
sicherten während des ganzen Arbeitslebens zum Durcli-
schn i t t sen tge l t sämt l i che r Ve rs i che r t en de r Ren tenve r¬
sicherung der Arbeiter und Angestellten steht. Der in
Frage kommende Versicherte liegt somit mit seinem Lohn
e t w a s ü b e r d e m D u r c h s c h n i t t s ä m t l i c h e r V e r s i c h e r t e n . D a ¬

mit wir zu einer zeitgerechten Rente im Zeitpunkt der
Rentenbewilligung kommen, wird dieses Verhältnis
die allgemeine Bemessungsgrundlage, mithin den Durch¬
schnittslohn sämtlicher Versicherten in einem Dreijahres¬
zeitabschnitt vor dem Kalenderjahr, das dem Eintritt des
Versicherungsfalles voraufgegangen ist, angelegt. Die
p e r s ö n l i c h e B e m e s s u n g s g r u n d l a g e e r r e c h n e t
sich somit aus dem Vomhundertsatz, im vorliegenden
Beispiel 106,44 Vo der allgemeinen Bemessungsgrundlage
in Höhe von 4281,— DM und beträgt 4556,70 DM.
Die Ermittlung der Werteinheiten aus Beitragszeiten
R e n t e n v e r s i c h e r u n g d e r A n g e s t e l l t e
den gleichen Gesichtspunkten vorgenommen, lediglich
werden den Bei t rägen im Markenklebeverfahren die ent¬
sprechenden Werteinheiten der Rentenversicherung der
Angestellten zugrunde gelegt. Hat ein Versicherter so¬
wohl Beiträge zur Rentenversicherung der Angestellten
als auch zur Rentenversicherung der Arbeiter geleistet, so
errechnen sich die Werteinheiten aus den gleichen durch¬
schnittlichen Arbeitsentgelten sämtlicher Versicherten der
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten. Es
wird deshalb die Gesamtleistung aus diesen Beiträgen
nach einheitlichen Gesichtspunkten festgestellt. Zu der
.Summe der Werteinheiten aus den Beiträgen der Renten¬
vers icherung der Arbei ter wi rd d ie Summe der Werte in¬
heiten aus den Beiträgen der Rentenversicherung der An¬
geste l l ten h inzugesch lagen und a lsdann d ie e inhe i t l i che
d u r c h s c h n i t t l i c h e m o n a t l i c h e W e r t e i n h e i t e r m i t t e l t .

Hat ein Versicherter sowohl Beiträge zur Rentenversiche¬
r u n g d e r A r b e i t e r u n d d e r A n g e s t e l l t e n a l s a u c h z u r
knappschaftlichen Rentenversicherung geleistet, so wer¬
den d ie Wer te inhe i ten fü r d ie in de r knappscha f t l i chen
Rentenvers icherung ge le is te ten Be i t räge nach derse lben
Methode nur unter Zugrunde legung der höheren Durch¬
schn i t t sen tge l te sämt l i che r knappscha f t l i ch Vers i cher ten
er rechnet . A lsdann werden d ie Vers icherungs jahre unter
Beachtung der in der knappschaf t l ichen Rentenvers iche¬

rung anrechnungsfähigen Bei t rags- , Ersatz- , Ausfa l l - und
Zurechnungszei ten festgeste l l t . Die Zurechnungszei t wi rd
hier nur berücksichtigt, wenn der letzte Beitrag zur knapp¬
s c h a f t l i c h e n R e n t e n v e r s i c h e r u n g e n t r i c h t e t w o r d e n i s t .
Der Leistungsantei l aus der knappschaft l ichen Rentenver¬
s i che rung w i rd zu dem Le i s tungsan te i l de r Ren tenve r¬
s icherung der Arbe i te r und Anges te l l ten h inzugerechne t
und als Gesamtleistung festgestel l t .

Der zwei te Ausgangswer t für d ie Berechnung der Rente
i s t d i e a l l g e m e i n e B e m e s s u n g s g r u n d l a g e .
S i e i s t d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e B r u t t o j a h r e s a r b e i t s e n t g e l t
a l l e r Ve rs i che r ten de r Ren tenve rs i che rung de r A rbe i t e r
und de r Anges te l l t en (ohne Leh r l i nge und An le rn l i nge )
im Mittel eines dreijährigen Zeitraumes vor dem Kalender¬
jah r, das dem E in t r i t t des Ve rs i che rungs fa l l es vo raus¬
gegangen i s t . D ie a l lgemeine Bemessungsgrund lage fü r
Vers icherungsfä l le , d ie im Jahre 1957 e inget re ten s ind ,
b e r e c h n e n s i c h s o m i t a u s d e m d u r c h s c h n i t t l i c h e n B r u t t o ¬

j a h r e s e n t g e l t a l l e r Ve r s i c h e r t e n f ü r d i e K a l e n d e r j a h r e
1953, 1954 und 1955 und beträgt 4281,— DM. Die allge¬
meine Bemessungsgrund lage fü r Vers icherungs fä l le , d ie
im Kalender jahr 1958 eintreten, berechnet s ich aus dem
Bruttojahresarbei tsentgel t a l ler Versicherten für die Jahre
1 9 5 4 , 1 9 5 5 u n d 1 9 5 6 u n d s t e l l t s i c h a u f 4 5 4 2 , — D M . D a ¬
durch, daß das Verhä l tn is des Brut toarbe i tsentge l ts des
E i n z e l v e r s i c h e r t e n w ä h r e n d d e s g a n z e n A r b e i t s l e b e n s
zum Durchschnit tsarbeitsentgelt al ler Versicherten in Be¬
z iehung zu r a l l geme inen Bemessungsg rund lage gese tz t
wird, wird eine im Zeitpunkt der Rentenfeststel lung zei t¬
gerechte Rente gewährleistet.
Der wei tere Ausgangswert für d ie Berechnung der Rente
s i n d d i e a n r e c h n u n g s f ä h i g e n V e r s i c h e ¬
r u n g s j a h r e . H i e r z u z ä h l e n z u n ä c h s t d i e V e r s i c h e ¬
rungszeiten (Beitrags- und Ersatzzeiten), die Ausfal lzeiten
und die Zurechnungszeiten.
A u s f a l l z e i t e n s i n d :

1. Zeiten, in denen die versicherungspflichtige Beschäfti¬
gung oder Tätigkeit durch eine infolge Krankheit oder
Unfa l l bed ing te länger a ls 6Wochen andauernde Ar¬
b e i t s u n f ä h i g k e i t u n t e r b r o c h e n w o r d e n i s t . A n r e c h ¬
n u n g s f ä h i g i s t d i e s e Z e i t v o m l . Ta g d e r A r b e i t s ¬
unfäh igke i t an;

a n

z u r

n w i r d n a c h
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unserem Beredinungsbeispiel für 40 Versicherungsjahre
äl,5®/o =60®/o der persönlichen Bemessungsgrundlage
in Höhe von 4556,70 DM =2734,02 DM, die monatliche
Rente 227,90 DM.
D ie Vers id ie r ten ren te e rhöh t s i ch noch um d ie S tedge-
rungsbeträge für die Höher Versicherungsbeiträge. Der
jährliche Steigerungsbetrag wird für jeden Beitrag von
s e i n e m N e n n w e r t i n e i n e m V o m h u n d e r t s a t z b e r e c h ¬

net. Er beträgt z. B. für Beiträge, die bis zum 30. Le¬
bensjahr entrichtet sind, 20®/o und für Beiträge, die
nach vollendetem 55. Lebensjahr entrichtet werden, nur
noch 10®/o. Für die Gewähnmg von Leistungen aus der
Höherversicherung ist die Zurücklegung einer Wartezeit
nicht erforderlich. Auch unterliegen die Leistungen beim
Zusammentreffen mit anderen Renten keinem Ruhen. Als
Höherversichenmgsbeiträge gelten die nach dem 31. 12.
1950 durch Verwendung von Beitragsmarken mit dem
Aufdruck „HV" entrichteten Beiträge imd die Beiträge,
die in der Zeit vor dem 1. 1. 1957 neben Pflichtbeiträgen
oder während Ersatzzeiten freiwillig entrichtet worden
sind. Wichtig ist, daß die Leistung aus der Höherversiche¬
rung bei einer Anpassung der laufenden Renten an die
wirtschaftliche Entwicklung nicht mit erfaßt wird, sondern
eine starre Leistung ist. Es ist daher durchaus denkbar,
daß bei Entrichtung eines Höherversicherungsbedtrags und
eines freiwilligen Grundbeitrags in gleicher Höhe zu Be¬
ginn der Rente zwar eine höhere nominelle Leistung aus
der Höherversicherung fällig wird als aus der Grundver¬
sicherung, durch die Angleichung der Grundrenten an die
wirtschaftliche Entwicklung jedoch nach einigen Jahren
die Leistung aus der Gnmdversicherung die der Höher¬
vers icherungsle is tung überste igt .
D i e V e r s i c h e r t e n r e n t e n e r h ö h e n s i c h s c h l i e ß l i c h n o c h u m

den Kinderzu.schuß für jedes Kind. Der Kreis der
Kinderzuschußberechtigten deckt sich mit dem Kreis der
waisenrentenberechtigten Kinder. Der Kinderzuschuß be¬
trägt jährlich Vio der für die Berechnung der Renten maß¬
geblichen allgemeinen Bemessungsgnmdlage, somit für
Versicherungsfälle, die im Jahre 1957 eingetreten sind,
monatlich 35,70 DM, für Versicherungsfälle im Jahre 1958
37 ,90 DM mona t l i ch . Der K inderzuschuß w i rd zu r Ver¬
s i c h e r t e n r e n t e e i n e r E h e f r a u f ü r K i n d e r, d i e e h e l i c h e
Kinder des Ehemannes sind oder deren rechtliche Stellung
haben , sow ie f ü r d i e i n den Hausha l t au fgenommenen
Stiefkinder und Pflegekinder nur gewährt, wenn die Ver¬
sicherte vor Eintritt des Versicherungsfalles den Unterhalt
der Kinder überwiegend bestritten hat. Beim Vorhanden¬
sein mehrerer kinderzuschußberechtigter Kinder wird der
Kinderzuschuß nur demjenigen gezahlt, der das Kind über¬
wiegend un te rhä l t .

2. Zeiten, in denen die versicherungspflichtige Beschäfti¬
gung oder Tätigkeit durch Schwangerschaft oder
W o c h e n b e t t u n t e r b r o c h e n w o r d e n i s t ;

3. Zeiten, in denen die versicherungspflicht ige Beschäft i¬
gung oder Tätigkeit durch eine länger als 6Wochen
andauernde Arbeitslosigkeit unterbrochen worden ist,
v o m A b l a u f d e r 6 . W o c h e a n ;

4 . Ze i ten e ine r nach Vo l l endung des 15 . Lebens jah res
l iegenden we i te ren Schu lausb i ldung sowie e iner ab¬
gesch lossenen Fachschu l - oder Hochschu lausb i ldung,
wenn im Anschluß daran oder nach Beendigung einer
an die Schul-, Fach- oder Hochschulausbildung anschlie¬
ß e n d e n E r s a t z z e i t i n n e r h a l b v o n 2 J a h r e n e i n e v e r ¬

s icherungspflicht ige Beschäf t igung oder Tät igkei t auf¬
genommen worden ist. Die Schul- oder Fachschulaus¬
b i ldung kann nur b i s zu r Höchs tdauer von 4Jahren ,
d ie Hochschu lausb i ldung b is zur Dauer von 5Jahren
angerechnet werden.
B e i s p i e l : B e i m N a c h w e i s e i n e r h ö h e r e n S c h u l a u s ¬
bildung von 5Jahren (nach dem 15. Lebensjahr) und
einer Hochschulausbildung von 6Jahren sind 9Aus¬
fa l l jahre anrechnungsfäh ig .
D a d e r N a c h w e i s d e r A u s f a l l z e i t i m E i n z e l f a l l f ü r

Zeiten vor dem 1.1.1957 mitunter überhaupt nicht, zum
Teil nur schwer zu führen ist, hat der Gesetzgeber zu¬
g e l a s s e n , d a ß z u r A b g e l t u n g d e r A u s f a l l z e i t e n f ü r
Z e i t e n v o r d e m 1 . 1 . 1 9 5 7 1 0 ® / o d e r b i s z u m 1 . 1 . 1 9 5 7

nachgewiesenen Pflichtbei t räge a ls Ausfa l lmonate an¬
ge rechne t we rden , so fe rn n i ch t schon de r Ze i t r aum
zwischen dem ersten und dem letzten Beitrag vor dem.
1. 1. 1957 mit Versicherungszeiten belegt ist. Ausfall¬
mona te werden s te ts a l s vo l l e Mona te angerechne t ,
a u c h w e n n d i e A u s f a l l z e i t s i c h n u r a u f e i n e n Te i l d e s
M o n a t s e r s t r e c k t .

Sch l i eß l i ch w i rd noch be i Ve rs i che r ten , d ie vo r de r
Vollendung des 55. Lebensjahres berufs- oder erwerbs-
im fäb ig geworden s ind , ode r vo r d iesem Ze i tpunk te
verstorben sind, die Zeit vom Versicherungsfall bis
z u r Vo l l e n d u n g d e s 5 5 . L e b e n s j a h r e s a l s Z u r e c h -
n u n g s z e i t a n g e r e c h n e t .
Für die Ermittlung der Anzahl der anrechnungsfähigen
Versicherungsjahre werden die Beitrags-, Ersatz-, Aus¬
fall- und Zurechnungszeiten zusammengerechnet, so¬
weit sie nicht auf die gleiche Zeit entfallen. Ist daher
für ein und denselben Monat ein Beitrag entrichtet
w o r d e n u n d f ä l l t i n d e n s e l b e n M o n a t a u c h e i n e A u s ¬

fallzeit (Krankheitszeit), so kann dieser Monat bei der
Ermittlung der Versicherungsjahre nur einmal berück¬
sichtigt werden. Aus der Summe der nachgewiesenen
Ve r s i c h e r u n g s m o n a t e e r r e c h n e t s i c h d i e A n z a h l d e r
Versicherungsjahre, je 12 Monate ergeben 1Versiche¬
rungs jah r ; e in Res t von mehr a l s 6Mona ten rechne t
als ein volles und ein Rest von 6oder weniger Mo¬
naten als ein halbes anrechnungsfähiges Versiche¬
rungs jah r.
Nach dem in der Anlage beigefügten Berechnungsbei¬
spie l s ind d ie Ausfa l lze i ten b is zum 31. 12. 1956 in
Höhe von 10 v. H. der bis dahin nachgewiesenen 153
P fl i c h t b e i t r a g s m o n a t e , s o m i t m i t 1 5 A u s f a l l m o n a t e n ,
pauschal abgegolten worden. Der Versicherungsfall der
Erwerbsunfäh igke i t i s t bere i ts im 34. Lebens jahr des
Vers icher ten 'e inge t re ten , so daß 257 Zurechnungs¬
monate zu berücksicht igen waren. Bei t ragszei ten, Er¬
satzzeiten, Zurechnungszeiten und Ausfal lzeiten stel len
sich auf insgesamt 478 Monate, die 40 Versicherungs¬
jahren entsprechen.

Die le tz te Größe bei der Berechnung der Rente is t der
R e n t e n s a t z . D e r J a h r e s b e i t r a g d e r R e n t e w e g e n B e -
rufsunfähigkei t is t für jedes anrechnungsfähige Versiche¬
rungsjahr 1V. H. der für den Vers icher ten maßgebl ichen
Rentenbemessungsgrundlage, der Jahresbeitrag der Rente
wegen Erwerbsunfähigkeit und für das Altersruhegeld be¬
trägt für jedes anrechnungsfähige Versicherungsjahr
1 ,5 V. H . de r pe r sön l i chen Bemessungsg rund lage . D ie
Jahresrente wegen Erwerbsunfäh igke i t bet rägt somi t be i

Berechnung der Hinterb l iebenenrenten

D i e W i t w e n - b z w . W i t w e r r e n t e n u n d d i e

Renten an den geschiedenen Ehegatten werden aus den
V e r s i c h e r t e n r e n t e n b e r e c h n e t . D i e W i t w e n - u n d W i t w e r ¬
rente sowie die Rente an den geschiedenen Ehegatten be¬
trägt ®/io der ohne Berücksichtigung einer Zurechnungszeit
berechneten Berufsunfähigkei tsrente ohne Kinderzuschuß.
Haben jedoch die Witwe oder der Witwer bzw. der ge¬
schiedene Ehegatte das 45. Lebensjahr vollendet oder ist
der Bereditigte berufs- oder erwerbsunfähig oder erzieht
er mindestens 1waisenrentenberecht igtes Kind, so beträgt
die Rente ®/io der Erwerbsunfähigkeitsrente ohne Kinder-
z u s c h i u ß . A n S t e l l e d e r W i t w e n r e n t e n e r h a l t e n d i e W i t w e n
u n d W i t w e r f ü r d i e e r s t e n 3 M o n a t e n a c h d e m A b l e b e n

des Vers i che r ten d ie imgekü rz te Ve rs i che r ten ren te , d ie
dem Vers icher ten im Ze i tpunk t des Todes zus tand oder
zugestanden hät te. Hat der Vers icher te zu d iesem Zei t¬
punkt eine Rente noch nicht bezogen, so ist die Versicher¬
t e n r e n t e z u z a h l e n , a u s d e r d i e W i t w e n r e n t e z u b e r e c h n e n
i s t . T r e f f e n d i e W i t w e n r e n t e e i n e r W i t w e m i t e i n e r

Wi twenrente für d ie gesch iedene Ehef rau zusammen, so
erhalten beide nur eine Rente. Die Aufteilung der Witwen¬
rente erfolgt im Verhältnis nach der Dauer des Bestandes
d e r E h e .
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Die Waisenrente beträgt für Halbwaisen 1/10, für
Vollwaisen 1/5 der Erwerbsunfähigkeitsrente des Ver¬
sicherten ohne Kinderzuschuß. Die Waisenrente erhöht sich
um den Kinderzuschuß. Beim Zusammentreffen mehrerer
Hinterbliebenenrenten dürfen diese die Erwerbsunfähig¬
kei tsrente des Vers icher ten e inschl ießl ich Kinderzuschuß
nicht übersteigen. Das trifft künftig nur noch zu, wenn die
Witwenrente mit mindestens fünf Waisenrenten für Halb¬
w a i s e n z u s a m m e n t r i f f t . I n d i e s e m F a l l e w e r d e n d i e H i n ¬

terbliebenenrenten entsprechend ihrer Höhe anteilmäßig
auf die Versichertenrente einschließlich Kinderzuschuß ge¬
k ü r z t .

Unfallversicherung ruht die Rente aus der Rentenversiche¬
rung der Arbe i ter insowei t , a ls zusammen mi t der Ver¬
letztenrente aus der gesetzlichen Unfallversicherung
wohl 85 V. H. des Jahresarbeitsverdienstes, der der Be¬
rechnung der Unfallrente zugrunde liegt, als auch 85 v. H.
der für ihre Berechnung maßgebenden Rentenbemessungs¬
grundlage übersteigt. Dieser Kürzung liegt der Gedanke
zugrunde, daß bei Gewährung einer ungekürzten Rente
aus der Rentenversicherung und einer Verletztenrente aus
der Unfallversicherung u. U. das Einkommen des Berech¬
t ig ten aus Rente se in f rüheres Arbe i tse inkommen über¬
steigen könnte. Durch diese Kürzungsvorschriften soll dem
Rentenberechtigten nicht mehr an Rente zufallen, als der
Lohnausfall, den er erleidet, ausmacht. 85 v. H. des höch¬
sten Bruttoarbeitseinkommens entspricht einem Betrag
von 100 V. H. des Nettoeinkommens. Dabei ist jedoch
übersehen worden, daß der im Beschäftigungsverhältnis
s t e h e n d e k i n d e r r e i c h e V e r s i c h e r t e n e b e n s e i n e m A r b e i t s ¬

einkommen auch noch das Kindergeld nach dem Kinder¬
ge ldgesetz erhä l t . Wenn nach der Ruhensvorschr i f t d ie
Renten e inschl ießl ich der Zuschläge für d ie Kinder dem
85“/oigen Arbeitseinkommen gegenübergestellt werden, so
geht diesen Versicherten die Leistung nach dem Kinder¬
geldgesetz ver loren. D iesem Umstand is t schon in dem
Knappschaftsversicherungs-Neuregelungsgesetz Rechnung
g e t r a g e n w o r d e n . N a c h d e m Wo r t l a u t d e r R u h e n s v o r ¬
schrift in der knappschaftlichen Rentenversicherung wer¬
den lediglich die Renten ohne Kinderzuschuß dem 85“/oi-
gen Arbei tse inkommen gegenübergeste l l t . D ie Jahresbe¬
träge der Unfal lrente und der Rente aus der Rentenver¬
sicherung der Arbeiter werden zusammengerechnet. Aus
der Rente der Rentenversicherung der Arbeiter werden
led ig l i ch d ie S te igerungsbet räge abgesetz t , d ie aus der
Höherversicherung gewährt werden, weil diese Leistung
dem Ruhen nicht unterliegt. Die Summe der beiden Ren¬
ten einschließlich der Zulagen für die Kinder wird mit dem
der Verletztenrente zugrunde l iegenden Jahresarbei tsver¬
dienst und der für die Berechnung der Rente aus der Ren¬
tenversicherung maßgebl ichen persönl ichen Bemessungs¬
grundlage verglichen. Nur wenn beide Grenzen (85 "/o des
Jahresarbeitsverdienstes oder 85 Vo der persönlichen Be¬
messungsgrund lage) überschr i t ten s ind , t r i t t das Ruhen
ein, und zwar mit dem Betrag, um den die beiden Renten
zusammengerechnet den höchsten der be iden Grenzbe¬
träge überschreiten. Bezieht der Berechtigte mehrere Un¬
fallrenten, so wird als Bemessungsgrenze der höchste der
den einzelnen Verletztenrente zugrunde l iegenden Jahres¬
arbe i tsverd ienst herbe igezogen. Be i der Gegenübers te l¬
lung werden sämt l i che Unfa l l ren ten und d ie Ren te aus
der Rentenversicherung zusammengezählt. Das Ruhen der
R e n t e t r i t t e r s t m i t A b l a u f d e s M o n a t s e i n , i n d e m d i e
Verletztenrente zum ersten Male ausgezahlt wird.

s o -

übergangsregelung für die Berechnung der Renten
bei Eintr i t t des Versicherungsfal les

b is zum 31 .12 . 1961

D i e n e u e R e n t e k e n n t k e i n e f e s t e n B e s t a n d t e i l e u n d a u c h

keine Mindestrenten, sie ist eine reine Beitragsrente. Bei
Rentenansprüchen, die auf niedrigen Entgelten und Bei¬
trägen oder kurzer Versicherungsdauer beruhen, kann die
Anwendung des neuen Rechts mitunter e ine nicht uner¬
hebliche Leistungsminderung gegenüber der bisherigen
Rechts lage mi t den fes ten Rentenbestandte i len und der
Mindestrente zur Folge haben. Denjenigen Berecht ig ten,
d i e i n d e n n ä c h s t e n f ü n f J a h r e n s e i t I n k r a f t t r e t e n d e s

Gesetzes Rentner werden, soll mindestens eine Rente ge¬
w ä h r t w e r d e n , d i e i h n e n a u f G r u n d d e r b i s z u m 1 . 1 . 1 9 5 7
g e l t e n d e n Vo r s c h r i f t e n e i n s c h l i e ß l i c h e i n e s S o n d e r z u ¬
s c h u s s e s i n H ö h e v o n 2 1 , — D M b e i d e n Ve r s i c h e r t e n r e n t e n

und 14,— DM bei den Hinterbl iebenenrenten zugestanden
hätte, wei l innerhalb der nächsten fünf Jahre selbst bei
hoher Bei t rags le is tung e in vo l ler Ausgle ich in der Höhe
n a c h a l t e m u n d n a c h n e u e m R e c h t n i c h t e i n t r e t e n k ö n n t e .

D iese Be i t ragsberechnung nach b isher igem Rech t se tz t
v o r a u s , d a ß
1 . d i e A n w a r t s c h a f t a u s d e n v o r d e m 1 . 1 . 1 9 5 7 e n t r i c h ¬

teten Bei t rägen nach den zu d iesem Zei tpunkt maß¬
geblichen Vorschriften erhalten sein muß und

2. für jedes Jahr nach dem 1. 1. 1957 mit Ausnahme des
J a h r e s , i n d e m d e r Ve r s i c h e r u n g s f a l l e i n t r i t t , m i n ¬
destens neun Pflicht- oder freiwil l ige Beiträge entr ich¬
t e t s i n d .

D ie le tz tere Voraussetzung muß auch von den Renten¬
empfänge rn e r f ü l l t we rden , dam i t d i e W i twen den An¬
spruch auf d ie Verg le ichsberechnung mi t Er fo lg ge l tend
machen können. Eine Härte besteht für die Rentenempfän¬
ger, die am 1. 1. 1957 bereits das 65. Lebensjahr vollendet
hat ten , we i l s ie f re iw i l l ige Be i t räge rechtswi rksam n ich t
e n t r i c h t e n k ö n n e n . I h r e W i t w e n m ü s s e n d a h e r m i t d e r
R e n t e n h ö h e n a c h n e u e m R e c h t v o r l i e b n e h m e n . E s i s t

somit nicht erforderlich, daß der Versicherte am 31. 12, 1956
die Wartezei t mi t Bei t rägen er fü l l t hat te, aus denen die
A n w a r t s c h a f t e r h a l t e n w a r .

B e i s p i e l ;

Der Versicherte bezieht e ine Rente wegen Erwerbsunfä¬
higkei t in Höhe von 180,— DM einschl ießl ich Kinderzu¬
schuß für 1Kind in Höhe von 35,70 DM, mithin 215,70 DM
monat l i ch . Er erhä l t e ine Ver le tz tenrente , und zwar d ie
Vol l rente aus der Unfa l lvers icherung mi t 200,— DM zu¬
züglich einer Kinderzulage von 20,— DM, zusammen mit¬
h in 220,— DM. Die der Berechnung der Rente aus der
Rentenvers icherung zugrunde l i egende persön i iehe Be¬
messungsgrundlage stellt sich auf 5400,— DM. Der Jahres¬
a r b e i t s v e r d i e n s t , a u s d e m s i c h d i e V e r l e t z t e n r e n t e b e ¬
rechnet, ist 3600,— DM.

Es betragen
85 "/o der PBG von 5400,— DM =4590,— DM jährlich oder

monatl ich 382,50 DM,
85 “/o des JAV von 3600,— DM =- 3060,— DM jährlich oder

m o n a t l i c h 2 5 5 , — D M .

Der Höchstbetrag von 382,50 DM ist die obere Grenze, die
d ie Renten aus der Unfa l l ve rs icherung und Rentenver¬
sicherung nicht übersteigen dürfen.

R u h e n d e r R e n t e n

B e i m Z u s a m m e n t r e f f e n m e h r e r e r R e n t e n f ü r e i n u n d d e n ¬

selben Berechtigten in der Rentenversicherung oder beim
Zusammentreffen von Renten aus der Rentenversicherung
mit gleichart igen Bezügen aus der Unfal lversicherung tr i t t
e i n R u h e n d e r R e n t e e i n . D a s R u h e n d e r R e n t e b e r ü h r t

den Rentenanspruch nicht, es hat lediglich zur Folge, daß
die Rente nicht ausgezahlt wird. Das Ruhen tritt kraft Ge¬
setzes ein, so daß beim Wegfall der das Ruhen bewirken¬
den Umstände der Anspruch im ganzen Umfang wieder
a u fl e b t . D e r R u h e n s b e s c h e i d s e l b s t h a t n u r d e k l a r a t o r i s c h e

Wirkung, infolgedessen kann auch das Ruhen für zurück¬
liegende Zeiten ausgesprochen werden.

A . Z u s a m m e n t r e f f e n v o n V e r s i c h e r t e n r e n t e n a u s d e r

Rentenvers icherung mi t Ver le tz tenrenten
aus der Unfal lversicherung

Beim Zusammentreffen einer Rente wegen Berufsunfähig¬
kei t , Erwerbsunfähigkei t oder e ines Al tersruhegeldes aus
der Rentenversicherung mit einer Verletztenrente aus der

5



Kinderzuschüsse an der Rente abzusetzen. 6/10 der Summe
d e r b e i d e n R e n t e n d a r f d i e S u m m e d e r W i t w e n r e n t e n

der Rentenversicherung und der Unfallversicherung
nicht übersteigen, andernfalls die Witwenrente aus der
Rentenversicherung um den übersteigenden Betrag zu
k ü r z e n i s t .

220,— DM,Es belaufen s ich d ie Ver letztenrente auf
die Versichertenrente auf 215,70 DM.

a u s. . 435,70 DM.Summe der Rentenbezüge . . .
Sie übersteigen die Höchstgrenze von . . 382,50 DM

53,20 DM.u m

D i e Ve r s i c h e r t e n r e n t e i s t d a h e r v o n 2 1 5 , 7 0 D M u m
53,20 DM auf 162,50 DM zu kürzen.
Beim Wegfall des Kinderzusdiusses und der Kinderzulage
im Gesamtbeträge von 35,70 DM +20,— DM =55,70 DM
würde die Kürzung der Versichertenrente aus der Renten¬
versicherung ent fa l len.

Das Ruhen unterbleibt, wenn die Verletztenrente
1. für einen Unfall gewährt wird, der sich nach Eintritt der

Berufsunfähigkeit oder der Erwerbsunfähigkeit oder
nach Vollendung des 65. Lebensjahres ereignet,

2. auf eigener Beitragsleistung der Versicherten oder sei¬
nes Ehegatten beruht,

3. schon ein Ruhen der Versorgungsbezüge nach §65 des
Bundesversorgungsgesetzes herbeiführt. Letzteres trifft
zu, wenn die Verletztenrente und die Bezüge nach dem
Bundesversorgungsgesetz auf Grund ein und dessel¬
ben schädigenden Ereignisses gewährt werden.

B e i s p i e l :

Es wird von den Rentenbezügen ausgegangen, die bei der
Kürzung (siehe Beispiel) der Versichertenrente beim Zu¬
sammentreffen mit der Verletztenrente angenommen wor¬
d e n s i n d .

Die Witwenrente aus der Rentenversicherung errechnet
s i c h a u s :

6/10 der Versichertenrente wegen Erwerbs¬
unfähigkeit in Höhe von 180,— DM =108,— DMmtl.

D ie Wi twenren te aus der Unfa l l ve rs iche¬
rung ist 1/5 des Jahresarbeitsverdienstes
von 3600,— DM jährlich =

Die gekürzte Versichertenrente berechnet
sich einschließlich Kinderzuschuß auf . . 1 6 2 , 5 0 D M

In dieser gekürzten Versichertenrente ist
ein anteilmäßig gekürzter Kinderzuschuß
enthalten in Höhe von 35,70 X162,50 =2 9 , — D M

215,70
Vers i cher ten ren te ohne K inderzuschuß =133 ,50 DM
Ve r l e t z t e n r e n t e o h n e K i n d e r z u s c h u ß = 2 0 0 , — D M
Summe der Vers icher tenrenten ohne Kin¬

derzuschuß bzw. ohne Kinderzulage =333,50 DM
Die Höchstgrenze, die die Witwenrenten

nicht übersteigen dürfen, ist 6/10 von
333,50 DM

Es beträgt die Witwenrente aus der Un¬
fallversicherung .... 6 0 , — D M
a u s d e r R e n t e n v e r s i c h e ¬

rung . .

Da d ie H in te rb l i ebenenren ten aus de r Ren tenvers i che¬
rung und der Unfallversicherung 6/10 der Rente wegen
Erwerbsunfähigkeit und der Vollrente aus der Unfallver¬
sicherung ohne Kinderzuschuß und ohne Kinderzulage
nicht übersteigen, tritt kein Ruhen der Rente ein.

60,— DM mtl.

B . Z u s a m m e n t r e f f e n v o n H i n t e r b l i e b e n e n r e n t e n

aus der Rentenversicherung und Unfall¬
h i n t e r b l i e b e n e n r e n t e n

T r i f f t e i n e W i t w e n - o d e r W i t w e r r e n t e a u s d e r

Un fa l l ve r s i che rung m i t e i ne r W i twen - ode r W i twe r ren te
aus der Rentenvers icherung der Arbe i ter zusammen, so
ruht d ie Rente aus der Rentenvers icherung der Arbei ter
insoweit, als sie zusammen mit der Rente aus der gesetz¬
lichen Unfallversicherung 6/10 der Rentenbezüge über¬
steigt, die dem Verstorbenen zur Zeit des Todes als Voll¬
rente aus der gesetzlichen Unfallversicherung und als
Rente wegen Erwerbsunfähigkeit aus der Rentenversiche¬
rung der Arbeiter ohne Kinderzuschuß und ohne Kinder¬
zulage zugestanden hätte, wenn er zu diesem Zeitpunkt
erwerbsunfähig gewesen wäre. Die Witwenrente aus der
Rentenversicherung berechnet sich aus 6/10 der Versicher¬
t e n r e n t e o h n e K i n d e r z u s c h u ß . N a c h d i e s e r R e n t e n f o r m e l

soll die Gesamtleistung an die Witwe grundsätzlich aus
den Bezügen des Verstorbenen abgeleitet werden, und
zwar aus den Höchstbezügen des Verstorbenen, somit aus
der Rente wegen Erwerbsunfähigkeit aus der Rentenver¬
s icherung und der Vol l rente aus der Unfa l lvers icherung.
Vorstehende Ruhensvorschr i f t findet auch Anwendung auf
die Witwenrenten der geschiedenen Ehefrau oder des ge¬
schiedenen Ehemannes. Sie wird jedoch nicht angewendet
auf d ie Bezüge der Witwe für das Sterbequarta l , mi th in
auf die Versichertenrente, die für die ersten drei Monate
n a c h d e m A b l e b e n d e s Ve r s i c h e r t e n a n S t e l l e d e r W i t w e n ¬

rente gezahlt wird. Für diese Zeit steht somit auch beim
Zusammentreffen mit Hinterbl iebenenbezügen aus der Un¬
fallversicherung der Witwe die ungekürzte Versicherten¬
rente zu. Die Ruhensvorschrift kann nur dann Anwendung
finden, wenn gleichartige Rentenbezüge Zusammentreffen,
s o m i t W i t w e n r e n t e n a u s d e r R e n t e n v e r s i c h e r u n g u n d
Wi twen ren ten aus de r Un fa l l ve rs i che rung . Tre f f en h in¬
gegen Witwenrenten aus der Unfallversicherung mit Wai¬
senrenten aus der Rentenversicherung oder Witwenrenten
aus der Rentenversicherung mit Elternrenten aus der Un¬
fallversicherung zusammen, so findet die Ruhensvorschrift
ke ine Anwendung .
D i e R e n t e a u s d e r U n f a l l v e r s i c h e r u n g u n d d i e R e n t e
wegen Erwerbsunfähigkeit aus der Rentenversicherung
einschließlich Zuschläge für die Kinder sind somit die
Höchstgrenze, die dem Versicherten zugestanden hätte
bzw. zugestanden hat. Es ist daher zunächst die wegen
gleichzeitigen Bezugs einer Vollrente aus der Unfallver¬
sicherung gekürzte Versichertenrente der Rentenversiche¬
rung festzustellen. Alsdann sind die in der gekürzten
Versichertenrente enthaltenen anteilmäßig gekürzten

= 2 0 0 , 1 0 D M

. . 1 0 8 , — D M = 1 6 8 , — D M

W a i s e n r e n t e n

D i e W a i s e n r e n t e o h n e K i n d e r z u s c h u ß a u s d e r R e n ¬

tenversicherung der Arbeiter ruht beim Zusammentreffen
mit einer Waisenrente aus der gesetzlichen Unfallver¬
sicherung insoweit, als sie zusammen mit der Rente aus
der gesetzlichen Unfallversicherung jährlich 1/5, für eine
Vollwaise 3/10 der allgemeinen Bemessungsgrundlage, die
für das Todesjahr des Versicherten gilt, übersteigt. Die
Höchstgrenze für Todesfälle, die sich im Jahre 1957 er¬
eignet haben, ist für die Halbwaise somit 71,40 +35,70
(Kinderzuschuß) 107,10 DM monatlich, für Vollwaisen
107,10 +35,70 =142,80 DM monatl ich. Der Kinderzuschuß
zur Waisenrente unterliegt keinem Ruhen und ist deshalb
s te ts i n vo l l e r Höhe zu zah len , se lbs t dann , wenn d ie
Waisenrente aus der Rentenversicherung in voller Höhe
zu ruhen hätte, weil die Waisenrente aus der Unfallver¬
sicherung bereits die Höchstgrenze übersteigt. Vom Ruhen
ist auch hier wieder die Leistung aus den Beiträgen der
Höhervers icherung ausgenommen.

B e i s p i e l :

E s t r i f f t d i e Wa i s e n r e n t e f ü r e i n e H a l b w a i s e a u s d e r
Rentenversicherung mit 18,— DM monatlich +35,70 DM
(Ki.-Z.) =53,70 DM mit einer Waisenrente aus der Unfall¬
versicherung in Höhe von 60,— DM zusammen. Der Ver¬
s i c h e r t e i s t i m J a h r e 1 9 5 7 v e r s t o r b e n . B e i d e W a i s e n r e n t e n

dürfen 1/5 der allgemeinen Bemessungsgrundlage von
71,40 DM4281,— DM

monatl ich nicht übersteigen.
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Es betragen:
d i e W a i s e n r e n t e a u s d e r U n ¬

fallversicherung 
d i e W a i s e n r e n t e a u s d e r R e n ¬

tenversicherung 
Die Waisenrente aus der Rentenversiche¬

rung ist somit zu kürzen um
u. beträgt 18,00 —6,60 DM = 1 1 , 4 0 D M
Kinderzuschuß (ungekürzt) = 3 5 , 7 0 D M
gekürz te mona t l i che Wa isen¬

r e n t e .

Schließlich ruht die Rente eines berechtigten Ausländers
dann , wenn in e inem St ra fu r te i l e in Ur te i l au f Au fen t¬
haltsverbot für das Bundesgebiet einschließlich des Landes
Berl in verhängt worden ist.

6 0 , — D M

1 8 , — D M 7 8 , — D M
Beginn der Renten

Die Renten beginnen nach der Neuregelung nicht —wie
bisher —erst mit Ablauf des Monats, in dem die Voraus¬
setzungen für die Rente gegeben sind, sondern schon vom
Beginn des Monats an, in dem diese Voraussetzungen

rliegen. Der Zeitpunkt der Rentenantragstellung ist bei
den Altersrenten wegen Vollendung des 65. Lebensjahres
und Hinterbliebenenrenten belanglos. Er ist jedoch noch
von Bedeutung bei Renten wegen Berufsunfähigkeit oder
Erwerbsunfähigkeit, in diesen Fällen ist der Antrag recht¬
zeit ig gestel l t , wenn er innerhalb von drei Monaten nach
Eintritt des Versicherungsfalles gestellt ist. Bei späterer
Antragstellung kann die Rente erst mit Beginn des An¬
tragsmonats bewilligt werden. Bei den Altersruhegeldern
für solche Versicherte, die das 60. Lebensjahr vollendet
und mindestens ein Jahr ununterbrochen arbeitslos waren,
und bei den weiblichen Versicherten, die das 60. Lebens¬
jahr vollendet haben und in den letzten 20 Jahren über¬
wiegend versicherungspflichtig beschäftigt waren, gilt der
Antrag als Anspruchsvoraussetzung. Diese Altersruhegel¬
der können daher frühestens von dem Beginn des Monats,
in dem der Antrag gestellt worden ist, gewährt werden,
wenn zu diesem Zeitpunkt die übrigen Leistungsvoraus¬
setzungen erfül l t s ind. Die Umwandlung einer Versicher¬
tenrente wegen Berufsunfähigkeit in eine solche wegen
Erwerbsunfäh igke i t oder e iner e in fachen Wi twenrente in
eine erhöhte Witwenrente kann frühestens vom Beginn
des Antragsmonats verlangt werden. Vollendet jedoch ein
Empfänger der Rente wegen Berufsunfähigkeit oder Er¬
werbsun fäh igke i t das 65 . Lebens jahr oder d ie Empfän¬
gerin einer einfachen Witwenrente das 45. Lebensjahr, so
bedarf es keiner besonderen Antragstel lung auf d ie Ge¬
währung des A l t e r s ruhege ldes ode r de r e rhöh ten W i t¬
wenrente. Der Versicherungsträger stel l t von Amts wegen
d a s A l t e r s r u h e g e l d u n d d i e e r h ö h t e W i t w e n r e n t e v o m
1. des Monats an fest, in welchem die Voraussetzungen
für die Umwandlung erfül l t sind.
D i e R e n t e a n d e n f r ü h e r e n G a t t e n i s t e r s t m i t d e m B e ¬

ginn des Antragsmonats zu gewähren.

Grundsä t z l i ch beg innen d i e H in te rb l i ebenen ren ten vom
Beginn des Sterbemonats des Versicherten. Ist jedoch die
Rente wegen Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder
das Altersruhegeld für den Sterbemonat gezahlt worden,
so beg innen d ie H in te rb l i ebenenren ten m i t dem Ab lau f
d e s S t e r b e m o n a t s ; a l s d a n n w i r d a n S t e l l e d e r W i t w e n ¬
o d e r W i t w e r r e n t e f ü r d i e e r s t e n d r e i M o n a t e d i e R e n t e

des Versicherten gezahlt. Ist der Versicherte als Renten¬
empfänger verstorben, so sind die drei Monate vom Ab¬
l a u f d e s S t e r b e m o n a t s a n z u r e c h n e n .

6 , 6 0 D M

4 7 , 1 0 D M v o

Zusammentreffen mehrerer Renten aus der
Rentenvers icherung

Beim Zusammentreffen einer Rente aus der eigenen Ver¬
sicherung der Witwe mit einer Witwen-, Witwerrente
oder Rente des geschiedenen Ehegatten aus der Renten¬
versicherung tritt ein Ruhen der Rente nur ein,
sowohl in der Versichertenrente der Witwe (Witwers oder
gesch. Ehefrau) als auch in der Witwen- bzw. Witwerrente
eine Zurechnungszeit enthalten ist . In diesen Fäl len wird
von den in beiden Renten enthaltenen Zurechnungszeiten
nur eine angerechnet, und zwar diejenige, die für den
Versicherten am günstigsten ist. Eine Kürzung nach die¬
ser Vorschrift kommt somit nur dann in Frage, wenn der
Versicherte, aus dessen Versicherung die Hinterbliebenen¬
rente abgeleitet ist, schon vor Vollendung des 55. Lebens¬
jahres verstorben ist und auch der Versicherungsfall bei
der Witwe (Witwer, geschiedene Ehefrau) schon vor voll¬
endetem 55. Lebensjahr eingetreten ist. Die Feststellung,
aus welcher Zurechnungszeit die höchste Leistung ent¬
spr ing t , w i rd au f d ie We ise vo rgenommen, daß e inma l
die Renten mit und einmal ohne Zurechnungszeit berech¬
n e t w e r d e n . A l s d a n n w e r d e n g e g e n ü b e r g e s t e l l t d i e
Summe der Versichertenrente mit Zurechnungszeit und
der Witwenrente ohne Zurechnungszeit der Summe der
Versichertenrente ohne Zurechnungszeit und der Witwen¬
rente mi t Zurechnungszei t . Be ide Summen s ind in ihrer
Höhe zu vergleichen. Die Zurechnungszeit derjenigen
Rente, die zusammen mit der anderen Rente ohne Zurech¬
nungszeit die höhere Summe ergibt, ist die für den Ver¬
sicherten günstigere Zurechnungszeit.
T r e f f e n m e h r e r e W a i s e n r e n t e n i n d e r P e r s o n e i n e r B e ¬

recht ig ten zusammen, so wi rd nur d ie höchste Waisen¬
rente gewährt. Die übrigen Renten ruhen.
T r i f f t e i n e W a i s e n r e n t e m i t e i n e r Ve r s i c h e r t e n r e n t e z u s a m ¬
men, so ruht die Waisenrente, selbst dann, wenn die Ver¬
sichertenrente erheblich niedriger ist als die Waisenrente,
die das Ruhen auslöst, was nur in Einzel fäl len verkom¬
men kann, ln der Regel wird die Versichertenrente unter
Berücksichtigung einer sehr langen Zurechnungszeit eine
Höhe haben, die zur Bestreitung des Lebensunterhalts der
W a i s e a u s r e i c h t .

w e n n

R u h e n d e r R e n t e e i n e s A u s l ä n d e r s b e i m
f re iw i l l i gen Aus iandsau fen tha l t

Die Rente eines Ausländers ruht, solange er sich freiwil¬
lig gewöhnlich im Ausland aufhält. Ein unfreiwilliger
Auslandsaufenthal t ist dann anzunehmen, wenn der Ent¬
schluß, im Ausland zu verbleiben, durch die Rücksicht auf
rechtlich anerkannte und geschützte Lebensgüter be¬
stimmt ist. Ein unfreiwilliger Aufenthalt wird bei älteren
Rentenberecht ig ten immer dann anzunehmen se in , wenn
ihnen Pflege und Wartung bei Kindern, die sich aus¬
schließlich im Ausland aufhalten, gewährt werden kann,
welche Möglichkeit im Inland nicht gegeben ist.
Hält sich eine rentenberechtigte Waise, die die auslän¬
dische Staatsangehörigkeit besitzt, freiwillig gewöhnlich
im Ausland auf, so ist die Waisenrente immer zu zahlen,
auch wenn die Erziehungsberechtigte, in der Regel die
Mutter des Kindes, sich freiwiilig gewöhnlich im Ausland
a u f h ä l t .

Wegfal l und Wiederaufleben der Renten

D i e W i t w e n - u n d d i e W i t w e r r e n t e n f a l l e n m i t A b l a u f d e s

Monats weg, in dem der Berechtigte wieder heiratet. Die
Berechtigten werden mit dem fünffachen Jahresbetrag der
Ren te abge funden , wenn d i e Ehesch l i eßung nach dem
31. 12. 1956 erfolgt ist, bei früherer Eheschließung mit
dem dreifachen Jahresbetrag der Versichertenrente.
H a t e i n e W i t w e o d e r e i n W i t w e r s i c h w i e d e r v e r h e i r a t e t

und wird die Ehe ohne alleiniges oder überwiegendes
Verschulden der Witwe oder des Witwers aufgelöst oder
für nichtig erklärt, so lebt der Anspruch auf Witwen- und
W i t w e r r e n t e v o m A b l a u f d e s M o n a t s , i n d e m d i e E h e
aufge lös t oder fü r n ich t ig e rk lä r t i s t , w ieder au f , wenn
der Antrag spätestens 12 Monate nach der Auflösung oder
Nich t igke i tserk lä rung der Ehe ges te l l t i s t . Das Wieder¬
aufleben des Wi twenren tenanspruchs se tz t vo raus , daß
e i n s o l c h e r b e s t a n d e n h a t u n d d u r c h d i e W i e d e r v e r h e i r a -
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vermindert werden. Ist die Witwenrente aus der Ver¬
sicherung des letzten Ehemannes höher als die vor der
Eheschließung gezahlte Witwenrente, so sind aus der Ver¬
sicherung des ersten Ehemannes keine Leistungen zu ge¬
währen. Sind jedoch die neuerworbenen Rentenansprüche
niedriger als die vorher bezogene Witwenrente, so wird
der Differenzbetrag zwischen dieser Rente und den neuen
Ansprüchen neben der Witwenrente aus der Versicherung
des zweiten Ehemannes gezahlt.
Eine bei der Wiederverheiratung gezahlte Abfindung ist

monat l i chen Te i len e lnzubeha l ten , so-

tung weggefallen ist. Weitere Voraussetzungen für das
Wiederaufleben des Witwenrentenanspruches ist die Auf¬
lösung der Ehe. Aufgelöst wird eine Ehe durch den Tod
des anderen Ehegatten sowie die gerichtliche Aufhebung
oder Scheidung der Ehe. Die Nichtigkeitserklärung der
Ehe wird der Auflösung gleichgestellt. Die Auflösung
führt jedoch nur dann zum Wiederaufleben, wenn sie nicht
auf dem alleinigen oder überwiegenden Verschulden der
Witwe oder des Witwers beruht . Wird d ie Ehe aufgelöst
und wird Antrag auf Wiederaufleben der Witwenrente
innerhalb einer Fr ist von 12 Monaten vom Zei tpunkt der
Auflösung oder Nichtigkeitserklärung der Ehe gestellt,
so beginnt die Rente mit dem 1. des Monats, in dem die
Ehe aufgelöst oder für nichtig erklärt worden ist, das ist
der Monat des Todes oder der Rechtskra f t des Ur te i ls .
Der wiederaufgelebte Witwenrentenanspruch erfährt eine
Minderung, wenn dem Berechtigten ein Versorgungs-, Un¬
terhalts- oder Rentenanspruch infolge der Auflösung der
Ehe zusteht. Durch die Anrechnung soll eine Doppelver¬
sorgung vermieden werden. Es ist belanglos, ob der Unter¬
haltsanspruch ein gesetzlicher oder vertraglicher ist, nur
darf die Witwenrente durch eine freiwillige Leistung nicht

i n a n g e m e s s e n e n
wei t s ie für d ie Zei t nach dem Wiederaufleben des An¬
spruches gewährt ist.
D ie Vers icher tenren ten und d ie Waisenren ten fa l len mi t
Ablauf des Monats weg, in dem die Voraussetzungen für
die Gewährung der Rente weggefallen sind. Wird festge-
slellt, daß ein Versicherter, der als verschollen galt, noch
lebt, so fällt die Hinterbliebenenrente mit Ablauf des
Monats weg, in dem diese Feststellung getroffen wird.
Sämt l iche Renten fa l len mi t Ablaut des Monats weg, in
dem die Berechtigten verstorben sind. Für den Sterbe¬
monat wird die Rente für den ganzen Monat gezahlt.

Platienzangen in unserem Betrieb
Die Plattenzange ist für Schiffbauwerften ein unentbehr¬
liches Hebezeug, das hauptsächlich zur Beförderung von
Stahlplatten und plattenähnlichen Bauteilen dient. In
unserem Betr ieb werden Plattenzangen eigener Konstruk¬
t i o n — u n d z w a r i n d r e i v e r s c h i e d e n e n G r ö ß e n z u 5 , 1 0

und 15 tTraglast —verwendet. Die Plattenzange für 5t
Traglast kann Platten von 5—22 mm Stärke fassen, die
Zangen mit 10 -F 15 tTraglast spannen dagegen Platten
von 20—35 bzw. von 25—40 mm Stärke. Vor etwa zehn
Jahren wurden gelegentlich einer Besprechung verschie¬
d e n e r F i r m e n d e r S e e s c h i f f s w e r f t e n u n d d e r N o r d w e s t ¬

l i c h e n E i s e n - u n d S t a h l - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t d i e v o n
uns konstruierten Plattenzangen als die unfallsichersten
a n e r k a n n t u n d d e n a n d e r e n F i r m e n z u r E i n f ü h r u n g i n
ihrem Betr ieb empfoh len.

Im nebenstehenden Bild ist eine Plattenzange dargestel l t ,
wie sie bei uns gebaut und verwendet wird. Das Bild
zeigt die Zange im Schnitt, so daß auch die innenliegen¬
d e n Te i l e e r k e n n b a r s i n d .

D ie Kons t ruk t ion und Funk t ion der Zange i s t sehr e in¬
fach. Bei allen technischen Dingen ist das Einfachste be¬
kannt l ich auch das Sicherste und Hal tbarste. Die Zange
an sich besteht nur aus dem Grundkörper und den beiden
K l e m m b a c k e n . D i e i n e i n e r P l a t t e n z a n g e b e f ö r d e r t e
Stahlplatte zieht sich durch ihr Eigengewicht zwischen den
schräggeführten Klemmbacken fest. Die Plattenzange darf
a u s d i e s e m G r u n d a u c h n u r f ü r d a s H e b e n v o n P l a t t e n

in senkrech te r Lage ve rwende t werden . D ie Führungs¬
stangen sind nur dazu da, die Backen beim Ansetzen und
L ö s e n d e r Z a n g e a n z u h e b e n . A l l e a n d e r e n Te i l e s i n d
E lemen te zum Tragen bzw. Au fhängen de r Zange . D ie
einzelnen Tei le s ind aus Stahl von 50—60 kg Fest igkei t
g e f e r t i g t , w ä h r e n d d i e K l e m m b a c k e n a u s g e h ä r t e t e m
Werkzeugstahl bestehen. Eine Plattenzange wiegt je nach
Größe etwa 55—90 kg.

Jedes Hebezeug, auch wenn es noch so einfach und harm¬
los aussieht, hat seine Tücken und kann Veranlassung zu
Unfällen geben. Es gibt ja bekanntlich nichts Vollkom¬
menes , da machen auch d ie P la t tenzangen ke ine Aus¬
n a h m e . E s k ö n n e n W e r k s t o f f e h l e r d i e S i c h e r h e i t d e r

Zange nachteilig beeinflussen, falsche Bedienung oder auch
menschl iches Versagen bei der Benutzung einer Plat ten¬
zange können zu Unfällen führen. Deshalb muß auch hier
— w i e b e i a l l e n a n d e r e n L a s t b e f ö r d e r u n g e n i n H e b e ¬
zeugen —größte Vorsicht und Gewissenhaftigkeit walten.

Um d ie Funk t ion und Ha l tba rke i t de r P la t tenzangen zu
prüfen, werden sie teils auf unserem Flaschenzugprüf¬
stand und teils auf der Kettenprüfmaschine in der Schlos¬
serei mit einer Prüflast von 125 "/o der Nutzlast belastet.
Jede Zange ist mit der zulässigen Traglast, der spann¬
baren Blechstärke, dem Prüfdatum und einer laufenden

Innenansicht einer Plattenzange iür 10 lTraglasl. Ein 20 mm starkes
B l e c h s i t z t z w i s c h e n d e n K l e m m b a c k e n l e s t

Nummer gestempelt. Zulässige Traglast und Blechstärke
sind Daten, worauf unbedingt zu achten ist; denn das
Fassen einer schwächeren Platte, als es die gestempelte
Zahl der Plattenzange anzeigt, ist unzulässig und führt zu
Unfä l len . Außerdem wi rd dabe i immer d ie P la t tenzange
beschädigt oder unbrauchbar gemacht.
B e s o n d e r s m u ß a u f d i e r i c h t i g e H a n d h a b u n g u n d d e n
richtigen Einsatz einer Plattenzange geachtet werden.
D a s h i l f t U n f ä l l e v e r h ü t e n u n d k o s t s p i e l i g e I n s t a n d ¬
setzungen vermeiden.
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Die Platlenzange hat die Platte gelaBt

F o l g e n d e s i s t b e i m G e b r a u c h e i n e r P l a t t e n z a n g e u n ¬
zulässig;

1. 2Plat ten zugle ich mi t e iner Plat tenzange zu fassen
u n d z u b e f ö r d e r n ( z . B . 2 P l a t t e n 8 m m i n e i n e r
Zange mit einem Spannbereich von 5—22 mm).

2. Schwächere Plat ten mi t e iner Zange zu fassen a ls
es die Stempelung auf der Plattenzange anzeigt oder
f ü r d i e D i f f e r e n z d e r z u s c h w a c h e n P l a t t e e i n S t ü c k

Mal lho lz oder derg le ichen dazwischenzulegen.
3. Eine Last mit der Zange schräg zu ziehen oder zu

h e b e n .

4. Eine Platte unter einem Stapel aufeinanderl iegender
B leche hervorzuz iehen, da d ie Zange dabe i über¬
l a s t e t w i r d .

5 . E i n e P l a t t e n z a n g e ü b e r d i e N u t z l a s t h i n a u s z u
b e l a s t e n .

6. Eine Plattenzange mit Gewalt auf die zu befördernde
Platte zu schlagen. Beim Heben einer Platte sei nodi
bemerkt, daß die Platte möglichst nicht in der Mitte
gefaßt werden so l l , sondern e twas e inse i t ig ange¬
sch lagen werden muß, um zu s tarkes Pendeln der
Plat te be im Transpor t zu vermeiden.

Zu Punk t 2 i s t e i n kü rz l i ch e inge t re tene r Un fa l l zu e r¬
wähnen, bei dem ein Mann vom Plat tenlager durch eine
aus einer Plattenzange herausfal lende Platte so unglück¬
l ich getroffen wurde, daß er s ich dabei e in Bein brach.
Wi r bes i t zen zu r Ze i t 194 S tück P la t t enzangen i n den
v e r s c h i e d e n e n G e w e r k e n , d a v o n s i n d i m S c h i f f b a u a l l e i n
1 6 2 S t ü c k v o r h a n d e n . T r o t z d e r a n s e h n l i c h e n Z a h l r e i c h t
e s o f t n i c h t a u s , w e i l n i c h t a l l e G e r ä t e n a c h d e m G e b r a u c h
s o f o r t z u r ü c k g e g e b e n w e r d e n u n d t e i l w e i s e a c h t l o s
h e r u m l i e g e n , s t a t t s i e d e m B e t r i e b z u r Ve r f ü g u n g z u
s t e l l e n .

Die Zange wird von der Platte abgenommen

Absch l i eßend se i bemerk t , daß es doch nö t ig i s t , den
Pla t tenzangen —! e inem unentbehr l i chen Hebezeug fü r
e ine Sch i f fbauwer f t —künf t ig mehr schonende Behand¬
lung zu schenken, als es bisher allgemein getan wurde.

W e i s s

P räm i i e r l e Ve rbesse rungsvo rsch läge
N r . 6 5 1 E i n b a u e i s e r n e r T ü r e n

Nr. 782 Zuschneiden von Sperrholztei len
N r . 7 8 8 L e i t e r f ü r K r a n b a h n
N r . 7 9 0 Z i n k s c h w e i ß s t i c h

N r . 7 9 6 F r ä s e n v o n K a b e l k a n ä l e n

Nr. 798 Konusdrehvo r r i ch tung
Nr. 812 Einschweißen von Sumpftöpfen

Nr. 823 Vorschlagwesen im Betr ieb Reiherst ieg DM 20.—
D M 3 0 . —
D M 7 0 . —
D M 5 0 . —

D M 7 0 . —

D M 2 0 0 . —

D M 5 0 . —

D M 2 5 . —

D M 2 5 . —

D M 1 0 0 . —

D M 1 0 0 . —

D M 5 0 . —

Nr. 841 Bearbei tung von Schiebergehäusen
Nr. 850 Transpor tk laue fü r Profi le
N r . 8 5 8 B o h r w e r k s a r b e i t e n

Nr. 859 Biegen von Flurp lat tenbesatz
N r . 8 6 4 A r b e i t e n a n d e r

B a n d s c h l e i f m a s c h i n e D M 7 0 . —
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B Wasservo r lagen , d ie i n den Gas le i tungen ange¬

ordnet sind, sollen Flammrücksdiläge abstoppen; dieses
ist aber nur möglich, wenn die Vorlagen auch wirklich mit
Wasser gefüllt sind; darum bei Beginn der Arbeit und
nach Flammrückschlägen Wasservorlagen auf genügende
Fül lung überprü fen .

Z u r V e r h ü t u n g v o n F l a m m r ü c k s c h l ä g e n ,
durch die manche Verbrennung der Hände erfolgte, ist es
n ö t i g , d e n B r e n n e r a u f S a u g f ä h i g k e i t z u p r ü -
fen. Die Prüfung läßt sich nach Abnehmen des Aze¬
tylenschlauches von der Brennertülle leicht vornehmen.
Die angefeuchtete Fingerspitze wird bei geöffnetem Sauer¬
stoffventil auf die Azetylentülle gelegt. Zeigt sich keine
Saugwirkung, so ist der Brenner nicht in Ordnung und
d a r f i n d i e s e m Z u s t a n d n i c h t b e n u t z t w e r d e n .

Bei längeren Arbeitsunterbrechungen sind außer den
V e n t i l e n a m B r e n n e r a u c h d i e F l a s c h e n ¬

v e n t i l e r e s p . d i e V e n t i l e a m V e r t e i l e r z u
s c h l i e ß e n .

A n g e s c h l o s s e n e B r e n n e r d ü r f e n b e i l ä n g e r e n
A r b e i t s p a u s e n n i c h t i n e n g e n R ä u m e n l i e g e n
b l e i b e n , e b e n f a l l s d ü r f e n s i e k e i n e s f a l l s i n W e r k ¬
z e u g k ä s t e n e i n g e s c h l o s s e n w e r d e n .
Durch Nichtbeachtung dieser Vorschrift ist —infolge un¬
d ich te r B rennerven t i l e —schon mancher fo lgenschwere r
Unfa l l herbe igeführ t worden.
G a s s c h l ä u c h e s i n d m i t ä u ß e r s t e r Vo r s i c h t z u b e h a n d e l n .

Scharfes Knicken führt zum Bruch der Innengummierung,
undichte wie poröse Schläuche bilden eine große Ge¬
f a h r .

K o n t r o l l i e r e d e i n e S c h l ä u c h e r e g e l ¬
m ä ß i g , u n d i c h t e t a u s c h e s o f o r t u m .
Warte nicht so lange, bis die Schlauchprüfkolonne Un¬
dichtigkeiten feststellt, du spielst sonst mit deinem Leben.
S c h l a u c h s c h ä d e n l a s s e n s i c h n i c h t m i t I s o l i e r b a n d b e s e i t i ¬

gen, sie gehören in die Hand des Fachmannes, der nach
der Reparatur mit dem Prüfdruck den Schlauch auf seine
wei tere Verwendungsfäh igke i t h in untersucht .

E in guter Fachmann muß n icht nur beste handwerk l iche
Fähigkeiten besitzen, er muß auch unfallfrei arbeiten kön¬
nen; beides zusammen macht erst den wirkl ichen Könner
a u s !

und Ausr ich tarbe i ten sowie v ie le Schweißungen
werden autogen, d. h. mit einem Gemisch von Azety¬
l e n u n d S a u e r s t o f f a u s g e f ü h r t .
Diese beiden Gase sind, in richtigem Verhältnis im Bren¬
ner gemischt, willige Helfer. Sie können aber höchst ge¬
fährlich werden, wenn der Mann, bei dem dauernden Um¬
gang mit ihnen gleichgültig geworden, unsachgemäß mit
ihnen umgeht und die entsprechenden Sicherheitseinrich¬
tungen vernachlässigt.
Azetylen bildet mit der Luft ein hochexplosives Ge¬
misch. In Räumen, die mit diesem Gemisch angereichert
sind, genügt der Funke eines Feuerzeuges oder der pro¬
visorischen Beleuchtung, um schwerste Explosionen her¬
v o r z u r u f e n .

S a u e r s t o f f s e l b s t b r e n n t n i c h t , f ö r d e r t a b e r d i e Ve r ¬
brennung schwer brennbarer Stoffe außerordentlich.

21 ®/o Sauerstoff sind in der uns umgebenden Luft ent¬
h a l t e n .

23®/o Sauers to f f fö rdern d ie Verbrennung sons t nur
g l immender Stoffe in tensiv.

24®/o Sauerstoff bringen schwer brennbare Stoffe
explosionsart ig zum Brennen.

Komprimierter Sauerstoff, mit Fetten und ölen in Ver¬
bindung gebracht, führt explosiv zum Entzünden.

Wenn wir nun um die Gefährl ichkeit dieser Gase wissen,
dann ist es unsere Pflicht, uns so zu verhalten, daß keine
G e f a h r f ü r L e i b u n d L e b e n e n t s t e h t .

In Anlehnung an die Unfallverhütungsvorschriften der
Berufsgenossenschaft dazu folgendes:
G a s fl a s c h e n s o l l e n a m G e b r a u c h s o r t s e n k ¬
r e c h t a u f g e s t e l l t u n d g e g e n U m f a l l e n b e f e s t i g t
werden. (Reel ing, Aufbauten etc . , aber b i t te n iemals an
Schlauchständer anbinden!) Nur wenn das Aufstellen
nicht möglich ist, dürfen Flaschen flachgelegt werden, da¬
bei hat aber in jedem Fall der Flaschenkopf 400 mm höher
zu liegen als der Flaschenboden.
Bei der Aufstellung der Flaschen ist darauf zu achten, daß
k e i n F l a s c h e n v e n t i l a u f d i e b e n a c h b a r t e F l a s c h e b l a s e n

k a n n ; V e n t i l e m ü s s e n p a r a l l e l o d e r u m
1 8 0 ° v e r s e t z t s t e h e n .

Flaschenventi le sind langsam und nicht ruckweise zu öff¬
nen; beim öffnen darf nicht über die Abblaseöffnung der
Sicherheitsventile hinweggegriffen werden.
Wegen de r dam i t ve rbundenen Exp los ionsge fah r
S a u e r s t o f f a r m a t u r e n n i c h t m i t F e t t o d e r

ö l i n B e r ü h r u n g b r i n g e n , d e s h a l b Ve n t i l e n i c h t
mi t ö l i gen Händen oder fe t tdu rch t ränk ten Handschuhen
ö f f n e n .

A n d e n H o c h d r u c k s e i t e n d e r D r u c k m i n d e r e r d ü r f e n L e d e r ¬

dichtungen nicht verwendet werden.
We n n G a s fl a s c h e n u n g e s c h ü t z t d e r S o n n e n e i n w i r k u n g
ausgesetzt s ind, wi rd der Gasdruck stark anste igen und
das kann zum Zerplatzen der Flaschen führen; darum an
h e i ß e n T a g e n F l a s c h e n d u r c h P l a n e g e g e n
S o n n e n s t r a h l e n s c h ü t z e n .

Bei starkem Frost sind die Gasflaschen vor Schlag, Stoß
und Erschütterungen zu bewahren.
Eingefrorene Vent i le n ie mit der Flamme auftauen, son¬
d e r n n u r m i t h e i ß e m W a s s e r .

r e n n -

Im Mai 1958 arbeiteten folgende Betriebe der DW unfall¬
f r e i :

F i n k e n w e r d e r : 2 0 6 S t e l l a g e n b a u , 2 1 4 E i s e n ¬
lager, 222 Schlosserei, 235 Sägerei, 237 Taklerei, 238
Hammerschmiede, 239 Baubet r ieb , 241 Güterver te i¬
lung, 242 Ausrüstung, 251 Maschinenschlosserei, 254
Bordschlosserei, 287 Wassertransport, 298 Feuerwehr.

Reiherst ieg: 601 Schi ffbau, 603 Bohrerei , 604
Stemmerei, 605 Reiniger, 621 Schlosserei, 633 Male¬
rei, 641 Güterverteilung, 1620 Ausrüstung, 645/46
Dockbetrieb, 655 Kupferschmiede, 659 Kesselschmiede,
662 Elektriker, 663/65 Werftinstandhaltung, 608 Werk¬
zeugmacherei, 682/84 Landtransport, 687 Wasser-

B e r n d tt ransport , 698 Feuerwehr.
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^̂ L̂ eutschland ?i / o n

Nun ist es wieder so weit! Wegen des späten Erschei¬
n e n s d e r M a i n u m m e r u n s e r e r W e r k z e i t u n g a u s A n l a ß
des 40jährigen Jubiläums von Dr. Scholz waren wir etwas
d u r c h e i n a n d e r g e r a t e n . J e t z t s i n d w i r a b e r w i e d e r i m
r i ch t i gen Tempo.
Die Bilder unserer Maiausgabe sind von al len Einsendern
e r k a n n t w o r d e n .

Das 1 . B i l d ze ig t das Mar ineehrenma l Laboe be i K ie l .
D a s D e n k m a l w u r d e i m J a h r e 1 9 3 0 z u E h r e n d e r i m

1. Weltkrieg gefallenen Angehörigen der kaiserlichen
M a r i n e e r r i c h t e t .

Das 85 mhohe Ehrenmal ist inzwischen zu einem Symbol
für die gesamte deutsche Seefahrt geworden.
Bild 2zeigt das Rathaus von Berlin. Es entstand zwischen
1 8 6 1 u n d 1 8 6 9 . D a m a l s h a t t e B e r l i n 8 2 5 0 0 0 E i n w o h n e r .

Das Rathaus l iegt heute in Ostberl in.
Wi r ho f fen aber a l le , daß es ba ld w ieder das Rathaus
der Hauptstadt unseres wiedervereinigten Vater landes ist .
Im 3. Bild sehen wir das Leipziger Völkerschlachtdenkmal,
das nach fast 14 jähr iger Bauzei t im Jahre 1912 fer t ig¬
gestellt wurde. Es war als Stätte der Erinnerung an die
b e r ü h m t e V ö l k e r s c h l a c h t b e i L e i p z i g i m O k t o b e r 1 8 1 3
gedacht. In dieser Schlacht haben Preußen, Österreicher
und Russen gemeinsam Napoleon und seine Verbündeten
geschlagen. Das Denkmal ist übrigens mit seinen 91 rn
d a s h ö c h s t e i n D e u t s c h l a n d .

A b b i l d u n g 2

Dieses Mal waren folgende Einsender erfolgreich;
1. Günter Varges, SE
2. Hermann Stender, 206/51
3. Erich Streit, 269/105

W i r b r i n g e n h e u t e w i e d e r 3 B i l d e r . W e r w e i ß w a s s i e
darste l len und kann Einzelhe i ten über Landschaf t , Bau¬
werk und Menschen e rzäh len? Es g ib t w ieder 3Pre ise .
E i n s e n d e s c h l u ß : 2 1 . 8 . 5 8 .

A b b i l d u n g 3

5»

A b b i l d u n g 1

5'

1g:
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Die etzten Wochen

Unke Seite oben: S t a p e l l a u i H i n t e r s c h i f f S . 7 3 5 , S u p e r t a n k e r f ü r E S S O

L i n k e S e i t e u n t e n : D a s H i n t e r s c h i f f v o n S . 7 3 2 w i r d z u m D o c k v e r h o l t

Rechte Seite oben links: K o m m a n d o b r ü c k e n s c h w i m m e n a u c h ( B r ü c k e f ü r S . 7 3 5 )

Rechte Sei te oben rechts: Vorschi ff S. 732 fäufl vom Stapel

Rechte Seite unten: Der 36000 tdw Bauxit Carrier „Bauta" (S. 731) auf Probefahrt
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Reeder John T. Essberger

s tapel lauf MS „Karroo

D i e l e t z t e n Wo c h e n

s a h e n d i e D e u t s c h e W e r f t w i e d e r e i n m a l
s e h r a k t i v . D r e i S t a p e l l ä u f e u n d z w e i
P r o b e f a h r t e n s t a n d e n a u f d e m P r o g r a m m .
Unter den abgelieferten Schiffen befand sich
w i e d e r e i n T u r b i n e n s c h i f f , d a s v o n d e r

R e e d e r e i K l a v e n e s s , O s l o , b e r e e d e r t w i r d .

E s h a n d e l t s i c h u m d i e 3 6 0 0 0 t g r o ß e
„Bauta" , e in Spez ia lsch i f f fü r Baux i t -Trans¬
port. Die Schiffe dieser Klasse sind mit ihren
18,6 kn Geschwindigkeit sehr schnell .

Die beiden bisher abgel ieferten zwei Bauxit-
T r a n s p o r t e r , , B a u m a r e " u n d , , B a u t a " s i n d
dadurch besonders bemerkenswer t , daß s ie
Spez ia l lukendecke l haben. H ierüber werden
wir in einer der nächsten Ausgaben beson¬
d e r s b e r i c h t e n .

Unter den Stapelläufen befand sich auch das
H i n t e r s c h i f f B a u - N r . 7 3 5 f ü r d i e E s s o Ta n k ¬

schiff Reederei (38 000 t). Dieses Schiff wird
das größte Frachtschi ff der deutschen Han¬
d e l s fl o t t e s e i n . A u c h h i e r g a b e s e t w a s
B e s o n d e r e s . D a s D e c k s h a u s w u r d e a u f d e r

H e l l i n g 1 g e b a u t u n d w i e e i n S c h i f f z u
Wasse r ge l assen ,
dann mit einem Schlepper zum Schiffskörper
t r anspo r t i e r t und m i t e i nem K ran an Bo rd
gehievt .

D a s u n f r e u n d l i c h e W e t t e r m i t R e g e n u n d
Sturm hat uns auch e inen Stre ich gespie l t .
So wurde ein Poller in unserem Ausrüstungs¬
h a f e n a u s d e r K a i m a u e r g e r i s s e n . D e r
Schaden ist selbstverständl ich längst wieder
b e h o b e n .

D a s D e c k s h a u s w u r d e

1 4 Taufpat in war die Gatt in
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L i e b e F o t o f r e u n d e !

i r w o l l e n h e u t e e i n m a l ü b e r d a s M o t i v s p r e c h e n ,
da uns ja jetzt wieder das Glück der Ur laubszei t lacht .
B e i v i e l e n w i r d d i e R o u t e o d e r d a s U r l a u b s z i e l s d i o n

feststehen oder 'gerade noch ausgeklüigelt. Klar ist jeden¬
falls, daß unsere Kamera mitgeht. Generalentstaubt und
auf Hochglanz gewienert wartet sie darauf, uns beim Ein¬
fangen unserer Urlaubsfotos Hilfestellung zu geben.
Natür l ich rechnet s ich jeder e ine gute Fotoausbeute im
Urlaub aus. Die Erfahrung aber lehrt, daß manchem Foto-
f reund -am Ende seines Ur laubs e ine Ent täuschung er¬
w a r t e t . E s i i s t i n v i e l e n F ä l l e n d o c h n i c h t s o , w i e e s
m ' a n c h e r e r w a r t e t h a t . A u c h d i e n o c h s o s c h ö n e u n d

intereissante Gegend, in der wir waren, hat nicht die
Ergebnisse gezeigt, die wiir erhofft haben. Gewiß, die
B i l de r we i sen v i e l f ach den Re i z ' des Neuen , n i e Ge¬
s e h e n e n a u f . D i e s e r U m ' s t a n d a b e r d a r f u n s e r n s t ¬

h a f t e A m a t e u r e n i c h t ü b e r d i e b i l d m ä ß i g e A u s b e u t e
und Qua l i tä t unserer Fotos h inwegtäuschen. Gerade im
Urlaub wird im Sinne der bildmäßigen Fotografie viel ge¬
sünd ig t , das he iß t , es w i rd v i e l f ach da rauflosgekn ips t ,
ohne au f d ie e lemen ta rs ten Rege ln und Gese tzmäß ig¬
kei ten, d ie in e inem guten Foto vorhanden sein sol l ten,
z u a c h t e n .

Eine Landschaft, die wir beim Sehen unter Mithilfe unse¬
rer anderen vier Sinne als schön empfinden und mit Hilfe
des Gehirns zu einem Eindruck summieren, welchen man
als Erlebnis bezeichnen kann, ergibt durch das Auge unse¬
rer Kamera, also durchs Objektiv gesehen, noch lange
nicht ein gutes Bild, viel weniger noch den Eindruck, das
Erlebnis wieder, das wir beim Sehen empfanden. Um die¬
sen E ind ruck i n unse r B i l d zu bekommen, müssen w i r
a l le Mi t te l , d ie uns d ie Techn ik unserer Kamera b ie te t ,
sowie die der Gestaltung voll einsetzen.

Dies geschieht in den seltensten Fällen. Leider, liebe
F o t o f r e u n d e ! S o s e l b s t k r i t i s c h m ü s s e n w i r s c h o n s e i n .
V i e l f a c h i s t d e r G r u n d h i e r f ü r U n k e n n t n i s d e r j e n i g e n
Dinge, die wichtig sind, aber auch der Umstand, daß in
fotografischer Hinsicht vom Urlaub zuviel verlangt wird.
Im Urlaub macht man sowieso ein paar Aufnahmen mehr,
und da kommt es ja auf eine mehr nicht an. Es werden be¬
stimmt ein paar darunter sein, die gut sind. Hierauf wol¬
len wir uns aber lieber nicht verlassen, liebe Fotofreunde.
Der Ärger ist nachher immer groß, da man ja vielfach
nicht mehr in die Gegend kommt, in der man gerade ge¬
w e s e n i s t .

Wenn man Gelegenheit hat, sich verschiedene Urlaubs¬
alben einmal anzusehen, so fällt einem ein Umstand auf,
der zu denken gibt. Man findet häufig dieselben Auf¬
nahmen in versch iedenen A lben w ieder, d ie s ich durch
nichts unterscheiden, z. B. Kölner Dom in Vorderansicht
m i t Se i ten l i ch t , He rmannsdenkma l i n Vo rde rans i ch t m i t
Seitenlicht usw. Boshafte Leute behaupten, daß bei vielen
Sehenswürdigkeiten, bekannten Bauwerken usw. die Ab¬
drücke der Stat ivbeine im Zement oder sonst igen Unter¬
grund zentimetertief eingedrückt sind. Wenn man so im
Ur laub manchmal 20 Leute h in tere inander vom g le ichen
Standpunkt und vom gleichen Motiv die gleiche Auf¬
nahme machen sieht, in dem einer nach dem anderen in
die Fußstapfen des ersten tritt, seine Kamera auslöst, um
dann zur nächsten Sehenswürdigkeit zu eilen, dann möchte
man es fast glauben. Machen wir es in unserem Urlaub nicht
so, l iebe Fotofreunde? Versuchen wir doch einmal etwas
Persönliches, etwas Eigenständiges aus solch einem Mo¬

t i v z u m a c h e n . D i e s e A r t A u f n a h m e n h a b e n w i r d o c h

schon tausend und aber tausend Male gesehen.
Gew iß , Tan te Emma w i rd d i ese Au fnahmen ve rm issen ,
ihre Beifallsäußerungen werden entsprechend geringer
sein, darauf können wir aber schl ießl ich verz ichten. Wir
sollten uns schärfere Maßstäbe angewöhnen und mehr
von einem Bild verlangen, ja wir müssen es sogar.
Vor bloßem Abfotografieren sollten wir zurückschrecken.
Dazu ist uns unsere Kamera zu schade, hierzu wollen wir
s ie n icht herabwürdigen. Es is t zwar e infacher und be¬
quemer, die Gefahr aber ist, daß im Laufe der Zeit eine
Gewöhnung eintritt. Ist man erst einmal im Trott, so ist
es schwierig, sich hiervon zu lösen. Der Mensch neigt
nun leider einmal zur Bequemlichkeit. Als Fotografieren
i s t d i e s a u c h n i c h t m e h r z u b e z e i c h n e n . D a s d a r a u s e n t ¬
s t e h e n d e B i l d i s t i m H ö c h s t f ä l l e e i n t e c h n i s c h e s P r o ¬

dukt, das unsere Kamera von selbst hervorbringt, nicht
a b e r w i r .

Fotografie ist ein ständiges Ringen um Ausdruck, es gibt
hier keinen Sti l lstand, es darf ihn für uns als ernsthafte
Amateure n icht geben. Sonst nehmen unsere Bi lder d ie
Flachheit und Seelenlosigkeit an, von der unsere Zeit in
bedenkl ichem Maße gezeichnet is t . Wir bekommen doch
heute schon fas t a l les vorgekaut , und das n ich t nur in
d e r F o t o g r a fi e . N u r d a s E i g e n s t ä n d i g e , d a s G u t e h a t
Wert und Gehalt, nicht das Oberflächliche, Seelenlose.
W e n n e i n b e k a n n t e r F o t o s c h r i f t s t e l l e r e i n e m s e i n e r

Bücher den Satz voranstellt „Fotografie ist weder lern-
noch lehrbar", so ist mancher, und gerade der angehende
Amateur leicht geneigt, die Flinte ins Korn zu werfen.
Dieser Satz aber hat nur eine relative Bedeutung, da die
Fähigkeit zu empfinden, zu fühlen, zu erleben und zu
sehen jedem Indiv iduum von der Natur mitgegeben wor¬
den ist. Dieses ist meine Meinung, die Kamera ist für
uns nur Mi t te l zum Ausdruck , zur S ich tbarmachung des
Erlebten. Es ist doch so, daß verschiedene Gegenstände
oder Dinge unserer Umwelt, sagen wir ruhig das Motiv,
in uns e ine Resonanz erzeugen, das heißt , s ie br ingen
in uns etwas zum Erklingen, sobald wir ein Motiv vor
uns haben, das wir fotografieren wollen; denn diese Re¬
sonanz ist es ja, die uns die Kamera hochnehmen läßt,
u m e i n e A u f n a h m e z u m a c h e n . W i r f ü h l e n u n s a l s o a n ¬

gesprochen. Die Resonanz ist da, das heißt, es besteht
zwischen uns und dem Mot iv e ine gedank l i che Brücke .
Wenn wir jetzt auf den Auslöser drücken, so haben wir
dami t aber noch ke in gu tes Foto , außer e inem sagen¬
haf ten Glücks t re f fe r, aber darüber wo l len w i r h ie r n ich t
sprechen. Wichtig ist, daß wir jetzt al le uns verfügbaren
Mittel, die der Gestaltung und die der fotografischen Tech¬
nik einsetzen, um das, was uns angesprochen hat, richtig
ins Bi ld zu setzen und auszudrücken, es nach unserem
W i l l e n z u f o r m e n . W i r m ü s s e n e s a u s s e i n e r U m w e l t

lösen, es bewußt machen, es sichtbar machen. In jedem
Falle müssen wir das Motiv formen, der umgekehrte Fal l
darf nicht eintreten, obwohl es bei vielen Bildern der Fall
ist, leider wie wir sagen müssen.

E s s o l l e i n m a l ü b e r v e r s c h i e d e n e G e s e t z m ä ß i g k e i t e n
gesprochen werden. Natürlich kann dieses nur im all¬
gemeinen Gültigkeit haben, da das Motiv und der Foto¬
graf sich in jedem Falle charakterlich und in der Indivi¬
d u a l i t ä t u n t e r s c h e i d e n . We i t e r h i n m u ß g e s a g t w e r d e n ,
daß für die Gestaltung eines Motivs keine dogmatischen
Regeln gelten dürfen. Jedoch gibt es Gesetzmäßigkeiten,
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die uns bei der Gestaltung eines Motivs wesentlich hel¬
fen können , wenn s i e r i ch t i g angewand t und beach te t
w e r d e n .

D i e B i l d i d e e i s t a n d i e s e r S t e l l e a m s c h w e r s t e n z u l o k a ¬

lisieren, da sie ja vom jeweiligen Amateur selbst erarbei¬
te t w i rd . S ie läu f t mi t der Aussage des Fotos para l le l ,
das heißt, wenn wir ein Bild machen, so wollen wir ande¬
ren etwas damit sagen. Die Idee oder besser die Bildidee
i s t b e i m e r n s t h a f t e n A m a t e u r m e i s t e n s s c h o n v o r h a n d e n ,

er wartet nur auf die Gelegenheit, diese in die Tat Um¬
sätzen zu können. Sind Umstände und Gelegenheit gün¬
stig, so wird er danach streben, sie so sichtbar zu machen,
w ie e r s ie vor se inem ge is t igen Auge s ieh t , zumindes t
aber dieser Version anzugleichen.

Um die Aussage eines Fotos oder die Idee eines Autors
d e u t l i c h z u m a c h e n , s o l l f o l g e n d e s B e i s p i e l a n g e f ü h r t
w e r d e n :

Nehmen wir einmal einen Gegenstand, ein scheinbar totes
Ding aus unserer Umgebung, z. B. einen Apfel und foto¬
grafie ren i hn . Nach e in ige r Ze i t we rden w i r bemerken ,
daß dieses gar nicht so einfach ist, wie es uns am An¬
fang dieses Experiments erschien. Den Apfel einfach auf
den Tisch legen und abbilden, ist nicht schwer, ihn aber
zu erfassen, d. h. ihm unseren Stempel aufzudrücken, das
i s t n i c h t s o e i n f a c h . D e r g r o ß e g r i e c h i s c h e P h i l o s o p h
Platon sagt in einem seiner Dialoge: „Die Farbe und
äußere Gestalt eines Dinges sind nur der für unser Auge
sichtbare Tei l d ieses Dinges, n icht aber dessen Seele. "
Diese muß man mit dem Auge des Geistes suchen oder
sehen. Auf das Wesen eines Dinges kommt es also an,
n i c h t n u r a u f s e i n e ä u ß e r e G e s t a l t . I n w i e w e i t u n s d i e s e s

als Fotograf gelingt, das entscheidet das fertige Bild. Läßt
m a n z e h n A m a t e u r e v o n d e m s e l b e n A p f e l e i n e A u f ¬
nahme machen, so werden wir feststel len, daß jedes Er¬
gebnis sich vom anderen unterscheidet. Daraus ist zu er¬
sehen, daß der Autor eines Bi ldes den wesentl ichen An¬
teil bei der Gestaltung eines Motivs trägt, das heißt, sein
Bild wird das Verhältnis wiedergeben, in dem er zu dem
M o t i v s t e h t .

Es is t se lbs tvers tänd l ich , daß be i der Gesta l tung e ines
Mot ivs in jedem Fal le e in ernsthaf tes Bemühen vorhan¬
den se in muß. An den Haaren herbe igezogene Bedeu¬
t u n g e n u n d A u s s a g e n d i e n e n a u f k e i n e n F a l l u n s e r e r
L i c h t b i l d n e r e i . D i e s e P r o d u k t e , i n d i e m e h r o d e r m i n d e r
v o m A u t o r o d e r a u c h v o n a n d e r e n L e u t e n e t w a s h i n e i n ¬

geguckt wird, was gar nicht vorhanden ist, sind entweder
Verirrungen oder aber das Zeugnis einer geistigen Leere.
D a s i c h ü b e r G e s c h m a c k b e k a n n t l i c h s t r e i t e n l ä ß t , u n d

die Beurte i lung e ines Bi ldes n icht mi t festen Maßstäben
gemessen werden kann, eben wegen der Unterschiedlich¬
k e i t u n d d e r I n d i v i d u a l i t ä t d e s j e w e i l i g e n M o t i v s u n d
Autors, so gibt es doch gewisse Gesetzmäßigkei ten, d ie
d a s M o t i v z u e i n e m G a n z e n r u n d e n h e l f e n u n d e s i n
s e i n e m A u f b a u k l a r u n d ü b e r s i c h t l i c h m a c h e n k ö n n e n .

Da i s t z . B . der Vorderg rund . D ieses e in fache Ges ta l¬
tungsmoment wird so oft außer acht gelassen. Gerade bei
Aufnahmen, die an und für sich die Domäne des Amateur¬
fotografen sind.

Der Ast eines Baumes oder ein Zaunpfahl groß ins Bi ld
gebracht, geben z. B. bei einer Landschaftsaufnahme dem
Bild erst seinen Reiz. Ohne diese würde das Auge keine
Verg le ichsmög l ichke i t fü r d ie Tie fe des Raumes haben.
Wir dürfen nicht vergessen, daß wir plastisch sehen, also
in der dritten Dimension. Das Auge unserer Kamera, das
Objekt iv, vermag dieses nicht. Darauf müssen wir Rück¬
s i c h t n e h m e n . N u r d u r c h d i e G r ö ß e n v e r h ä l t n i s s e k ö n n e n

wir das Auge beim späteren Betrachten des Bildes zwin¬
gen, sich dieses plastisch vorzustellen.

Dank dieser optischen Täuschung orientiert sich das Auge
und die gedankliche Brücke ist hergestellt.

Die richtige Verteilung der Tiefenschärfe ist eine der

wichtigsten Forderungen bei der Gestaltung eines Mo¬
t i v s . N e b e n s ä c h l i c h e s s o l l d u r c h U n s c h ä r f e u n t e r d r ü c k t

werden. Der bi ldwichtige Tei l , also die Aussage oder die
Idee, muß von ihm vo l l er faßt werden und zur Gel tung
gebracht werden. „Weniger ist mehr", sagt eine alte Foto¬
grafenregel und sie bestätigt sich täglich aufs neue.

D e r U r g r u n d a l l e s G e s t a l t e n s i m S i n n e d e r F o t o g r a fi e
aber is t das Arbe i ten mi t L icht . Se ine Ver te i lung, se ine
bewußte Führung is t e lementars tes Gebot . Es is t somi t
aber auch das schwier igste, d ieses gestal tend einzuset¬
zen. Der Fotograf muß s ich in jedem neuen Augenbl ick
m i t i h m a u s e i n a n d e r s e t z e n . D i e A n w e n d u n g s m ö g l i c h ¬
k e i t e n d i e s e s M e d i u m r e i c h e n n i c h t n u r v o n d e r e i n f a c h e n

Hervorhebung der Konturen bis zur ausgefei l ten Beleuch¬
tungstechnik eines Portrai ts, sondern darüber hinaus zur
S i c h t b a r m a c h u n g v o n S t i m m u n g u n d A t m o s p h ä r e i n
e i n e m Vo r w u r f . D i e r i c h t i g e F ü h r u n g d e s L i c h t e s i n
unserem Motiv ist eine Forderung, die wir alle an unsere
B i l d e r z u s t e l l e n h a b e n .

Unser Hobby wi rd n ich t von ungefähr a ls L ich tb i ldnere i
beze ichne t . Das B i lden mi t L i ch t i s t de r Urg rund a l les
Fotografischen.

Auch die Linienführung in einem Foto ist ein Faktor, der
der Gesamtheit eines Bi ldes einen eigenen Stempel auf¬
drückt. Die Senkrechte, die Waagerechte und die Diago¬
n a l e h e l f e n w e s e n t l i c h b e i d e r F l ä c h e n a u f t e i l u n g . D i e
r ä u m l i c h e O r d n u n g e i n e s Vo r w u r f s k a n n h i e r m i t w e i t ¬
gehend beeinflußt werden. Sie richtig an- oder einordnen,
heißt die Bi ldwirkung im ganzen verbessern, sie steigern
und somi t dem Vorwur f den le tz ten Sch l i f f geben , ab¬
gesehen davon, daß be i g raph ischen Vorwür fen d ie L i¬
n ien füh rung me is t domin ie rend i s t . Au fs t rebende L in ien
(senkrechte) werden immer den Eindruck des hohen ver¬
stärken. Bre i te ause inanders t rebende Wirkungen vermi t¬
te l t d ie Waagerech te , während d ie D iagona le d ie B i ld¬
einführung oder aber die Richtlinie auf einen bestimm¬
ten Punk t übe rnehmen kann . Au f d i e V ie l zah l de r ge¬
brochenen, ineinandergreifenden Linien braucht hier wohl
nicht weiter eingegangen zu werden. Der Aufnahmestand¬
punkt ist wohl die einfachste Form der Gestaltung.

Verkanten wi r unsere Kamera ruh ig e inmal , l iebe Foto¬
f r e u n d e . G e h e n w i r e i n m a l r u n t e r m i t d e m S u c h e r o d e r
d e r M a t t s c h e i b e i n E r d b o d e n n ä h e . D a n n w e r d e n w i r s e h e n ,

daß manches Motiv an Reiz gewinnt. Es ist bekannt, daß
die meisten Aufnahmen aus Augenhöhe gemacht werden.
Die Perspektive aber kann einem Vorwurf ein ganz ande¬
res Gesicht geben. Es werden Mögl ichkeiten auftauchen,
die wir aus Augenhöhe betrachtet gar nicht wahrgenom¬
men haben. Wi r so l l ten uns unser Mot iv ruh ig genauer
ansehen, nicht nur aus einer Perspektive. Es wird vielen
Fotofreunden in dieser Hinsicht noch manch guter Schuß
gelingen, wenn sie auf die Perspektive achten und sie
in ihrem Bildaufbau richtig zur Geltung bringen.

Wenn im Vorhergegangenen immer wieder die Satzstel¬
lung, dieses oder das ist wichtig, auftaucht, liebe Foto¬
freunde, so besagt es, daß jedes Moment in der Foto¬
grafie für uns als das wichtigste gelten sollte; denn nur
so werden wir unseren Bi ldern das abver langen können,
was unseren Erwartungen entspricht, und im Endergebnis
a ls Fotografisches, a ls L ichtb i ld anzusprechen is t .

Sollten im folgenden Urlaub einige Amateure ihr Motiv
im Sucher etwas anders und bewußter betrachten, so hat
s ich der Zweck d ieser Zei len er fü l l t , d ie Anregung se in
s o l l e n f ü r d e n A m a t e u r, d e r s i c h e r n s t h a f t u m s e i n e
B i l d e r b e m ü h t . V e r s u c h e n w i r u n s e r e n U r l a u b e i n m a l

anders in fotografischer Hinsicht zu gestalten, die Freude
und der Er fo lg werden best immt n icht ausble iben.
In diesem Sinne, l iebe Fotofreunde, wünscht euch einen
e r h o l s a m e n U r l a u b u n d w i e i m m e r

G u t L i c h t !

S iegf r ied Günther
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'Daö 'TViriöcf^afiöwunder und
ozu gehen wir eigentlich immer treu und brav zur

Arbeit? Dumme Frage: um Geld zu verdienen. Das ist
doch k la r, s t immt schon —tue ich auch. Wäre es aber
nur das, so würde man davonlaufen, wienn man anders¬
wo mehr Lohn kr iegen kann. Doch fühlen sich die mei¬
sten Kollegen miit der DW verwachsen und nicht nur
d a r u m , w e i l d i e D W s i c h e r e A r b e i t b i e t e t . W i e d e r
Bergmann in se inem Schach t zu Hause i s t , so i s t de r
L a n d m a n n i n s e i n e n A c k e r s a m t d e m M i s t h a u f e n v e r ¬
l i e b t . F ü r u n s i s t d i e E l b e d e r L e b e n s s t r o m u n d d i e
S c h i f f e d a r a u f s i n d i m s e r e W e l t . S c h i f f e b a u e n i s t u n s e r

Brot ! Wi r w issen auch, daß wi r fü r d ie nächsten Jahre
m i t A r b e i t v e r s o r g t s i n d . D e r A r b e i t s r h y t h m u s i s t u n s
s o i n F l e i s c h u n d B l u t ü b e r g e g a n g e n , d a ß m a n s i c h
w i e e i n S ü n d e r v o r k o m m t , w e n n m a n m a l z u H a u s e
b l e i b t .
D a b e i b i n i c h i n d e n l e t z t e n J a h r e n a u c h n i c h t r e i c h e r

geworden. Ich habe nur gelebt und bin älter geworden.
D a s i s t a l l e s . D o c h n i m m t i n d i e s e r W i r t s c h a f t s w u n d e r ¬

z e i t a l l e s e i n e n h e r r l i c h e n , b l ü h e n d e n A u f s c h w u n g .
U n s e r e K i n d e r l e r n e n i n m o d e r n e n S c h u l e n ? D i e

Krankenhäuser sind nach neuesten Erkenntnissen ge¬
baut? Jeder hat eine schöne Wohnung?
N u n j a , g a n z s o w e i t i s t < e s n o c h n i c h t ! A u f j e d e n
F a l l g i b t e s m e h r A b z a h l u n g s g e s c h ä f t e a l s j e z u v o r.
Es gibt kolossale Superkinos, und die Stadtmitte ist
v o n A u t o s r e s t l o s v e r s t o p f t — i s d a t n i x ?
Doch ich möchte gar kein Auto haben, denn für ein
A u t o h a b e i c h z u v i e l Ve r w a n d t e . I c h w i l l ü b e r h a u p t
n i c h t s h a b e n , w a s i c h n i c h t b e z a h l e n k a n n , u n d w a s
k a n n i c h b e z a h l e n ? H m , w a r t e m a l . . . D a w ä r e n
a lso : Hausha l t sge ld , M ie te , L i ch t , Gas , Koh len , Rund¬
funk, Zeitung, Versicherungen, Wochenkarte, etwas
Taschengeld brauche ich auch, macht zusammen? Stop,
ich habe ein paar Mark für Zigaretten zu bezahlen.
Da kann ich gleich die Lütte hinschicken, sie kann
dann auch eine Flasche Bier mitbringen. Wieder sind
5Mark weg. Ausgerechnet jetzt will (auch noch die
Frau mehr Wirtschaftsgeld haben, -sie sei bereits beim
Schuster so viel Geld losgeworden. Na, das fängt ja
g u t » a n ; n u n w i l l d i e L ü t t e a u c h n o c h G e l d f ü r d i e

Schule haben, d ie Gören wol len ver re isen. Wi r müssen
in d iese r Woche noch fix k rabbe ln , abe r i n de r näch¬
s t e n g e h t e s d a n n w i e d e r b e s s e r, h o f f e n t l i c h ! J e d e n -
/ fa l ls wi rd es zu Hause n ie langwei l ig , denn wi r
haben t in jeder Woche e ine neue Sensa t ion . Nun w i rd
der Hausbaltsführer energisch und fordert dringend Ab¬
hilfe, denn mit abgerissenen Schuhen und geflicktem
Z e u g k a n n m a n d a s K i n d d o c h n i c h t i n d i e F e r i e n
schicken. Da müßte man sich ja schämen, wo doch die
anderen Kinder immer so ordentlich angezogen gehen.
Dabei sind andere Kinder auch viel manierlicher, nicht
so wie unser Racker, der sich so dol l einsaut. Nun sol l
mir mal jemand kommen und mit (altklugem Gesicht
vorrechnen, wie man e inen Haushal t führ t .
Dabei kann man alles haben, was das Herz begehrt. Es
genügt, wenn man die graue Personalkarte bei s ich hat
und seinen Namen schreiben kann. Es gibt wohl kaum
einen Laden, der nicht auf „r atemal" abgibt. Wie
kommt das eigentlich?
Wie war es denn damals, als wir bei der Behörde bloß
u m e i n e n B e z u g s c h e i n I I f ü r e i n P a a r P l ü n n e n s c h u h e
b e t t e l n m u ß t e n . A i u s c h l i e ß e n d d u r f t e m a n d i e L ä d e n
abklappern, wer wohl die besten Holzlatschen hergab.
Dabei hatte jeder Laden sein Lager gerammelt voll.
Wer es nicht glauben wollte, wurde am Tage Xbesser
belehrt. Von nun an wurde jede Ware in guter D-Mark
bezahlt. Es fehlte uns ja an allen Dingen, und man hat
eben gekauft, was geboten wurde. Es war auch kein
Wunder, daß die Geschäfte aufblühten. Nun glaubt aber
der Kaufmann, eitel wie er ist, die Erfolge seien auf
seine persönliche Tüchtigkeit zurückzuführen. Selbst die

Anschaffung eines Autos wurde vom Finanzamt erleich¬
tert. Heute ist der Markt längst vollgestopft. Genau so
gut, wie wir nicht mehr al les essen, was man uns vor¬
setzt , finden wir auch al les nicht mehr schön, was man
uns anpreist. Wenn eine Firma heute noch bestehen
wil l , muß sie eben mehr können als (die schäbige Kon¬
kur renz , ode r so l l von m i i r aus den Laden zusper ren .
Heute muß man einfach verkaufen, und zwar unter jeder
Bedingung. Und das macht man so:
Man stellt ein paar junge Mädels ein, welche die Schul¬
d e n k a r t e i d u r c h a c k e r n , b e m ü h t s i c h u m e i n e n A n w a l t ,
der bereit ist, die Firma vor Gericht zu vertreten, und
nennt sich dann Kreditgeschäft. Nun kann es also
losgehen. Die Briefkästen fremder Leute werden mit
Prospekten vollgestopft. (Wie elegant man doch durch
das Leben schre i ten kann, wenn man be i der F i rma X
auf Kredit kauft.) Auf dem Papier ist dann ein feiner
Herr in tadellosem Anzug und eine Dame im Abend¬
k l e i d m i t e i n e m D e k o l l e t e , b e i d e s s e n A n b l i c k e i n e m
M a n n i n d e n b e s t e n J a h r e n d a s W a s s e r i m M u n d e z u ¬

s a m m e n l ä u f t , z u s e h e n . „ G u t g e k l e i d e t — d e r
Weg zum Er fo lg" s teht gewöhnl ich darunter. Nun
v e r l a n g e d u m a l v o n d e i n e r F r a u , d a ß s i e d i r d e i n e
a l t e n A r b e i t s s o c k e n s t o p f e n s o l l — d a m u ß m a n s i c h
j a w i e e i n S t ü m p e r Vo r k o m m e n ! E s w i r d j a a u c h s o
verlockend gemacht. In den m'eisten Haushaltungen muß
auf Vorgriff angeschafft werden (in meinem auch). Wer
keine Schulden hat, hat überhaupt nichts. Meistens
s c h w a t z e n ( d i e H ä n d l e r b z w . V e r t r e t e r e i n e m S a c h e n

auf, die schöner und größer sind als man überhaupt
haben w i l l . „ . . . aber le r lauben S ie ma l , me in Her r, fü r
Sie ist doch überhaupt nichts zu schade" oder „immer
leben und leben lassen", mit solchem Schnack wi l l man
u n s m ü r b e m a c h e n . L a d e n v e r k ä u J e r s i n d s o w i e s o e i n

eigenartiges Völkchen, sie lassen mit albernen Manie¬
ren ihr gepflegtes Hochdeutsch auf der Zunge zergehen.
Es gibt Geschäfte, wo man als Kunde einfach nicht
ungeschoren w ieder he rauskommt . Ob man kau fen w i l l
oder nicht, ist nun überhaupt keine Frage mehr. Man
f e i l s c h t e i n f a c h n u r n o c h ü b e r d i e Q u a l i t ä t u n d d i e
Ratenhöhe. Wer e ine s tarke Natur ha t , .der kauf t aber
trotzdem noch nichts —dann aber greift der Herr Ge¬
schäftsführer persönl ich ein. Ein Abglanz des Un¬
erhörten wird dann in dem Kunden geweckt: „Ich habe
m a n m i t d e m G e s c h ä f t s f ü h r e r p e r s ö n l i c h v e r h a n d e l t " ,
sagt man dann. (Du armer Hund hast dich ja man bloß
mit seinem Verkäufer abgesabbelt.) Man sagt auch
n i c h t e i n f a c h u n d s c h l i c h t „ I c h m ö c h t e d e n D i r e k t o r
sprechen", sondern „Herrn Direktor persönlich spre¬
chen", immer in der Angst, daß sonst wohl seine Wä¬
scherin kommen könnte. Warum sagt man es eigentlich?
Vielleicht hat ja so ein hohes Tier zwei Lebensarten,
eine 'einfache und eine persönliche.
Doch 'der Mensch ist ja nicht aus Holz, und wenn man
genau rechnet, dann geht es am Ende doch. Wenn ich
a lso «d ie Mie te «ers t am 15. zah le und d ie a l te Rate
schuldig bleibe, dann habe ich die neue Anzahlung.
So verlasse ich dann -das Geschäft mit gemischten Ge¬
fühlen: sehr erfreut, weil ich nun etwas besonders
Schönes eingehandelt habe, und sehr besorgt, wie ich
nun die Ratenzahlimgen einhalten kann, die ich mir
aufgehalst habe. Doch am Ende siegt der Optimismus.
Kann ich da für, wenn .das Wor t „a chwatsch ie t "
i m D u d e n f e h l t ?

Man kauft ja auch nicht nur das, was notwendig ist.
W e n n e s n u r d a s w ä r e , t ä t e e s e i n n o r m a l e s R a d i o
auch . —Um s i ch an e i ne r Va len te zu e r f r euen ,
braucht man keinen Schallkompressor. Man kauft viel¬
fach aus einem übertriebenen Kulturbedürfnis heraus,
das gar nicht zu den Menschen paßt. Heute hat doch
jeder junge Konditor den Ehrgeiz, krampfthaft große
Welt zu spielen (ich schreibe absichtlich Konditor, da-
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A u ß e r d e m h a b e i c h e r s t v o r e i n i g e n Ta g e n e t w a s m i t
dem Meister, gehabt und nun hinterran betteln, daß
er sich für mich einsetzt, kann ich auch nicht. Die Karre
i s t s o w i e s o v e r f a h r e n — l a ß s i e m a c h e n , w a s s i e w o l l e n .
D a s L o h n b ü r o h a t n u n a l l e H ä n d e v o l l z u t u n , d i e v i e ¬
len Pfändungen durchzuführen. Zur Zeit ,s ind zwei Spe¬
z ia l i s ten e ingese tz t , we lche d ie P fändungskar te i S tück
f ü r S t ü c k d u r c h a r b e i t e n u n d d a f ü r z u s o r g e n h a b e n ,
d a ß d e r L o h n b i s a u f 3 1 o d e r 3 9 D M e r b a r m u n g s l o s
g e p f ä n d e t w i r d . D a b e i s t a m m e n d i e b e i d e n v o n s e h r
n e t t e n E l t e r n a b , d a s w e i ß i c h b e s t i m m t . D e r g r o ß e
Holzkasten mit den gesamten Pfändungsbeschlüssen steht
d a n n d a w i e d a s l e i b h a f t i g e W i r t s c h a f t s w u n d e r. We n n
es noch lange so weiter geht, werden wir bald ein kom¬
fortables Pfändungsbüro haben. Man pfändet aber nicht ,
u m i r g e n d w i e e i n e m L a d e n o d e r e i n e r F i r m a g e f ä l l i g
z u s e i n , u n d s c h o n g a r n i c h t , u m e i n e n a r m e n Te u ¬
fe l , der der Versuchung n icht widerstehen konnte, aus¬
zupressen. Das Ger icht ver langt es und d ie DW hat es
z u t u n

B e i m G e r i c h t g e h t e s i m m e r r u n d . D a w e r d e n r i e s i g e
Summen verwaltet , um Strafmaße gefei lscht und Schick¬
s a l e e n t s c h i e d e n . D a g i b t e s k e i n e n P a r d o n , d a w i r d
m i t a l l e n M i t t e l n g e k ä m p f t , b i s z u m l e t z t e n . We n n e s
aber darum geht, daß man bezahlen soll, dann sind sich
a l l e J u r i s t e n e i n i g . E i n i g w ; i e d e r B u n d e s t a g b e i d e r
Diätenerhöhung, wir s ind ja sowieso bloß k le ine Fische.
K e i n e A n g s t — d a s G e r i c h t t u t n i c h t s u m s o n s t ; j e d e r
Ti n t e n k l e c k s u n d j e d e r S t e m p e l f o r d e r t s e i n e n Tr i b u t .
Warum auch nicht, wir bezahlen es ja.
E i n p a a r m a l s l a n d j a e t w a s i n d e r W e r k z e i t u n g v o n
r i e s i g e n S u p p e r r a d i o s , d i e e r s t m i t d e r P f ä n d u n g b e ¬
z a h l t w e r d e n m u ß t e n . D a b e i i s t e s d e r W e r k s l e i t u n g
ganz piepe, was du mit deinem Lohn machst. Wenn also
jemand se in ganzes Taschenge ld be ig ib t und s ich e ine
To r i a n i - S c h a l l p l a t t e n - S a m m l u n g a n l e g t u n d d a b e i d a s
Leben auch noch schön findet, so ist es seine ureigenste
Angelegenhei t . Wenn es n icht zur Lohnpfändung kommt,
so tut es ja auch niemand weh.
N a t ü r l i c h h ä t t e e i n A u f s a t z ü b e r d a s W i r t s c h a f t s w u n d e r

von e inem Fachmann geschr ieben werden müssen, etwa
v o n e i n e m D i p l . - K a u f m a n n a n a u f w ä r t s u n d n i c h t v o n
e i n e m W e r f t a r b e i t e r . D a n n w ä r e e s e i n l e h r r e i c h e r B e ¬

r i ch t in p r ima Kaufmanns-Deutsch mi t Fachausdrüdcen ,
Fremdwör tern und a l les was dazu gehör t geworden. So
a b e r i s t e s e i n M u s t e r o h n e We r t , i h r d ü r f t e s r u h i g

, , D e n n i c h w i l l j a n i c h t s g e s a g t
A l w i n K o s c h e d a

mi t mir n iemand bei uns böse sein kann, denn ich b in
so feinfühlend). Vielfach wird auch absichtlich mehr
Geld ausgegeben als überhaupt notwendig ist. Z. B.
drängelt man sich nach den teuersten Kinoplätzen, ganz
hinten, obwohl man kurzsichtig ist. Die junge Welt auf
d e m Ta n z s a a l b e s t e l l t s i c h d i e t e u e r s t e n G e t r ä n k e , d o c h
n i c h t w e i l e s s i c h u m F e i n s c h m e c k e r h a n d e l t . D a s i n ¬

ne re Ge füh l , e i n g roße r Mann zu se in , l äß t man s i ch
s c h o n w a s k o s t e n ,

fst die Welt aber jetzt besser geworden? Die Mensch¬
h e i t i s t d o c h a u f d e m b e s t e n We g e , a u f d a s N i v e a u
eines Spießbürgers abzurutschen, indem ein jeder etwas
i d a r s t e l l e n w i l l , w a s e r g a r n i c h t i s t . W e n n e s n o c h
lange so weiter geht, dann müssen wir uns bald ge¬
n i e r e n , W e r f t a r b e i t e r z u s e i n . W e n n m a n s c h o n
k e i n e S t a a t s s t e l l u n g h a t , s o m u ß m a n a u f d e r We r f t
s c h o n m i n d e s t e n s e t w a s v o r s t e l l e n , d e r M e n s c h a l l e i n

imponier t doch n icht mehr.
Die 1. Rate wird meistens pünktlich bezahlt. Bei der zweiten
Rate wird schon überlegt, ob es wohl gut geht, wenn man
etwas später . . .?Bei der dri t ten Rate kommt die
Gleichgültigkeit; wenn man mit dem Bezahlen in Ver¬
zug ist, hält es schwer, die Ratenzahlungen wieder auf¬
zuholen, und hingehen und sagen: ,,Ich kann jetzt nicht
zahlen", tut man nicht gern. Dann aber kommen die
d re i be rühmten B r i e fe , e twa so ; , ,Seh r geeh r te r He r r,
b e i D u r c h s i c h t u n s e r e r B ü c h e r m ü s s e n w i r l e i d e r f e s t ¬
s t e l l e n . . . ” A u f d i e s e n B r i e f h i n r ü c k t a b e r k e i n

M e n s c h e i n e n P f e n n i g h e r a u s . Wa s g e h e n u n s d e n n
d i e B ü c h e r d e s K a u f m a n n s a n ? D a n n k o m m t d e r z w e i t e
B r i e f m i t , , S e h r g e e h r t e r H e r r , . . . s o l l t e b i s z u m . . .
keine Zahlung eingegartgen sein, wird It. Vertrag Abs. .. .
d i e g e s a m t e R e s t s u m m e f ä l l i g . " J e t z t b l o ß n i c h t d i e
N e r v e n v e r l i e r e n ! Wa s h e i ß t ü b e r h a u p t , , R e s t s u m m e " .
Es ist doch fast noch das ganze Geld zu zahlen, dann
hä t te man ja auch bar kau fen können . Be i den Über¬
legungen, wo man das Geld hernehmen soll, kommt
der dr i t te Br ie f (E inschre iben) . , ,Sehr geehr ter Her r . . .
b i n n e n 5 Ta g e n , w i d r i g e n f a l l s . . . " N u n w i r d e s g e ¬
fährlich, man muß nun ganz schnell sehen, wie man das
G e l d z u s a m m e n k r a t z t . A b e r w o h e r n e h m e n u n d n i c h t

s t e h l e n ? E i n e g a n z e Z e i t l a n g h ö r t m a n d a n n n i c h t s
m e h r v o n d e r S a c h e u n d d a n n , w i e a u s h e i t e r e m H i m ¬
m e l , k o m m t d e r Z a h l u n g s b e f e h l . P e n g , n u n s t e h e i c h
d a m i t m e i n e r L e b e n s k u n s t ! M e i n e V e r w a n d t e n k a n n i c h

n i c h t a n p u m p e n , s i e s i n d s e l b s t a r m , u n d e i n p a a r
h u n d e r t M a r k V o r s c h u ß h o l e n , i s t a u c h n i c h t e i n f a c h .
Was sol l ich auch sagen, wofür ich das Geld brauche?

d a m i t b a s t a .

v e r g e s s e n ,
h a b e n ! "
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kantine einzufinden. Und ein paar Tage nach dieser An¬
kündigung standen auch ein paar Mann auf einer impro¬
v i s i e r t e n B ü h n e u n d w a r t e t e n a u f e i n P u b l i k u m , d a s

nicht kam. Nach diesem Mißerfolg fragte man dann ein¬
mal unter den Kollegen herum und fand die Meinung
heraus: „Watt nix kost, kann ok nix sien." So nahm man
zur nächsten Vorstellung 50 Pfennig Eintrittsgeld und so
h a t m a n s e i t d e m a u c h s e i n P u b l i k u m .

D a s w a r v o r d r e i J a h r e n . I n z w i s c h e n s i n d z w ö l f S t ü c k e

gesp ie l t und d ie Theatergruppe der Wer f t ha t s ich zu¬
sammenge funden . E rs t wa ren es 13 , j e t z t s i nd es 33 ,
s e c h s F r a u e n u n d 2 7 M ä n n e r . W e n n m a n a u c h f ü r d i e

Männerrol len genügend Mitwirkende hat, so fehlt es doch
d a n n u n d w a n n a n d e n D a m e n , u n d d i e F r a u e n v o n d e n
Betr iebsangehör igen müssen ge legent l ich aushel fen. Wer
f rüher e inmal Mi tg l ied i rgendeiner La ienspie lgruppe war,
i s t h e u t e M i t g l i e d d e r „ W e r f t k o m ö d i a n t e n " . M a n t r i f f t
sich nach Feierabend in der Werkkantine, räumt ein paar
Tische beiseite und schlägt die Rollenbücher auf, während
draußen die Niethämmer der Spätschicht tacken.
Was man sonst dazu braucht, stel l t die Werft ; Klebstoff ,
Pappe, Kul issen und Beleuchtung. Man mietet s ich auch
je tz t immer fü r d ie Au f füh rung e in Hamburger Thea te r,
d r u c k t P r o g r a m m e u n d v e r s c h i c k t E i n l a d u n g e n a n d i e
Rentner des Betriebes. Fast könnte man die Aufführungen
mit denen eines regulären Theaters verwechseln, aber der
Grunds tock i s t dama ls w ie heu te geb l ieben : es i s t e in
Vergnügen nach Feierabend, das s ich e in paar Brenner,
N ie te r, Schwe ißer und Sch i f fbauer ebenso machen w ie
d i e T e l e f o n i s t i n u n d d i e B ü r o h i l f e . M a n k a n n s i c h m i t
i h n e n d a r ü b e r u n t e r h a l t e n u n d m a n w i r d s i c h s a g e n
lassen müssen, daß niemand von ihnen irgendwann ein¬
mal die Absicht hätte, die Laienbühne gegen ein Berufs¬
theater auszutauschen. Es ist ein Vergnügen nach Feier¬
a b e n d w i e f ü r a n d e r e d i e G a r t e n a r b e i t o d e r d a s B i e r ¬
d e c k e l s a m m e l n .

Der Mann, mi t dem es anfing, arbe i te t tagsüber in der
Kesselschmiede. Er trägt wie jeder andere sein Takelzeug
u n d h a t d i e d i c k e n L e d e r h a n d s c h u h e , m i t d e n e n m a n h i e r
arbeiten muß. Zu Hause hat er nach Feierabend gelegent¬
l i ch in e ine r La iensp ie lg ruppe mi tgemach t und d ie An¬
regungen von da hat er hier mit in die Werft genommen.
Und so nach und nach kam dieser und jener dazu, der
früher auch schon einmal dabei gewesen war. Einer von
ihnen kann heute fast sein SOjähr iges Jubi läum auf der
Bühne feiern. Er hat schon damals gespielt vor 1914, bei
den Bürgervereinen. Damals gab es Einakter. Umrahmt
v o n d e n K ü n s t e n e i n e s G e s a n g v e r e i n s . U n d m a n w i r d
aus seinen Erzählungen den Wandel heraushören können,
beu te i s t es n ich t mehr der Bürgervere in , sondern der
Betr ieb für den diese Gruppe spiel t .

Auch die Damen haben inzwischen gelernt, mit den Re¬
quisiten des Theaters umzugehen und sich daran ge¬
wöhnt , zwischen Staubsaugen und Einholen auch e inmal
e i n R o l l e n b u c h i n d i e H a n d z u n e h m e n . O d e r s i e v e r ¬

suchen die Frühstückspause auf der Werft damit zu nutzen.
D a b e i i s t e s m a n c h m a l a u c h n i c h t a l l e i n m i t d e m R o l l e n ¬

le rnen getan. Man we iß von jenem jungen Mädchen zu
berichten, das —um einmal eine Rol le zu spielen —erst
P l a t t d e u t s c h l e r n e n m u ß t e . U n d s i e w a r n i c h t , w i e m a n

v ie l le ich t denken könnte , von i rgendwoher, sondern aus
Hamburg und hat te e igent l ich längstversäumtes nachzu¬
h o l e n .

Nach Feierabend proben sie jetzt in der Werkskantine.
E inma l i n de r Woche , denn das Ve rgnügen da ran so l l
dadurch gewahrt bleiben. Einmal in der Woche werden in
der Kantine ein paar Tische beiseite gerückt, die Souf¬
fleuse postiert sich in die Mitte, und der Regisseur gibt
seine Anweisungen: „ A u f t r i t t v o n r e c h t s " , u n d d e r
jugendliche Liebhaber und der engherzige Vater ver¬
suchen s ich nach Textbuch zu begegnen. Einmal in der
Woche , dam i t man an ande ren Abenden auch f ü r s i ch
Zeit hat, gelegentlich auch dazu, die hauptberufliche Kon¬
k u r r e n z z u b e t r a c h t e n .

W E R F T K O M Ö D I A N T E N

IVIit dem Lustspiel von Wempen„Rund um Cap Horn“
haben unsere Wer f t komöd ian ten ih re d ies jäh r ige Thea¬
terspielzeit beendet. Sie sind jetzt bzw. gehen jetzt in den
woh lverd ien ten Ur laub . E ines i s t ja nun ma l wahr, und
k e i n e M a u s b e i ß t d a e i n e n F a d e n v o n a b : W e n n u n s e r e
B e s u c h e r u n d G ä s t e n a c h F e i e r a b e n d s c h o n b e i M u t t i a m

Abendbro t t i sch s i t zen , s ind unsere Sp ie le r noch in der
K a n t i n e u n d l a s s e n d a s D o n n e r w e t t e r d e s S p i e l l e i t e r s
über sich ergehen (für schlecht gelernten Text usw. usw.).
Es gibt natürlich auch Anerkennung, wenn es ausnahms¬
weise ma l „h inhau t " . Aber das kommt se l ten vor ; denn
ein richtiger Spielleiter darf „nie" zufrieden sein, doch
jeder gibt sein Bestes. Wir sind ja „Laien" und keine
„Fachleute" . Darum haben unsere Spie ler und auch a l le
u n s i c h t b a r e n H i l f s k r ä f t e , o h n e d i e w i r ü b e r h a u p t k e i n
Stück aufführen könnten, ih ren Ur laub doppe l t verd ient .
Wir wünschen allen Spielern gute Erholung, damit sie
w i e d e r a u f d i e L a c h m u s k e l n u n d T r ä n e n d r ü s e n u n s e r e r

Besucher losgelassen werden können. Das letzte Stück
war ein Bombenerfolg, nicht zuletzt durch die Mitwirkung
einiger Mitglieder des Werftchors. Wir danken an dieser
Stel le Herrn Wandschneider und seinen Freunden noch¬
m a l s r e c h t h e r z l i c h f ü r i h r e U n t e r s t ü t z u n g . V i e l l e i c h t
können wir bald wieder, dem Wunsche unserer Besucher
entsprechend, eine Gemeinschaftsaufführung starten. Dann
hoffent l i ch unter Mi tw i rkung des Wer f to rchesters .
H e r r A s c h e r i s t i n d e n w o h l v e r d i e n t e n R u h e s t a n d g e ¬
t r e t e n . E r w a r a l s Ve r t r e t e r d e r B e t r i e b s l e i t u n g e i n e r
u n s e r e r t r e u e s t e n B e s u c h e r , d e r s i c h e i n e r s t r e n g e n
Kritik bei etwaigen „Schnitzern" nicht scheute. Bei guten
Darbietungen sparte Herr Ascher aber auch nicht mit Lob
und Anerkennung. Wir hoffen und wünschen, den ruhigen,
f r eund l i chen He r rn noch l ange au f se inem S tammp la t z
zu sehen, um s ich an dem Spie l der Wer f tkomödianten
z u e r f r e u e n . W i r w o l l e n h i e r n i c h t s v e r r a t e n , a b e r . . .

„He ward sick noch wunnern".
Für unsere Freunde noch ein paar kurze Hinweise.
K a r i n B o d e u n d R o l f B a n d o m i r s i n d a u f d e n B r e t t e r n , d i e
f ü r u n s d i e W e l t b e d e u t e n , „ t h e o r e t i s c h " s e h r o f t e i n
glückliches Paar geworden. Doch —ohne Theorie keine
Praxis. Am 26. Jul i 1958 segeln beide in den Hafen der
E h e . W i r w ü n s c h e n d e n b e i d e n l i e b e n M e n s c h e n „ G u t e
F a h r t ! “ .

Im September beg innen d ie Proben fü r unser nächs tes
S t ü c k . W i e e s h e i ß t u n d w o v o n e s h a n d e l t m ö c h t e H a r a l d

Kähler in der Septemberzeitung selbst verraten. Aber ich
wil l etwas aus der Schule plaudern. Es ist wieder etwas
L u s t i g e s . M e h r d a r f i c h n i c h t s a g e n , s o n s t z ü r n t d e r
Spielboß.
S o , d a s w ä r e f ü r h e u t e a l l e s .
Wir wünschen allen unseren Gästen und Besuchern guten
Ur laub und gute Erho lung. B runo S t rüb ing

Werltkomödianten" gibt es nur in Hamburg/ /

(aus Hamburg In fo rmat ion )

Theater. E in t r i t t f re i ! " Es hat v ie le skept ische
G e s i c h t e r u m d i e s e N o t i z g e g e b e n . E i n e s Ta g e s h i n g
s i e a m A n s c h l a g b r e t t e i n e r H a m b u r g e r We r f t , u n d d i e
We r f t a r b e i t e r, d i e v o r b e i g i n g e n , s c h ü t t e l t e n d e n K o p f :
„Wozu Theater?" Eine plat tdeutsche Komödie war ange¬
kündigt und dazu die Aufforderung, sich in der Werk-

A-bends
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D e r K r a n k e n s c h e i n - e i n e B r ü c k e z u m H a u s a r z t

In unserer letzten Ausgabe brachten wir den Aufsatz
„ D e r K r a n k e n s c h e i n — e i n e B r ü c k e z u m H a u s a r z t " .

W i r h a b e n v e r s e h e n t l i c h u n t e r l a s s e n , e i n e n Q u e l l e n v e r m e r k a n z u b r i n g e n . W i r h o l e n
das hiermit nach. Wir haben den Aufsatz mit Genehmigung des Verlages und des Autors
aus der Ze i tschr i f t „Gesundes Volk" , Stut tgar t , Ver lag W. Kohlhammer GmbH. Stut tgar t
u . K ö l n , ü b e r n o m m e n .I

sahen uns die Sehenswürdigkeiten der dänischen Haupt¬
s t a d t a n .

Zwar müde, aber glücklich über das Erlebte trafen wir
wieder heil und gesund in Hamburg ein.

K e g e l n
Am 6. Juli fuhren unsere Kegler mit drei Mannschaften
nach Harburg-Wilstorf zum Pokalkampf des Betriebs-
sportverbandes. ln früheren Jahren wurde dieser Pokal¬
kampf in Geesthacht bzw. Bergedorf auf dem Verbands¬
sportfest ausgetragen. Es ging um den großen und klei¬
nen Pokal des Verbandes. Den großen Pokal errang die
1. Kegelmannschaft bekanntlich vor zwei Jahren. Auch
in diesem Jahr sah es wieder so aus. Nach harten Kämp¬
f e n f ü h r t e d i e 1 . M a n n s c h a f t v o n F i n k e n w e r d e r , b i s d a n n
a l s l e t z t e d i e M a n n s c h a f t v o n d e r D e u t s c h e n B a n k a u f

die Kegelbahn ging und mit wenigen Holz Vorsprung
den Pokal an sich riß. Den 3. Platz belegte unsere Kegel¬
mannschaft 1. Rhst. Auch im Kampf um den kleinen Pokal
belegte unsere Mannschaft 2. Rhst. den 2. Platz. Es war
ein spannender Kampf, der sich auf den ganzen Sonntag
e r s t r e c k t e .

t/em /9ettUlt66pott

D W - H a n d b a l l e r a u f S c h w e d e n r e i s e

Ostern 1958 spielte unsere 1. Herren-Handballmann-
schaf t h ier in Hamburg gegen d ie schwedische Fi rmen¬
m a n n s c h a f t v o n , , S c a n s " I F M a l m ö ( S c h l a c h t e r e i u n d
W u r s t f a b r i k ) . S c h o n h i e r s c h l o s s e n w i r m i t u n s e r e n
schwedischen Gästen enge Freundschaft und wurden zum
Rückspiel nach Schweden eingeladen.
Ohne v ie l Vorberei tungen t raf s ich d ie Reisegesel lschaf t
(1. und 2. Herrenmannschaft) am Altonaer Hauptbahnhof.
Be i he r r l i chem Wet te r und nach gu te r Über fah r t t ra fen
w i r S o n n a b e n d m i t t a g i n M a l m ö e i n . W i r w u r d e n a m
Hafen erwartet und g le ich mi t Personenwagen ins Hotel
g e f a h r e n . H i e r w o h n t e n w i r i n d e m m o d e r n s t e n H o t e l
von Europa, wi r füh l ten uns wie d ie Fürs ten.
Nach dem ers ten schwed ischen Essen (Hackbra ten mi t
K r o n s b e e r e n m a r m e l a d e ) g i n g e s z u m S p o r t p l a t z . W i r
mußten auf e inem Kleinfe ld spie len, was für uns zuerst
sehr ungewohnt war. So ver loren wir auch unser erstes
Spiel gegen ,,Scans" IF mit 4:11 Toren. Im zweiten Spiel
klappte eis schon besser. , ,Anderson IF" wurde von uns
klar mit 16:8 Toren geschlagen. Nach den beiden Spielen
ging es in d i ie Kant ine von , ,Scans" zum gemeinsamen
Würstchenessen (mit süßem Senf).
Nach vielen Ansprachen sowie Wimpel austausch wurden
bei mitgebrachtem Weinbrand schwedische und Hambur¬
ger Lieder gesungen. Bei guter Stimmung ging es in den
,,Folkes-Park". Hier wurden die sehr hübschen Schweden¬
mädels bestaunt, man faßte sich ein Herz, kaufte Tanz¬
karten und schon konnte man unsere Hamburger Jungens
m i t e i n e m M ä d e l i m A r m a u f d e r Ta n z fl ä c h e s e h e n .

Am nächsten Tag g ing es 180 km nörd l ich Malmös mi t
Personenwagen nach Ängelholm und Bastad. In Ängel-
h o l m w u r d e e i n e G r o ß s c h l a c h t e r e i u n d W u r s t f a b r i k

, ,Scans" bes ich t ig t . Aus den Wurs tküh l räumen sah man
u n s e r e S p i e l e r n u r m i t v o l l e n B a c k e n w i e d e r h e r a u s ¬
kommen. We i te r g ing d ie Fahr t l ängs der Küs te , K l ip¬
pen wurden best iegen, Norrv ikens Trädgärdar, e in herr¬
l i c h e r k ü n s t l i c h e r G a r t e n , b e s t a u n t , d e r i n S c h w e d e n b e ¬
kannte Maler Ripa in se inem sehr or ig ine l len Häuschen
b e s u c h t .

Es war ein herrl icher Tag. Unsere schwedischen Freunde
h a b e n s i c h a l l e M ü h e g e g e b e n , u n s i h r e H e i m a t z u
zeigen.
A l s e s a n s A b s c h i e d n e h m e n g i n g , k o n n t e n w i r n i c h t
genug danken für d ie schönen Tage in Malmö. Montags
b l ieben w i r noch e inen Nachmi t tag in Kopenhagen und

S c h a c h

Nachdem unsere Schachmannscha f t i n de r a l l geme inen
Punktrunde verhältnismäßig schlecht ahgeschnitten hatte,
raff te s ie s ich mi t a l len ver fügbaren Spie lern zusammen
und nahm am Schne l l -Schach tu rnJer de r Be t r iebsspor t -

bei Reemtsma tei l . Hier erziel te unsere Schach¬g r u p p e
mannschaft schon eine Überraschung. Sie belegte nach
der Schachmannschaft vom Deutschen Ring den 2. Platz.
Auch ging es mit vereinten Kräften in den Kampf um
den Rapid-Pokal. Mit ganz überzeugenden Ergebnissen
ging unsere Mannschaft in den Endkampf. Der Gegner
war die gefürchtete Schachgruppe vom Bieberhaus. Nach
harten Kämpfen gewann unsere Mannschaft auch diesen
Kampf mit 7:3 Punkten und wurde somit Besitzer des
Pokals. Die Firma Miargarine-Union (Sportgemeinschaft
Rapid, die den Pokal stiftete) veranstaltete nach dem
Spiel ein kleines gemütliches Beisammensein in ihrer
Kant ine. Nach herz l ichen Glückwünschen von sei ten des
Verbandsvorsi tzenden und des Gegners Bieberhaus nahm
unsere Mannschaft den Pokal f reudig in Empfang.

L e i c h t a t h l e t i k

Das 1. Leichtathletik-Sportfest der Dresdner Bank fand
a m 7 . J u n i i m S t e l l i n g e r S t a d i o n s t a t t . A u c h u n s e r e
L e i c h t a t h l e t e n w a r e n d a b e i . Vo n e i n e r g r o ß e n Z a h l
Leichtath leten, d ie d ieses Sport fest mi tmachten, konnten
unsere Sportler fünf Siegerurkunden mit nach Hause
n e h m e n . S e l b s t v e r s t ä n d l i c h f u h r e n u n s e r e L e i c h t a t h l e t e n

auch zu dem Verbandssportfest am 29. Juni nach Geest¬
hacht . Auch id ieses Sport fest wurde für d ie Akt iven der
DW wieder ein schöner Erfolg, waren es doch nicht
weniger als 25 Siegerurkunden, die in Geesthacht er¬
w o r b e n w u r d e n . D e r E r f o l g f ü r d i e D W a u f d i e s e m
Sportfest soll Ansporn sein für die noch folgenden
Spor t fes te , d ie im August von der BSG Reemtsma und
i m S e p t e m b e r v o n d e r S p a r t e L e i c h t a t h l e t i k d e s B e ¬
tr iebsspor tverbandes veransta l te t werden.
Es sol l noch bemerkt werden, daß ab sofort wieder Ab¬
n a h m e n f ü r d i e B e d i n g u n g e n d e s D e u t s c h e n S p o r t a b -
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I s t unsere r Mannscha f t auch in d iesem Sp ie l de r S ieg
nicht vergönnt gewesen, so hat sie doch ein gutes Spiel
gezeigt und bewiesen, daß sie eine der stärksten Mann¬
schaften des Hamburger Betr iebssportes ist .

Wie Sie sicher in der letzten Ausgabe unserer Werkzei¬
tung gelesen haben, waren unsere ,,Alte-Herren-Fuß-
baller" im Ruhrgebiet bei der Ewald-König-Ludwig-Hütte
zu Gast . Zu e inem Gegenbesuch kamen unsere Spor t¬
freunde aus Herten/Recklinghausen am 11. bis 13. Juli
zu uns nach Hamburg.

N a c h d e r a l l g e m e i n e n B e g r ü ß u n g f u h r e n w i r u n s e r e
Gäs te in ih re Quar t ie re . Am Sonnabend, dem 12 . Ju l i ,
ze ig ten w i r unseren Gäs ten unser Hamburger Rathaus ,
was von a l l en bes taun t wu rde . Nach dem M i t t agessen
mach ten w i r e ine ausgedehn te Wer f t bes i ch t i gung un te r
der Leitung von Obering. Heeckt. Auch hatten wir Ge¬
legenhe i t , den im Ausrüs tungska i l i egenden Erz f rach te r
,,Bauta" zu besichtigen. Unsere Gäste, die im allgemeinen
nur mi t Kohle zu tun haben, waren über sov ie l Technik
u n d ü b e r d i e G r ö ß e u n s e r e s B e t r i e b e s s e h r e r s t a u n t . A m

S p ä t n a c h m i t t a g f a n d d a n n d a s F u ß b a l l s p i e l a u f d e m
Rasensportplatz in Dockenhuden statt. Nach einem schö¬
nen Freundschaftskampf endete dieses Spiel unentschie¬
den 2 :2 . Unser Be t r iebsd i rek to r, Her r Gräber, begrüßte
d a n n d i e S p i e l e r u n d G ä s t e a u s R e c k l i n g h a u s e n , A m
Abend des gleichen Tages fand in der Elbschloß-Brauerei
e i n gemü t l i ches Be i sammense in s t a t t . Nach e i ne r An¬
sprache unserer Betr iebsle i tung bedankten s ich von un¬
seren Gästen Herr Bergwerksdirektor Buttcherei t und der
Bürgermeis ter der Stadt Her ten für d ie f reundl iche Ein¬
ladung und Aufnahme bei uns in Hamburg. Am Sonntag¬
morgen zeigten wir unseren Gästen mit einer Barkassen¬
rund fah r t den Hamburge r Ha fen . Gegen 14 Uh r t r a ten
unsere F reunde aus Reck l inghausen d ie He imre ise m i t
d e m A u t o b u s a n .U n s e r e M a n n s c h a l t i n H e r t e n

Z e i c h e n s u n d d e s L e i c h t a t h l e t i k - M e h r k a m p f a b z e i c h e n s
stat tfinden. Interessenten können s ich jeden Montag und
Donnerstag von 17.00 Uhr an auf dem Sportplatz Finks¬
weg e infinden .

F e d e r b a l l

U n s e r e r s t e s F r e u n d s c h a f t s s p i e l g e g e n H o w a l d t w e r k e
AG. liegt hinter uns. Wir verloren mit 3:7 Punkten. Die¬
s e s E r g e b n i s t ä u s c h t e i n b i ß c h e n , d a e i n i g e D a m e n
Angst vor der eigenen Courage hatten und dem Spiel
fern bl ieben. Dadurch verloren wir ohne Spiel drei wert¬
v o l l e P u n k t e .

F u ß b a l l

Ein besonderes Ereignis unserer Sparte Fußbal l war das
Endspie l um die Hamburger Meisterschaf t des Betr iebs¬
sports. Schon wie im letzten Jahr war unsere 1. Herren
w i e d e r d a b e i , n a c h d e m s i e S t a f f e l s i e g e r d e r S o n d e r ¬
k l a s s e 1 w u r d e . D e r S p i e l g e g n e r w a r d i e B S G E r n s t
J u n g , M i n e r a l ö l w e r k e W i l h e l m s b u r g , d i e S i e g e r d e r
Sonderk lasse 2wurden. Am 19. Juni wurde d ieses Spie l
in der Jahn-Kampfbahn ausgetragen. Als Vorspie l sp ie l¬
t e n d i e b e i d e n R e s e r v e m a n n s c h a f t e n , d a s n a c h f a i r e m
Sp ie l m i t 4 : 3 To ren f ü r d i e Deu tsche Wer f t gewonnen
w u r d e .

Um 17.30 Uhr begann das Hauptsp ie l . In e inem har ten
Kampf , der auf e inem bedeutend höheren Niveau s tand
a ls das vor jähr ige Endsp ie l , s tanden s ich zwe i g le ich¬
w e r t i g e M a n n s c h a f t e n g e g e n ü b e r. N a c h e i n e r t o r l o s e n
e r s t e n H a l b z e i t g i n g d i e M a n n s c h a f t d e r D e u t s c h e n
W e r f t e i n e V i e r t e l s t u n d e v o r S c h l u ß d u r c h d e n H a l b ¬

l inken Bahnsen 1:0 in Führung. Durch eine verunglückte
Abwehr unseres l inken Ver te id igers ge lang dem Gegner
30 Sekunden vor Schluß der Ausgleich. In der nun fol¬
g e n d e n Ve r l ä n g e r u n g v o n z w e i m a l e i n e V i e r t e l s t u n d e
v e r l i e f d i e e r s t e V i e r t e l s t u n d e t o r l o s . I n d e r 1 0 9 . M i n u t e

gelang es der Mannschaft von Ernst Junge, das Siegtor
zu sch ießen . D iese r Vo rsp rung wurde vom Gegner m i t
al len Mitteln bis zum Schluß verteidigt.

Spielergebnisse der letzten Wochen;
F u ß b a l l : D W R h s t . 1 . — S c h u l t z

DW Rhst. 1. —Rogge
D W R h s t . 1 . — J e n s S ö h n e
D W R h s t . 1 . — K u b a h
D W R h s t . R e s . — D t . B k .

DW 1. Jgdi. —Affinerie
D W 1 . J g d . — E s s o
DWl. Jgd. —Menck
D W 2 . J g d . — O r l m . & H .
D W 2 . J g d . — E s s o

2 : 1
2 : 6

D W 1 . — T h ö r l
D W 1 . — T r e t o r n

DW 1. —C. Spaeter
DW 1. —Jung
D W R e s e r v e — H a n s a - M o t . 5 : 0

M e n c k

9 : 0 5 : 0
2 : 1 1 : 1
4 : 0 1 : 4
1 : 2

6 : 0
3 : 1

D W R e s e r v e
D W R e s e r v e — M e n c k
D W R e s e r v e — E i s e n w e r k
D W 2 . — P o s t a m t B l a n k e n
D W 2 .

DW 3. —Rapid
D W 3 . — L V A R e s e r v e
D W A l t e H . — H e i d . & H a r b . 5 : 0
D W A l t e H e r r e n — V a r a
D W A l t e H . — B l a u - G e l b
D W A l t e H e r r e n — E K L

5 : 0
1 : 5

8 : 2 5 : 0
5 : 0

1 : 6
0 : 5

B W W L a n g e n f . 3 : 2
H a n d b a l l :

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

D W 1 . — P h i l i p s 1 .

1 : 4
1 0 : 1 32 : 3

6 : 1 1
9 : 1 85 : 0

1 3 : 1
S c h a c h :

D W — B i e b e r h . 7 : 3 ( R a p . - P o k . )
2 : 2

( F r e u n d s c h a f t s s p i e l )

U n s e r e G ä s t e a u s H e r t e n a u f d e r D W
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F A M I L I E N N A C H R I C H T E N

Elektriker Egon Schenkel am 15. 6. 1958
Techn, Angestellter Uwe Heitmann am 18. 6. 1958
S c h i f f b a u e r M a r t e n M a t t h i e s e n a m 1 9 . 6 . 1 9 5 8
E - S c h w e i ß e r - A n l e r n e r H e i n r i c h K l e n k e a m 1 9 . 6 . 1 9 5 8

H a u e r B r u n o Z i n t a m 2 2 . 6 . 1 9 5 8

M a s c h i n e n s c h l o s s e r P e t e r S c h m i d t a m 2 2 . 6 . 1 9 5 8
Schlosser Siegfried Wagner am 22. 6, 1958
Ing. Günther Engel am 20. 6. 1958
T e c h n i k e r K . H . B r o d d a a m 2 0 . 6 . 1 9 5 8

F e u e r w e h r m a n n D i e t r i c h F e n t s c h a m 5 . 7 . 1 9 5 8
K r a n f a h r e r H e l m u t K o w s k i a m 7 . 7 . 1 9 5 8
A u s r i c h t e r h e l f e r H a n s G l a d n e r a m 1 4 . 7 . 1 9 5 8
D r e h e r H e i n z L e h r k e a m 1 7 . 7 . 1 9 5 8

Eheschl ießungen:

S c h i f f b a u e r K a r l - H e i n z B u r m e s t e r m i t F r l . M a r t h a S i m o n
a m 2 3 . 5 . 1 9 5 8

E - S c h w e i ß e r - A n l e r n e r F r i e d r i c h W a r n e r m i t F r l . L i e s e l
B r a d t k e a m 3 0 . 5 . 1 9 5 8

Schiffszimmerer Wolfgang Menges mit Fr l . Marianne Li t t -
m a n n a m 3 1 . 5 . 1 9 5 8

D r e h e r K a r l P r ü t z m i t F r a u M a r t h a K l a t t a m 3 1 . 5 . 1 9 5 8
S c h l o s s e r - H e l f e r R i c h a r d S a h r m i t F r l . G e r t r u d D i t t r i c h

a m 6 . 6 . 1 9 5 8

D r e h e r R o l f B e c k e r m i t F r l . R i t a B r a n d t a m 6 . 6 . 1 9 5 8
Brenne r Gerha rd K lauck m i t F r l . He lga Hagenah

a m 1 1 . 6 . 1 9 5 8

M a s c h i n e n b a u h e l f e r K u r t J e c k s t a d t m i t F r l . R i t a S c h ö l e r -
mann am 12. 6. 1958

Werkzeugmacher Roland Schmidt mit Frl. Hannelore
S c h ä f e r a m 1 3 . 6 . 1 9 5 8

K r a n f a h r e r F r i t z R a d t k e m i t F r a u A n n i B r ü c k n e r
a m 1 4 . 6 . 1 9 5 8

E - S c h w e i ß e r - A n l e r n e r H e i n r i c h K l ü h s m i t F r l . I r m a
Pluskat am 14. 6 . 1958

E - S c h w e i ß e r - A n l e r n e r H e r b e r t F l a h n m i t F r l . H a n n e l o r e
Gramann am 14 . 6 . 1958

K a r u s s e l l d r e h e r W i l l i M a r k s m i t F r l . F r i e d a E r n s t
a m 1 4 . 6 . 1 9 5 8

Helfer Haymo Veit mit Frl. Karin Engler am 19. 6. 1958
Kupferschmiedhelfer Rudolf Jarck mit Fr l . Margot Siegert

a m 1 9 . 6 . 1 9 5 8

Kaufm. Angestel l ter Helmut Lohse mit Frl . Irmgard
Matzen am 19 . 6 . 1958

S c h i f f b a u h e l f e r H o r s t v . B ö h l m i t F r l . G i s e l a W o l t e r
a m 2 0 . 6 . 1 9 5 8

D r e h e r E r n s t H e i d o r n m i t F r l . E r i k a S e i t z a m 2 0 . 6 . 1 9 5 8
M a s c h i n e n s c h l o s s e r D i e t e r v . D o m b r o w s k i m i t F r l . K ä t e

Peters am 20. 6. 1958
B r e n n e r K u r t N e u m i t F r l . F r i d a D a m m a n n a m 2 1 . 6 . 1 9 5 8
T i s c h l e r F r a n z D e m s k i m i t F r l . E m m a M a i b a u m

a m 2 6 . 6 . 1 9 5 8

B o h r s c h l o s s e r J o h a n n e s V i e b r o o k m i t F r a u F r i d a H a y
a m 2 7 . 6 . 1 9 5 8

E-Schweißer-Anlerner Heinz Kosky mit Frl. Ursula Jessen
a m 2 7 . 6 . 1 9 5 8

Schleifer Hugo Mahlke mit Frl. Christa Rieck am 28.6. 1958
A r c h i t e k t E w a l d B e c k e r m i t F r l . H i l k e K r a m e r

a m 2 8 . 6 . 1 9 5 8

Warmmacher Harry Schöttner mit Frl. Elfriede Buley
a m 2 8 . 6 . 1 9 5 8

Nieteneinstecker Eduard Bade mi t Fr l . Br ig i t te Kluth
am 28. 6. 1958

E-Schweißer Johann Wojc ik mi t Fr l . I l se Osburg
a m 2 8 . 6 . 1 9 5 8

Schlosser-Helfer Gerd Plottkow mit Frl . Helga Lemke
a m 4 . 7 . 1 9 5 8

Techn. Zeichner Horst Mergardt mit Frl. Gisela Wassoll
am 4. 7. 1958

Brenner Gerhard Wachsmuth mi t Fr l . Helga Kabel
a m 1 2 . 7 . 1 9 5 8

Masch inensch losse r Ca r l -He inz Z immer m i t F r l . Ma rg i t
Ehlers am 12. 7 . 1958

B r e n n e r H o r s t P a r i s e r m i t F r l . H a n n e l o r e S c h o b e r
a m 1 2 . 7 . 1 9 5 8

Schiffbauhelfer Hugo Eppert mit Frl. Dorit Hagge
a m 1 2 . 7 . 1 9 5 8

Schiffsreiniger Karl Kruse mit Frl. Elli Möller
am 12. 7. 1958

S c h i f f b a u h e l f e r F e r e n z P l e c h m i t F r l . J u t t a B o r k n e r
am 12. 7. 1958

T o c h t e r :

S c h i f f b a u e r E r n s t S o l t a u a m 1 0 . 5 . 1 9 5 8
Sch losse r Gün te r Schu lz am 11 . 6 . 1958
Vo r a r b e i t e r H e i n z D a n k e r t a m 1 2 . 6 . 1 9 5 8
Anschläger Hans Bock am 13. 6. 1958
Kup fe rschmiedhe l fe r He lmu t Bo rs imsk i am 14 . 6 . 1958
Schiffbauhelfer Klaus Feindt am 17. 6. 1958
Schiffszimmerer Helmut Gade am 19. 6. 1958
S c h l o s s e r Wa l t e r G a l i c h a m 1 9 . 6 . 1 9 5 8
Seilbahnfahrer Hans Mewes am 20. 6. 1958
B r e n n e r J o a c h i m Te l t o w a m 2 1 . 6 . 1 9 5 8
Techn. Angestellter Johann Meier am 24. 6. 1958
Schmied Karl-Heinz Heidmann am 25. 6. 1958
S c h l o s s e r G e r h a r d K r o l l a m 2 9 . 6 . 1 9 5 8
Angel. Rohrschlosser Egon Rattay am 30. 6. 1958
S c h i f f b a u h e l f e r H o r s t K o r l a c h a m 1 . 7 . 1 9 5 8
Dipl.-Ing. Heinrich Reibel am 1. 7. 1958
Lagerhalter Hans-Dieter Nessler am 9. 7. 1958
Schiffszimmerer Harry Bauer am 10. 7. 1958
Reiniger Ulrich Voss am 16. 7. 1958

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

H e r z l i c h e n D a n k f ü r e r w i e s e n e Te i l n a h m e .
M a r t h a W i e c h m a n n u n d S o h n K u r t

Für d ie l iebevo l len Beweise der Ante i lnahme be im Heim¬
gange unseres l ieben Entsch la fenen Eduard Wachs sagen
w i r h i e r d u r c h u n s e r e n h e r z l i c h s t e n D a n k .

B e r t a W a c h s u n d K i n d e r

F ü r d i e v i e l e n B e w e i s e h e r z l i c h e r A n t e i l n a h m e b e i m
To d e m e i n e s l i e b e n M a n n e s P e t e r M o h r s a g e i c h a l l e n

F r a u H e r m i n e M o h rm e i n e n h e r z l i c h e n D a n k .

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

u n s b e t r o f f e n e n s c h w e r e n Ve r l u s t e s s a g e n w i r u n s e r e n
h e r z l i c h s t e n D a n k . F r a u M a r i a M a r t e n s u n d K i n d e r

F ü r d i e v i e l e n B e w e i s e h e r z l i c h e r A n t e i l n a h m e u n d d i e

zah l re i chen K ranzspenden be im He imgang me ines l i eben
M a n n e s m ö c h t e i c h h i e r m i t h e r z l i c h d a n k e n .
I m N a m e n a l l e r A n g e h ö r i g e n T i a K r u g

Wir gedenken unserer Toten
P e t e r M o h r

R e n t n e r

gest. 27. 5. 1958

W a l t e r K r u g

M a s c h i n e n b a u e r

gest. 7. 7. 1958

G e b u r t e n :

S o h n : I

Schiffbauhelfer Kunibert Dargel am 6. 5. 1958
S c h i f f b a u h e l f e r H e r m a n n S i l i a k s a m 1 . 6 . 1 9 5 8
E - S c h w e i ß e r J o h a n n e s D u d e n a m 5 . 6 . 1 9 5 8
E - S c h w e i ß e r W e r n e r B e n d i c k a m 4 . 6 . 1 9 5 8
K r a n f a h r e r H o r s t S t r o h a m 1 0 . 6 . 1 9 5 8
E - S c h w e i ß e r H e r m a n n S c h n o o r a m 11 . 6 . 1 9 5 8
A u s r i c h t e r h e l f e r K l a u s J e n s a m 1 2 . 6 . 1 9 5 8

H a n s W i e c h m a n n O s k a r B i e l e f e l d

R e i n i g e r

gest. 11. 7. 1958

R e n t n e r

gest. 1. 7. 1958
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Es wird schon immer dafür gesorgt,
d a ß d i e M e n s c h e n n i c h t z u r R u h e
k o m m e n . E r f r e u l i c h e r w e i s e w a r e n

a l lerd ings d ie Nachr ichten b isher im¬
mer noch verhältnismäßig harmlos. So
h a t m a n j e d e n f a l l s i m J u n i z . B . i n
d e r P r e s s e , i n R u n d f u n k u n d F e r n ¬
s e h e n ü b e r d i e F u ß b a l l w e l t m e i s t e r -

S c h a f t b e r i c h t e t , w o b e i m a n m a n c h m a l
Wden Eindruck haben mußte, als sei

das eine ganz weltbewegende Angele¬
genheit. So schön und so wichtig Sport sein kann, bei der
F u ß b a l l w e l t m e i s t e r s c h a f t w u r d e e t w a s z u v i e l d e s G u t e n

getan. Mir will scheinen, als wenn da doch auch nationa¬
list ische Töne erzeugt worden sind, die an sich ja sonst
immer nur uns zugeschoben wurden. Das Spie l unserer
Nationalmannschaft gegen Schweden hat mit Sport, auch
was d ie Be tä t igung der Zuschauer an lang t , noch kaum
etwas zu tun . W ie we i t d i e Bege i s te rung gehen kann ,
zeigt die Tatsache, die vor kurzem in der Presse wieder¬
gegeben war, daß e in schwed isches Sch i f f , das e inen
deutschen Weserhafen aufsuchte, anstat t w ie üb l ich d ie
Bundesflagge am vorderen Mast zu setzen, eineTafelhoch-
gezogen hatte, auf der das Ergebnis des Spieles Deutsch¬
land gegen Schweden zu lesen war.
V o n d e r F u ß b a l l w e l t m e i s t e r s c h a f t w i r d a b e r k a u m n o c h

gesprochen. Zur Zeit wird die Menschheit wirkl ich wieder
einmal zut iefst aufgewühlt dadurch, daß im Nahen Osten
Ere ign isse vor s ich gehen, d ie d ie Gefahren des Suez-
A b e n t e u e r s n o c h e r h e b l i c h z u ü b e r t r e f f e n s c h e i n e n .
W i r s i n d n i c h t d a z u d a , ü b e r R e c h t o d e r U n r e c h t d e r e i n e n
o d e r a n d e r e n P a r t e i z u r i c h t e n . M i r s c h e i n t e s n u r v e r ¬

wunderlich, daß zur Stützung eines Staatspräsidenten, der
n a c h d e m G e s e t z s e i n e s L a n d e s a m 2 3 . J u l i 1 9 5 8 o h n e h i n

ab t re ten mußte , d ie ganze Menschhe i t in bedroh l i chs te
K r i egsge fah r geb rach t we rden muß te . I n v i e l en Fä l l en
s i nd i n d i esem Zusammenhang Neu t ra l i t ä t und f r emde
Hohei tsrechte t rotz a l ler fe ier l ichen Erk lärungen, d ie wir
s e i t 1 9 4 6 i m m e r w i e d e r z u h ö r e n b e k o m m e n , n i c h t
b e a c h t e t w o r d e n . D a s k l e i n e Ö s t e r r e i c h u n d I s r a e l k ö n ¬

nen sich ernsthaft nicht dagegen wehren, wenn sie gegen
i h r e n W i l l e n v o n f r e m d e n M i l i t ä r fl u g z e u g e n ü b e r fl o g e n
w e r d e n .

Wi r wol len aber hoffen, daß s ich d ie Vernunf t sch l ieß¬
l i c h d o c h n o c h d u r c h s e t z t , u n d d a s Ä u ß e r s t e v e r h i n d e r t
w e r d e n k a n n .

A l l e U n r u h e i n d e r W e l t k a n n u n s a b e r n i c h t h i n d e r n ,
weiter unserer Arbeit nachzugehen. In unseren Betr ieben
w i r d fl e i ß i g g e s c h a f f t . W i r h a b e n u n s b e m ü h t , w e n i g ¬
s t e n s e i n e n T e i l d e r A r b e i t s k r ä f t e , d i e e i n e a n d e r e
W e r f t a u ß e r h a l b H a m b u r g s e n t l a s s e n h a t , a n u n s z u
z iehen. Es feh len uns ja immerh in so e twa 500 Mann.
Mi t d ieser Fests te l lung werden s ich wohl auch d ie Ge¬
rüchte erledigt haben, die in unserer Belegschaft in Um¬
l a u f k a m e n , a l s b e k a n n t w u r d e , d a ß a n d e r s w o E n t l a s ¬

sungen vorgenommen sind. Unsere Auftragsbestände sind
so, daß wir auf Jahre hinaus sichere Arbeitsplätze haben.
I h r a l l e s e h t j a d e n F o r t g a n g d e r A r b e i t e n a m n e u e n
Helgen. Jeder er lebt , wie d ie neuen Kräne wachsen. In
den nächs ten Tagen w i rd m i t dem Bau an dem neuen
Bürogebäude begonnen werden . Und zu r E r l e i ch te rung
für al le Betr iebsangehörigen, die von außerhalb kommen,
wird unser Wohnlager am Rüschweg durch e inen Anbau
v e r g r ö ß e r t . Vo r l ä u fi g w e r d e n w i r d i e n e u e n A r b e i t s ¬
kameraden in e inem Saal in F inkenwerder unterbr ingen.
Wir hoffen, daß es uns gelingt, ihnen die vorübergehende
Notunterkunft so angenehm zu machen wie nur mögl ich.
In diesem Zusammenhang kann man auch erwähnen, daß
insgesamt in der Bundesrepubl ik d ie Zahl der Beschäf¬
t i g t e n w i e d e r g e s t i e g e n i s t . D i e A r b e i t s l o s i g k e i t i s t
n i ed r i ge r a l s im g le i chen Ze i t r aum des Vo r j ah res . W i r
wo l len ho f fen , daß d ie Vo l lbeschäf t igung, von der man
ruhig sprechen kann, bei uns und in der Bundesrepubl ik
e i n D a u e r z u s t a n d b l e i b t .

Zu meiner a l le rgrößten Freude kann ich ber ich ten, daß
d i e K r a n k e n z i f f e r e i n e n S t a n d e r r e i c h t h a t , d e r n u r n o c h

25 “/ü über dem liegt, den wir hatten, bevor die neue Ge¬
setzgebung in Kraf t t ra t . Ich rechne dami t , daß unsere
Krankenkasse daraus Konsec[uenzen z iehen wird, indem
der Beitrag nach Ausgleich des Kassendefizits eine Sen¬
kung erfährt . Wir wol len auch in diesem Zusammenhang
ho f fen , daß d ie ve rnün f t igen Krä f te s i ch we i te r du rch¬
s e t z e n , d a m i t d u r c h d i e i n a n d e r e n B e t r i e b e n b e o b a c h t e t e

mißbräuchl iche Ausnutzung der Krankenkassen n icht e in
g r ö ß e r e r S c h a d e n e n t s t e h t , d e r d i e A l l g e m e i n h e i t m i t
n e u e n L a s t e n b e d e n k t .
I n d i e s e m M o n a t h a b e i c h m a l w i e d e r e i n e B i t t e a n E u c h .

In jüngster Zeit haben sich in den Getränkeautomaten er¬
neut Meta l ls tücke gefunden, d ie von e inem „Fachmann"
so kunstgerecht angefertigt waren, daß sie wie 50-Pfennig-
Stücke von den Automaten geschluckt wurden. An einem
einz igen Tage haben wir aus e inem Automat 16 solcher
Ersatz-Fünfzigpfennigstücke herausgeholt. Ich möchte
Euch bitten, diejenigen auffinden zu helfen, die sich auf
d i e s e W e i s e e i n e z u s ä t z l i c h e E i n n a h m e v e r s c h a f f e n . E s
is t doch k la r, daß d ie Fo lge von Wiederho lungen ähn¬
l icher Dinge nur d ie sein kann, daß die Automaten aus
dem Verkehr gezogen werden. Daran hat doch wahrschein ¬
l i c h n i e m a n d I n t e r e s s e .

An einem der letzten Sonntage hat sogar einer versucht,
den Get ränkeautomat an der Werkzeugausgabe 26 ge¬
w a l t s a m z u e r b r e c h e n .

D iese D inge müssen au fhö ren . S ie können n i ch t dami t
abgetan werden, daß es überall Kriminelle gibt, die
anderer Leute Eigentum an sich bringen. Wir müssen
d a r a u f a c h t e n , d a ß u n s e r e G e m e i n s c h a f t v o n s o l c h e n
Typen frei bleibt. Ich hoffe, daß der unerfreuliche Zustand
b a l d e i n E n d e h a t .

Wie ich gehört habe, geht das Gerücht um, daß unsere
Jubilare in Zukunft nicht mehr geehrt werden sollen, weil
a n g e b l i c h d i e We r f t d a s G e l d , d a s s i e b i s h e r f ü r d i e
J u b i l a r e a u f g e w e n d e t h a t , e i n s p a r e n w i l l . A n d i e s e m
d u m m e n G e r e d e i s t n a t ü r l i c h k e i n W o r t w a h r . W i e i c h

E u c h s c h o n e i n m a l m i t g e t e i l t h a b e , s o l l i m D e z e m b e r
e i n e s j e d e n J a h r e s e i n e F e i e r s t a t t fi n d e n , z u d e r d i e
Jubi lare mit ihren Frauen eingeladen werden. Bei d ieser
Gelegenhei t werden s ie wie a l le f rüheren Jub i la re auch
i h r e Z u w e n d u n g e n v o n d e r We r f t b e k o m m e n .
Ich nehme an, daß Ihr Euch alle sehr an den Leistungen
unserer Wer f tkomödianten er f reu t und d ie Vors te l lungen
besucht . Unsere Komödian ten haben Sorgen. Es feh len
i h n e n e i n i g e w e i b l i c h e K r ä f t e f ü r i h r e G e m e i n s c h a f t .
Vie l le icht findet s ich jemand, der d iese Zei len l iest und
sich mit unserer Theatergruppe in Verbindung setzt . Wie
Ihr an anderer Ste l le unserer Zei tung lesen könnt , s ind
unsere Werf tkomödianten etwas Einmal iges. Sie er f reuen
sich ‘eines guten Rufes ringsum und bringen vielen Men¬
s c h e n v i e l F r e u d e . S i e s i n d z u r Z e i t a b e r e t w a s i n d e r

Klemme, weil sie wegen des Fehlens einiger weiblicher
Dars te l le r manch e in lus t iges Stück , das s ie uns sonst
br ingen würden, n icht besetzen können.
S c h l i e ß l i c h m ö c h t e i c h n o c h e i n e S e n d u n g d e s N o r d ¬
w e s t d e u t s c h e n F e r n s e h e n s e r w ä h n e n , d i e m a n c h e i n e r v o n
Euch auch gesehen hat. Sie trug den Titel „Schichtwechsel
auf den Werften" und war eine Reportage über Hamburg
und se inen Hafen und a l les was dami t zusammenhängt .
Das, was mir dabei aufgefallen ist, war die Tatsache,
daß unsere Werf t im Rahmen dieser Sendung überhaupt
n i c h t e r w ä h n t w o r d e n i s t . D a s k a m m i r b e i n a h e s o v o r
w i e e i n B e r i c h t ü b e r d i e F u ß b a l l w e l t m e i s t e r s c h a f t , i n d e m

man leider den Namen Brasi l ien vergessen hat.
Und ganz zum Schluß noch etwas Besonderes:
Ihr wißt, daß es nach einer alten Sitte bei uns bei jeder
Probefahr t an Bord das Seemannsger icht Labskaus g ibt .
Bekannt l ich können nicht a l ie Belegschaf tsangehör ige an
diesen Probefahrten tei lnehmen, weil es so große Schiffe
gar nicht gibt. Damit aber jeder doch auch äußerlich wenig¬
stens etwas betei l igt ist, erhalten in Zukunft al le Essen¬
te i l nehmer be i uns an den Probe fah r t s tagen jeden fa l l s
ihre Portion Labskaus. Damit soll es genug sein für heute.
A u f W i e d e r s e h e n i m A u g u s t ! Es grüßt Euch herzlich

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