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Was die nächsten Wochen bringen sollen :
Am 25. August 1959 wird der Stapellauf des Tankmotor¬
schiffs Bau-Nr. 752 für die Reederei John T. Essberger —
Hamburg vor sich gehen. Bau-Nr. 752 wird ein Schwester¬
schiff der „Eberhart Essberger", die vor kurzem in Dienst
gestellt worden ist. Das Schiff wird eine Größe von
1 9 5 0 0 t d w h a b e n .

I n de r e rs ten Augus thä l f t e w i rd d ie Tau fe des E rz tu r¬
b i n e n s c h i f f s B a u - N r . 7 4 0 i m D o c k V d e s B e t r i e b e s F i n ¬

k e n w e r d e r s t a t t fi n d e n . B a u - N r . 7 4 0 g e h ö r t z u r R i o -
O r i n o c o - K l a s s e u n d w i r d f ü r d i e T r a n s w o r l d C a r r i e r s ,

Inc., New York, gebaut. Die Schiffe der Rio-Orinoco-
K l a s s e h a b e n e i n e G r ö ß e v o n 3 6 1 0 0 t d w .

John T. Eeobergcr ocretorbcn
b a u d i e s e r T a n k e r fl o t t e b e s o n d e r s b e h i l fl i c h s e i n .

A u ß e r d e m e r s t e n 1 9 3 0 g e b a u t e n k l e i n e n Ta n k e r
„Elsa Essberger" von 1228 tfolgten in den Jahren
n a c h d e m z w e i t e n We l t k r i e g e d i e g r o ß e n Ta n k e r
„E lsa " , „W i lhe lm ine" und „Eberha r t Essberge r " m i t
Tragfähigkeiten von 15 000—20 000 t, die einschließ¬
lich der unter seiner Leitung stehenden Deutschen
Af r i ka -L in ien den F lo t tenbes tand be i se inem Tode ,
trotz der weitgehenden Verluste während des letz¬
ten Krieges, wieder auf etwa 140 000BRT hatten an-
w a c h s e n l a s s e n u n d i h n d a m i t w i e d e r z u e i n e m d e r
e r s t e n d e u t s c h e n P r i v a t r e e d e r w e r d e n l i e ß .

D a n k s e i n e r w e i t g e h e n d e n E r f a h r u n g e n a u f a l l e n
Geb ie ten de r Seesch i f f ah r t wa r Essbe rge r be re i t s
1 9 3 3 z u m V o r s i t z e n d e n d e s P r ä s i d i u m s d e s V e r ¬

b a n d e s D e u t s c h e r R e e d e r g e w ä h l t w o r d e n , e i n e n
Posten, den er b is Kr iegsende innehat te . Daneben
hat sich Essberger zahlreichen Sonderaufgaben im
Bereiche der Schiffahrt gewidmet, für deren Erledi¬
gung er von der Reichsregierung und den nachfol¬
genden Reg ie rungss te l l en gebe ten worden war. I n
d e r B a l t i c a n d I n t e r n a t i o n a l M a r i t i m e C o n f e r e n c e

war ihm das Amt des Vize-Präs iden ten über t ragen
worden; der Internat ionale Tankerpool zähl te ihn zu
se inen M i tbeg ründern .
Nicht zuletzt galt sein besonderes Interesse der
Förderung des Nachwuchses in der Seeschiffahrt.

M i t John T. Essbe rge r i s t e i n Mann von uns ge¬
gangen, dem die deutsche Schiffahrt ein bleibendes
G e d e n k e n b e w a h r e n , d i e D E U T S C H E W E R F T f ü r
immer a ls e ines Freundes gedenken wi rd , dem s ie
in lang jähr iger Zusammenarbe i t wer tvo l le Anregun¬
gen und Förderung verdank t .

A m 8 . J u l i 1 9 5 9 s t a r b u n ¬
e r w a r t e t n a c h k u r z e r ,
s c h w e r e r K r a n k h e i t

John T. Essberger,

n a c h d e m e r n o c h e i n i g e
Tage zuvor einen größeren
K r e i s s e i n e r F r e u n d e u n d
M i t a r b e i t e r a u f s e i n e m B e ¬
s i t z T r i t t a u u m s i c h v e r ¬
s a m m e l t h a t t e . S e i n e B e i ¬

setzung in Nienstedten er¬
fo lg te wen ige Tage spä te r
u n t e r a u ß e r g e w ö h n l i c h e r
A n t e i l n a h m e i n e i n e m
M e e r v o n B l u m e n a l s s i c h t ¬

b a r e m Z e i c h e n d e r u n g e ¬
wöhn l i chen Wer t schä tzung
und Bel iebthe i t Essbergers
u n t e r s e i n e n M i t a r b e i t e r n

und der großen Zahl seiner Verehrer und Bewunde¬
r e r i n d e r S c h i f f a h r t u n d d e s ö f f e n t l i c h e n L e b e n s .

John T. Essberger war in Ber l in aufgewachsen und
i m J a h r e 1 9 0 6 a k t i v e r S e e o f fi z i e r g e w o r d e n . D e r
A u s g a n g d e s e r s t e n W e l t k r i e g e s v e r a n l a ß t e i h n ,
d iese Laufbahn aufzugeben und s ich der Handels¬
s c h i f f a h r t z u z u w e n d e n .

1924 gründete er d ie At lant ik-Tank-Rhederei , d ie er
später in die Firma John T. Essberger umbenannte.
E r w a r e s , d e r s i c h a l s e r s t e r u n t e r d e n d e u t s c h e n
R e e d e r n b e w u ß t d e r T a n k e r f a h r t z u w a n d t e , d a e r

auf d iesem Spezia lgebiet für d ie Seefahr t e ine be¬
s o n d e r e Z u k u n f t s a h . S e i n W e i t b l i c k h a t i h n n i c h t

getäuscht. Die Deutsche Werft konnte ihm beim Auf- W . E . H . S .

T i t e l b i l d v o n W o l f r a m C l a v i e z

,Dle Reise begann am Schuppen 60. Da lag das kleine norwegische Motorschiff ,Borre' und nahm Autos und Kaffeesöcke über ..." [siehe Seite 10)
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D E U T S C H E W E R F T D O C K S

VERKZEITUNG DEUTSCHE WERFT
19. Jahrgang !Nr. 7!30. Juli 1959

Die Deutsche Werft und die Schiffbaukrise
Am 2. Ju l i 1959 wurde au i der Hauptversammlung der Deutsche Wer f t Ak t iengese l lschaf t der

Jahresabschluß 1958 vorgelegt und genehmigt. Aus diesem Anlaß er läuterte Dr. Scholz auf einer
vo rangegangenen P ressekon fe renz d ie Lage unse re r Wer f t und d ie Ve rhä l t n i sse im Sch i f f bau .
Die Ausführungen unseres Vorstandes werden nachstehend auszugsweise wiedergegeben.

Mit einigen Worten möchte ich auf die Zahlen der Bilanz
und der Gewinn- und Verlustrechnung eingehen, weil sich
d i e g e s c h ä f t l i c h e E n t w i c k l u n g d e r D e u t s c h e W e r f t i m
J a h r e 1 9 5 8 w e s e n t l i c h v o n d e r d e s J a h r e s 1 9 5 7 u n t e r ¬

sche ide t und we i l d i e B i l anzzah len i n e in igen Punk ten
Veränderungen e r fah ren haben dadurch , daß das Aus¬
b a u p r o g r a m m , d a s i n d e n l e t z t e n J a h r e n d u r c h g e f ü h r t
wurde, im Jahre 1958 nahezu abgeschlossen worden ist.
Fe r t i gges te l l t wu rden de r G roßhe lgen m i t a l l en se i nen
Nebene in r i ch tungen , d ie g roßen He lgenk rane m i t i h rem
elektr ischen Zubehör sowie das große Schwimmdock von
30 000 tTragfähigkei t .

Noch nicht vol lendet ist im Augenblick das neue Verwal¬
tungsgebäude. Wir hoffen jedoch, daß schon in den
n ä c h s t e n Wo c h e n d i e e r s t e n S t o c k w e r k e b e z o g e n u n d
w e i t e r e v o n W o c h e z u W o c h e i n B e t r i e b g e n o m m e n
w e r d e n . W i r w e r d e n a l s d a n n u n s e r e s ä m t l i c h e n V e r w a l ¬

t u n g s a b t e i l u n g e n , d e n S c h i f f - u n d M a s c h i n e n b a u , d i e
kaufmännischen Abte i lungen und das Lohnbüro an e iner
Stelle zusammengefaßt haben. Das wird den Betrieb sehr
e r l e i c h t e r n , v e r b e s s e r n u n d v e r b i l l i g e n , d a w i r w e i t e
Wege und Zei t sparen werden.
Die Aufwendungen für das Ausbauprogramm spiegeln
s i c h i n d e r B i l a n z w i e d e r .

A B S C H L U S S Z A . H L E N I N M I L L I O N E N D M 1 9 5 5 — 1 9 5 8

A K T I V A 1 9 5 5 1 9 5 6 1 9 5 7 1 9 5 8

32 35 43 58

P A S S I V A 1955 1956 1957 1958

12 12 12 12
18 20 22 24
20 21 37 40

216 274 314 254
davon Kundenanzahlungen 133 174 214 175
davon Investitionskredite 16 12 11 2 1

1,6 1,3 1,5 1,7

G r u n d k a p i t a l
Rück l agen
R ü c k s t e l l u n g e n
V e r b i n d l i c h k e i t e n

A n l a g e v e r m ö g e n
A b s c h r e i b u n g e n
V o r r ä t e

S c h i f f e i m B a u
A u ß e n s t ä n d e

F l ü s s i g e M i t t e U )

5 5 5 6
12 16 15 11

103 116 101 97
42 59 80 55

57 73 124 90 G e w i n n ^ )

B I L A N Z S U M M E

B E T R I E B S Z A H L E N

P e r s o n a l a u f w a n d

Belegschaft (Zahl)^)

277 338 402 3 5 0

‘) Einsdil. Wechsel und Wertpapiere.
- ) E i n s c h i . Vo r t r a g .
2) Jahresdurdisdinitt.

55 60 66 70
9 3 1 5 9 4 5 9 9 7 1 7 9 6 5 0
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decken. Heute weiß man, daß 2,5 " /o b is 3“ /o, äußerst
3V2V0 genügen. Die Werftindustrie in der Welt hat 1958
über 10 Mi l l . BRT abgel ie fer t . E ine g le ichble ibende Ab¬
l i e f e r u n g a u c h i n d e n k o m m e n d e n J a h r e n w ü r d e b e ¬
deuten, daß in 12 Jahren die gesamte Tonnage der Welt¬
h a n d e l s fl o t t e e r n e u e r t w e r d e n k a n n . Z e h n M i l l . B R T s i n d

also viel zu viel. Die Hälfte würde genügen. Da aber die
großen Werf ten der Wel t noch so v ie le Auf t räge haben,
daß sie auch in den nächsten Jahren jährlich etwa 10 Mill.
BRT abliefern können, wird der augenblickliche Tonnage¬
überfluß s ta t t k le iner nur g rößer werden , was n ich t zu
e i n e r G e s u n d u n g d e s F r a c h t e n m a r k t e s f ü h r e n k a n n .
Daraus ergibt sich, daß in einer solchen Zeit die Reeder
nicht geneigt sind, neue Tonnage zu bestel len und damit
auch die vorliegende mangelnde Beschäftigung der Werf¬
t e n n i c h t b e h o b e n w e r d e n w i r d .

Wi r wo l len ho f fen , daß s ich d ie Wel t -Wi r tscha f fs lage in
den kommenden Monaten beruhigt und etwa durch e ine
kommende Gipfe lkonferenz zwischen Ost und West e ine
pol i t ische Beruhigung s ta t tfinden wi rd . In e inem so lchen
F a l l e w ü r d e z w e i f e l s o h n e e i n e s t a r k e A u s w e i t u n g d e s
ganzen Welthandels eintreten und steigender Unterneh¬
mungsgeist der Ankurblung der Wirtschaft mehr dienen,
als heute durch Auflegen einzelner und das Abwracken
al ter Schi f fe er re icht werden kann. Die po l i t ischen Ent¬
scheidungen dieses Jahres werden bestimmen, welche
Entwicklung Schiffahrt und Schiffbau in den nächsten
J a h r e n n e h m e n w e r d e n .

D t . S c h o l z u n d D i r e k t o r R e i ß e

Das Anlagevermögen, das Ende 1957 mit 43 Millionen zu
Buche s tand , i s t au f 58 M i l l i onen angewachsen . D iese
Ziffer ist immer noch sehr bescheiden angesichts der tat¬
sächlichen Aufwendungen, die heute benötigt würden, um
ein Werk der Größe, wie es die Deutsche Werft darstellt,
h e u t e z u e r s t e l l e n .

Das Anlagekapital wird demgegenüber immer noch mit
dem niedrigen Betrag von 12 Mill. DM ausgewiesen.
Wenn man zu dem Grundkapital von 12 Mil l ionen unsere
Rücklagen in Höhe von 24 Millionen hinzunimmt, so
stehen dem Anlagevermögen von 57,5 Mill. DM 36 Mil¬
lionen eigene Mittel gegenüber. Es wird von vielen Seiten
gesagt, das Kapital sei zu klein. Da uns jedoch aus unse¬
ren Anzahlungen die Mittel zur Verfügung stehen, die
wir brauchen, um die Schi ffe bis zur Abl ieferung zu er¬
stellen, ist eine Erhöhung des Kapitals nicht ohne weite¬
res notwendig. Wir haben die notwendigen Reserven ge¬
bildet, die es uns ermöglichen, die Aufgaben zu erfül len,
d ie im Rahmen unseres vor l iegenden Arbe i tsp rogramms
zu erledigen sind.

A u f d e r S e i t e d e r V e r b i n d l i c h k e i t e n s i n d d i e A n z a h ¬

lungen, d ie im vor igen Jahre mi t 214 Mi l l . ausgewiesen
waren, auf 175 Mil l . zurückgegangen. Der Rückgang be¬
d e u t e t l e d i g l i c h , d a ß e i n e g r ö ß e r e A n z a h l S c h i f f e z u r
Ab l ie fe rung gekommen i s t und neue Anzah lungen n i ch t
im g le ichen Umfange e ing ingen. Wir haben vor Jahres¬
frist gesagt, daß es eigentl ich ungesund sei, Aufträge für
3und 4Jahre und womögl ich noch darüber h inaus abzu¬
schl ießen, wenn die eigent l iche Bauzeit des Schiffes nur
6—8 Monate betrage. In der Nach-Korea- und Nach-Suez-
Zeit waren die Reeder aber sehr besorgt, Aufträge unter
a l l e n U m s t ä n d e n u n t e r z u b r i n g e n , v o n d e n e n m a n c h e
heute froh wären, die Aufträge nicht erteilt zu haben. Die
Deutsche Werft gehört nicht zu den Unternehmungen, die
solche Auft räge hereingenommen haben. Was wir in den
vergangenen Jahren an Auf t rägen abgeschlossen haben,
w i rd von den großen Gese l l schaf ten und Pr iva t reedern ,
mit denen wir kontrahiert haben, zu Ende geführt werden.

Man ha t te dama ls dami t ge rechne t , daß e ine j äh r l i che
Erneuerung von etwa 6—7 Vo der Welttonnage erforder¬
l i ch wä re , um den no rma len Tonnage -Neubaubeda r f zu

Doch zurück zu unserer Bi lanz: Im Umlaufvermögen der
Werft hat sich nicht allzuviel geändert. Die Roh- und
Hilfsstoffe, die wir im vorigen Jahr mit 15 Millionen
ausgewiesen haben, sind auf rund 11 Millionen zurück¬
gegangen. Wir haben uns im Hinblick auf die rück¬
l ä u fi g e n W e l t m a r k t p r e i s e n a t ü r l i c h b e m ü h t , u n s e r e
Lagerbestände k le in zu ha l ten .

Nicht genügend zurückgegangen sind die Preise für
d e u t s c h e n S c h i f f b a u s t a h l . W i r h a b e n i m m e r w i e d e r d a r ¬

auf hingewiesen, daß sich der Inlandstahl den Preisen
d e s A u s l a n d e s a n n ä h e r n m u ß . D i e d e u t s c h e n S t a h l w e r k e

sind in ziemlich erhebl ichem Maße von den umliegenden
L ä n d e r n

worden. Auch die englischen Preise haben nicht über,
sondern unter unseren Preisen gelegen. Amerika hatte
auf dem Stahlmarkt sogar eine sehr große Flaute. Sie ist
jetzt allerdings ziemlich behoben, da man in Amerika im
Hinblick auf die Ungewißheit, ob ein Stahlstreik aus¬
brechen wird, durch Auftragsertei lung an die inländischen
und europäischen Stahlwerke d ie Lagervorräte stark ge¬
hoben hat. Infolgedessen ist auf dem europäischen Markt
in den letzten Monaten eine Befest igung der Stahlpreise

Österreich, Schweden u. a. u n t e r b o t e n

W ä h r e n d d e r P r e s s e k o n l e r e n z
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eingetreten. Für Deutschland darf an¬
g e n o m m e n w e r d e n , d a ß d i e S t a h l ¬
werke infolge der lebhaften Entwick¬
lung des Baumarktes in Zukunft bes¬
ser beschäftigt sein werden. Diese
Verbesserung der Beschäftigungslage
v e r h i n d e r t , d a ß d i e S t a h l p r e i s e b e i
uns weiter nachgeben werden. Das
h i n d e r t w i e d e r u m u n s e r e R e e d e r —

v / a h r s c h e i n l i c h z u U n r e c h t

Augenblick neue Aufträge zu erteilen,
da s ie war ten wo l len , b is d ie S tah l¬

preise weiter gesenkt werden.
Wir haben diejenigen Reeder, die den
Wunsch zu erkennen gegeben haben,
v i e l l e i c h t d e n e i n e n o d e r a n d e r e n N e u ¬

bau in Auftrag zu geben, darauf hin¬
gewiesen, daß nach unserer Auffas¬
sung in Deutschland die untere Grenze
der Sch i f f baus tah lp re i se e r re i ch t i s t .
W e r i n a b s e h b a r e r Z e i t b e s t e l l e n w i l l ,

sollte den augenblicklichen Zeitpunkt
n u t z e n . D a m i t d e n G e w e r k s c h a f t e n

ein Tarifvertrag für 12 Monate mit
gewissen Lohnerhöhungen geschlos-

ist und die Stahlpreise auf einem Tiefstand liegen,
sollten Auftraggeber und Werften versuchen, aus dem
b i s h e r ü b l i c h e n G l e i t p r e i s - Ve r f a h r e n h e r a u s z u k o r a m e n
u n d w i e d e r z u f e s t e n P r e i s e n a b z u s c h l i e ß e n m i t d e m

Ziel, die Kaufkraft der Mark durch stabile Preise noch
w e i t e r z u s t ä r k e n .

Noch kurz ein paar Worte über die deutsche Schiffahrt,
ln den Nachkriegsjahren ist eine völlig neue deutsche
Handelsflotte entstanden. Etwa 80 Vo der Schiffe sind im
Laufe der le tz ten 7—8 Jahre in Dienst geste l l t worden.
Diese neue Flotte stellt hinsichtlich ihrer Lösch- und Lade¬

einrichtungen sowie der Geschwindigkeit ein sehr viel
hochwertigeres Verkehrsinstrument dar, als wir es vor
dem Kriege zur Verfügung hatten. Obwohl wir heute
erst wieder die Vorkriegs-Tonnage von 4,4 Mill. BRT

er re i ch t haben , s ind w i r m i t d iese r F lo t te doch in de r
Lage, einen viel größeren Warenumschlag durchzu¬
f ü h r e n .

i m

Großhelgen Finkenwerder

s e n ln jüngster Ze i t s ind von uns e in ige Auf t räge mi t ganz
kurzer L ie ferze i t abgesch lossen worden. Wi r haben das
e i n m a l g e t a n , w e i l w i r We r t d a r a u f l e g t e n , a u f e i n e m
gewissen Markt im Nahen Osten den Anschluß zu finden,
zum anderen aber auch, um der scharfen Konkurrenz der
Japaner entgegenzutreten und zu zeigen, daß Europa und
D e u t s c h l a n d i m b e s o n d e r e n a u c h n o c h i m M a r k t e s i n d .

W i r haben zwe i Tanke r von j e 20 000 t i n Au f t rag ge¬
nommen, die schon im Laufe des nächsten Jahres zur Ab¬
l ie fe rung ge langen werden.

Helgen, Kabelkrangerüsl Finkenwerder

A n d e r e H a n d e l s fl o t t e n h a b e n i h r e To n n a g e e r h e b l i c h
W ä h r e n d s i c h d i e W e l t t o n n a g e v o nm e h r e r w e i t e r t .

60 Mill. BRT vor dem Kriege heute auf rund 120 Mill.
BRT vergrößert hat, besitzt Deutschland im Augenblick
praktisch die gleiche Tonnage wie 1939i. 1914 verfügte
Deutschland sogar über 5,4 Mi l l . BRT gegenüber
4 ,4 M i l l . im Jah re 1939 und 4 ,4 M i l l . im Jah re 1959 .
D i e d e u t s c h e H a n d e l s fl o t t e h a t s i c h a l s o v o n 1 9 1 4
bis 1959 um eine Mil l ion Tonnen, d. h. um 20 "/o ver¬

ringert, während sich die Handelsflotten der Welt im
Durchschni t t um 100 Vo vergrößert haben. Es kann uns
niemand den Vorwurf machen, daß wir uns in den Vor¬
dergrund gedrängt hätten, oder daß wir den Welthandel
a n u n s r e i ß e n w o l l t e n , d e n n w i r b e f ö r d e r n h e u t e m i t
eigenen Schiffen nicht die Hälfte von dem, was an Ein¬
fuhrgütern nach Deutschland gelangt. Deutschland hätte
also wohl den Anspruch, noch einen gewissen Nachholbe¬
darf zu befriedigen, denn wir haben doch wohl denselben
Anspruch wie Frankreich, England, Holland oder Nor¬
w e g e n u n d a n d e r e L ä n d e r.

üuM-nifi'S >' ̂
■h i M m



s c h l e c h t , w i r b e k o m m e n n i c h t v i e l e n e u e A n ¬

f r a g e n u n d i n f o l g e d e s s e n a u c h n u r w e n i g
neue Aufträge. Wesent l ich schlechter ist d ie
L a g e d e r m i t t e l g r o ß e n u n d d e r k l e i n e r e n
W e r f t e n , v o r a l l e m a u c h d e r B i n n e n s c h i f f s -

w e r f t e n ; s i e h a b e n s c h o n h e u t e , z u m T e i l

in einigen Monaten nichts mehr zu tun. Aber
auch auf d ie großen Wer f ten kommt in e in
b i s a n d e r t h a l b J a h r e n d a s G e s p e n s t d e r
A r b e i t s l o s i g k e i t z u , w e n n n i c h t s e h r b a l d
neue Au f t räge e ingehen . Für unsere Deu t¬
sche Werf t b in ich a l lerd ings etwas opt imi¬
s t i s c h e r. W i e e s u n s j ü n g s t m ö g l i c h w a r,
e inen Auf t rag ge igen d ie Japaner durchzu¬
s e t z e n , w e r d e n w i r a u c h a n d e r e A u f t r ä g e
bekommen, es gibt ja eine ganze Reihe Spe¬
zial -Schi ffs typen, auf d ie d ie DW besonders
s p e z i a l i s i e r t i s t u n d d i e u n s e i n m a l w i e d e r

n e u e A u f t r ä g e z u f ü h r e n w e r d e n . A b e r i m
g r o ß e n g e s e h e n g e h t e s d e m S c h i f f b a u
schlecht, solange es der Schi ffahrt schlecht
g e h t u n d s o l a n g e d i e F r a c h t e n l a g e s o
schlecht ist wie Im Augenbl ick.

W e n n d i e k o m m e n d e n J a h r e s c h l e c h t e r w e r ¬

den und d ie Neubauauf t räge nur vere inze l t
eingehen sollten, haben wir dank der großen
Zahl unserer Docks die Möglichkeit, größere
Umbauten vorzunehmen, w ie w i r s ie f rüher
laufend durchgeführt haben, in den letzten
Jahren jedoch wegen der s ta rken Beschäf¬
t igung im Neubau einschränken mußten.

N u n w i e d e r z u u n s e r e r B i l a n z : A l l e b e i d e r

W e r f t i m B a u b e fi n d l i c h e n S c h i f f e s i n d i n d e r

Bilanz mit 97 Mill. DM angegeben; 1957
w a r e n e s 1 0 1 M i l l . D M . D a s i s t n u r e i n e

g a n z g e r i n g f ü g i g e Ve r ä n d e r u n g , w i e a u c h
das Ab l i e f e rungse rgebn i s des Jah res 1959
e t w a d a s g l e i c h e s e i n w i r d w i e i m J a h r e
1958. 1958 war ja das beste Jahr, das wir in

der Geschichte der Werft bisher gehabt haben. Wir haben
1958 über 300 000 t—genau 313 000 tTragfähigkeit —
abgeliefert; die größte Zahl, die eine deutsche Werft im
vergangenen Jahr zur Ablieferung gebracht hat.

S c h i f f e a m A u s T Ü s t u n g s k a i F i n k e n w e r d e r

Be i den Aus landsauf t rägen is t d ie Gewährung der Her¬
mes-Bürgschaf ten sehr wicht ig . Wie S ie wissen, fordern
die norddeutschen Küstenländer e ine Erwei terung d ieser
Bürgschaft . , ,Hermes" ist e ine bundeseigene Einr ichtung,
d i e f ü r A u s l a n d s o b j e k t e B ü r g s c h a f t e n ü b e r n i m m t , w e i l
m i t den Aus landsgeschä f t en j a immer g roße po l i t i s che
R i s i k e n v e r b u n d e n s i n d . We n n i r g e n d e t w a s p a s s i e r t ,
wenn im Aus land e ine Umwälzung e in t r i t t , e ine andere
Regierung kommt, die womöglich die Lieferverträge nicht
a n e r k e n n t , s o w ü r d e d e r e i n z e l n e d e u t s c h e U n t e r n e h m e r

Risiken von 30—40 Mill. und mehr zu übernehmen haben,
die seine eigene finanzielle Leistungsfähigkeit weit über¬
steigen würden. Der Selbstbehalt für das einzelne Objekt
beträgt 20 Vo. Der Verband Deutscher Schiffswerften hat
das Bundeswirtschaftsministerium darauf aufmerksam ge¬
macht, daß für die Finanzierung dieser Auslandsgeschäfte
e ine Minderung des Se lbs tbeha l ts e in l re ten müßte . D ie
in den le tz ten Tagen zwischen den bete i l ig ten Min is te¬
rien geführten Verhandlungen haben den Antrag der
Werften, den Selbstbehalt für das pcfitische Risiko auf
5"Al herabzusetzen, zwar abgelehnt, aber doch in Aussicht
geste l l t , in e inzelnen förderungswürdigen Fäl len zu prü¬
fen, ob eine Herabsetzung des Risiko-Selbstbehalts zuge¬
s t a n d e n w e r d e n k a n n .

Unsere Bankguthaben sind von 107 Mill. auf 68 Mill. DM
zurückgegangen. Die Guthaben sind die Beträge, die wir
als Anzahlungen von den Reedern zum Bau der Schiffe
erhalten haben. Dieser Betrag, zusammen mit den halb¬
fertigen Schiffen, bildet den Gegenposten für die auf der
r e c h t e n S e i t e d e r B i l a n z s t e h e n d e n V e r b i n d l i c h k e i t e n i n

H ö h e v o n r u n d 1 7 0 M i l l . D M .

Wir haben 1958 mehr Investitionskredite ausgewiesen
als bisher. Die Steigerung ist darauf zurückzuführen, daß
wir im vorigen Jahr für unser großes Dock und den Groß¬
helgen mit einem Bauwert von etwa 25,0 Mil l . DM einen
B a n k k r e d i t i n H ö h e v o n 1 0 M i l l . D M a u f g e n o m m e n
haben. Der Ausfuhrfinanzierungskredit, den wir früher
zur Durchführung des Israel-Programms in Anspruch ge¬
nommen hatten, ist von 60 Mill. auf 38 Mill. und im April
d ieses Jahres auf 6Mi l l . DM zurückgegangen, womit der
eiste Tei l d ieses Programms fast er ledigt is t . Wir haben
i m R a h m e n d e s D e u t s c h - I s r a e l i s c h e n A b k o m m e n s b i s h e r

neun Schiffe abgeliefert. Ende dieses Jahres setzt ein wei¬
teres Bauprogramm mi t s ieben Schi f fen e in , das in den

D i e g r o ß e n We r f t e n k ö n n e n i m A u g e n b l i c k n o c h n i c h t
sagen: ,,Es geht uns schlecht!". Nur die Wirtschaftslage ist
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nächsten Jahren zur Abwicklung kommen wird. Wir wer¬
d e n E n d e d i e s e s J a h r e s d a s e r s t e S c h i f f d i e s e s n e u e n P r o ¬

gramms l iefern. In der vorl iegenden Bi lanz kommt dieses
G e s c h e h e n n o c h n i c h t z u m A u s d r u c k .

D i e B i l a n z s u m m e d e s J a h r e s a b s c h l u s s e s 1 9 5 8 b e l ä u f t s i c h

auf rund 350 Mi l l . DM gegenüber 400 Mi l l . DM im Vor¬
jahre. Der Rückgang um 30 Mi l l . is t zurückzuführen auf
umfangre iche Neubau-Abl ie ferungen bei ger ingerem Auf¬
tragseingang.

In der Gewinn- und Ver lus t rechnung haben s ich unsere
L ö h n e u n d G e h ä l t e r v o n 5 7 M i l l . i m J a h r e 1 9 5 7 a u f 6 0 , 7

Mi l l ionen im Jahre 1958 erhöht . D ie Lohnerhöhung be¬
trägt im Durchschnitt 5,3 %. Die Abschreibungen sind von
]und 5au f 6M i l l . DM gewachsen . D ie S teue rn f ü r E in¬
k o m m e n , E r t r a g u n d Ve r m ö g e n h a b e n e i n e S t e i g e r u n g
von 8 ,75 au f 10 ,5 M i l l . DM e r fah ren . D ie gese tz l i chen
und sozialen Leistungen haben sich von 7,9 Mill. DM auf
9,08 Mi l l . DM erhöht . Der Lastenausgle ich wird z ieml ich
unverändert mit 500 000 DM ausgewiesen.

D e n R ü c k l a g e n h a b e n w i r w i e i m V o r j a h r e w i e d e r
2,4 Mill. DM zugeführt. Es bleibt damit für 1958 ein Rein¬
gewinn von 1,6 Mill. DM, der zusammen mit dem Gewinn¬
v o r t r a g v o n 5 3 0 0 0 D M d e s Vo r j a h r e s e i n e n G e s a m t ¬
gewinn von 1,729 Mill. DM ergibt, der ausreichte, um das
Kapital von 12 Mil l . DM unter Berücksicht igung der ein¬
getretenen Steuerermäßigung mit 14 "/o zu verzinsen.
Abschl ießend noch e in ige Worte an unsere Belegschaf t :
D ie Zurückhal tung in der Here innahme von Schi f fs -Neu-
bau-Au f t rägen i s t n i ch t zu le t z t ve ran laß t worden du rch
den Mangel an geschul ten Arbei tskräf ten für den Schi ff¬
b a u . D e r N a c h w u c h s f ü r d e n S c h i f f b a u i s t z u r Z e i t u n ¬

genügend, Der Arbeitsmarkt ist nahezu erschöpft. Die von
uns be t r i ebene Schu lung unge le rn te r A rbe i t sk rä f te w i rd
be i we i tem kompens ie r t durch den s ta rken Wechse l im
Bere ich der neu e ingeste l l ten Kräf te , d ie von der s tark
beschäf t ig ten Bauwir tschaf t und verwandten Wir tschaf ts¬
zweigen abgezogen werden.

Wir bemühen uns trotzdem, den Abzug durch Umschulung,
a u c h v o n w e i b l i c h e n A r b e i t s k r ä f t e n

S c h w e i ß e r e i u n d T i s c h l e r e i — , w e i t m ö g l i c h s t a u s z u ¬
gleichen. Die Erfahrungen mit den weibl ichen Belegschaf-
tern in den vorgenannten Betr iebszweigen sind durchaus

z u f r i e d e n s t e l l e n d . D i e M a ß n a h m e n w e r d e n v o n u n s w e i t e r

geförder t —tro tz der hohen Kosten, d ie w i r lau fend für
Umschulungszwecke aufwenden müssen.

Auf jeden Fall wird von uns auch in Zukunft al les getan
w e r d e n , u m d e n S t a n d u n s e r e r B e l e g s c h a f t v o n r u n d
1 0 0 0 0 m ä n n l i c h e n u n d w e i b l i c h e n M i t a r b e i t e r n i n u n s e r e n

B e t r i e b e n u n d u n s e r e n B ü r o s n i c h t n u r z u h a l t e n , s o n d e r n

i hnen Ge legenhe i t zu r we i t e ren Ausb i l dung i n Ku rsen ,
d u r c h B e i h i l f e n u n d S t i p e n d i e n z u g e b e n , w o b e i d i e
c h a r a k t e r l i c h e n E i g e n s c h a f t e n , Ve r b u n d e n h e i t m i t d e m
We r k , P fl i c h t e i f e r u n d p e r s ö n l i c h e s Ve r h a l t e n , K ö n n e n
und Le is tung des e inze lnen se lbs tvers tänd l iche Voraus¬
setzung sein müssen.

Die erste Hälfte des Geschäftsjahres 1959 ist inzwischen
abge laufen. D ie in unserm Arbe i tsprogramm vorgesehe¬
nen Neubau ten s ind te rm ingerech t zu r Ab l i e fe rung ge¬
k o m m e n . W i r s c h l i e ß e n u n s e r n B e r i c h t m i t u n s e r e m D a n k

a n a l l e M i t a r b e i t e r , d i e s i c h u n s e r e m W e r k v e r b u n d e n

fühlen, und erhoffen im beiderseitigen Interesse eine gute
Zusammenarbeit für das laufende Geschäftsjahr.

b e s o n d e r s f ü r d i e

i
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Die letzten Wochen
14,5 Knoten ermöglichen. Es sind 6-Luken-Schiffe, die

ü b e r e i n e n 2 0 - t - S c h w e r g u t b a u m , 1 2 L a d e b ä u m e z u 5 t
u n d 2 L a d e b ä u m e z u 1 , 5 t v e r f ü g e n . D i e Z w e i m o t o r e n -
Anlage, die mit elektrischen Kupplungen und Unter¬
setzungsgetriebe auf den Propeller arbeitet, bietet den
Vo r t e i l , d a ß b e i R e v i e r f a h r t e n d a s h ä u fi g e U m s t e u e r n
d e r D i e s e l - M a s c h i n e n v e r m i e d e n w i r d , w e i l d i e e i n e
Diesel-Maschine vorwärts und die andere rückwärts läuft,

s o d a ß n u r d i e e l e k t r i s c h e n K u p p l u n g e n f ü r Vo r w ä r t s
und Rückwärts nach Bedarf umgeschaltet werden müssen.
Ermöglicht wird dadurch ein schnelles Manövrieren.
Während der Probefahrten gelangen die Manöver zur voll¬
s t e n Z u f r i e d e n h e i t v o n R e e d e r u n d K l a s s i fi k a t i o n s - G e ¬

s e l l s c h a f t e n .

I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g s e i e r w ä h n t , d a ß s i c h d e r
R e e d e r K l a v e n e s s , f ü r d e n a u c h d i e B a u x i t - S c h i f f e
„Bauta", „Bauna" und „Baumare" gebaut wurden, über
diese Schiffe sehr lobend ausgesprochen hat. Unsere
B a u - N r . 7 3 2 h a t z . B , i n 1 0 M o n a t e n ü b e r e i n e M i l l i o n

Tonnen Bauxi t ohne jede Störung gefahren.

Am 15. Ju l i l ie f das M. S. „Trav ia ta" fü r d ie Reedere i
Wi l l i . Wi lhelmsen, Oslo, vom Stapel . Taufpat in war Frau
To r d i s F i n s r u d , O s l o . D i e „ T r a v i a t a " v e r m i ß t b r u t t o
9500 BRT, als Vol ldecker 10 850 tdw. und als Shel ter¬
decker 8900 tdw. Länge über al les 159,7 m, Länge zwi¬
schen den Loten 146,3 m, Breite 20 m, Seitenhöhe 11,9 m.

Ein Krupp/Burmeister &Wain-Motor von 12 500 PSe er¬
möglicht eine Geschwindigkeit von 19,25 Knoten. Das
Schi ff erhäl t E inr ichtungen für 12 Fahrgäste. Es is t e in
6 - L u k e n - S c h i f f m i t 1 9 L a d e b ä u m e n ä 5 t , u n d e i n e m

Schwerguthaum zu 60 t. Die „Traviata" wird ein Schwe¬
s t e r s c h i f f d e r b e r e i t s i m O s t a s i e n d i e n s t e i n g e s e t z t e n

„Taiping" und „Tagaytay", die sich bestens bewährt
h a b e n .

A m 2 9 . u n d 3 0 . J u n i f a n d d i e P r o b e f a h r t d e s T u r b i n e n -

Erz-Frachters „Rio Bar ' ima“ s tat t . Am 1. Ju l i wurde das
Schiff an den Reeder, die Transworld Carr iers Inc., Pa¬

nama, übergeben. Die „Rio Barima" ist mit 12 860 BRT und
35 300 tdw. vermessen. D ie Abmessungen s ind ; Länge
über alles 200,4 m, Länge zwischen den Loten 190,5 m,
Breite 26,5 m, Seitenhöhe 14,0 m. Das Schiff ist mit einer
A.E.G.-Turbine ausgerüstet, die 9900 WPS leistet und
eine Geschwindigkeit von 14,25 Knoten ermöglicht.

Am 20. Jul i is t das Vorschi ff 740 vom Stapel gelaufen.
B a u - N r . 7 4 0 w i r d d a s 1 0 . S c h i f f u n s e r e r E r z f r a c h t e r - S e r i e

se in . Inzwischen s ind Vor- und Hin tersch i f f 740 e inge¬
dockt und werden zusammengeschweißt. Auf dem Groß¬
helling wurde bereits während der Bauzeit des Vorschif¬
f e s 7 4 0 d a s H i n t e r s c h i f f f ü r e i n e n 3 6 0 0 0 t - E S S O - Ta n k e r s o

hingelegt, daß ein Abslippen nach dem Freiwerden des
unteren Hell ingendes nicht mehr notwendig ist. Es
w u r d e a l s e r s t e s d e r M i t t e l t e i l d e s S c h i f f e s b i s z u m

Pumpenraum gebaut. Nunmehr, nach dem Stapellauf des
Vorschiffes 740, entsteht auf dem freigewordenen unteren

Hellingende der hintere Teil des Hinterschiffes mit dem
Maschinenraum, dem Hintersteven und dem Ruder. Diese
fü r uns ungewöhn l i che Re ihen fo lge des Zusammenbaus
ist uns dank der Bewegungsfreihei t auf dem Großhel l ing
mögl ich geworden.

Für d ie Sk ips A. S . Akersv iken , Os lo , wurden von uns
d ie Moto rsch i f fe „S i ra " und „S imo" gebau t . D ie Probe¬
f a h r t d e r „ S i r a " f a n d a m 9 . u n d d i e d e r „ S i m o a " a m

23. Juli statt. Nach 24- bzw. 14stündiger Erprobung gingen
die Schiffe sofort in See. Die technischen Angaben: 10 441
BRT, 14 906 tdw. Länge über alles 157 m, Länge zwischen
den Loten 144,8 m, Breite 20,2 m, Seitenhöhe 12 m. Die
Sch i f fe s ind mi t zwe i M.A.N. -Motoren von je 3180 PSe
ausge rüs te t , d i e dem Sch i f f e i ne Geschw ind igke i t von
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T u r b i n e n - E i z - F r a c h t e r „ R i o B a r i m a " a u i d e r P r o b e i a h r t
am 29. bis 30. 6. 1959.

M o t o r s c h i l i „ S i r a “ a u i d e r P r o b e i a h r t a m 9 . 7 . 1 9 5 9 .
A m 2 3 . 7 . 1 9 5 9 l a n d d i e P r o b e i a h r t d e s S c h w e s t e r s c h i i i e s

S i m o a " s t a t t .

Aui der Tauikanzel beim Stapeilaui des M.S. „Traviata
a m 1 5 . 7 . 1 9 5 9 .

V. I . n . r. : Tau lpa t in F rau F ins rud , D i r. Gräber, Dr.
Scholz; hintere Reihe: Dir. Reiße (z. T. verdeckt), Dir.
Kühl, Kapt. Skarrebo.

M.S. „Traviata" aal dem Helgen.

M.S. „Traviata" nach dem Stapeilaui.

Stapeilaui des Vorschiiies Bau-Nr. 740 am 20. 7. 1959.
Aui dem Großhelgen das ha lb ier t ige Hin tersch i i i des
3 6 0 0 0 - t - E s s o t a n k e r s .



FERIENBILDER AUS NORWEGEN W O L F R A M C L A V I E 2v o n

Ein kleiner Koffer aus Vulkanfiber, den ich 1950 bei
Karstadt kaufte, zwei Sperrholzbretter 50x60 cm mit
viel Papier, (zusammen mit Staffelei und Palette in eine
alte Zeltbahn eingewickelt) und ein kleiner Seesack voller
Utensilien, das ist das ständige Gepäck, das mich seit fast
einem Jahrzehnt auf jeder Urlaubsreise begleitet und so
manche Spuren fremder Länder an sich trägt. Ob die Rei¬
sen long oder kurz waren, nie war es möglich, eines dieser
Stücke einzusparen, und nie brauchte ich mehr. In Koffer
und Seesack sind nicht mehr und nicht weniger aufregende
Sachen drin als in dem Gepäck jedes anderen Reisenden,
außer daß man sich als Maler noch mit Farben, Wasser¬
pott und ähnlichem Plünnkram herumschleppen muß, wor¬
an ich mich aber längst gewöhnt habe. Natürlich fehlte
auch nie ein Fotoapparat, und was ich an Fotos so mit¬
brachte, konnte man außer in der Werkzeitung sogar schon
im „Fotomagazin" und in den Archiven von Voigtländer
sehen; man wird mich also nicht für einen Gegner der
Fotografie halten.

Diese große Vorrede mußte ich halten, um dem Leser klar¬
zumachen, daß es schon eines gewissen Entschlusses be¬
durfte, als ich vor meiner Abreise plötzlich die Idee hatte.

den Fotoapparat diesmal zu Hause zu lassen. Ich dachte
nach, wieviel wirklich gute Fotos und Lichtbilder-Vorträge
ich in der letzten Zeit zu sehen bekommen hatte, schöne
Bilder aus aller Welt: es waren ihrer viele. Und dann ver¬

suchte ich mich zu erinnern, wann ich zuletzt ein gutes
Reiseskizzenbuch gesehen hätte, so wie Alfred Mahlau's
„Weite Welt" oder so ähnlich, und ich mußte feststellen,
daß es sehr lange her war. Ich überlegte also nicht lange,
meine Abneigung gegen die Schlepperei von zu s.chwerem
Gepäck kam mir zu Hilfe —und meine Kamera blieb zu
Hause. Papier und Bleistift, Feder und Tusche sind genug,
man braucht dann keine Filme und Filter, und man braucht
keine anderen „Einstellungen" als die des Geistes. Ich
wollte mir also bewußt das Leben schwer machen, ich hatte
s e l b s t S c h u l d .

Die Reise begann am Schuppen 60. Da lag das kleine nor¬
wegische Motorschiff „Borre" und nahm Autos und Kaffee¬
säcke über; eine Ladung des Friedens. Die Sonne des
F r ü h s o m m e r s b r a n n t e a n D e c k u n d l o c k t e d a s S k i z z e n b u c h

hervor, kaum daß das Gepäck in der Kabine verstaut war.
Die Titelblatt-Skizze, an der ich zu zeichnen aufhörte als
es zum Mittag gongte, mag etwas von jener erwartungs-
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frohen Stimmung wiedergeben, in der wir uns befinden,
wenn es sich nur noch um Augenblicke handeln kann, bis
es heißt: „Leinen los!“

Wir waren sechs Passagiere. Ein Türke und ich waren die
beiden einzigen Südländer, die anderen waren Norweger:
Ein Geschichtsprofessor, ein pensionierter Kapitän und ein
bei der Reederei Beschäftigter und seine Frau. Mich be¬
wegte von Anfang an die Frage: Wie die Norweger wohl
sind, —man hört soviel davon, daß sie „das“ noch nicht
überwunden haben, daß sie uns noch hassen, und ich muß
gestehen, daß dieser Gedanke mich bisher davon abhielt,
nach dem Norden zu reisen, und daß es mich deshalb stets
nach dem Süden zog. Aber schließlich, was heißt „sie“ und
was heißt „uns“? Die Geschichte lehrt, daß spätestens mit
d e m H e r a n w a c h s e n e i n e r n e u e n G e n e r a t i o n d i e C h a n c e

gegeben ist, auf eine neue menschliche Basis zu kommen,
und eines der hohen Lieder der Weltliteratur, Romeo und
Julia, sollte uns mahnen, die Chancen zu nutzen bevor
neue Katastrophen heraufbeschworen werden. Ich hörte
manchmal so im Gespräch, daß es „noch“ viel Deutschen¬
haß in Norwegen gäbe, aber selbst zu spüren bekam ich
keinen. Die Jungen schließlich sprachen
n i c h t e i n m a l m e h r d a v o n . I c h h a t t e m a n c h

heiteres Erlebnis, vom ersten Tage an.

Nachdem ich in Oslo angelangt war und
m i c h i m H a u s e m e i n e s F r e u n d e s u n d

Gastgebers, des Konsul S., etabl iert
hatte, entwich ich alsbald wieder, um
mich nach den Museen von Bygdö zu bege¬
ben. Dort verbrachte ich die ersten Tage
meines Urlaubs in angestrengter Arbeit,
weil diese Museen für einen an der Schiff¬

baugeschichte Interessierten die allerkost¬
barsten Dinge enthält. Ich zeichnete un¬
ablässig und machte Studien von den
Wikingerschiffen und von Nansens Expe¬
ditionsschiff „Fram“; Schiffe, die für je¬
den, der mit Schiffbau zu tun hat, von
größtem Interesse sein müssen und denen
in späteren Heften unserer Werkzeitung
Sonderbeiträge gewidmet werden sollen.
Auch die so berühmt gewordene Kon Tiki
stand dort in einem Extrahaus, mit der
Thor Heyerdahl 1947 seine abenteuerliche
Expedition von Peru nach Polynesien star¬
tete, um nachzuweisen, daß diese Inseln
von Amerika aus besiedelt worden seien.

Es ist etwas anderes, wenn man sich in
irgendeinem Museum irgendwelche alten
Gegenstände ansieht, oder wenn man sich
für gewisse Sachen brennend interessiert,
sie aus der Literatur und von Bildern her

schon lange kennt und ihnen dann plötz¬
lich gegenübersteht, wie ich jetzt diesem
Floß und den tausend Jahre alten Wikin¬

ger-Schiffen.

Ich hatte meine Staffelei aufgebaut und angefangen,
das Oseberg-Schiff zu malen und freute mich über die
strenge Kühle des riesigen Gewölbes, unter dem das
Schiff aufbewahrt wird. Es herrschte wohltuende Ruhe, die so

recht zum Arbei ten e in lud. Doch sol l man nicht zu f rüh

frohlocken: eine, zwei oder gar drei Schulklassen
strömten herein, und statt daß diese Urenkel der Wikinger
sich für die grandiosen Bauwerke ihrer Vorfahren inter¬
essierten, schien einzig und allein das, was ein heutiger
Maler daraus macht, ihre Neugierde zu erregen. Was soll
man mit so einem Bienenschwarm machen, wenn man sich
nun mal vorgenommen hat, das von vielen Touristen auch
h e u t e s c h o n w i e d e r m a l t r ä t i e r t e d e u t s c h e A n s e h e n

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

wenig anzuheben? Auf die tausend Fragen konnte ich
nicht eingehen, denn außer Guten Tag und Tausend Dank
und Auf Wiedersehen und vor ollem „Takk for Maten“
nach jedem Essen, konnte ich soviel norwegisch wie die
Kinder chinesisch, und darum war ich also zunächst für
s i e e i n A m e r i k a n e r . S o e i n e k l e i n e f r e c h e B i e n e v o n z w ö l f

Jahren gab mir das unmißverständlich zu verstehen,



i n d e m s i e m i r i n e i n e r n i c h t z u ü b e r b i e t e n d e n We i s e

vormachte, wie die Amis Kaugummi kauen. Meine
Beteuerungen, daß ich weder aus Kalifornien noch aus
New York, nicht einmal aus England, sondern bloß aus
Hamburg käme, übte nicht die geringste abschreckende
Wirkung auf sie aus. Im Gegenteil; ein anderer dieser
kleinen Schmetterlinge stellte sich in einer blendend ge¬
spielten, rührenden Hilflosigkeit neben mich mit einem Pa¬
pier und Bleistift und kritzelte etwas, was so werden sollte
wie mein Bild, und seufzte und gab damit kund, daß es bei
ihr partout nichts werden wollte. Halb zischte ich mir sel¬
ber innerlich zu: Da hast du es, alter Idiot. Die Fotoleute
machen knips und klaks und sind fertig und gehen weiter
und du .. . ?Nun löffel das man aus. Zur anderen Hälfte

mußte ich mich aber gar nicht zwingen das auszulöffeln,
sondern es machte mir einen Riesenspaß. Ich erlöste denn
auch die Lütte von ihren Sehnsüchten, nahm ihr das Heft
ab und zeichnete den Vorsteven und den Kiel usw. so, wie
sich das für ein Wikingerschiff gehört. Ich genoß für einige
Sekunden das Vergnügen, ein berühmter Mann zu sein,
was mit Autogramme geben und Gott sei Dank schließlich
damit endete, daß die Lehrerin ihre Herde zusammen¬
t r o m m e l t e .

Als ich ins Fram-Haus wollte, ereignete sich folgendes:
Beim Lösen der Eintrittskarte fragte ich, ob es gestattet sei,
das Schiff zu zeichnen; denn ich weiß, wie man sich bei
u n s i n D e u t s c h l a n d i n u n s e r e r S u c h t n a c h V e r b o t e n u n d

Genehmigungen anzustellen pflegt. Die Antwort auf meine
Frage und eine begleitende Geste der Hand verstand ich
nicht sogleich; ich mißdeutete sie zunächst und hielt sie für
eine Absage; aber ich hatte mich geirrt. Man hatte mir ge¬
sagt, es sei nicht nur gestattet zu zeichnen, sondern Künst¬
l e r e r h i e l t e n o b e n d r e i n f r e i e n E i n t r i t t .

So waren die ersten Urlaubstage, jedenfalls bis zum
Museumsschluß, reichlich mit Arbeit angefüllt, und der Rest
des Tages war immer noch so lang -wird es doch dort
oben um diese Jahreszeit vor Mitternacht nicht dunkel und

gleich danach schon wieder hell. So reichten die Abend¬
stunden noch zu schönen Autofahrten durch Oslo und in

die Umgebung. Wiegelands schöne Brunnenfiguren und
seine mächtigen Granitskulpturen, die alle Arten mensch¬
licher Beziehungen -vielleicht in etwas zu kolossaler
Wucht -verkörpern; diese und andere Sehenswürdigkei¬
ten wurden studier t und d ie Landschaf t um die wel tbe¬

kannte Skisprungschanze herum in den herrlichen Farben
der norwegischen Sommerabende genossen.

Die nächste Station der Reise war Norwegens Südspitze,
Krist iansand, Li l lesand und Umgebung. Die Reise
auf Fred. Olsens neuestem Fahrgastschiff längs der Küste
von Oslo bis Kristiansand wäre allein eine Beschreibung
wert. Ich wollte, ich wäre ein Dichter und könnte jene
Stimmung schildern, die sich eigentlich gar nicht beschrei¬
ben läßt: Es ist spät abends und recht kühl und einer nach
dem anderen räumt das Deck, um sich in seine Kabine
oder in den Salon zu verkriechen; nur zwei übriggeblie-
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einer der vielen Schären, die trostlos leer oder von uner¬
gründlichem Reichtum sind, je nachdem, wie man sie an¬
sieht. Wieso kann man hier etwas zeichnen, fragte meine
Gastgeberin mich, die die Gewässer kannte und den Lot¬
sen spielte nach der steinigsten, kärgsten, ausgedörrtesten
und vom Meer ausgewaschensten Schäre, die sich über¬
haupt denken läßt.
Es ließe sich ein Porträt dieser Insel zeichnen! Ich könnte

bene spielen unermüdlich das beliebte Sheffle board -
nicht etwa weil es sonderlich interessant oder geistreich
wäre, schon gar nicht weil man Wert darauf legte, den
anderen zu besiegen, sondern, weil man sich nicht los¬
reißen kann von dem gelben Nachthimmel mit den blei¬
grauen Wolken und weil man immer wieder staunend dem
Gespräch der Möwen lauschen muß, die im Kielwasser
des Schiffes hinterhersegeln; sie schreien nicht wie am
Tage, wenn sie sich um das Futter balgen, sie geben ganz
leise Laute von sich, als wollten sie niemanden stören ...

Da wären dann also einige Zeichnungen von Lillesand,
e i n e m k l e i n e n m a l e r i s c h e n S t ä d t c h e n d e r S ü d k ü s t e . N a c h

L i l l e s a n d f u h r e n w i r i m m e r m i t d e m M o t o r b o o t z u m E i n ¬

käufen. Der Sommersitz meiner Gastgeber liegt einige
Kilometer entfernt am Meer zwischen Felsen und Schären,
ein paradiesisches Fleckchen Erde, dem Technik und Ver¬
kehr noch nicht den Stempel des Allgemein und überall
aufgedrückt haben. Selbst zum Briefkasten fuhr man mit
dem Boot . Er s tand e insam am Ende e iner zu Fuß nur
m ü h s a m e r r e i c h b a r e n S t r a ß e . D i e r e c h t v e r s c h i e d e n e n

Zeichnungen Nr. 3-5 mögen in ihrer Gesamtheit andeu¬
tungsweise etwas vom Zauber dieser Landschaft wieder¬
geben. Die Tage vergingen in sorgenloser ffarmonie mit
sich selbst und seiner Umwelt, von morgens bis in die Nacht
hinein war man im Freien, auf dem Wasser oder irgend

ein paar Wochen allein auf ihr leben. Ihr Formenreichtum
ist unerschöpflich. Und ich zeichnete hintereinander sechs
Blätter voll und keines gleicht dem anderen. Flier gab es
keine „Motive“, hier gab es den Urgrund einer Landschaft,
die Struktur der Erdkruste, skeletthaft entblößt. Es war un¬
sagbar wohltuend, sich diesen elementaren Studien hinzu¬
geben und an die ganze Problematik unseres krankhaft
überfeinerten Formstrebens überhaupt nicht zu denken. Es
wäre viel erreicht, wenn diese paar abgebildeten Zeich¬
nungen deutlich machen könnten, daß Zeichnen und Zeich¬
nen nicht dasselbe ist. „Fotografisch“ getreu zu zeichnen,
oder gor eine Fotografie abmalen, die ja ihrerseits nur

.oberflächliche“ Wiedergabe einer Sache zeigt, iste i n e

eines; zu versuchen, in den Kern eines Objektes vorzu¬
stoßen und sein Strukturgesetz zu ergründen ist ein an¬
deres. Schon mehrfach berührten wir dieses Thema in un¬

serer Werkzeitung. -Selbst die einsamsten und der radi-
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Aufenthalt und zeichnerische Ausbeute nicht auf diesen

Platz allein. Dringende Geschäfte riefen meine Gastgeber
nach Bergen und Ich begleitete sie bei dieser Unterneh¬
mung. Es war abermals ein ganz neues Erlebnis, Nor¬
wegen aus der Luft zu sehen. Keine Landkarte gibt auch
nur annähernd eine Vorstellung von der zerklüfteten Kü¬
ste, von der Unzahl kleiner Wasserarme und Seen, den
Inseln und Schären, deren es jede nur denkbare Zwischen¬
stufe von hohen, steil aus dem Wasser ragenden Fels¬
brocken bis zu unsichtbaren Riffen gibt. Nur ein Teil der
letzteren sind durch Stangen gekennzeichnet. Die anderen
verraten sich, wenn man Glück hat, durch Schaumkronen.
Doch darauf ist kein Verlaß. Alle muß man kennen, wenn

man in diesem Revier schippern will. -

Bergen, Stadt am Meer mit alten Holzspeichern, die schon
zur Zeit der Hanse errichtet, im 17. Jahrhundert abge¬
brannt und danach im alten Stile wieder aufgebaut wur¬
den, so daß man sich noch gut eine Vorstellung machen
kann, wie es dort im Hafen im 15. Jahrhundert zugegan¬
gen sein mag. „Deutsche Brücke" heißt jener übriggeblie¬
bene Rest hölzerner Behausungen, in denen wegen der
großen Feuersgefahr jahrhundertelang auch im strengsten
Winter nicht geheizt und kein Licht gebrannt werden
durfte, denn faßte irgend etwas einmal Feuer, so war ein
Teil der Stadt dahin, wie dies denn trotz aller Maßnahmen
ja eines Tages geschah. Das Bild auf Seite 20 mag einen
Eindruck von diesem letzten, noch erhaltenen Teil der
Stadt vermitteln. Das neuere Bergen sieht etwa so aus wie

kalen Gewalt der Elemente ausgesetzten Inseln bieten eine
Fülle von Überraschungen. Aus den engsten Gesteinsritzen
sprießt hier und da ein Gewächs, Blüten in leuchtenden
Farben entfalten ihre Pracht im Schutze einer felsigen Ecke.
In kleinen Gesteinsmulden, die keinen Abfluß haben, steht
braunes Regenwasser, in denen sich wimmelndes Mikro-
Leben ausbreitet, kleine abgeschlossene Welten für sich.
Diese Außenschären sind das Reich der Möwen. Mit einem

gewissen Zögern betritt man die kleinen Inseln, die Möwen
flattern auf und umkreisen mit berechtigtem Geschrei den
Eindringling. Unwillkürlich hat man einen Anflug von
Schuldgefühl, so daß man wohl vor sich hinmurmelt; Ach,
entschuldigen Euer Gnaden, ich will ja nicht weiter stören,
weder Eier noch Nester rauben, nur ein wenig zeichnen
u n d m i c h s o n n e n . . .

Andere Inseln haben wieder ein ganz anderes Gesicht.
Sehr typisch ist das abgerundete elefantenhafte Ge¬
stein, das die Skizze mit dem alten Zolltürmchen zeigt,
u n d w a s s o n s t n o c h z u m c h a r a k t e r i s t i s c h e n B i l d d e s

Landes gehört sind seine Bäume, deren Gestalt auch immer
wieder zum Zeichnen reizte. -Ein Jammer ist, wie schnell
eine schöne Zeit vergeht; aber in noch höherem Maße
glücklich ist das Gefühl, wie lang einem intensive und er¬
lebnisreiche Stunden und Tage Vorkommen können. Die
erste Woche schien mir fast wie ein Monat gewesen zu
s e i n .

Dieser gastliche Ort unweit von Lillesand blieb bis zum
letzten Tag mein Hauptquartier, doch beschränkten sich
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Essen umgezogen, von mei¬
n e m H o t e l z i m m e r a u s . ü b e r

das Hotel wäre viel zu sagen,
w e n n d a s n i c h t d e n R a h m e n

dieser kurzen norwegischen Im¬
pressionen überschreiten würde.
Es gehört der Bergenlinie, einer
von Norwegens größten Schiff¬
fahrtsgesellschaften und ist mit
dem Bürogebäude dieser Reede¬
rei zu einem Komplex verbunden.
W i r w a r e n z u G a s t b e i d e m G e ¬

neraldirektor der Bergenlinie, und
er selbst führte uns durch alle Ab¬

teilungen und Räume dieses rie¬
sigen Baues. Für mich war das
von allergrößtem Interesse, weil
die Deutsche Werft ja auch ge¬
rade dabei ist, ein Hochhaus zu
bauen, dessen Wachsen wir täg¬
l i c h b e o b a c h t e n k ö n n e n . T r o t z u n ¬

serer v ie rzehn Stockwerke wer¬
den an unseren Bau n ich t der¬

artig vielfältige Anforderungen
gestellt werden, wie an diesen
Gebäudekomplex in Bergen, der
zugleich Büro- und Verwaltungs¬
gebäude, Hotelbetr ieb, Groß¬
wäscherei, Kühlhaus und Pro¬
viantlager für sämtliche Schiffe
der Reederei (deren Zahl über 40
beträgt), Kraftwerk und Lastwa¬
gen-Garage umfaßt. Eine wahr¬
haft imponierende Angelegenheit,
wobei man n icht weiß, was man
mehr bewundern so l l , d ie e inem

Schlachtschiff genügende Energie¬
versorgung oder die gediegene
Eleganz und Individualität der
Raumgestaltung. Die große Halle
des Hauptgebäudes, die wie ein
großer abgeschlossener ruhiger
Raum wirkt, obwohl sich von ihr
aus hundert Bürotüren öffnen, ist
i n n e n a f c h i t e k t o n i s c h

Hamburg besitzt dergleichen nicht.

denkbar größten Bescheidenheit: ein Klavier, ein Tisch, ein Sofa, das ist
alles, was in ihr enthalten ist. Es schien mir der Prototyp für eine Stätte zu
sein, an der man schöpferisch tätig sein kann. Nach dergleichen haben sich immer
die Geister gesehnt, die für ihre Arbeit der Stille bedurften. Wie z. B. Goethe über
die ihm gemäße Arbeitsatmosphäre dachte, geht aus einem der Gespräche mit
Eckermann hervor: „... Prächtige Gebäude sind für Fürsten und Reiche, wenn man
darin lebt, fühlt man sich beruhigt, man ist zufrieden und will nichts weiter. Meiner
Natur ist es ganz zuwider. Ich bin in einer prächtigen Wohnung, wie ich sie in
Karlsbad gehabt, sogleich faul und untätig. Geringe Wohnung dagegen, wie dieses
schlechte Zimmer worin wir sind, ein wenig unordentlich ordentlich, ein wenig
zigeunerhaft ist für mich das rechte; es läßt meiner inneren Natur völlige Freiheit
tätig zu sein und aus mir selber zu schaffen ..
In Griegs Wohnhaus oben auf Troldhaugen wurde im Rahmen des gerade statt¬
findenden Grieg-Festivals ein hübsches Kammerkonzert gegeben, man spielte auf

v o l l e n d e t .

Doch nicht weniger Anziehungs¬
k r a f t ü b t e e i n e g a n z k l e i n e
Hütte auf mich aus, die einige
Kilometer von Bergen entfernt in
v e r t r ä u m t e r S t i l l e z w i s c h e n W ä l ¬

dern und Wasser an einem Hang
liegt, dem Trollberg, „Troldhau-
gen ", in welche der größte nor¬
wegische Musiker sich verkroch,
u m s c h a f f e n z u k ö n n e n : E d v a r d

Grieg. Dieses Studio ist von der
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Edvard Griegs schönem Steinwayflügel,
au f dem e r se l bs t d i e l e t z t en Jah re

seines Lebens gespielt hatte. (Grieg
starb 1907.) Es ist für Musikfreunde viel¬
leicht interessant zu wissen, daß zu
d i e s e r Z e i t d i e e r s t e n b r a u c h b a r e n

Schallplattenaufnahmen gemacht wur¬
den, und daß tatsächlich noch Original¬
aufnahmen von Grieg existieren. Der¬
artig interessante musikalische Doku¬
mente gibt die Deutsche Grammophon¬
gesellschaft heute neu heraus.

K,
. C .

Von Bergen zurückgekehrt und nach herrlichen Tagen
des Umherschipperns in den mir inzwischen heimisch
gewordenen Gewässern um Lillesand machten wir noch
einen Besuch, der einen unauslöschlichen Eindruck in mir
hinterlassen hat.

Geist zu keiner Zeit verdiente. Irrungen beiderlei Vorzei¬
chens, die die Geschichte vergessen wird. Unzerstörbar
bleibt sein Werk. Frau Marie Hamsun, die Verfasserin der
schönsten Kinderbücher, die ich kenne, („ ... es gibt keine
bessereni“ wie Knut e inmal seine Frau in l iebenswertem

Zorn gegen einen nörgelnden Kritiker verteidigt), und
Hamsuns Sohn Tore führten uns durch das ganze Haus
und in das Arbeitshäuschen, das ähnlich dem Studio Ed¬
vard Griegs, einfacher gar nicht sein kann. Die einzigen
„Möbel“, die es darin gibt, sind selbstgezimmert aus ein
paar Brettern.
Die Begegnung mit Marie Hamsun, dieser menschlich und
geistig großen Frau, war das letzte meiner an Erlebnissen
so reichen Reise, die Skizzen von Nörholm die letzten
m e i n e s S k i z z e n b u c h e s . A b e r d a ß d i e s n i c h t m e i n e l e t z t e

Reise nach Norwegen war, das weiß ich gewiß.

In der Nähe von Grimstad, eine halbe Autostunde von
uns entfernt, liegt Knut Hamsuns Hof Nörholm. An Schil¬
lers berühmtes, auf Wallenstein bezogenes Wort: „Von
der Parteien Gunst und Haß verwirrt, schwankt sein
Charakterbild in der Geschichte“ ... muß man denken,
erinnert man sich des Schicksals dieses großen, 1953 im
Alter von 93 Jahren verstorbenen Dichters. Hat er in den

Augen des norwegischen Patriotismus Schuld auf sich ge¬
laden, indem er Deutschland nicht den Krieg erklärte, so
hat man ihm zuletzt Schmach angetan, die ein solcher
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SinFinnubeu G o r c h F o c k h e l l m i t s i e n e n R o m a n „ S e e f a h r t i s t n o t " d e
F i s c h e r s v u n F i n k w a r d e r e e n s c h e u n e s D e n k m o l s e i t , u n
grod so as dütt unvergängli Book, so verteilt ok de ver¬
w i t t e r n d e n S t e e n v u n ' n F i n k w a r d e r K a r k h o f f v u n ' t
S c h i c k s a l v u n d ü s s e I n s e l v u n W i t t l r o o e n .

B u e r n , F i s c h e r u n W a r l t a r b e i t e r w o h n t h i e r H u s a n F l u s .
Veel vun dat Ursprüngliche vun Finkwarder hett sick ver-
ä n n e r t . D e D ü t s c h e W a r f t u n d e I n d u s t r i e b r e e s i c k u t ,
u n t o ' n S l u s s k e e m e n o k n o c h U - B o o t - B u n k e r u n H a l l e n
för Fleegers. Wat Niees is hier in'n Warden, mit moder¬
n e r Te c h n i k u n I r ü n d l i c h e E t a g e n h ü ü s , u n m i t b r e e d e
S t r o o t e n .

Ober ok de Ewers un Kutters behöpt sik, un jümmers
noch scharr t de Heuhner an 'n Diek, wogt de Kornfe lder
l a n d i n w a r t s , w a r r d S c h a f f e n d r ö g t i n ’ n W i n d
brunen Nettens spannt ünner b lähende Bööm.

O k i s Ve r l a g I I r m a We r n e r

D e F i n k w a r d e r D a m p e r s f a h r t v u n d e S a n k t P a u l i L a n -
dungsbrüch een S tück de E Iw hendo l , d re ih t denn üm
dat Seemannshöf t in t Köhlfleet und leggt endl ich an de
D a m p e r b r ü c h a n , d o r , w o n e b e n a n d e S e e m a n n s s c h o l - J u n -
gens Seilschipper speeit.
De eegen t l i che Hoben vun F inkwarder, düsse oo le F i¬
s c h e r i n s e l u n H e i m a t v u n d e ü n n e r e l w ' s c h e H o c h s e e fi s c h e -
lee, liggtwat deeper in't Fleet, an de Mündung vun de Au.
H i e r m o k t d e H o c h s e e k u t t e r s f a s t , h i e r w a r r d R e e p s t e e r t ,
N e t t e n s fl i c k t u n a l l e n s k l o r m o k t f ö r d e n ä c h s t e R e i s ' .

Wenn de F i schdampers vun Hamborg un Cuxhoben ok
a l l lang de sü lwständ ige F ischeree vun de F inkwarders
den Rang a lfloopen hebbt , so loopt doch noch jümmers
d e F i n k w a r d e r K u t t e r s m i t e h r n H F a n ' n B u g u n
in't Seil ut un fischt genau so as vor de Elwmündung un
b i He igo land op de Doggerbank.

u n d e
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kann eine fünfköpfige Familie im eigenen Ein-Familien-
Wohnhaus leben. Hierzu ein praktisches Beispiel, der Ent¬
w u r f s t a m m t v o n d e m A r c h i t e k t e n H e i n z S t u h d e .

Bauweise mass iv, he l le r Ede lpu tz , Socke l ro te r K l inker,
Satteldach mit S-Pfannen, halbunterkel lert .

Im Erdgeschoß: Wohnraum, Schlafraum der Eltern, Küche,
Bad mit WC, Flur, Treppe ins Dachgeschoß, Ofenheizung.

D a c h g e s c h o ß ; z u m Te i l a u s g e b a u t m i t S c h l a f r a u m f ü r
drei Kinder. Ausbau eines zweiten Raumes möglich.

Das Landesdar lehen kann im vor l iegenden Fal le (3 Kin¬
der) in Anspruch nehmen, wer jährlich bis zu 13 800,— DM
b r u t t o v e r d i e n t .

Das Guthaben bei der Bausparkasse entsteht durch Ein¬
zah lungen au f Grund e ines Bauspa rve r t rages . B i s zum
B a u b e g i n n w i r d d i e a n g e s p a r t e S u m m e v e r z i n s t , d a z u
wi rd e ine s taat l i che Sparprämie von b is zu 400,
jähr l ich oder Steuerermäßigung in noch beträcht l icherem
Umfange gewährt .

D M

U m b a u t e r R a u m 3 4 6 c b m

Wohnfläche im Erdgeschoß: Wohnraum
S c h l a f r a u m

K ü c h e

B a d , W C

F l u r

Dachgeschoß; Schlafraum

19,00 qm
12,60 qm
10,80 qm

4,20 qm
6,25 qm

20,00 qm

o

Kl

i i i
&

72,85 qm

W W W R A Ü / A□D i e B a u k o s t e n b e t r a g e n b e i e i n e m c b m - R i c h t w e r t v o n
r d . 2 5 9 0 0 , — D M

r d . 3 1 0 0 , — D M

D
7 5 , — D M

I». S C H L A T R A U / Ad a z u 1 2 V o N e b e n k o s t e n

2 9 0 0 0 , — D M ■

Finanzierung, Verzinsung und Amortisation (Abzahlung)
sind auf folgende Weise möglich:

5000,— 1. Hypothek für 5,5 "/o +1»/o
kosten jähr l ich

3 2 0 0 , — G u t h a b e n b e i d e r B a u s p a r k a s s e
davon se lbstgespar t 2392,— DM
d a v o n Z i n s e n u n d
P r ä m i e

4800 ,— Dar l ehen de r Bauspa rkasse

12 800,— Landesdar lehen der Wohnungs¬
b a u k a s s e f ü r 2 V o

3 2 5 , — D M E ß D & E ' 5 C H O ‘ ä ‘ o .
9 , a o

I
8 0 8 , — D M

Für F inkenwerder geben Auskunf t ;5 7 6 , — D M

öffent l iche Bausparkasse Hamburg,
2 5 6 , 6 0 D M Bez i rks le i tung Harburg

Salzburger Häuser 163 2 0 0 , — sonst iges Eigengeld und Selbst¬
hi l fe oder Umschichtungsdarlehen
für ehern. Wohnung für 2“ /o

Hamburger Sparcasse von 1827,
6 4 , — D M

B e z i r k s s t e l l e F i n k e n w e r d e r
N o r d e r d e i c h 9 2zusammen jähr l ich 1221,60 DM

m o n a t l i c h 1 0 1 , 8 0 D M
Neue Sparcasse von 1864,

Z w e i g s t e l l e F i n k e n w e r d e r
S t e e n d i e k 1 6

o h n e U m s c h i c h t u n g s d a r l e h e n
jäh r l i ch 1157 ,60 DM

9 6 , 3 0 D Mm o n a t l i c h29 000,—

Unfallfrei arbeiteten im Juni folgende
B e t r i e b e d e r D W

Finkenwerder: 203 Bohrerei, 207 Seilbahn, 215 Eisenlager,
222 Schlosserei II, 232 Modellt ischlerei, 237 Taklerei,
238 Hammerschmiede, 251 Maschinenschlosserei, 254
B o r d s c h l o s s e r e i , 2 7 2 M a t e r i a l k o n t r o l l e , 2 8 7 W a s s e r ¬
t ranspor t , 298 Feuerwehr.

Re ihers t ieg : 603 Bohrere i , 623 Ma le re i , 625 Brennere i ,
633 Zimmerei, 640 Verholgang, 645 Dockbetrieb, 651
Maschinenschlosserei, 652 Bordmontage, 653 Dreherei,
659 Kesselschmiede, 662 Elekt r iker, 668 Werkzeug¬
machere i , 672 Mater ia lkon t ro l le , 684 Landt ranspor t ,
687 Wasser t ranspor t , 698 Feuerwehr, 500 Magaz in .

S i c h e r a r b e i t e n h e i ß t u n f a l l f r e i a r b e i t e n !

2 3
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Duö Kinderzimmer
M i t R ü c k s i c h t a u f d i e b e i u n s v o r h e r r s c h e n d e n k l i m a t i ¬
s c h e n Ve r h ä l t n i s s e , R e g e n , k ü h l e Ta g e , W i n t e r s z e i t ,
s o l l t e d a s K i n d e r z i m m e r m e h r s e i n a l s n u r e i n e S c h l a f ¬
stelle, Es soll auch Spiel-, Arbeits- und Wohnzimmer sein.
I ch möch te an B i l dbe isp ie len und e ine r Grundr ißsk i zze
e i n i g e A n r e g u n g e n ü b e r g u t g e l ö s t e u n d z w e c k m ä ß i g
einger ichtete Kinderz immer geben.
B e i m Z i m m e r f ü r d a s K l e i n k i n d b i s z u 6 J a h r e n s i n d d i e
Aufwendungen an Möbeln noch besche iden. E in k le ines
Kinderbet t von 0 ,7 X1,4 mGröße mi t au f rechten Spros¬
sen (Bild 1), ein kleiner, niedriger und leichter Spielt isch
(B i lder 1 , 2 , 3 ) , den das K ind im Z immer h in und her
s c h i e b e n k a n n , m i t z w e i b i s d r e i k l e i n e n S t ü h l c h e n o d e r
Hockern, e ine Wäschekommode mi t genügend Platz zum
Aufbewahren der Spielsachen und mit einer freien Platte,
auf der das Kleinkind an- und ausgezogen werden kann
und e in weicher s t rapaz ier fäh iger und waschbarer Wol l -
tepp ich in der Mi t te des Z immers fü r Bodensp ie le s ind
a u s r e i c h e n d u n d g e n ü g e n v o l l k o m m e n . F ü r d a s K l e i n k i n d
ist die große Spielfläche die Hauptsache,
Tape ten , Vo rhänge und Tepp ich muß man i n mög l i chs t
schl ichten Dessins und kühlen Farben (b lau- und grün¬

grundig) auswählen. Selbstverständlich gibt es hier Mög¬
l i chke i t en , k rä f t i ge und l us t i ge Fa rb tup fe r du rch bun te
Kissen oder farbig lackierte Hocker oder durch eine groß¬
flächige Bildtapete, die aber nur auf eine kurze Wand oder
n u r e i n e n Wa n d t e i l a u f g e b r a c h t w i r d , h i n e i n z u b r i n g e n .
Für dieses Zimmer würden sich auch gut die in Bild 1ge¬
zeigten Spielmöbel e ignen.
Im Z immer für das schu lpfl icht ige K ind von 6—16 Jah¬
ren sind die Aufwendungen schon größer. Das Kind selbst
meldet nun schon seine Forderungen an.
ln diesem Alter ist das wichtigste Möbel der Arbeitstisch,
An d iesem Tisch w i rd gesp ie l t , gebas te l t und auch d ie
S c h u l a r b e i t v e r r i c h t e t .

Am besten e ignet s ich h ier für e in Wandt isch mi t se i t l i¬
chem Kommodenun te rbau und m i t P l a t z f ü r Sp ie l zeug ,
Wäsche und Schulranzen (Bi ld 4—6). ln unserer Grund¬
rißskizze ist dieser Arbeitstisch vor dem Fenster angeord¬
net, Es ist der günstigste Platz. Ist diese Anordnung nicht
mögl ich, so is t be i e iner anderen Aufs te l lung darauf zu
achten, daß das Licht von links auf den Arbeitsplatz fällt.
Die Spielfläche auf dem Fußboden ist auch für den jün¬
g e r e n S c h u l p fl i c h t i g e n s e h r w i c h t i g u n d n o c h n i c h t z u
e n t b e h r e n . B e i e i n e m s c h m a l e n u n d k l e i n e n Z i m m e r
würde das Bet t , Abmessungen 0,8 x1,9 m, den größten
Raum einnehmen und die Spie lfläche des Zimmers stark
v e r r i n g e r n .

F ü r s o l c h e Z i m m e r e i g n e t s i c h g u t e i n Wa n d k l a p p b e t t
(Bi ld 3), das im weggeklappten Zustand nur noch einen
B r u c h t e i l d e r G r u n d fl ä c h e e i n n i m m t . E i n e W ä s c h e k o m m o ¬
de mit Bücher- oder Spielzeugregal und ein Kleiderschrank
halten den Heranwachsenden zur Ordnung an. Die Klei¬
derschranktüren lassen sich gut als Wandtafeln zum Be¬
malen (Bi ld 2) herr ichten.
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Vorhänge und Tapeten sind auch hier wieder in mög¬
l i c h s t k ü h l e n F a r b e n a u s z u w ä h l e n .

Das Z immer für den in der Berufsvorbere i tung befindl i¬
chen oder schon im Beruf tät igen Jugendl ichen hat eine
andere Aufgabe zu erfüllen. Auf die bei dem schulpflich¬
tigen Kind besonders groß vorgesehene freie Grundfläche
kann man hier verzichten und dadurch den Raum behag¬
licher und zweckmäßiger einrichten, ln diesem Alter neh¬
men die Jugendlichen ihr Zimmer zunehmend am Abend
in Anspruch. Aus diesem Grunde ist die Anordnung des
Arbeitstisches nicht mehr so wichtig. Eine kleine Schreib¬
kommode mi t versch l ießbarer Schre ibp la t te (B i ld 7) er¬
füllt den gleichen Dienst. Die wichtigsten Möbel in die¬
sem Zimmer sind das Sofabett oder die Liege (Bild 8), der
Tisch und zwe i S i tzge legenhe i ten . H ie r kann der junge
Mensch mit Gleichaltrigen ungestört über seine Proble¬
me sprechen, Karten- oder Brettspiele spielen oder auch
stundenlang seine Jazzmusik hören —ohne den Einspruch
der E l te rn be fü rch ten zu müssen . E in k le ine r K le ide r¬
schrank und Bücherregale an den Wänden vervollständi¬
gen die Einr ichtung.
D i e Au sw a h l d e r Mö b e l so l l t e n a ch d e n g l e i ch e n Ge ¬
sichtspunkten vorgenommen werden, wie in den vorange¬
gangenen Heften der Werkzeitung beschrieben. Einfache
u n d s o l i d e M ö b e l s i n d d e n m o d e r n e n u n d e x t r a v a g a n t e n ,
die nur nach außen glänzen wollen, vorzuziehen. Man soll
auch nicht den Einwand gelten lassen, daß die Kinder
doch bald aus dem Hause gehen und der Aufwand für die
Einrichtung sich deshalb nicht lohne. Wie gern kommen
d ie e rwachsene Toch te r ode r de r Sohn i ns E l t e rnhaus
zurück, wenn sie wissen, daß ihr Kinderzimmer noch vor¬
handen is t . Und schl ießl ich: man kann das Zimmer des
Jugendlichen auch gut als Gastzimmer benutzen.

A x e l , A r c h i t e k t
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sfdcUi dcoAchtung Fremdhhrzeuge

..>.Äirt**..roÄ
Tr a n s p o r l p r o b l e m e

ln den letzten Wochen haben wir unsere innerbetrieblichen Transporteinrichtungen um
zwei Sattelschlepper-Anhänger mit je 25 tTragfähigkeit, um eine Unimog-Zugmaschine
und um einen zusätzlichen Sattelschlepper vermehrt.
Damit dürfte dann wohl der dringendste Bedarf gedeckt sein und alle Aufträge, die der
Transportabte i lung geste l l t werden, können termingerecht ausgeführt werden. Vorausset¬
zung ist allerdings, daß Transportfahrzeuge nicht erst im letzten Augenblick, sondern recht¬
zeitig bestellt werden und die Be- und Entladung der Fahrzeuge schnell und zügig erfolgt,
ln diesem Zusammenhang muß nochmals die dringende Bitte ausgesprochen werden, die
Beladung der Fahrzeuge nur in den Grenzen ihrer Tragfähigkeit vorzunehmen und die
Ladung so zu stauen und festzuzurren, daß keine Teile herabfallen können. Sonst können
A r b e i t s k a m e r a d e n v e r l e t z t w e r d e n .

Mit der wendigen Unimog-Zugmaschine ist es möglich, Transporte mit Anhängern schnell¬
stens durchzuführen. Es muß nun endlich aufhören, daß Mobilkräne mit Lasten im Haken
ki lometerweit über das Werf tgelände zuckeln.
U n d n u n n o c h e i n W o r t z u m V e r h a l t e n i m i n n e r b e t r i e b l i c h e n V e r k e h r ;

Vie le Arbei tskameraden, seien es Fußgänger oder Fahrer von Fahrzeugen, meinen, daß
die a l lgemeinen pol ize i l ichen Verkehrsregeln auf dem Werf tgelände n icht so genau be¬
achtet werden brauchten —denn da sei ja kein Polizist, der aufschreibt. Das sieht fast so
aus, als wenn man auf seine Sicherheit nur bedacht sein müßte, wenn die Obrigkeit aufpaßt.
Die Verkehrsgefahren sind auf dem Gelände der Werft nicht geringer als auf den öffent¬
l ichen Verkehrswegen.
Es sind deswegen mannigfal t ige Verkehrsschi lder auf dem Werf tgelände angebracht und

jedem wird zur Pflicht gemacht, die Gebots-und Verbotsschilder genau zu beachten und die
a l lgemein gü l t igen Verkehrsrege ln auch im Wer f tverkehr zu befo lgen, obwohl h ier ke in
S c h u t z m a n n s t e h t , d e r u n s b e s t r a f e n k ö n n t e . H i e r b e i u n s i s t d e r V e r k e h r s s c h u t z m a n n
durch die Sorge für die eigene Sicherheit und die der Kameraden zu ersetzen.
Der Betr ieb sorgt für unfal lsichere Verkehrswege, für sichere Geländer, für Handläufe an
Treppen, für Umwehrung von Luken, für Abstumpfung glatter Fußböden, zumal im Winter
bei Vereisung, für ausreichende Beleuchtung und für tausend andere Dinge mehr. An uns
selbst aber l iegt es, durch Aufmerksamkeit und gewissenhafte Befolgung der Anweisungen
der Betriebsleitung nach Kräften zur Sicherheit im innerbetriebl ichen Verkehr beizutragen;
Gehen und fahren wir immer rechts, fahren wir nicht verbotswidrig auf Karren mit, halten
wi r Verkehrswege, Durchfahr ten und Zugänge s te ts f re i , laden, lagern und s tape ln wi r
Material und Geräte sorgfält ig, vermeiden wir das Gehen und Stehen unter schwebenden

OoeVarfaf; fqes'a«*';d e r
dor< *

Lasten und was dergleichen mehr zu beachten ist.
Bedenken wi r immer, daß der innerbetr ieb l iche Verkehr nur für den d isz ip l in ier ten Be¬
triebsangehörigen gefahrlos ist, nicht aber für den verantwortungslosen Träumer und
leichts innigen Besserwisser.
Verhalten wir uns auf den Straßen innerhalb wie außerhalb des Betriebes stets vorsichtig
und rücksichtsvoll, zum eigenen und zum Nutzen aller.



Was wissen wir von
Deutschland ?
Auf unsere Frage im Juniheft, was wir von Deutschland
w i s s e n , h a b e n u n s w i e d e r e i n e R e i h e M i t a r b e i t e r
s c h r i e b e n . P r e i s e e r h i e l t e n ;

1 . E rns t Heymann
R u d o l f W e b e r

2 . E c k h a r d F r i e d r i c h

3 . A r t h u r N e u m a n n

A d o l f B e l i t z

Bild 1wurde am 17. Juni 1953 in der Leipziger Straße 1
in Ostberlin aufgenommen. Die Russen setzten an jenem
Tag ihre Panzer gegen deutsche Arbeiter ein. Wir mei¬
nen, daß auf diese Weise nur Haß und Verachtung her¬
v o r g e r u f e n w e r d e n k ö n n e n . D i e L e u t e i m K r e m l s o l l ¬
t e n w i s s e n : s o k o m m t m a n n i c h t w e i t e r !

Bild 2zeigte den preußischen General Yorck von War- ^
tenburg, Feldmarschall der Freiheitskriege 1813/15. Be¬
rühmt wurde Yorck durch seinen Vertrag mit den Rus¬
sen, den er Ende Dezember 1812 in Tauroggen Unter¬
zeichnete. Im Einvernehmen mit seinem König wandte
sich Yorck damals gegen die napoleonische Schmach, die
Freiheitskriege nahmen ihren Anfang. —Wenn die Rus¬
sen heute mit uns reden möchten, sollten sie daran den¬
ken, daß e in Gespräch nur mi t f re ien Deutschen e inen
S i n n h a b e n k a n n .

Bild 3war ein altes Bild vom Leipziger Rathaus, das
heute von U lb r i ch t und Genossen während der Messen
zu Hetzreden gegen das deutsche Volk mißbraucht wird.

B i l d 4 s t e l l t e S c h i n k e l s N e u e W a c h e i n B e r l i n d a r . D e r
k l a s s i z i s t i s c h e B a u e n t s t a n d 1 8 1 7 / 1 8 . E r m a h n t u n s
daran, daß wir eine Tradit ion der Bescheidenheit, Pflicht¬
erfül lung und Sauberkeit zu bewahren haben.

Auch in diesem Heft bringen wir wieder vier Bilder.
D r e i d e r B i l d e r s i n d K u n s t w e r k e , b e z i e h e n s i c h a b e r
dennoch auf die preußisch-deutsche Geschichte. Das vierte
B i l d w e i s t a n d i e O s t s e e .

Die Einsendungen zu den vier Bildern dieser Seite er¬
bitten wir bis zum 13. August 1959.

g e -

2 3 5 / 9 0 9 0
S U - B ü r o

S U - B ü r o

6 3 1 / 1 5 4 8 7
6 3 1 / 1 5 4 8 6
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N i c h b l o t s D u u n i c k w u l l t U r l a u b h e b b e n , n e , o k u n s

War t tkomöd ian ten . Un dorüm hebbt se s ick ok mi t da t
letzt Stück, dat se vor den Urlaub speelt hebbt, ok all
so ganz Sachen op Urlaub instellt, allerdings op Urlaub

Petrus. Jo, Petrus schult Urlaub geben! Dat geihtv u n

doch eegentlich gornich, nich? Ober in ,,Petrus gifft Ur¬
laub" von Fritz Wempner dor geiht dat.
D o r s t e i h t d e Ta n t e F r i e d a w e d d e r o p i n G e s t a l t v u n
den Knech t F ie te Keesmü l l e r, as Ge foh r i n ' n An tog i s
u n d a t s i e n e n B u e r n K n u t T h o m s e n a n d e n K r o g e n

gohn sali (so meent Fiete wenigstens). Knut hett näm¬
l i c h d e R e n t e f ö r Ta n t e F r i e d a , d e e h r v u n e h r e n

Broder, Fabr ikant für Landmaschinen, utset t weer, as se
u t s ien F i rma u tscheed , s i ck ruh ig w iede r u t toh len l o -

nung" op de weltbedüdenden Bretter vun uns Warftko¬
mödianten. Keen Wunner, wenn dat , .Tante Fr ieda" ge¬
f a l l t v u n s o n a p p e t i t l i c h e D e e r n ’ n p o o r S e u t e o p g e -
drückt to k r iegen.
D e n K n e c h t H e i n K o h l m a n n v u n d e n N o h b e r h o f f , e e n

grundehrl ichen Minschen, de gl ieks 'n slechtes Geweeten
hett , wenn he mol wat Unrechtes deiht ; Albert Sonnen¬
berger, prächtig as jümmers. Too scheun, wenn ,,Tante
Frieda" em op den Kopp toseggt, dat he bi den Buddel
w e s t i s u n e m a n f o h r t : G a u s a l i h e ’ n n i e n B u d d e l

holen, as he denn furts dormit anwetzt kummt.

O b e r a l l d r e e ; F i e t e , S t i n a u n H e i n s ü n d s i c h s o f o r t

e e n i g , w e n n d a t d o r ü m g e i h t , K n u t u t d e P a t s c h ' t o
hö lpen.

Inge Sempf , düt tmol as junge Wi t t f roo Emma Petersen,
d e d e n B u e r n K n u t T h o m s e n m i t G e w a l t t o ' n M a n n

h e b b e n w i l l u n d e j e d e s M i t t e l r e c h t i s — d a t b r u k t
n i c h g r o d a n s t ä n d i g t o s i e n — s o ' n r i c h t i g e s , l ü t t j e s
Beest, se sali jo unsympothisch sien, weer se ok! Kunnst
r i c h t i g i n F o h r t k o m e n , a s s e d ü s s e n W i n d h u n d v u n
Ingenieur tosett, he sal i de Erfindung von Knut Thomsen
siecht moken, dormit he den Mot ver leeren sal i un den
ganzen Krom an 'n Noge l hangen un denn eh r f r i egen .
Dat kunn ehr so passen!

D e I n g e n i e u r , d e d e n K n u t s i e n E r fi n d u n g — e e n
Ve e l z w e c k m a s c h i n — k l a u e n w i l l u n s i e n C h e f g e g e n ¬
ü b e r ( u n a s h e d i n k t t o k ü n f t i g e n S w i e g e r v a d d e r )
as sien eegen Idee utgeben will, würr vun Günther
Sempf speelt. So'n richtigen fiesen Hund! Wenn he dor
b i K n u t s i e n S c h r i e w d i s c h r u m s n ü f f e l t u n e m d e T e e k -

ten, obwoll Tante Frieda all twee Johr dod is. Dat geew
Bruno Strübing Gelegenheit, sick as Tante Frieda mit
graue Prük to präsentieren un mit dat annere Drum un
Dran, un ick mutt seggen, mit de verstellte hoge Stimm
un den footlangen Rock un Schüller-Pelerine kunnst dat
meist gläuben, dat dor so'n ole Tante sitt un keen
M a n n s b i l d . U n a s n u a l l e m e u g l i c h e n F r o e n s l ü d a n -
k o m t u n Ta n t e F r i e d a e h r H a t t u t s c h ü t t , d o r w e e r

de Jubel ungeheuer.

Kar in Bandomi r as Deenstd ie rn St ina , eenfach kös t l i ch ,

so tutig un richtig so'n beeten verschüchtert, as se de
ve rmeen t l i che Tan te ve r t e i l t , da t se vun F ie te ' n K ind

kriegen sali un dat he nich so recht ran will un nich
mit ehr noh'n Standesamt gohn wi l l . Mol 'n ganz annere

Slag vun Rull as se sünst speelt hett, stunn ehr ober
god to Gesicht!

D e n n U r s u l a T h o r g a r d , d e D o c h d e r v u n d e n L a n d m a -
s c h i n e n - F a b r i k a n t e n u n d e N i c h t e v u n T a n t e F r i e d a —

d e e h r Ta n t e t o l e t z t a s l ü t t j e D e e r n s e h e n h e t t — d e
dat ünnernehmen wil l , ehren Vadder mit sien Süster, mit

de he gänzlich uteneen komen is, wedder to versöhnen.
Düsse Ursu la , um de da t ganze Theo te r en ts te ih t , um
d e P e t r u s b e m e u h t w a r r d u m U r l a u b f ö r T a n t e F r i e d a ,

speel Helga Liewald, een blonde, nette ,,Nee-Erschie-
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nung rutholt, so luernd un heemlich, würk too unsym-
poth isch.

D e g a n z e T i e d h e f f t w i n u n a l l v u n K n u t T h o m s e n
s n a c k l , d e w ü r k l i c h b a n n i g n e t t v u n E r w i n S a u t e r
speelt würr. Erwin Sauters Rull as Buer, de eegentlich
Maschinenboer is un ut de „Praxis herut" sotoseggen,
een Vee lzweckmasch in er funnen het t , mi t de he s ienen

Onkel totsächlich imponiert, harr ober ok an sick all 'ne
s y m p o t h i s c h e A n l o g u n m o k t v u n a l l e M e u g l i c h k e i t e n
G e b r u k .

Düttmol in eene man blots lütte oberdorüm nich weniger
i m p o n i e r e n d e R u l l — W e r n e r D i t t e s a s F a b r i k a n t v u n
Landmasch inen. Ganz öber legenhe i t un to 'n S luss doch
v u n d e Q u a l i t ä t e n v u n s i e n e n N e f f e n ö b e r t ü g t . R e g i e
führ wedder in bewährte Dort Bruno Strübing. Aliens in
allen, 'n scheunen Affschluß vun de Speeltied.

I r m a W e r n e r

DW-/9ßtttelf56pott
Es gibt immer noch Fußballfreunde, die den Betriebs¬
s p o r t a b l e h n e n u n d i n i h m e i n e K o n k u r r e n z d e r
Sportvereine sehen. Da der Betr iebssport aber nicht den
L e i s t u n g s s p o r t a n s t r e b t , s o n d e r n s e i n e A u f g a b e d a r i n
s ieht , a l len Arbei tskameraden die Mögl ichkei t zur sport¬
l i chen Be tä t igung ohne jede Rücks ich t au f Le is tung zu
geben, so l l te man in ihm keinen Konkurrenten, sondern
eher einen Partner sehen, der seinen Teil zur Förderung
d e r Vo l k s g e s u n d h e i t b e i t r ä g t . We n n w i r i m F o l g e n d e n
trotzdem Fußballerfolge erwähnen, so hat das kaum etwas
mit Leistungssport zu tun. Fußball ist nun mal ein Mann¬
schaftsspiel, und es wird hier immer um Sieg oder Nie¬
d e r l a g e g e h e n . A u c h d a n n , w e n n a l l e 2 2 S p i e l e r A n ¬
fänger sind, die vielleicht zum erstenmal Fußball spielen.
Die t re ibende Kraf t , d ie zur Neugründung der Betr iebs¬
sportgemeinschaft führte, waren die Fußballer. Ab 1953
wurde dann regelmäßig an den Punkt - und Pokalkämp¬
f e n d e s Ve r b a n d e s t e i l g e n o m m e n . S c h n e l l w u c h s d i e
Sparte Fußbal l zur größten in unserer B.S.G. heran und
i n d e n l e t z t e n J a h r e n w a r e n e s b i s z u z e h n M a n n ¬

scha f t en , d i e am Sp ie l be t r i eb t e i l nahmen . W ie übe ra l l
i m S p o r t , s o m u ß t e n a u c h w i r g a n z u n t e n a n f a n g e n .
Langsam haben wir die höchste Spielklasse erreicht und
gehören heute zu den führenden Mannschaften des Ver¬
b a n d e s . N o c h h e u t e s p i e l e n i n u n s e r e n M a n n s c h a f t e n
Männer, d ie schon im Gründungs jahr dabe i waren. An¬
dere alte DWer kamen erst später, aber alle fanden das,
w a s s i e b e i u n s s u c h t e n . N ä m l i c h e i n e G e m e i n s c h a f t ,
i n d e r s i e s i c h w o h l f ü h l t e n .

Durch sportliche Beziehungen zu anderen Betrieben hat
a u c h m a n c h e i n e r v o n u n s e i n e n E i n b l i c k i n d i e A r b e i t
a n d e r e r U n t e r n e h m u n g e n b e k o m m e n . H i e r s e i n u r a n
d i e F a h r t d e r A l t e n H e r r e n n a c h H e r t e n e r i n n e r t , w o
wi r zu Gast be i e iner Bergwerksgese l lschaf t waren, d ie
es uns ermögl ichte, in e in Bergwerk e inzufahren. Wenn
u n s e r e A r b e i t a u f d e r D W a u c h n i c h t z u r l e i c h t e s t e n

g e h ö r t , s o w a r k e i n e r d e r Te i l n e h m e r b e r e i t , s e i n e n
Arbe i t sp la t z m i t dem e ines Be rgmannes t r o t z höchs te r
B e z a h l u n g u n d v o r b i l d l i c h s t e r s o z i a l e r B e t r e u u n g z u
t a u s c h e n .

S o , n u n z u m S c h l u ß n o c h e i n e B i t t e a n d i e Ä l t e r e n .
Sei t 1953 besteht be i uns mi t e in igen Unterbrechungen
e i n e , , A l t e H e r r e n - M a n n s c h a f t " . S o l l t e n s i c h n o c h ä l ¬
t e r e F u ß b a l l e r a u f d e r D W b e fi n d e n , s o k o m m t z u
u n s , w i r b r a u c h e n E u c h .

I

Um die ̂ußlfaLLmel5tet5cltâ t
A u c h i n d i e s e m J a h r i s t e s u n s e r e r 1 . F u ß b a l l - M a n n ¬

schaft gelungen, wieder ins Endspiel zu kommen. Damit
e r r e i c h t e d i e 1 . F u ß b a l l - H e r r e n - M a n n s d i a f t d e r D W d r e i

Jahre nache inander das Endsp ie l . Der Gegner i s t , w ie
i m l e t z t e n J a h r, d i e F u ß b a l l m a n n s c h a f t d e r O e l w e r k e

Ernst Jung, Hamburg-Wilhelmsburg. Das Spiel findet
am 31. Juli 1959, 18.30 Uhr, in der Jahn-Kampfbahn,
H a m b u r g - B a r m b e k ( S t a d t p a r k ) s t a t t . W i r h o f f e n , v o n
unseren Belegschaftern wieder recht viele Fußballfreun¬
d e a l s Z u s c h a u e r a u f d e m S p o r t p l a t z b e g r ü ß e n z u
können, wie es in den letzten Jahren auch der Fall ge¬
w e s e n i s t .
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Am 17. 6. 1959 feierte unser Vorarbeiter Leo Mechs sein 40jähriges
D i e n s t j u b i l ä u m . N a c h d e m e r s t e n We l t k r i e g v o n d e r M a r i n e e n t ¬
l a s s e n , k a m e r a l s E - M a s c h i n e n b a u e r z u r D e u t s c h e W e r f t . E r
w u r d e b e i u n s i n d e r L o k o m o t i v - M o n t a g e , d i e d a m a l s R u ß l a n d ¬
l i e f e r u n g e n f e r t i g s t e l l t e , b e s c h ä f t i g t . N a c h A b s c h l u ß d i e s e r
Tätigkeit ging er zum Elektrikerbetrieb. Die ersten Mebrfach-
S c h w e i ß a n l a g e n , w e l c h e 1 9 2 2 e i n g e r i c h t e t w u r d e n , u n d d i e R e ¬
p a r a t u r u n d M o n t a g e v o n E - M a s c h i n e n w a r e n s e i n A r b e i t s g e b i e t .
1 9 2 9 w u r d e e r V o r a r b e i t e r i m E l e k t r i k e r b e t r i e b u n d 1 9 4 1 M e i s t e r .

N a c h d e m K r i e g e w u r d e e r i n f o l g e d e r B e t r i e b s e i n s c h r ä n k u n g
w i e d e r V o r a r b e i t e r . A m W i e d e r a u f b a u d e s B e t r i e b e s h a l f e r

t a t k r ä f t i g m i t . S e i n H a u p t a r b e i t s g e b i e t w a r n u n d i e I n s t a l l a t i o n
v o n B e h e l f s h e i m e n , S i e d l u n g e n , B ü r o s u n d We r k s t ä t t e n .
F l e i ß u n d Ve r a n t w o r t u n g s b e w u ß t s e i n u n d l a n g j ä h r i g e E r f a h r u n g
s i c h e r n i h m d i e W e r t s c h ä t z u n g s e i n e r Vo r g e s e t z t e n u n d M i t a r ¬
bei ter. Wegen se iner Hi l fsbere i tschaf t und se ines aufgeschlossenen
W e s e n s e r f r e u t e r s i c h i n s e i n e m g r o ß e n F r e u n d e s - u n d B e ¬
k a n n t e n k r e i s e g r ö ß t e r B e l i e b t h e i t . W i r w ü n s c h e n i h m a u c h f ü r
d i e Z u k u n f t a l l e s G u t e .

A l f red Wendland kam am 23. 6 .
1 9 3 4 a l s E x p e d i e n t z u r G ü t e r ¬
verteilung Reiherstieg und spä¬
t e r n a c h F i n k e n w e r d e r .
S e i n F l e i ß , s e i n e U m s i c h t u n d
s e i n e P ü n k t l i c h k e i t h a b e n i h m
v i e l A n e r k e n n u n g v e r s c h a f f t .
B e i d e n Vo r g e s e t z t e n u n d A r ¬
b e i t s k a m e r a d e n e r f r e u t e r s i c h

a l l g e m e i n e r We r t s c h ä t z u n g . W i r
w ü n s c h e n i h m n o c h v i e l e J a h r e
d e r G e s u n d h e i t .

A m 1 . J u n i k o n n t e G ü n t h e r

Voig t auf se ine 25 jähr ige Tät ig¬
k e i t b e i d e r D W z u r ü c k b l i c k e n .
E r i s t o h n e U n t e r b r e c h u n g a l s
k a u f m ä n n i s c h e r A n g e s t e l l t e r i n
u n s e r e r A b r e c h n u n g t ä t i g g e ¬
w e s e n u n d e r f r e u t s i c h b e i s e i ¬

n e n A r b e i t s k o l l e g e n a l l g e m e i ¬
n e r B e l i e b t h e i t .

W i r w ü n s c h e n G ü n t h e r V o i g t
n o c h v i e l e e r f o l g r e i c h e J a h r e
i n u n s e r e r M i t t e .

k T 1I T »
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S e i n 2 5 j ä h r i g e s A r b e i t s j u b i ¬
l ä u m f e i e r t e a m 1 2 . 6 . 1 9 5 9 d e r
R o h r s c h l o s s e r W a l t e r B r a n d t .
I m J a h r e 1 9 3 3 k a m W a l t e r
B r a n d t z u u n s a u f d i e D e u t s c h e
W e r f t . S e i t 1 9 3 5 i s t W a l t e r
B r a n d t u n u n t e r b r o c h e n b e i u n s .
E r i s t b e i s e i n e n K o l l e g e n
u n d V o r g e s e t z t e n i m m e r g e r n
gesehen .
W i r w ü n s c h e n W a l t e r B r a n d t ,
d a ß e r n o c h l a n g e i n u n s e r e r
M i t t e b l e i b t .

A m 3 . J u l i 1 9 5 9 f e i e r t e R e i n ¬

h o l d B i s c h o f f s e i n 2 5 j ä h r i g e s
D i e n s t j u b i l ä u m . E r t r a t a m
12. 6 . 1 9 3 4 i n d i e D i e n s t e
d e r D e u t s c h e W e r f t . E r w a r
f a s t d i e g a n z e n J a h r e i m
B e t r i e b R e i h e r s t i e g t ä t i g . E r
w a r i m m e r e i n g u t e r M i t ¬
arbeiter, beliebt bei der gan¬
zen Belegschaf t .
W i r w ü n s c h e n u n s e r e m R e i n ¬
hold noch recht viele erfolg¬
re iche, gesunde Jahre.

A m 3 . 7 . 1 9 5 9 w a r M a x R e h l
2 5 J a h r e b e i d e r D W a l s S c h i f ¬

f e r b e s c h ä f t i g t . S o m a n c h e s
S c h i f f h a t M a x m i t s e i n e r D W 8

verholt, auch wenn es manch¬
mal e in b ißchen eng war. Leider
k o n n t e e r z u s e i n e r E h r u n g i m
B e t r i e b n i c h t a n w e s e n d s e i n .

W i r h o f f e n , d a ß M a x b a l d w i e ¬
der gesund ist und wir noch ein
paa r Jah re m i t i hm Zusammen¬
a r b e i t e n k ö n n e n .

A m 1 2 . 6 . 1 9 5 9 h a t t e d e r H a u e r

J a n Q u a s t s e i n 2 5 j ä h r i g e s
J u b i l ä u m . D i r , l i e b e r J a n , g i l t
u n s e r

u n d D e i n e k a m e r a d s c h a f t l i c h e

H a l t u n g . B e i D e i n e n V o r g e ¬
s e t z t e n u n d K o l l e g e n h a s t D u
D i r v i e l A n s e h e n e r w o r b e n .

W i r w ü n s c h e n D i r a l l e s G u t e
u n d h o f f e n , d a ß D u n o c h v i e l e
J a h r e u n t e r u n s a u f u n s e r e r
D W s e i n k a n n s t .

D a n k f ü r D e i n e n F l e i ß

dSrockm jAh schieda n n z i i m

Wer a l s Seemann au f dem Wasser se ine e rs te A rbe i t f and ,
mit den Füßen, naß und nasser, b is zum Bauch im Wasser stand,
kann auch jederzeit im Leben fest aut beiden Füßen steh'n,
b r a u c h t b e i m S c h a f f e n u n d b e i m S t r e b e n n i c h t n a c h l i n k s u n d

r e c h t s z u s e h ' n .

Neunzehnhundertzwanzig kam er, suchte Arbeit und befand sich
sei ther h ier bei der „DW“, um in se inem Fach zu werken —
W i l l i i s t S c h i f f s - Z i m m e r m a n n .
H i e r z u w ä r e z u b e m e r k e n ; D a ß e r w i r k l i c h e t w a s k a n n !

W i l l i B rockmann , dann a l s Me is te r a l l en Leu ten gu t bekann t ,
a rbe i t e t —d ie schwers ten Fä l l e —mi t den Leu ten Hand i n Hand .
K l ü s e n r o h r e , S p a n t m o d e l l e , H i n t e r s t e v e n j e d e r F o r m ,
auch d ie ganz verzwickten Fäl le , s te ts war Wi l l i ganz enorm.
W i l l i ha t i n a l l en Jah ren se i ne Sache gu t geme i s te r t ;
Ob e r Vo ra rb . ode r Me i s te r, immer wa r de r W i l l i g l e i ch .
Seine Art , in der er lebte und sein Können und sein Fleiß,
wie er schaff te, wie er s t rebte, s ind der s icherste Beweis.
Fe ie rabend so l l man machen , wenn das Herz noch n i ch t be t rüb t ,
wenn man noch m i t f rohem Lachen a l l es Schöne s ieh t und l i eb t !
Doch so wol len wi r nun sch l ießen, und in d iesem Augenbl ick
w ü n s c h e n w i r m i t u n s ' r e n G r ü ß e n W i l l i B r o c k m a n n — r e c h t v i e l

G l ü c k !

Am 16. 6. 1959 konnte der Rohr¬
s c h l o s s e r H e - b e r t N e u j a h r a u f
eine 25jährige Tätigkeit bei der
D W z u r ü c k b l i c k e n . D u r c h s e i n e n
u n e r m ü d l i c h e n F l e i ß u n d s e i n e
stete Hi l fsbereitschaft hat er sich
das vo l l e Ve r t rauen se ine r Ko l¬
l e g e n u n d V o r g e s e t z t e n e r ¬
w o r b e n .
W i r w ü n s c h e n u n s e r e m H e r b e r t

noch recht v iele erfolgreiche ge¬
sunde Jah re im Kre i se de r DW.



F A M I L I E N N A C H R I C H T E N
Ehesch l i eßungen : S t e r b e l ä l l e :

Rentner Kar l Gr imm ( f rüher Docker) , geh. am 3, 4 . 1884, vers t .
a m 1 6 . 6 . 1 9 5 9

Rentner Carl Fick ( f rüher Barkassenführer), geh. am 23. 3. 1878,
v e r s t , a m 1 6 , 6 . 1 9 5 9

Raurapfleger Mart in Pr igge, geh. am 6. 10. 1898, verst . am
1 8 . 6 . 1 9 5 9

R e n t n e r H i n r i c h R e e s e ( f r ü h e r Z i m m e r m a n n u n d P a c k e r ) , g e h .
am 20. 3. 1889, verst. am 20. 6. 1959

Dreher Heinrich Baarck, geh. am 18. 7. 1909, verst. am 23. 6. 1959
Maschinenbauer Hugo Kretschmann, geb. am 16. 10. 1901, verst .

a m 1 . 7 . 1 9 5 9

Kupferschmiedhelfer Wilhelm Klein, geb. am 11. 4.
v e r s t . a m 6 . 7 . 1 9 5 9

Kupfe rschmied S ieg f r ied Schu lz m i t F r l . Trau te Heger
a m 1 6 . 5 . 1 9 5 9

E'Schweißer Anton Ziegler mi t Fr l . Agnes Bensmann am 5.6,1959
Techn. Zeichner in Chr istel Wagner mitKurt Wenzel am 5. 6. 1959
Schleifer Ronald Hupfeid mit Frl. Beate v. Stosch am 8. 6. 1959
S c h l o s s e r M a r t i n S t i r n a l m i t F r l . E v a H ö l t i n a m 1 1 . 6 . 1 9 5 9
Bauk lempner Hen ry Sangens ted t m i t F r l . Mar i a Schä fe r

a m 1 2 , 6 . 1 9 5 9

K u p f e r s c h m i e d - H e l f e r J ü r g e n G i b a u m i t F r l . G i s e l a R e m u s
a m 1 2 . 6 . 1 9 5 9

M a t r o s e B e r t h o l d O s t m a n n m i t F r l . S i e g l i n d e Q u a s t
a m 1 2 . 6 . 1 9 5 9

R o h r s c h l o s s e r B o r u t J u r a n i c m i t F r l . R e n a t e D i e t r i c h
a m 1 2 . 6 . 1 9 5 9

M'Schlosser Egon Geliert mit Frl. Irmgard Bühn am 19. 6. 1959
Sch i f fbauhe l fe r Jose f Kunz inger m i t F r l , Ed i th M ischke

a m 1 9 . 6 , 1 9 5 9
S t e l l a g e n b a u e r H a r r y S c h ä f e r m i t F r l , J o h a n n a F i e d l e r

a m 1 9 , 6 . 1 9 . 5 9
E ' S c h w e i ß e r J o h a n n e s H a h n s k e m i t F r l . L i e s b e t h F i s c h e r

a m 2 0 . 6 . 1 9 5 9

Tischler Jul ius Splet t mi t Fr l . Helene Stel ter am 26, 6. 1959
Brenner-Anlerner Siegfried Schelling mit Frl. Inge Heinrich

a m 2 6 . 6 . 1 9 5 9

S c h i f f b a u e r Wo l f g a n g T i m m m i t F r l . K a r i n B e c k m a n n
am 6. 7. 1959 '

Anbr inger Emi l P i l ig ram mi t F r l . He lga Horn am 10. 7 . 1959

1901,

Für die mir anläßlich meines 2,5jährigen Dienstjubiläums er¬
wiesenen Aufmerksamkeiten und Glückwünsche sage ich allen
Beteiligten herzlichen Dank. A l f r e d W e n d l a n d , R G v .

F ü r d i e m i r e r w i e s e n e n G l ü c k w ü n s c h e u n d A u f m e r k s a m k e i t e n
anläßlich meines 25jährigen Dienstjubiläums spreche ich hier¬
mit der Betriebsleitung, sowie allen Kolleginnen und Kollegen
m e i n e n h e r z l i c h s t e n D a n k a u s .

Für die mir anläßlich meines 25jährigen Jubiläums erwiesenen
A u f m e r k s a m k e i t e n u n d G l ü c k w ü n s c h e d a n k e i c h h e r z l i c h s t .

G ü n t e r V o i g t , K . R .

F r i t z B a u m g a r t e n , S K

F ü r d i e e r w i e s e n e n A u f m e r k s a m k e i t e n u n d G l ü c k w ü n s c h e a n ¬
l ä ß l i c h m e i n e s A u s s c h e i d e n s a u s d e n D i e n s t e n d e r D W s a g e
ich der Betriebsleitung, den Betriebs-Ing., dem SU-Büro, so¬
wie Meis te rn , Vorarbe i te rn und Be legschaf t me inen herz¬
l i c h s t e n D a n k .

G e b u r t e n :

A l b e r t S c h a r n b e r g
S o h n ;

Der Werttleitung, Herrn Biesewig, Meister Seehase und allen
Kollegen danke ich herzlich für die Aufmerksamkeiten, die mir
anläßlich meines 25jährigen Dienstjubiläums erwiesen worden
sind. M a x R e h l

Für die mir anläßlich meines 40jährigen Arbeitsjubi läums in
so übe r re i chem Maße e rw iesenen Au fmerksamke i t en und
Glückwünsche sage ich hiermit der Betriebsleitung, sowie allen
Arbei tskameraden, Freunden und Bekannten meinen herz¬
l i c h s t e n D a n k .

Für die mir anläßlich meines 25jährigen Arbeitsjubiläums er¬
wiesenen Aufmerksamkeiten und Glückwünsche sage ich der
Betriebsleitung und allen Beteiligten meinen herzlichen Dank.

F r i e d e . K l ü ß

Schi ffbauer Rol f Jungraann am 20. 5. 1959
Kupferschmied Rudol f Wet je am 26, 5 . 1959
F e u e r w e h r m a n n G e r h a r d F o s s e c k a m 9 . 6 . 1 9 5 9

E'Schweißer Alo is Lang am 13. 6. 1959
S c h i f f b a u e r G e r h a r d S t u d t a m 1 7 . 6 . 1 9 5 9
E ' S c h w e i ß e r C l a u s H i n r i c h s a m 1 7 . 6 , 1 9 5 9

Rohrsch losser Kar l -He inz Hanson am 18. 6 , 1959
Schlosser Siegfried Stopat am 18, 6. 1959
S t e m m e r B e r n h a r d K o f o d a m 1 8 . 6 . 1 9 5 9

Maschinenbauhel fer Hermann Gohrs am 21. 6 . 1959
Schiffbauhelfer Manfred Dieban am 28. 6. 1959
Heueranlerner Günther L ison am 29. 6 . 1959
Tischler Adol f Spode am 29. 6. 1959
E ' S c h w e i ß e r E r i c h U m l a n d t a m 3 0 . 6 . 1 9 5 9

E 'Schwe ißer He inz Wecker ! am 1 . 7 . 1959
Schlosser Wolfgang Zander am 1. 7. 1959
E 'Schwe iße r -An l . He inz Lange r am 1 .7 . 1959
S e i l b a h n f a h r e r G ü n t h e r D o b b e r t a m 3 . 7 . 1 9 5 9

B r e n n e r R e i n h a r d P o d h u s t n i k a m 6 . 7 . 1 9 5 9

L e o M e c h s

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 .
Marg. Baarck n. Sohn

Herzl ichen Dank für erwiesene Tei lnahme beim Heimgange
u n s e r e s l i e b e n Va t e r s C a r l F i c k . D i e H i n t e r b l i e b e n e n

Für d ie l i ebevo l len Bewe ise der An te i lnahme be im He im-
unseres l ieben Entsch la fenen sagen w i r h ie rdurchg a n g e

u n s e r e n h e r z l i c h s t e n D a n k .T o c h t e r :

I m N a m e n d e r H i n t e r b l i e b e n e n : F r i e d a R e e s e
K r a f t f a h r e r K a r l B e r n h ö f t a m 1 2 . 5 . 1 9 5 9

Lagerhal ter Georg Pr imke am 30. 5. 1959
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 . 6 . 1 9 5 9

Tr a n s p o r t a r b e i t e r K a r l - H e i n z J e g o d k a a m 2 3 . 6 . 1 9 5 9
E ' S c h w e i ß e r P a u l H e n k e l a m 2 4 , 6 . 1 9 5 9

E 'Schwe ißer He in r i ch Gr iemsmann am 29 . 6 . 1959

Für die beim Heimgang meines lieben Lebensgetährteii, unse-
guten Vaters Hugo Kretschmann, erwiesene Anteilnahme

und Kranzspenden sagen der Betriebsleitung und den Kollegen
d e r D e u t s c h e n W e r f t i h r e n h e r z l i c h e n D a n k

r e s

D i e A n g e h ö r i g e n

*

also der Sommer. Streckenweise sind wir al le ganz schön ge-D a s w ä r e n u n

schmort worden bei Temperaturen, um die uns Spanien oder Zentralafrika be¬
neiden könnten. Der Verbrauch an flüssiger Nahrung war dann auch ent¬
sprechend erheblich.
Für unsere Urlauber ist diese Temperatur ja ganz erfreulich gewesen. Die „Zu¬
rückgebliebenen" waren nicht immer begeistert. Trotzdem mußte die Arbeit
aber gemacht und geschafft werden. Schließlich warten ja unsere Kunden auch
im Sommer auf pünkt l iche Er ledigung ihrer Auf t räge.

Anfang Juli hatten wir unsere Hauptversammlung, auf der der Geschäfts¬
b e r i c h t d e s V o r s t a n d e s f ü r 1 9 5 8 d e n A k t i o n ä r e n u n d d a m i t d e r Ö f f e n t l i c h k e i t

vorgelegt wurde. Einige Tage vorher war allerdings die Presse schon unter¬
r i c h t e t w o r d e n . W i r fi n d e n e i n e n e i n g e h e n d e n B e r i c h t ü b e r d i e L a g e d e r
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Gesamtlohnsumme erhoben wird, ganz beachtlich,
übrigen weiß jeder, daß es mehr Ehen mit 2Kindern als
mit 3und mehr Kindern gibt. Die Zahl der sogenannten
Zweit-Kinder beträgt voraussiditlidi ein Vielfadies der
Zahl der Dritt-Kinder. Meiner Ansicht nach wird man si^
überlegen müssen, ob man die Aufwendungen für die
Kosten des Kindergeldes nicht auf eine größere Zahl
von Verpflichteten legt. Ich habe nämMch gehört, daß es
Angestellte gibt, die ein höheres Einkommen haben, als
kleinere Unternehmer. Diese Angestellten brauchen aber
n i c h t s z u b e z a h l e n .

Gewisse Überlegungen wird man auch der Rentenanpas¬
sung von 1960 widmen dürfen. Wenn die bisherigen
Renten den neuen Renten angepaßt werden sollen, müs¬
sen sie um 5,9 %heraufgesetzt werden. Das könnte dazu
führen, daß die Beitragsbemessungsgrundlage sich erhöht.
Die Folge davon könnte eine Steigerung der Beitragsan¬
t e i l e s e i n ,

über die Frage der Selbstbeteiligung der Versicherten
an Krankenhaus-, Arzt- und Arzneikosten zu reden, die
im Rahmen der Veränderung der entsprechenden gesetz¬
lichen Bestimmungen erörtert wird, ist vielleicht hier
nicht nötig, da man darüber überall etwas lesen und
hören kann. Es wird viel davon gesprochen, daß man auf
dem Wege zu einer sozialen Demontage wäre. Die Be¬
strebungen, die Selbstbeteiligung einzuführen, seien un¬
soz ia l usw. Dazu is t zu sagen, daß man s ich bemühen
muß, eine gerechte Lösung zu finden. Eine Lösung kann
nur ein Kompromiß sein, bei dessen Abschluß al le Inter¬
essier ten etwas nachzugeben haben. Wenn keiner nach¬
gibt, kann man nie zu einem Schluß kommen. Das gilt in
der Sozialpolitik genau so wie sonst im Leben. Im übri¬
gen denkt kein Mensch daran, den Versicherten schlechter
als bisher zu stellen. Man will nur eine Lösung finden,
die ciem Kranken ermöglicht, eine anständige Behandlung
zu finden, und die gleichzeitig jeden Mißbrauch aus¬
schließt. Es darf daran erinnert werden, daß die Beiträge
zur Krankenkasse jetzt zwischen 8und 9%schwanken,
während sie früher bei 5und 6%lagen. Man rechnet
damit, nach der Reform der Krankenversicherung wieder
auf den ursprünglichen Satz zurückzukommen. Es sollte
sich also jeder dieses Problem einmal in aller Ruhe
durchdenken. Euch geht es ja besonders an. Vielleicht
habt Ihr sogar gute Vorsdiläge, die der Lösung der
Frage d ien l ich s ind.

Wie Ihr wißt, haben wir auch an den heißen Tagen eine
ganze Menge zu tun gehabt. Probefahrten wurden durch¬
geführt und es gab auch Stapelläufe. Beim letzten Stapel¬
lauf hat der Vertreter des Reeders eine Rede gehalten,
die mich so beeindruckt hat, daß ich sie Euch nicht
enthalten will. Es handelt sich um den Stapellauf der
„ T r a v i a t a “ f ü r d i e R e e d e r e i W i l h . W i l h e l m s e n d n O s l o .
Kapitän Skarrebo aus Oslo sprach namens des Reeders.
Er erklärte uns, daß die „Traviata" das 12. Schiff sei, das
d i e R e e d e r e i W i l h . W i l h e l m s e n v o n d e r D W b e k o m m e .
I m R a h m e n s e i n e r R e d e b e r i c h t e t e e r ü b e r d a s S c h i c k ¬
sal der von ims gelieferten Schiffe. Dabei kam heraus,
daß die Reederei einzelne der von uns gebauten Schiffe
nach über 30jähriger Dienstzeit noch zu einem guten
Preis an andere Reedereien verkaufen konnte. Auf jeden
Fall, so erklärte Kapitän Skarrebo, dessen Reederei heute
über 800 000 tSch i f f s raum ver füge , müsse d ie Qua l i tä t
unserer Schiffe im Vergleich zu den Erzeugnissen anderer
Werften als besonders hochwertig eingeschätzt werden. Wir
können uns über dieses Lob einer der größten Privatree¬
dereien der Welt nur freuen, zumal uns berichtet wurde,
d a ß d i e l e t z t e n d e r v o n u n s f ü r d i e R e e d e r e i i n F a h r t
gesetzten Schiffe, M. S. „Tagaytay" und M. S. „Tai Ping",
den Erwartungen in jeder Weise entsprochen haben.

D a m i t w ä r e i c h f ü r h e u t e w i e d e r e i n m a l a m E n d e , ü b e r
die Betriebsversammlung werde ich in der nächsten Aus¬
gabe berichten. Dieses Mal geht es nicht mehr, weil die
Unterlagen zum Drucker müssen.

I mWerft an anderer Stelle dieser Zeitung. Dr. Scholz hat
se lbs t m i t a l le r wünschenswer ten K la rhe i t ause inander -
gesetzt, wie die Dinge liegen. Soviel ist jedenfalls sicher:
F ü r d i e n ä c h s t e n J a h r e i s t d i e Vo l l b e s c h ä f t i g u n g b e i
der DW sichergestel l t .
E i n w e i i t e r e r P u n k t , d e r a u c h i m m e r w i e d e r e r ö r t e r t
und k r i t i s i e r t w i r d , i s t de r, daß d ie Haup tve rsammlung
beschlossen hat, den Aktionären 14 %Dividende zu
z a h l e n .

Wi r haben in f rüheren Jahren schon ö f te r k la rzus te l len
versucht, was es mit dieser Dividende auf sich hat. Mit
ein paar Worten will ich es noch einmal tun. Die Divi¬
dende w i rd au f den Nennwer tbe t rag de r Ak t i e gezah l t .
Die Bewertung der Aktie durch die Börse spielt dabei
überhaupt keine Rolle. Für 100,— DM Aktienkapital gibt
es also 14,— DM Dividende, auch dann, wenn der Aktien¬
inhaber d iese Akt ie für 575,— DM gekauf t haben sol l te .
Da unser Aktienkapital 12 Millionen DM beträgt, be¬
läu f t s i ch d ie gesamte D iv idende au f 1680 000 ,— DM.
Diesem Betrag steht eine Lohn- und Gehaltssiunme von
über 60 Mi l l i onen DM im Jahre 1958 gegenüber. Dabe i
dar f man noch erwähnen, daß d ie Lohnsumme bei etwa
g le ichb le ibender Be legschaf tszah l von 1955 ab Jahr fü r
Jah r um e twa 5Mi l l i onen DM ges t i egen i s t .

Am gleichen Tage, an dem unsere Hauptversammlung
w a r , f a n d i n B e r l i n d i e Wa h l d e s B u n d e s p r ä s i d e n t e n
statt, an der sich auch Wahlmänner aus Hamburg zu
beteiligen hatten. Unter ihnen war auch ein Betriebs¬
a n g e h ö r i g e r d e r D e u t s c h e n We r f t . U m s e i n e t w i l l e n h a t
es eine Art von Sturm im Wasserglas gegeben, weil wir
angeblich dadurch einen Mißklang in die Bundespräsiden-
tenwahl gebracht haben, wenn man einer Hamburger
Morgenzeitung glauben kann, daß wir uns geweigert
haben sol len, d iesem Wahlmann seinen Lohn zu zahlen.
Die Sache is t längst gek lär t . Der Wahlmann hat se inen
Lohn von uns bekommen. Im übrigen gibt es ganz genaue
gese tz l i che Bes t immungen da rübe r, w ie Wah lmänne r i n
Bundesversammlungen wi r tschaf t l ich geste l l t werden. S ie
erhalten nämlich aus der Staatskasse auf Veranlaissung
des P räs iden ten e ine En tschäd igung en tsp rechend den
Sä tzen , d ie f ü r d ie Abgeordne ten des deu tschen Bun¬
destages gelten. Es ist bisher nicht bekanintgeworden, daß
d i e s e S ä t z e e t w a n i c h t a u s r e i c h e n d w ä r e n .

Bedauerl ich bleibt, daß in der Öffent l ichkeit der Eindruck
e n t s t e h e n m u ß t e , a l s o b e s d i e D W a n d e r e r f o r d e r l i c h e n
sozialen Einstellung habe fehlen lassen. Das kann, weiß
Gott, der stärkste Mann nicht behaupten; denn die Werft
t u t u n e n d l i c h v i e l f ü r a l l e d i e , d i e u n v e r s c h u l d e t i n
Schwierigkeiten geraten sind. Das dürfte sich inzwischen
übera l l herumgesprochen haben.

Inzwischen ist idiie völlige Wiedervereinigung des Saar¬
gebietes mit der Bundesrepublik durchgeführt worden.
Daß sie gewisse Schwierigkeiten mit sich bringen würde,
w u ß t e m a n v o r h e r . V i e l l e i c h t h a t m a n s i c h i n d i e s e m
oder jenem Falle nicht genügend darauf vorbereitet.
Immerhin sollten wirtschaftliche Fragen in diesem Zu¬
s a m m e n h ä n g e n i c h t ü b e r t r i e b e n l a u t e r w ä h n t w e r d e n .
Wi r so l l ten uns zunächs t e inmal f reuen, daß e in e rs te r
Teil unseres geteilten Vaterlandes wieder heimgekehrt
ist. Im übrigen haben die Franzosen in der Zeit, als sie
g laub ten , d ie Saar länder durch w i r t scha f t l i che Verspre¬
chungen von Deutschland weglocken zu können, den Be¬
wohnern des Saar landes e in ige Vor te i le e ingeräumt, um
deren Erhaltung es jetzt geht.
Eine Frage, die in diesem Zusammenhänge wieder auf¬
taucht, ist die Verbesserung des Kindergeldes.

Im Saarland wird Kindergeld für jedes Kind, also auch
schon für das erste gezahlt. In der Bundesrepublik gibt es

Kindergeld erst vom dritten Kind ab. Man wird
also irgend eine Lösung finden müssen, die allen Betei¬
ligten gerecht wird, wobei ich wieder einmal darauf hin-
weisen muß, daß das Kindergeld bei uns ausschließlich vom
Arbeitgeber bezahlt wird. Die Familienausgleichskassen
werden einzig und allein von den Unternehmern getra¬
gen. Für uns ist der Beitrag, da er im Verhältnis zur

v o r -
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Es grüßt Euch herz l ich
E u e r K l a b a u t e r m a n n
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