


Die nächsten Wochen ...

Am 18. Oktober 1960 wird der Stapellaiif des

S c h i f f e s B a i u - N r . 7 6 4 s t a t t fi n d e n . R a u - N r . 7 6 4

w i r d e i n F r a d i t m o t o r s d i i f f v o n 11 0 0 0 t f ü r d i e

H a m b u r g - A m e r i k a - L i n i e .

T i t e l b i l d : . D W- B U G F O R M E N '
Kompositionsstudie von Wolfram Claviez

n e b e n s t e h e n d ; E n t w u r f s k i z z e
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VERKZEITUNG DEUTSCHE WERFT
20. Jahrgang !Nr. 9■29. September 1960

Unsere Telefon- und Funksprechanlagen
Zu unserem Aufgabengebiet gehören die Telefon-, Uhren-,
Signal-, Lautsprecher- und Funk-Anlagen, Unsere Telefon¬
zen t ra l e m i t Ve rm i t t l ung befinde t s i ch im 1 . S tock de r
Feuerwache, die Werkstatt im Keller dieses Gebäudes.

Das Wachstum unserer Werft kann man ganz gut an der
Tel lnehmerzahl der Telefon-Anlage ablesen; ebenso kann
man ja die Größe einer Stadt an den 4-, 5- oder 6stel-
l i gen Te le fonnummern e rkennen . B i s 1937 bes tand d ie
Anlage aus 2Halbgruppen zu 50 Teilnehmern mit ma¬
nueller Bedienung; al le Verbindungen, auch die Hausver¬
b i n d u n g e n , w u r d e n d u r c h Te l e f o n i s t i n n e n h e r g e s t e l l t .
D i e s e A n l a g e b e f a n d s i c h a m F i n k s w e g , i m f r ü h e r e n
L o h n b ü r o . 1 9 3 8 w u r d e i m G e b ä u d e d e r F e u e r w a c h e d i e

e r s te ha lbau toma t i sche An lage f ü r 200 Te i l nehmer i n¬
s ta l l i e r t ; es gab dama ls 10 Amts le i t ungen und 7Quer¬
verbindungen zum Reiherst ieg, Der Reiherst ieg hatte da¬
ma ls 400 Te i l nehmeransch lüsse und 25 Amts le i t ungen .
D u r c h d e n A u s b a u d e s G e l ä n d e s G 1 1 i n F i n k e n w e r d e r

wurde e ine we i te re An lage gegenüber dem heu te noch
stehenden I -Bunker (Ho lz lager ) und im U-Bunker er for¬
d e r l i c h , e r s t e r e m i t 1 0 0 Te i l n e h m e r a n s c h l ü s s e n , d i e l e t z ¬
t e r e m i t 2 0 0 A n s c h l ü s s e n .

Nach den Fl iegerangr i ffen auf den Reiherst ieg kam eine
Notzentra le auf dem Gelände des Hamburger F lugzeug¬

baues h inzu , au f dem dama ls unsere Techn ike r un te r¬
gebracht waren. Somit hat ten wir v ier Zentra len zu be¬

t r e u e n , d i e d u r c h Q u e r v e r b i n d u n g s v e r k e h r m i t e i n a n d e r
Ve r b i n d u n g h a t t e n . K r i t i s c h w u r d e d i e S a c h e , a l s d i e
Luf tangr i f fe s ich auf den Petro leumhafen konzentr ier ten;
über den unsere Hamburg-Verbindungen liefen. So kam
e s , d a ß b e i d e n h ä u fi g e n L u f t a n g r i f f e n u n s e r e W e r f t
m i t u n t e r t e l e f o n i s c h v o l l k o m m e n v o n d e r A u ß e n w e l t a b ¬

geschnitten war. Einen Ausweg gab es noch: wir hatten
noch eine einzige Verbindung über Stade nach Hamburg,
aber man muß sich das einmal vorstellen —eine einzige
Stadtverbindung für 500 Tei lnehmer! Das Personal unse-
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rer Werkstat t war während des Kr ieges ganz internat io¬
n a l : e i n R u s s e , e i n H o l l ä n d e r, e i n Ts c h e c h e u n d e i n
Deutscher. 1946 wurde eine Anlage im 1. Stock der Feu¬
erwache mit 60 Tei lnehmeranschlüssen wieder aufgebaut.
Heute ist diese Anlage auf 600 Teilnehmer mit 30 Amts¬
verbindungen angewachsen. Hinzu kommt der Betrieb
Reiherst ieg mit 150 Tei lnehmerle i tungen.

Die Vermittlung wird während der Hauptgesprächszeit
v o n z w e i Te l e f o n i s t i n n e n b e d i e n t . E s k a n n e i n m a l V o r ¬

kommen, daß d ie Zent ra le (Ruf -Nr. 9) s ich n ich t so for t
m e l d e t

sechs Gespräche, darunter Fernverbindungen, gleichzeit ig
einlaufen und abgefragt werden müssen. Dabei kommt
es vor, daß einige Teilnehmer, die ein Gespräch anmel¬
d e n , i n d e r E i l e i h r e n N a m e n u n d i h r e N u m m e r n i c h t
nennen; da muß d ie Te le fon is t in e in fe ines Ohr haben,
u m d e n T e i l n e h m e r z u e r r a t e n . W a s a b e r d a n n , w e n n

e ine Ver t re tung den Dienst vers ieht? Dann g ib t es un¬
vermeidl iche Rückfragen und viel Zeitvergeudung. Unsere
Te l e f o n i s t i n n e n s i n d s e h r d a n k b a r , w e n n m a n s i c h a u c h

einmal in ihre Lage versetzt.

Ich möchte nun auf d ie Aufgaben der Te le fon-Werksta t t
kommen. Da wäre zuerst das Überholen der Wähl-Anlage
—die Wähler müssen bei der Beanspruchung der Anlage,
wie sie sich bei uns auf der Werft nun mal ergibt, täglich
überho l t werden . D ie Kon tak te müssen ge re in ig t , geö l t
und erneuert werden. Zur Durchführung jedes Gespräches
im Hausverkehr werden 154 Kontak te mi t den dazuge¬
hör igen Relais und Hebdrehwählern in Tät igkei t gesetzt .
Bei einem Gespräch nach Hamburg beläuft sich die Zahl
d e r K o n t a k t e s c h o n a u f 4 0 0 . W e n n m a n b e d e n k t , d a ß

in einem Wälilerrahmen bis zu 40 Gespräche geführt wer¬
d e n k ö n n e n u n d w i r v i e r R a h m e n b e s i t z e n , s o m ü s s e n

in der Hauptgesprächszeit 64 000 Kontakte funktionieren.
Man bedenke, daß schon be i e iner e inz igen sch lechten
Kontaktstel le ein Gespräch nicht zustande kommen kann.
Auch die 1100 Telefonapparate bedürfen einer laufenden
Ü b e r h o l u n g . Z u e r w ä h n e n w ä r e n o c h d i e U h r e n a n l a g e
mi t ih ren Pausens igna len . Da is t unsere Mut te ruhr, d ie
jede Minute 112 Nebenuhren wei terscha l te t ; jeden Mor¬
gen muß sie auf genaue Zeit geprüft werden.

E in vö l l ig neues Aufgabengeb ie t i s t fü r uns das Funk¬
sprechen. Auch auf dieses Gebiet mußte sich die Werk¬
s t a t t e i n s t e l l e n , u m a l l e n A n f o r d e r u n g e n g e r e c h t w e r ¬
den zu können . Da haben w i r au f dem He lgen unsere
Anschläger, die ihre Kommandos bei Nebel oder schlech¬
t e m L i c h t p e r F u n k a n d i e K a b e l k r a n - A n l a g e ü b e r m i t ¬
te ln , wo s ie dann für E inze lkatzen oder Gruppen durch
Lautsprecher wei tergegeben werden können. Auch d iese
Gerä te müssen häufige r i n unse re r Werks ta t t r epa r i e r t
werden, le ider geht man n icht sehr sorgfä l t ig mi t ihnen
um. Auch die v ie ler le i Kommando- und Lautsprecher-An¬
lagen in den Docks, fl iegende Anlagen bei Stapel läufen
und für Bet r iebsversammlungen s ind von unserer Werk-

man muß dann bedenken, daß häufig fünf bis
m ^
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B i l d e r r e c h t s , v o n o b e n n a c h u n t e n :
»

H a n s L i e w a l d u n d E r n s t B e l a u a m R e l a i s z a h l e n g e b e r

A r t h u r D i m e r u n d L e h r l i n g H e n r y W i c h m a n n b e i m K a b e l a u s f o r m e n
H o r s t L o r e n z e n r e p a r i e r t T i s c h f e r n s p r e c h e r

H a r a l d R o l l o f f r e p a r i e r t e i n F u n k s p r e d i g e r ä t !
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s t a t t i n s t a n d z u h a l t e n . U n s e r e S c h i f f b a u h a l l e i s t f ü r d i e

laufenden Betriebsversammlungen für Lautsprecher-Über¬
t r a g u n g e n l e i d e r w e n i g g e e i g n e t . D a s v i e l e E i s e n d e r
D a c h k o n s t r u k t i o n u n d d e r K r a n b a h n e n f ü h r t z u a k u s t i ¬

schen Rückkopplungen. Im übrigen müssen die Sprecher
sehr nahe ans Mikrophon herantreten, damit sie gut ver¬
s t a n d e n w e r d e n .

Abschl ießend haben wir die Bi t te: ln den Fäl len, in de¬
n e n u n s e r e F r a u e n v o n z u H a u s e a u s a n r u f e n u n d i h r e

M ä n n e r b e i v o r k o m m e n d e n K r a n k h e i t s f ä l l e n o d e r a u s

s o n s t i g e m G r u n d e d r i n g e n d s p r e c h e n m ö c h t e n , u n b e ¬
d ing t d ie Kenn -Nummer i h res Mannes au fzugeben , d ie
d e n E h e f r a u e n l e i d e r i n d e n s e l t e n s t e n F ä l l e n b e k a n n t

i s t . D a r u m d i e s e w e i t e r e B i t t e a n d i e E h e f r a u e n ; L a ß t

Euch die Kenn-Nummer Eures Mannes aufgeben, da nur
bei Bekanntgabe der Kenn-Nummer eine Unterrichtung
des Verlangten möglich ist.

H a n s L i e w a l d

Neue Hilfsschale für die Außenhautsektionen

Beim Aufbau e ines Schi ffes in der Sekt ionsbauweise is t
d e r g r ö ß t e B a u t e i l d i e A u ß e n h a u t . D a a l l e e i n z e l n e n

Bauteile (Platten, Spanten, Stringer) mehr oder weniger
geformt sind, l iegt es auf der Hand, daß die Außenhaut
i m Ve r g l e i c h z u d e n ü b r i g e n B a u t e i l e n i m S c h i f f d e n
g r ö ß t e n A r b e i t s a u f w a n d e r f o r d e r t . M a ß n a h m e n , d i e z u
e ine r Ra t iona l i s ie rung im Sch i f fbau füh ren so l l en , s ind
i n f o l g e d e s s e n f ü r d e n B e r e i c h d e r A u ß e n h a u t b e s o n ¬
d e r s l o h n e n d .

D i e s e E r k e n n t n i s i s t n i c h t n e u . W e r f t e n i m I n - u n d A u s ¬

land haben deshalb —jede auf ihre Weise —versucht,
s i c h e t w a s P r a k t i s c h e s e i n f a l l e n z u l a s s e n . A u c h d i e S c h i f f ¬

bauer der Deutsche Werft haben ein Instrument ge¬
baut, das die bereits vorhandenen weitgehend verbessert.
Le ider s ind Vor r i ch tungen d ieser p räz isen , so l iden und
prakt ischen Art teuer und machen s ich erst in e in oder

z w e i J a h r e n b e z a h l t . D i e Vo r t e i l e d i e s e r Vo r r i c h t u n g
sind besonders augenfä l l ig , da es nunmehr mögl ich is t ,
das F lammenr ich tcn der fe r t igen .Sekt ion in der Lehre ,
a n s t a t t w i e f r ü h e r a n B o r d , d u r c h z u f ü h r e n .

D a r ü b e r h i n a u s k a n n a u f d i e s e W e i s e d e r g r ö ß t e Te i l
der Außenhautsek t ionen masch ine l l geschwe iß t werden .
Es dürfte darum unserer Betriebsleitung nicht schwer fal¬
len, die Order für den Bau einer zweiten Vorrichtung zu
geben.

Um d ie we i te ren Vorzüge d ieser neuar t igen Vor r ich tung
richt ig zu verstehen, ist es notwendig, die einzelnen Ar-

. I
! :

i M fi

H i l f s s c h a l e a l t e r A r t , d i e f ü r j e d e e i n z e l n e A u ß e n h a u t s e k t i o n n e u

a n g e f e r t i g t w e r d e n m u ß

N e u e V o r r i c h t u n g f ü r d i e F e r t i g u n g v o n A u ß e n h a i i l s e k t i o n c n
i m B e t r i e b

CN'

bc i l sgängc der a l ten und neuen Arbe i tswe ise mi te inan¬
der zu vergleichen.

A l t e A r b e i t s w e i s e :

1. Modelle für Hilfsschale nach Plan anfertigen
2 . B l e c h e n a c h M o d e l l e n a n z e i c h n e n

3 . B l e c h e u n d P r o fi l e b e a r b e i t e nE i n e A u ß e n h a u t s e k t i o n w i r d a u f e i n e r H i l f s s c h a l e a l t e r A r t m o n t i e r t
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Es sind noch weitere Pluspunkte zu nennen, jedoch würde
es über den Rahmen der Werftzeitung weit hinausgehen,
w o l l t e m a n s i c h i n d i e f a c h l i c h e n E i n z e l h e i t e n v e r l i e r e n .

D ie e rs ten Sek t i onen s ind un te r Benu tzung de r neuen
Vorrichtung gefertigt worden. Unsere Erwartungen be¬
treffs Genauigkeit, Herabsetzung der Bauzeit und hand¬
l i c h e m A r b e i t e n m i t d e m n e u e n G e r ä t s i n d w e i t ü b e r ¬

t r o f f e n w o r d e n .

4. Bearbeitetes Material zum Helgen transport ieren
5. Pallung für Hilfsschale aufstel len
6 . H i l f s s c h a l e m o n t i e r e n

7 . H i l f s s c h a l e n a c h G e b r a u c h d e m o n t i e r e n

8. Pal lung wegräumen bzw. umbauen
9. Mater ia l zur Werkstat t t ransport ieren zwecks wei terer

Ve r w e n d u n g

N e u e A r b e i t s w e i s e :

1. Aufmaßblatt nach Plan anfertigen
2. Vorrichtung einstel len nach Aufmaßblatt (1 Mann)

Wie aus der obenangeführten Aufstel lung ersichtl ich, sind
ansta t t neun Arbe i tsgängen nur noch zwe i e r fo rder l i ch .
Dami t w i rd na tü r l i ch v i e l Ze i t und auch Ge ld gespa r t .

W i r S c h i f f b a u e r s i n d s e h r e r f r e u t ü b e r d i e s e n F o r t s c h r i t t

und können kaum die Zeit abwarten, bis genügend Vor¬
richtungen dieser Art fertiggestellt sind, um alle er¬
forder l i chen Außenhaut -Sekt ionen auf d iesem Wege zu¬
s a m m e n b a u e n z u k ö n n e n .

H a r t m a n n , F S 2

Stapellauf Kühl-MS Pentelikon / /

n

Für die Reederei F. Laeisz lief am 25. August 1960 ein Fruchtschiff vom Stapel, das den

Namen „Pentelikon" erhielt. Der Neubau wird den beiden an die Horn-Linie gelieferten

Schi f fen „Hornkoog" und „Hornde ich" g le ichen. Be i 134,5 Metern Länge über a l les ,

121,92 Metern Länge zwischen den Loten, 16 Metern Breite, 8,75 Metern Seitenhöhe und

e inem Tie fgang von 6 ,12 Metern w i rd das Vier -Luken-Sch i f f e ine Tragfäh igke i t von

4 2 0 0 To n n e n a u f w e i s e n , w ä h r e n d d e r G e s a m t l a d e r a u m i n h a l t f ü r F r u c h t c a . 2 4 5 0 0 0 c b f

betragen wird. Als Antriebsmaschine wird ein MAN-Motor von 7250 PS Leistung ein¬
gebaut, der bei Schwerölbetrieb und Aufladung dem Neubau eine Geschwindigkeit von

18,5 Knoten geben soll.

L i n k s : K ü h l - M S . . P e n t e l i k o n "

l ä u f t v o m S t a p e l

U n t e n : D i e Ta u f p a t i n d e r

„Pentelikon", Frau Piening,
m i t D i r . G r ä b e r u n d D r . S c h o l z Kap i t än P ien ing , Reede re i F. Lae i sz
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MT „Topaz'" vom Stapel gelaufen
Für die Cargo Ships „El Yam", Tel Aviv ( Israel) , l ief am
31. August 1960 der E in-Schrauben-Motor tanker „Topaz"
vom Stapel. Der 187,5 Meter über alles bzw. 176,78 Meter
zwischen den Loten lange und 23,32 Meter breite Tanker
wird bei 9,77 Meter Tiefgang eine Tragfähigkeit von etwa
2 4 0 0 0 To n n e n b e s i t z e n . E i n M A N - D i e s e l m i t e i n e r L e i ¬

stung von 9600 PS wird dem Tanker eine Geschwindigkeit
von 15,24 Knoten geben.

R e c h t s : D i e „ To p a z " l ä u f t v o m S t a p e l

Unten: Frau Scholz, die Taufpatin der ,,Topaz",
M r s . D a n i e l R e c a n a t i u n d D r . S c h o l z

i

Massengutfrachter „ElaT' übergeben
Die Probe- und Abl ieferungsfahrt des Massengutf rachters

über den wir in unserer Werkzei tung 7/1960 be¬
reits ausführlich berichteten, erfolgte am 15. 9. 1960. Die
„E la t " wurde fü r d ie Z IM Is rae l Nav iga t ion L td . , Ha i fa ;

gebaut. Nochmals die technischen Daten; Länge zwischen
d e n L o t e n 1 5 8 , 4 9 m , B r e i t e 2 2 , 5 6 m , S e i t e n h ö h e 1 4 , 7 2 m ,

Tiefgang 10,55 m, Tragfähigkei t 22 350 t , Maschinenlei¬
stung 9600 PS, Geschwindigkeit 15 Kn.

E l a t ‘

1 1 .r r
" 5 ' S

j I! ! ! » « « * T U

!u

I T T . O l

imm

u m

f c ’ S '
! V
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Wie steht es

um den

Walfang?

j

Z w e i n o r w e g i s c h e W a I f a n g n i u l t e r s c l i i f f e a m R e i h e r s t i e g 1 9 5 9

Erinnert man sich der Spitzenschiffe, die die Deutsche Werft im Laufe ihrer Geschichte gebaut hat, fällt

einem gewiß als eines der ersten die „Weiter Rau" ein, die 1937 in Finkenwerder erbaut wurde und mit
13 752 BRT bzw. 21 600 tdw eines der größten deutschen Walfangmutterschiffe war. Das Schiff befin¬
det sich heute noch in der Walfahrt, leider jedoch nicht für deutsche Rechnung. Es mußte nach dem

Kriege abgeliefert werden und wurde 1946 Norwegen zugesprochen. Als „Kosmos IV" erhielt es vor
gar nicht langer Zeit eine neue Maschinenanlage, Diesel-Motoren anstelle der früheren Dampfmaschinen.

Der Walfang, so wurde in jenen Jahren immer wieder betont, spielte für die deutsche Ernährung eine
wichtige Rolle. Unwillkürlich stellt man die Frage, wie es denn heute damit steht, nachdem Deutsch¬
land aus dem Walfang ganz ausgeschieden ist. Begnügen wir uns nur mit Impoiten oder hat die Jagd
nach dem Riesen des Meeres überhaupt an Bedeutung verloren?

A l s kü r z l i ch d i e P re i se f ü r unse ren Mode l lwe t t bewe rb ve r t e i l t wu rden , wa ren un te r i hnen e i n i ge

Exemplare von Wanda Oesaus interessanter historischer Studie „Hamburgs Grönlandfahrt“. Zweierlei
geht aus diesem wie aus ihrem anderen Buch „Schleswig-Flolsteins Grönlandfahrt“ deutlich hervor:
Einmal die Bedeutung, die dieser Zweig der Seefahrt einmal hatte und zum anderen die enormen An¬
forderungen, die er an die Männer stellte, die sich diesem rauhen Handwerk widmeten. Fangberichte aus
jener Zeit sind wie spannende Abenteuer-Romane zu lesen.

Fall, Fall! öwerall!” war der Zauberruf der Grönland¬
fahrer, die im 17., 18. und 19. Jahrhundert im Nördlichen
Eismeer dem Wal und den Robben nachjagten.

bogen sich vor Kraft und Widerstand. Man sauste an die
B e u t e .

Leidenschaftliches Jagdfieber entbrannte in den Schalup¬
pen und auf dem Mutterschiff.

Oben im Krähennest, der Ausgucktonne, saß der Komman¬
deur mit dem Gucker und dem Sprachrohr, meistens von
dort oben durch Signale den aufregenden Kampf lenkend.
Was an Bord gebl ieben war, k let ter te in d ie Wanten, in
die Saling und wurde nicht „satt, ein so anmuthiges
Spectaculum wie das Wueten und Toben des Walfisches
u n d d a s F e c h t e n d e r M e n s c h e n " a n z u s c h a u e n . E s i s t v e r ¬

bürgt, daß selbst al te Grönlandfahrer, die „off t und man-

Dieser Fang- und A larmruf sch lug krä f t iger ins B lu t a ls
Donnerschlag und Feuerhorn.

Wie man s tand und lag , m i t ten aus dem Got tesd iens t ,
vom Essen, aus der Koje, stürzte man in die Schaluppen
(Fangbootc), oft noch im Unterzeug, Jacke und Hose in
der Hand, die manchmal erst viel später zwischen Ruder¬

schlag und Streichen angezogen werden konnten.

D i e B o t t e s u r r t e n a u s d e n D a v i t s u n d „ R o i a n " , d i e R i e m e n
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nigmahl" eine Jagd gesehen hat¬
ten, ih re „Lust n ich t genugsam
b ü ß e n , n o c h E r s ä t t i g u n g d e ß -
halb er langen konnten, sondern
j e d e r n e u e n J a g d v o n A n f a n g
b i s z u m E n d e a b e r m a l s z u s a h e n , "

: T 7 - '■■ H o c h a u f g e r i c h t e t , d i e H a r p u n e
in der Hand, s teh t der Harpu¬

nier vorne im Boot (s iehe Bi ld) . Knappe Befehle an d ie
Ruderer hinten bringen es möglichst nahe an den Fisch.
„Der Harpunier, wann er kann, wirfft den Wallfisch müder
Harpunen hinter das Blaseloch oder in das dicke Speck"!
S o b a l d d e r Wa l d i e H a r p u n e „ i m L e i b e e m p fi n d e t , s o
laufft er wie ein Pfeil niederwärts". Oft geht er „ln große
Tiefen herab, und zwar mit einer solchen Geschwindigkeit,

daß man Beyspiele hat, daß die Kinnladen oder der Schä¬
del durch das Aufstoßen gegen den Boden zerbrochen
w u r d e n " .

Dabei rollt die an der Harpune befestigte Leine mit einer
solchen Schnelligkeit ab, „daß der Rauch von dem Steven
aufsteigt und man Wasser hinzugießen muß, damit er
nicht in Brand gerathe".

Nach und nach werden d ie 6oder 7Wal le inen, d ie jedes
Boot mit sich führt und deren Länge je 120 Faden (1 Faden
rund gerechnet 1,80 m) beträgt, aneinandergepleißt. An¬
dere Schaluppen eilen zum weiteren Entsatz herbei.

Kommt der Wal wieder nach oben, um Luft zu schöpfen
(denn e r a tme t du rch Lungen) , f äh r t e r b i swe i l en „m i t
einer solchen Heftigkeit gegen die Oberfläche, daß er ganz
über d ieselbe hinausspr ingt" .

„Was er in solcher furi antr i ff t , das muß al les zu Trüm¬
mern und zu Stücken gehen. Der Fisch fängt an zu wüthen
und zu toben, daß die See wie ein Seiffwasser und lauter
Schaum davon wird. Diß von sich schlagen aber ist e in
viel größer Werk als jemand aus so bloßer Erzehlung
i h m s e l b s t e i n b i l d e n k a n n . D a n n w a n n e r m i t d e n F i n n e n

wieder seinen Leib schlägt, das gibt einen solchen Schall,

daß mans auff eine halbe Meilwegs hören kann. Wann er
aber mit dem Schwantz ins Meer schlägt, das ist anders
n i c h t , a l s w a n n m a n e i n g r o ß S t ü c k G e s c h ü t z e s l o ß
b r e n n e t e " .

Die zweite und dr i t te Schaluppe schießen fest , und nun
saust er davon mit Schaluppen und ,,etliche tausen faden
Lin ien oder St r icke, schnel ler a ls e in Sch i f f sege l t und
wie e in Vogel fl ieget , das e inem die Ohren sausen und
offt grün vor den Augen wird und den Schwindel im
Kopf veruhrsachet " . Wieder , ,kombt e r herauf f und g ib t
durch die Luftröhre eine solche Stimm von sich, daß mans
au f e ine ha lbe oder gan tze Me i lwegs hören kan . Doch
der eine gibt ein größer Geläut als der andere".

Das Spie l wiederhol t s ich, b is der Fisch müde wird und
m a t t i m Wa s s e r l i e g t . N u n w e r f e n d i e H a r p u n i e r e d i e
Lanzen , d ie e igen t l i chen Mordwaf fen , au f i hn und ver¬
s u c h e n , i h n z u t ö t e n .

, ,Entwischt er aber mi t e iner und mehr Lantzen, so hat
m a n a l l e z e i t m e h r i n Vo r r a t h , b e y 5 , 6 o d e r 7 i n j e d e r
Schaluppe, die er offt alle aus 3, auch wol aus 4Schalup¬
pen im Leibe stecken hat und damit bundt bekleidet ist
wie ein Schweinigel mit Stacheln."

Immer von neuem s toßen d ie Harpun ie re dem Wa l d ie

L a n z e n , w e n n m ö g l i c h , , h i n t e r d e n F i n n e n e t w a s v o r ¬
wärts in Herz und Lunge hinein. Sein brennend heißes
Blut überströmt die Menschen und fül let die Schaluppen,
w e n n s i e n i c h t a u s w e i c h e n " .

„Er rafft seine letzten Kräfte zusammen, um sein Blut in
h o h e n S t r a h l e n a u s z u b l a s e n u n d s i c h d u r c h f u r c h t b a r e

Schläge zu rächen. Wehe denen, die nicht Zeit und Ge¬
schick l ichke i t haben, auszuweichen! E in e inz iger Sch lag
mit dem Schwänze zerschmetter t d ie stärkste Schaluppe

und zerquetscht die Kühnen, die sich ihm nahen."

„Wann er sich nun verblutet, wird die ganze See daher-
umb davon gefärbet."

(Aus W. Oesau, „Schleswig-Holsteins Grönlandfahrt")

V

Moby Dick / /

/ /

ve rzehr t , w ie e in woh lbe le ib te r Mär ty re r l ie fe r t der Wal
in seinem eigenen Leibe den Brennstoff zu seinem Feuer¬
t o d . W e n n e r n u r a u c h d e n Q u a l m v e r b r e n n e n w o l l t e , d e n

er erzeugt, denn der ist eine Qual. Entrinnen kann man ihm
nicht, eine Weile muß man es wohl oder übel in dem un¬
b e s c h r e i b l i c h e n G e s t a n k a u s h a l t e n . N a c h w ü s t e n H i n d u ¬

r i ten r iecht es, nach Schei terhaufen, auf denen Leichen
ve rb rann t we rden . Am Jüngs ten Tage mag e i n so l ches
Lüf tchen wehen, vom l inken F lüge l her. Wer e ine Wal¬
verbrennung miterlebt hat, für den ist die Hölle kein
l e e r e r W a h n .

Gegen Mitternacht war der Ofen in vollem Betrieb. Wir
hat ten den Kadaver losgeworfen und Segel gesetzt . Der
Wind wurde fr ischer. Stockfinster war es auf dem aufge¬
wühlten Meer, doch dann und wann züngelte die Finster¬
n i s h e r a u f . D a n n w a r e n a l l e S t a g e u n d B r a s s e n , a l l e
Schoten und Toppnanten bis oben hinauf hell erleuchtet
wie in einer antiken Seeschlacht, wenn griechisches Feuer
lohte. Die brennende „Pequod" machte Fahrt, als hätte sie

Der we l tberühmte Roman Herman Melv i l les „Moöy
Dick“ gibt uns Beschreibungen vom Leben an Bord
eines amerikanischen Waliängers des 19. Jahrhun¬
derts, der bei aller Phantasie und Dramatik des Ge¬
schehens beispielhafte Sachkenntnis verrät und als
vol lgült iges Dokument zu würdigen ist.

„... Es war gegen neun Uhr abends, als zum ersten Male
auf d ieser Reise der Tranofen in Betr ieb gesetzt wurde.
S t u b b h a t t e d a b e i d i e A u f s i c h t z u f ü h r e n .

„Al les k lar? Dann Luke auf und los! Smut je, du machst
Feuer." Das war nicht schwierig, denn im Laufe der langen
F a h r t h a t t e d e r Z i m m e r m a n n a l l e s e i n e S p ä n e i n d i e
Feuer löcher ges top f t . Das e rs tema l au f e ine r Wa l fang¬
re ise muß der Trano fen e ine Ze i t lang mi t Ho lz gehe iz t
werden. Später wird es nur noch zum Anfeuern gebraucht,
dann wird die Glut mit ausgekochtem Speck unterhalten,
mi t den dür ren , schrumpl igen Gr ieben , d ie immer noch
stark ölhaltig sind. Wie ein Menschenfeind, der sich selbst
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vor dem Kamin. Dort lungerten, wenn es sonst nichts zu
tun gab, die Wachen herum und schauten ins Feuer, bis
es ihnen fast die Augen ausbeizte. Der Feuerschein husch¬
t e ü b e r s c h w e i ß - u n d r u ß v e r s c h m i e r t e G e s i c h t e r u n d

zottige Bärte, aus denen barbarisch weiß die Zähne gleiß¬
t e n . S c h n ö d e A b e n t e u e r w u r d e n e r z ä h l t , u n d d a s S c h r e c k ¬

l i c h e w u r d e z u m S c h e r z . W i e d i e F l a m m e n a u s d e m

Schornste in loch flacker te wüstes Gelächter auf , während
die Harpuniere ihre r iesigen Gabeln und Kel len hant ier¬
ten. Und der Wind heul te , und d ie Seen spr i tz ten, und
ächzend stampfte der Bugspriet. Doch das Schiff mit der
r o t e n H ö l l e a n D e c k s c h o ß t i e f e r u n d i m m e r t i e f e r h i n e i n

i n d i e F i n s t e r n i s d e s M e e r e s u n d d e r N a c h t , h ö h n i s c h m i t

d e n P o t t fi s c h z ä h n e n k n i r s c h e n d u n d f r e c h v o n a l l e n P l a n ¬

ken um sich geifernd. Mit Wilden und leichenfressendem
Feuer an Bord s tampf te d ie „Pequod
Nacht hinaus, das rechte Gehäuse für die Seele ihres be¬
s e s s e n e n S c h i f f e r s . . . "

ohne Erbarmen eine Rache zu vollstrecken, ganz wie die
Briggs jenes kühnen Hydrioten Canaris, wenn sie aus
d e n m i t t e l a l t e r l i c h e n H ä f e n m i t i h r e r F r a c h t v o n P e c h u n d

Schwefel in See stachen, um mit lodernden Segeln über
die türkischen Fregatten herzufallen, daß sie in Flammen
aufg ingen.

Der Lukendeckel war vom Ofen abgenommen und lag als

breite Kaminplatte davor. Hier walteten die heidnischen
Harpuniere ihres Amtes als Heizer. Mit riesigen Zinken
stießen die wilden Tatarengestalten zischende Speck¬
m a s s e n i n d i e s i e d e h e i ß e n K e s s e l o d e r s c h ü r t e n d a s F e u e r

darunter, daß aus den Türen die ringelnden Flammen her¬
a u s f u h r e n w i e N a t t e r n , u m d i e K e r f e i n d i e F ü ß e z u
s t e c h e n . I n d ü s t e r e n S c h w a d e n w ä l z t e s i c h d e r R a u c h i n

die Nacht hinaus. Wenn das Schiff überholte, schwappte

das brodelnde öl mi t , begier ig, den Heizern ins Gesicht
zu springen. Am anderen Ende der großen Feuerstelle
stand gegenüber den Ofentüren das Spill wie eine Bank

i n d i e s c h w a r z e

Auf der „Walter Rau / /

I m 2 0 . l a h r b u n d e r l s i e h t e s a n d e r s a u s . W i r b r a u ¬

chen nicht lange zu suchen, um einen Vergleich zu
h a b e n . U n s e r H e i n F r i c k e w a r s e l b s t m i t i n d e r

A n t a r k t i s m i t d e r , , W a l t e r R a u " . S e i n e B e r i c h t e ,

d i e s e i n e r z e i t i n d e r We r k z e i t u n g d e r D W 1 9 3 8
verö i ien t l i ch t wurden, s ind in ih rer t rocken-würz i¬
gen seemännischen Kürze ein würdiges Gegenstück
d e r N e u z e i t z u d e n o b e n z i t i e r t e n h i s t o r i s c h e n

B e r i c h t e n :

heruntergezogen. Zunächst wird am Kopfende der Speck
etwas gelöst , man schneidet e in Loch hinein und steckt

v o n d e r I n n e n s e i t e e i n e n S t a h l s t r o p p m i t H o l z w i r b e l
durch, worin dann der Windenrenner eingehakt wird. Un¬
ter heftigem Geknister wird der Speck regelrecht herunter¬
gerissen, wobei die Flenser auf dem Rückentei l nur den
n i c h t a b r e i ß e n d e n S e h n e n v e r b ä n d e n m i t d e m F l e n s m e s s e r

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

vorsichtigem Anhieven erst das zwischen Speck und Zunge
liegende wässrig-blutige Fleischgefüge gänzlich mit den
Messern abgelöst werden, von der Sei tenflosse an z ieht
d a n n d i e W i n d e d e n l e t z t e n Te i l f a s t o h n e H i l f e . V o n d e r

Zunge löst man noch das blutige Fleisch, welches durch
den Slip über Bord geht, und schleift mit einer Winde die
Zunge bis vor die Kocheröffnung. Als nächstes wird dann
der bis zu acht Meter lange Unterkiefer abgetrennt. Man
hievt ihn mit einer Winde am Vorderende an; einige kräf¬
tige Schläge mit dem Flensmesser auf die Kiefergelenke,
und schon stürzt der Kiefer an Deck. Nun geht das Um¬
kanten vor sich, wobei nach überwinden des Schwerpunk¬
tes das Tie r m i t vo l l e r Wuch t he rumrausch t , au f Deck

schlägt und schwere Erschütterungen hervorruft. Der un¬
tere Tei l l iegt jetzt oben und wird ebenfal ls abgespeckt.
Das wuchtige Aussehen ist durch das Abspecken mächtig
geschmälert, und der Wal ist wesentlich kleiner geworden.
Auf dem Achlerplan ist die Arbeit am Wal somit beendet.
M i t z w e i W i n d e n h e b t m a n d i e S c h w a n z k l a u e a b — s i e

schwebt zum Tei l frei über Deck —, setzt sie am Kopf¬
e n d e a b , s c h ä k e l t d i e K l a u w i n d e n r e n n e r e i n , u n d d a n n

pol ter t s ie den Sl ip herunter, b is s ie sch l ießl ich wieder
hoch am Heck hängt, klar zum nächsten Aufholen, Inzwi¬
schen ist am Schwanzstropp schon der Renner der Verhol¬
winde angeschlagen, und der Wal wird damit bis auf den
Vorplan geholt . Der große Unterkiefer wird gleich hinter¬
her bis zu den Knochensägen geschleift und zerschnitten.
Der nach vorn gezogene abgespeckte Wal wird sofort wie¬
der von Lemmern (F le i schschne ide rn ) über fa l l en . Jeder

„Der Wal ist noch nicht ganz hochgeholt, und schon sind
a u c h d i e F l e n s e r m i t i h r e n M e s s e r n a m W e r k . S i e s c h l i t z e n

den Speck zu beiden Seiten und ebenfalls oben, von hinten
nach vorn, bis aufs Fleisch ein. Beim Abspecken auf dem

Achterplan braucht man vier Winden. Zwei werden zu-

r a n g b o o t , W a l e

nächst zum Halten und Umkanten des Wales angeschla¬
gen, indem eine an der hochstehenden Seitenflosse nach
einer Seite und die andere im Speck befestigt unter den
Wal durch nach der anderen Seite zieht, so wird dann der
Kadaver ers t mal fes tgehal ten. Mi t den be iden anderen
Winden auf dem Mit te laufbau wird nun der obere Speck
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h a t s e i n e b e s t i m m t e A r b e i t , u n d i n k u r z e r Z e i t b l e i b t v o n

dem großen Brocken nichts mehr nach. Zwei Mann schnei¬
den etwa vier Meter vom Schwanzende r ingsum bis aufs
Rückgrat das Fleisch ein; es bedarf dann nur noch eines

k u r z e n Z u g e s m i t d e r Ve r h o l w i n d e , u n d z w i s c h e n d e n
Wirbeln reißt es ab. Das so abgetrennte Stück wird weiter
nach vorn mit einer anderen Winde hochgehievt, die größ¬

ten Fleisch- und Speckmassen noch abgetrennt, dann die
Wirbel abgehackt und sogleich in die Kocheröffnungen ge¬
w o r f e n . D e r O b e r k i e f e r w i r d a u c h s c h o n m i t e i n e r W i n d e

zu r Se i te geh iev t ; be im Sch lund t renn t man ihn du rch
Schneiden und Schlagen mi t den F lensmessern ab. Die

g roßen Bar ten werden he r¬
ausgeschnitten und über Bord
gehievt, der Kiefer zur Säge
g e z o g e n . . . "

„ . . .D ie ganze Ve ra rbe i t ung
d e r W a l e i s t e i n e r e c h t

r a u h e A n g e l e g e n h e i t . W a r

d i e A r b e i t s l e i s t u n g a n f a n g s
auch nicht so groß, so konnte
s i e d o c h i m L a u f e d e r Z e i t

b e i e i n i g e r Ü b u n g a u f d a s
Drei fache gesteigert werden.
Je schneller die von den Fang¬

b o o t e n a n g e l i e f e r t e n Wa l e
v e r a r b e i t e t w e r d e n , d e s t o b e s ¬

ser sind alle daraus gewonne¬
n e n P r o d u k t e , s e i e s ö l , F u t ¬

t e r m e h l , K o n s e r v e n , G e f r i e r ¬

fl e i s c h o d e r F l e i s c h e x t r a k t . E i n

nur v ie rundzwanz ig S tunden

a l t e r W a l k a d a v e r i s t b e r e i t s v o n e i n e m f r i s c h g e ¬
s c h o s s e n e n T i e r z u u n t e r s c h e i d e n , d e n n e r i s t s c h o n b e ¬

t r ä c h t l i c h s t ä r k e r a u f g e d u n s e n . D i e z u r Ve r a r b e i t u n g
Wales benöt igte Arbei tszei t beläuf t s ich bei

H o c h b e t r i e b i m M i t t e l a u f d r e i ß i g M i n u t e n , l n e i n e r
S c h i c h t k o n n t e n 2 0 b i s 2 1 T i e r e a n D e c k g e h o l t u n d
v e r a r b e i t e t w e r d e n . E s w a r e n e i n z e l n e W a l e d a z w i ¬

s c h e n , d i e e i n e V i e r z i g - To n n e n - W i n d e n i c h t h e r a u f z u ¬
ho len vermochte , es mußte dann d ie zwe i te mi t ange¬
s p a n n t w e r d e n . B e i d e m f o r c i e r t e n A r b e i t s t e m p o g e h t
a u c h m a n c h e r l e i z u B r u c h , u n d d i e R e p a r a t e u r e , w i e
zum Beisp ie l Schmiede, haben vo l lauf zu tun, um a l les
wieder hinzutrimmen. Beim Fleisch-, Speck- und Knochen¬
ziehen geht mancher Haken mit in die Kocher, und im¬
mer wieder müssen neue angefert igt werden. Die Klapp¬
böcke an Deck sind verwürgt, die Winden haben krumme
Vorgelegewellen und verbogene Pleuelstangen, al les mu-ß
so schne l l w ie mög l i ch w ieder repar ie r t werden , dami t
keine Stockung eintr i t t . "

e i n e s

Fabrikschiffe heute und morgen
Die Techn ik des Wal fanges and der Walverarbe i¬

tung i s t dami t ansche inend au f i h rem Höhepunk t

angelangt . Es wird s ich in den le tz ten 25 Jahren
k a u m W e s e n t l i c h e s v e r ä n d e r t h a b e n . A b e r w a r u m

h ö r t m a n n i c h t s m e h r v o m d e u t s c h e n Wa l f a n g ?

Länder erwei tern laufend Ihren Ante i l am Wal fang. 1956
kauf ten d ie Japaner von Onassis dessen Fangflot te, d ie
von der peruanischen Regierung daran gehindert worden
w a r , v o r d e r W e s t k ü s t e S ü d a m e r i k a s i n n e r h a l b d e r 2 0 0 -

Me i len-Zone au f Wal fang zu gehen. Im Sommer d ieses
Jahres übernahm die gleiche japanische Gesellschaft von
e i n e r b r i t i s c h e n F i r m a d e r e n 1 5 0 0 0 - B R T - F a b r i k s c h i f f , e i n

10 000-BRT-Kühlsch i f f und s ieben Fangboote. Und je tz t
melden die Zeitungen, daß auch die niederländische Fang¬
flotte in japanischen Besitz übergehen wird. Von norwegi¬
scher Seite werden bisher keine Verkäufe gemeldet, aller¬
dings berichten die Norweger, das Fangergebnis 1959/1960
sei das schlechteste seit 1938/1939 gewesen. Trotzdem er¬

we i te r t auch d ie Sowje tun ion lau fend ih ren Bes tand an
Fangflotten. 1959 fuhr die „Sowjetskaja Ukraina" (36 000

BRT) erstmalig in die Antarktis, ein Schwesterschiff ist in
Bau, vor wenigen Wochen ist das zum Walfang-Verarbei¬
tungsschiff umgebaute frühere Hapagschiff „Hamburg
Dienst gestellt worden. Zwei weitere Neubauten unbe¬
k a n n t e r G r ö ß e w i l l d i e S o w j e t u n i o n b e i a u s l ä n d i s c h e n
Werf ten in Auf t rag geben.

Die Wirtschaftszeitungen berichten über die großen Wal¬
f a n g m u t t e r s c h i f f e i n l e t z t e r Z e i t a u f f a l l e n d h ä u fi g — i n
diesem Zweig der Seefahr t vo l lz iehen s ich offensicht l ich
e r w ä h n e n s w e r t e Ve r ä n d e r u n g e n . Z u g l e i c h i s t v i e l v o n
neuen, bis zu 15 000 tdw großen Fischereimutterschiffen die
Rede, d ie fe r t iggeste l l t , au f K ie l ge legt oder in Auf t rag
gegeben worden sind; ein neuer Zweig der Großfischerei
a u f d e n W e l t m e e r e n s c h e i n t s i c h z u e n t w i c k e l n .

B e t r a c h t e n w i r z u n ä c h s t d e n Wa l f a n g . A u s N o r d w e s t ¬
europa waren in der Saison 1959/1960 in der Antarktis
acht norwegische, drei britische und eine niederländische
Fangflotte mit je einem Verarbeitungsschiff und durch¬
schnittlich 10 Fangbooten im Einsatz. Japan entsandte
sechs Walfangmutterschiffe mit den dazugehörigen Fang¬
booten und d ie Sowje tun ion zwei F lo t ten . D iese be iden

i n
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Diese gegensätz l i che Entw ick lung des nordwesteuropä i¬

schen und des japanischen bzw. sowjet ischen Wal fang¬

flottenbestandes erklärt sich aus dem Rückgang der Wal¬

ölpreise von 127 £je Tonne (1950) auf 63 £im Frühjahr
1960. Die Japaner g lauben, be i ih ren n iedr igen Löhnen
und du rch d ie Ve rwer tung des Wa lfle i sches a l s Vo l ks¬

nahrungsmittel noch rentabel arbeiten zu können. Und die

Sowjetunion schätzt har te Devisen, zum Beisp ie l unsere
D - M a r k , a u s d e m E r l ö s d e s W a l ö l v e r k a u f s a n d i e B u n d e s ¬

republ ik, hoch ein, um ein wenig rentables Unternehmen

noch auszubauen. Diese Forcierung des Walfangs ist eini-

an der 22. Stelle der Weltrangliste stand und 1959 bereits

den 5. Platz im Fischfang erreicht und in der Fischmehl¬

produkt ion sogar a l le anderen Länder überflüge l t ha t te .

Auch die Japaner haben neue Fischfanggebiete erschlos¬

sen, so fangen sie vor der Küste Westafrikas Thunfische,
sind al lerdings an Stützpunkte mit Kühlanlagen in Dakar

und an der Elfenbeinküste gebunden. Die Absicht der Ja¬

paner, auch an der irischen Küste einen solchen Stützpunkt

anzulegen, scheiterte bisher an dem Widerspruch der ir i¬

schen Reg ierung. Inzwischen haben auch d ie Norweger

e ine F isch fangexped i t ion nach Westa f r i ka en tsandt . D ie

n - 1 .

'm ' m

M o d e r n e s 1 5 0 0 0 - t d w - F i s d i e r e i m u t t e r s c h i f f

ge rmaßen über raschend, da zu be fü rch ten i s t , daß d ie

Wale in absehbarer Zeit auch in der Antarktis ausgerottet
sein werden. 14 500 Blauwaleinheiten dürfen jährl ich ab¬

geschossen werden . So bes t immt es d ie Wash ing toner

Wa l fangkonven t ion , de r s i ch d ie Sowje tun ion a l l e rd ings
nicht angeschlossen hat. Demgegenüber wurden 1959/1960
über 17 000 Blauwale inhei ten er legt . Dem Wal fang s ind
a l s o n i c h t n u r w i r t s c h a f t l i c h e , s o n d e r n a u c h n a t ü r l i c h e

Grenzen gesetzt.

Russen sind nicht nur noch weiter ins Polareis vorgedrun¬

gen, sondern in diesem Sommer auch mit einer Flotte von 160

Schiffen, darunter mit Einheiten von 15 000 tdw, und einer

Gesamtbesatzung von 25 000 Mann vor der Küste Neu¬

fundlands und Kanadas aufgetaucht. Da ihnen Stützpunkte
dor t n ich t zur Ver fügung s tehen, werden F ischere i -Mut¬

terschiffe eingesetzt, die die verarbeiteten Fänge der
Fangboote an Transportschiffe mit Kühleinrichtungen ab¬
geben. Ähnlich operieren die Russen im nördl ichen Pazi¬

fik. Die großen Neubauten erhält die Sowjetunion aus
Kiel, Rostock, Danzig, aus Japan und auch von eigenen
Werften. Die nordwesteuropäische Fischerei, so schrieben

Fachleute noch vor wenigen Monaten, werde sich in den
n ä c h s t e n 1 5 J a h r e n a u f e i n e n w e s e n t l i c h k l e i n e r e n S c h i f f s ¬

typ (3500 BRT) e inste l len, zumal d ie im Fischfang vor¬
her rschenden Mi t te lbe t r iebe g rößere E inhe i ten kaum fi¬

nanzieren könnten. Inzwischen wurde jedoch bekannt, daß

ein engl ischer Unternehmer einen ausgedienten bri t ischen

Flugzeugt räger von 15 700 t in e in F ischere imut te rsch i f f
u m b a u e n l a s s e n u n d z u s a m m e n m i t 3 5 T r a w l e r n a u f d i e

Re ise sch icken w i l l . D iese Fangflo t te so l l e rs tk lass igen

Fros tfisch fü r den eng l ischen Mark t ab l ie fern . Dami t i s t

a u c h i m N o r d s e e r a u m d e r S c h r i t t z u m g r o ß e n F i s c h ¬

verarbe i tungssch i f f vo l lzogen.

Es bleibt zwar abzuwarten, was die Nordseeländer in den

kommenden 10 oder 15 Jahren den von der Sowjetunion

geplanten 100 Fabrikschiffen entgegensetzen werden. Si¬

cher aber werden durch d iese Entwick lung den Wer f ten

neue Aufgaben ges te l l t .

G a n z a n d e r s s c h e i n e n d i e A u s s i c h t e n f ü r d e n E i n s a t z d e r

F i s c h f a b r i k s c h i f f e z u s e i n . D e r F i s c h r e i c h t u m d e r O z e a n e

gi l t a ls unerschöpflich. Sich seiner zu bemächt igen, also
n i c h t n u r i n k ü s t e n n a h e n G e b i e t e n , s o n d e r n a u c h w e i t

draußen auf den Weltmeeren und in größeren Tiefen zu

fischen, setzt a l lerdings andere als die bis lang gängigen
Fischereifahrzeuge voraus. Diese modernen und größeren

Schiffe werden in der Gegenwart entwickelt, da man be¬

griffen hat, daß man in Zukunft immer mehr auf den Reich¬

tum des Meeres w i rd zu rückg re i f en müssen , wenn d ie

rasch zunehmende Bevö lkerung unseres P lane ten n ich t

verhungern so l l .

An der Erschließung neuer Fischfanggebiete und der Ent¬

wick lung großer F isch fabr iksch i f fe mi t modernen Verar¬
beitungseinrichtungen und Kühlanlagen sind die verschie¬

d e n s t e n N a t i o n e n b e t e i l i g t . D i e B e h i n d e r u n g d e r Wa l ¬

fangflot te Onass is ' durch d ie Peruaner hängt u rsäch l ich
m i t d e m A u f b a u e i n e r n a t i o n a l e n F i s c h e r e i fl o t t e u n d F i s c h ¬

verarbeitungsindustr ie in Peru zusammen, das 1956 noch c l - k r
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B I L D E R E I N E R

A U S S T E L L U N G
v o n D r , G ü n t h e r A l b r e c h t

M u s e u m f ü r H a m b u r g i s c h e G e s c h i c h t e

Nicht nur die Modelle, auch die Bilder unserer Ausstellung sind „Schiffe
unter Glas". Sie geben einen Eindruck von dem Schaffen zweier Maler,
die sich zum Gegenstand ihrer Arbeit vorzüglich Schiff und Schiffbau
gewählt haben: Wolfram Claviez und Jochen Sachse.

Für den Leser der Werkzeitung sind diese Namen längst nicht mehr
unbekannt . Se i t Jahren s ieh t e r Reprodukt ionen von Werken d ieser
Künstler und kennt damit gleich zwei Vertreter eines Gebietes, das
von der Malerei heute nicht sehr gepflegt wird. In ihren Bildern öffnen
sich überdies zwei tief getrennte Vorstellungswelten. Auch der ober¬
flächliche Betrachter wird sich kaum weiter auseinanderliegende Dar¬
stel lungsweisen gemeinsamer Themen vorstel len können.

Diese ungewöhnliche und interessante Bildversammlung wollen wir zu
nutzen versuchen, um im Hin und Her der Betrachtung ein wenig in die
Arbeit und Absicht beider Maler einzudringen.

Jochen Sachse, der jüngere von beiden, bekennt sich ohne Vorbehalt
zur großen Tradition der Marine- und Seemalerei des 19. und beginnen¬
d e n 2 0 . J a h r h u n d e r t s . S e i n e B i l d e r e r i n n e r n u n s a n N a m e n w i e S c h n a r s -

Alquist, Stöver, Spurling und an Walter Zeeden, den Sachse als seinen
eigentl ichen Lehrmeister ansieht.

Ist es nicht gefährlich, heute noch an einer Richtung festzuhalten, die
schon zur Zei t ihrer höchsten Entwicklung bald isol ier t war? Arbei tet
der Maler damit nicht zeitwidrig, „anachronistisch"? Das schon, Sachse

A b b . 1

,,Schiffe am Ausrüstungskai der DW",
A q u a r e l l v o n W o l f r a m C l a v i e z

schließt sich mit dieser Bindung an eine Tra¬
dition von der Entwicklung in seiner eigenen
Z e i t a b , a b e r w e i l e r e s b e w u ß t t u t , k ö n n e n

wir eigent l ich nicht von einer Gefahr reden.
S a c h s e w i l l i n d i e s e r S c h u l e w u r z e l n , e r
schaff t s ich damit eine feste Begrenzung in

klarer Selbsteinschätzung. Er
. ; s u c h t e i n e E n t w i c k l u n g i n d e r

T e c h n i k , i n d e r V e r v o l l ¬

kommnung, nicht in der Ver¬
änderung.

I s t d a s K u n s t ? J o c h e n S a c h s e
w ü r d e e t w a a n t w o r t e n :

„ W e n n K u n s t i m m e r d a s

f c

Neue suchen muß, immer neu
s e i n m u ß , u m K u n s t z u s e i n ,
d a n n b i n i c h k e i n K ü n s t l e r .

I c h w i l l n i c h t n e u " s e i n ,
m e i n Z i e l i s t d i e e x a k t e M a ¬

r i n e - u n d S e e m a l e r e i . " W i e

w ü r d e n w i r h i e r e n t s c h e i d e n ?

D i e s e Z ie lse tzung
durch den Weg verständl ich,
a u f d e m S a c h s e z u r M a l e r e i

k a m . H i e r w e n d e t s i c h n i c h t

w i r d

A b b . 2

, , H o r n c a p " u n d , , H o r n b e l t " ,

A q u a r e l l v o n J o c h e n S a c h s e
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A b b . 4 ( u n t e n ) : , , H o r n c a p “ , A q u a r e l l e v o n J o c h e n S a c h s eA b b . 3 ( o b e n ) : , , H o r n k o o g “



Abb. 5; „Auslegerboot der SUdsee", Aquarell von Wolfram Claviez

ein Künstler vom Allgemeinen her einem besonderen Ge¬
biet zu, zu dem er bestimmte Bindungen besitzt, sondern
ein Mensch, der von der Sehnsucht nach der See besessen
i s t , s u c h t f ü r d i e s e s G e f ü h l e i n e n A u s d r u c k u n d fi n d e t i h n

in der Malerei. Das ist der Weg Sachses: Ein Junge im
t i e f e n B i n n e n l a n d h a t k e i n e a n d e r e L e i d e n s c h a f t a l s S e e

und Schiffe —eine eigentümliche Mischung aus Romantik
und technischer Neigung. Er sammelt Schiffsmodelle, ba¬
stelt dann selber und kann damit doch nur das Schiff, nicht
aber SchiffundSee darstellen. So beginnt er zu zeich¬
nen, greift dann zur Farbe und malt Aquarelle. Ohne jede
Ausbi ldung verschaff t er sich die technischen Kenntnisse
allein durch Erfahrung und arbeitet nach Vorlagen, woher
soll er richtige Schiffe nehmen? So erklärt sich die pein¬
l i che Genau igke i t , We l l en müssen „ech t " se i n , Sch i f f e
müssen „stimmen", denn so haben es die Vorbilder ge¬
hal ten, deren Bi lder er aus Reprodukt ionen studier t , wo

sie nur greifbar werden. Da die Lage nach dem Kriege es
nicht zuläßt, zur See zu gehen, lernt Sachse als Maschinen¬
schlosser aus, um sich so eine möglichst gute Vorberei¬
tung für einen „seenahen" Beruf zu schaffen. Dieses enge
Verhältnis zur Technik ist ein wichtiges Element in seinen
B i l d e r n .

E r s t v o r e t w a a c h t J a h r e n e r l e b t d e r M a l e r d i e S e e s e l b s t

zum ersten Male. Er fährt als zusätzliches Besatzungsmit¬
glied nach Nordafrika, zur Goldküste, nach Canada. Wäh¬

rend des nun begonnenen Studiums arbei tet er Jahr für
J a h r i n d e n S e m e s t e r f e r i e n a l s P r a k t i k a n t a u f d e r D e u t ¬

sche Werft und gewinnt direkte Fühlung mit Seefahrt und
S c h i f f b a u .

Aus diesem Erleben heraus wäre nun die Möglichkeit ge¬
geben, se ine e igene Vors te l lungswel t an d ie S te l le der
T r a d i t i o n z u s e t z e n , a b e r S a c h s e ä n d e r t d i e m a l e r i s c h e

Ausdrucksweise nicht. Hier wird die eigentliche Entschei¬
dung gefällt, der Maler bleibt der Überlieferung treu. Die
Genauigkeit der Segler eines Spurling, die Seebehandlung
eines Schnars-Alquist, ganz besonders aber so zu malen
wie Zeeden, der a ls Ingen ieur eben auch d ie Wel t der
Technik bevorzugt, das bleibt das Wichtige. So müssen
w i r a u c h d i e B i l d e r S a c h s e s v e r s t e h e n : G l e i c h b l e i b e n d i n

der Auffassung, verbessert in der Technik. Hier liegen die
Probleme für den Maler, die Darstellung soll immer besser
dem Vorhaben angepaßt werden . Zw ischen den ä l te ren
Bi ldern und dem jüngsten, der leuchtend he l len „Horn¬
koog" (Abb . 3 ) l i egen unve rkennbare Fo r t sch r i t t e . V ie l
Formstud ium, manch schwier ige Frage der Farbwahl is t
bewä l t i g t .

Die gewählten Beispiele aus der Ausstellung zeigen beide
Elemente, die die Bilder von Jochen Sachse beherrschen,

die Weiterentwicklung technischer Fertigkeit und das
feste, bewußte und deshalb unangreifbare Beharren im ge¬
wählten Bereich. Der Werdegang gab uns eine Erklärung
für diese Haltung.

Ganz anders Wolfram Claviez. Als der ehemalige Marine¬
o f fi z i e r s e i n S c h i f f b a u s t u d i u m b e e n d e t , k a n n m a n i n

Deutschland keine Schiffe bauen. So geht er an die Kunst¬
akademie in Stut tgar t und s tud ier t Malere i . In Hamburg
findet er dann bei der Deutsche Werft einen Arbeitsplatz,
der den technischen und künst ler ischen Fert igkei ten und
Neigungen in seltener Weise entspricht.

Ein ganz andersart iger Mensch schuf sich diese Voraus¬
setzungen. Künst ler ische Begabung, die über die Malerei
h inaus zur Musik gre i f t , technisches Können, das außer
im Schiffbau etwa auch im Instrumentenbau erprobt wird,
l i t e r a r i s c h e u n d h i s t o r i s c h e I n t e r e s s e n b e z e i c h n e n e i n e e r ¬

staunl iche Vielsei t igkei t . Wir haben hier d ie Bi lder e ines
s e e - e r f a h r e n e n , t e c h n i s c h v e r s i e r t e n u n d k ü n s t l e r i s c h a u s ¬

gebildeten Malers zu betrachten.

Vo n s t r e n g e r B i n d u n g a n e i n e S c h u l e i s t b e i C l a v i e z
k e i n e R e d e . D i e M a l e r e i i s t f ü r i h n n i c h t A u s d r u c k e i n e r

eng begrenzten Neigung, sondern Tei l einer umfassenden
gestaltenden Kraft. Das zeigt schon der weiter gesteckte
Rahmen, der neben dem bevorzugten Gegenstand auch
Landschaftsmalerei umfaßt. Außer den Aquarel len gibt es
auch Tempera- und Ölmalere i . Auf zahl re ichen Studien¬
reisen wird mi t der s tändig mi tgeführ ten Ausrüstung d i¬
rekt vor dem Motiv gearbeitet.
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A b b . 6

„ A u f d e m H e l g e n " ,

Aquarell von Wolfram Clavfez

D i e z w e i t e G r u p p e i s t d i e
umfangre ichste. Die Gesta l¬
tung des E indrucks mi t den
M i t t e l n d e r F a r b e u n d d e r

F o r m i s t d a s A n l i e g e n . I m
ersten Raum der Ausstel lung
h ä n g e n 8 S t u d i e n ( v g l . A b b .
6u. 7) um das große Werft¬
m o d e l l , d i e v e r s c h i e d e n e S i ¬
t u a t i o n e n d e s W e r f t b e t r i e ¬

bes schildern. Die Darstellung
d i e s e r E i n d r ü c k e w i r d d u r c h

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

s t i s c h g e s c h l i f f e n , s i e
l e b t v o n d e r F a r b e . E i n R o t ,
d a s v o m R o s t t o n b i s z u m t i e ¬

fen Leuchten re icht , sch lägt
u m a l l e a c h t B i l d e r e i n e

K l a m m e r . D i e h i e r a u s g e ¬
w ä h l t e n B e i s p i e l e i n d e r

Schwarzwe iß -Reproduk t ion
k ö n n e n n a t ü r l i c h n u r a n ¬

r e g e n , s i c h d i e O r i g i n a l e
oder wenigstens die farbigen
W i e d e r g a b e n
Welches Leben im Vergle ich
e t w a z u d e m h a n d w e r k l i c h

s o t a d e l l o s e n , s a u b e r e n u n d

s a c h l i c h g e n a u e n We r f t m o -
del l . In diese Gruppe gehö¬
ren d ie Wik ingersch i f fe , das
A u s l e g e r b o o t ( A b b . 5 ) u n d
a l l d ie anderen, fü r d ie d ie
g e n a n n t e n S t ü c k e a l s B e i ¬
s p i e l s t e h e n , g e h ö r t a u c h
d i e „ S t u r m f a h r t d e r A r i z o n a “

(Werkzeitung 2/1956), die nur angeführt sei, weil von
hier ein Blick zur Gestaltung ähnlicher Themen durch
Sachse mög l i ch i s t , so d ie „Horncap" i n schwere r See
(Abb. 4). Das in Aufbau und Farbe so bestechende Aqua¬
rell Claviez's ,,Schiffe am Ausrüstungskai" (Abb. 1) möchte
ich zu den besten in dieser Reihe zählen. Ich glaube, wir
erkennen hier unschwer das, was wir landläufig die Hand¬
schrift eines Künstlers nennen, den Ausdruck persönlicher
Eigenart. Sie gibt sich zu erkennen in der Wahl des Auf¬
baus, der in der Verteilung der Massen neben Großzügig¬
keit in der Flächengliederung ein sehr fein ausgewogenes
M a ß g e f ü h l z e i g t u n d p l a k a t h a f t e Wu c h t m i t e l e g a n t e r
L in ien führung verb inde t .

Ähnl ich können d ie kräf t igen, gern großflächig-großzügig

a n z u s e h e n .

^ / l

Die uns h ier vor l iegenden B i lder aus dem Themenkre is
Sch i f f ah r t und Sch i f f bau möch te i ch d re i G ruppen zu¬
weisen, deren Übergänge natür l ich fließend sind und die
nicht in eine zeitl iche Ordnung gepreßt werden dürfen.

Be lege fü r d ie e rs te , unpersön l i che und e igen t l i ch un¬
typische Klasse finden wir in der Ausstellung nicht. Wenn
w i r abe r i n Werkze i t ungen ve rgangene r Jah re suchen ,
s toßen w i r au f B lä t te r w ie d ie „Horn land" (Werkze i tung
10/1957) oder die „Theodor Herzl" (Werkzeitung 8/1956).
In Aufbau, Inhalt und Ausführung fehlen weitgehend per¬
sönliche Züge. Dies ist mehr „Zweckmalerei", die sich dem
darzustellenden Objekt ganz unterordnet. Claviez selbst
hat von diesen Bildern gesagt, daß er sie nicht für Kunst
halte (Werkzeitung 8/1956, S. 8).
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mit festem Strich gegebenen Farben durch vielfach abge¬
stufte Zwischenwerte zusammengezogen werden.

D i e A u s s t e l l u n g

Museum fü r Hamburg i sche Gesch ich te w i rd

bis zum 30. Oktober gezeigt.

S c h i f f e u n t e r G l a s " i mF o r m u n d F a r b e d i e s e r B i l d e r d i e n e n n o c h d e r D a r s t e l ¬

lung des Eindrucks. Bei einigen aber, gar nicht unbedingt
den jüngsten, is t das anders. Aus ihnen wol len wi r d ie
d r i t t e Gruppe zusammens te l l en . S ie ze igen , woh in de r
Weg dieses Künstlers führen kann. „Drei Supertanker am
Ausrüstungskai" (Werkzei tung 9/1955) , „Spie l mi t schi f f¬
bau l i chen Formen" (Werkze i lung 8 /1955) s ind Be isp ie le
für das Streben, sich vom zufälligen Eindruck des Gegen¬
ständlichen zu lösen und zur Gestaltung der reinen Form
zu kommen. Schon bei den wichtigeren Bildern der zwei¬
ten Gruppe beherrschte irgendeine Form das Blatt, seien
cs die Gitternetze der Gerüste auf dem Ftelgen (Abb. 7),
wuchtige Hecks (Caroline Oetker) oder hochragende Groß¬
bautei le (Abb. 6), dort dien¬
t e n s i e a b e r n o c h e i n e r S c h i l ¬

derung, während sie nun un¬
a b h ä n g i g u m i h r e r s e l b s t
w i l l e n d a r g e s t e l l t w i r d .
„ B u g f o r m e n " , d a s T i t e l b l a t t
d i e s e s H e f t e s , s c h e i n t m i r d a s

v o r l ä u fi g s t ä r k s t e Z e u g n i s
d i e s e s V e r s u c h e s .

S o s e h e n w i r C l a v i e z a l s

Künst ler, der über verschie¬
dene S tu fen persön l i ch be¬
s t i m m t e r G e s t a l t u n g e i n e
E n t w i c k l u n g , d a s „ N e u e " ,
von dem wir eingangs spra¬
c h e n , s u c h t u n d fi n d e t .

Aus der verg le ichenden Be¬
schäf t igung mi t Sachse und
C l a v i e z k o n n t e n w i r n u r f e s t ¬

s t e l l e n , d a ß w i r e i n e w e r t e n ¬

de Betrachtung vieler Ge¬
m e i n s a m k e i t n i c h t a n s t e l l e n

können, e in fach wei l es s ie
nicht gibt. Aber gerade das
G e g e n t e i l , d i e H e r a u s s t e l ¬
lung der Gegensätze, l iefer¬
t e u n s e i n e n S c h l ü s s e l z u m

V e r s t ä n d n i s d e r B i l d e r .

Das Museum i s t j eden D iens tag , M i t twoch ,

Donnerstag, Frei lag und Sonntag von 10 bis

16 Uhr, Sonnabend von 10 bis 13 Uhr ge¬
ö f f n e t .

D o c h e i n s b e s i t z e n s i e b e i d e :

D i e L i e b e z u m S c h i f f u n d

seiner Welt, die sieden Um¬
k re i s i h re r A rbe i t ges ta l t en
h i e ß .

A b b . 7

, , E l a l " a u f d e m H e l g e n d e r D W,
A q u a r e l l v o n W o l f r a m C l a v i e z
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D i e W e r k b ü c h e r e i

Da w i r j e t z t auch e in i ge neue Büche rwünsche e r fü l l en
können, würden wi r uns f reuen, auch d ie Arbe i ter w ie¬
der mehr bei uns zu sehen. Was den anfangs beängsti¬
genden und Scheu einflößenden Glanz des neuen Gebäu¬
des anbetr i ff t , so wird dieser Hinderungsgrund mit jedem
Ta g g e r i n g f ü g i g e r u n d a u ß e r d e m g e w ö h n t m a n s i c h
d a r a n .

Wegen der v ie lse i t igen In te ressengeb ie te unserer Leser
s ind w i r f ü r Bücherspenden immer dankbar (besonders
gef ragt s ind gute Kr imina l romane) .

Großer Beliebtheit erfreut sich eine Reihe guter Fach¬
bücher und Romane, d ie uns Frau Dr. Scholz geschenkt
h a t .

Endl ich s ind d ie Bücher geordnet , a l lerd ings n icht mehr
nach Nummern, sondern nach Sachgebieten. Die einzel¬
nen Borte, die jetzt auf Anregung eines Lesers gezeich¬
net s ind, enthal ten Nachschlagewerke, Klassiker, Bücher
aus der Wirtschaft , Pol i t ik, Geschichte, Technik, Romane
(u, a. utopische und halbwissenschaftliche Romane, Aben¬
t e u e r - u n d Ti e r r o m a n e ) , L e b e n s b i l d e r u n d B ü c h e r v o n
Ländern und Reisen. Innerhalb des Fachgebietes stehen
die Bücher nach Autoren alphabetisch geordnet. Dabei ist
es uns trotzdem noch möglich, auf Grund einer gewünsch¬
ten Nummer das gefragte Buch herauszufinden.

Die neue vo l ls tändige Bücher l is te kann ers t erscheinen,
wenn al le noch im Umlauf befindl ichen Bücher e ingetra¬
gen sind. Das wird spätestens Ende des Jahres mögl ich
s e i n .

D ie Err ichtung e iner Büchere i auch auf dem Reiherst ieg
is t geplant und wird voraussicht l ich bald Wirk l ichkei t .

Obwohl unsere Bücher vor dem Umzug in e iner k le inen
Bre t t e rbude m i t t en im Be t r i eb gänz l i ch unübe rs i ch t l i ch
e ingepfercht waren, haben s ie großen Zuspruch beson¬
ders bei den Arbei tern gefunden. Sicher hat das an der
i h n e n v e r t r a u t e n A t m o s p h ä r e g e l e g e n , d i e i m n e u e n
Gebäude noch n icht wieder da is t . Es is t näml ich n icht

für alle ein angenehmes Gefühl, die hochglanzpolierten
neuen Räume mit dem dreckigen Arbeitszeug zu betre¬
ten. Da außerdem die Lage nicht mehr so günstig ist,
senden v ie le Arbei ter höchstens noch ihre , ,Boten" zum
B ü c h e r t a u s c h u n d k o m m e n s e l b s t n i c h t m e h r .

Dagegen ve rze i chne t d i e Büche re i e i nen eno rmen Zu¬
strom von Angestel l ten. Der Andrang ist manchmal kaum
zu bewäl t igen, darum erwei tern wir unsere Ent le ihzei ten
für die Angestellten und öffnen die Bücherei an jedem
Mittwoch und Freitag von 11.30—14.00 Uhr.

W e r k b ü c h e r e i , B i .

lAi4aubii<zeU
Herzliche Urlaubsgrüße aus dem schönen Allgäu senden

M a r t i n K i e l m a n n u n d F r a u
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■^u5 dem /3ettielt5äpott
F u ß b a l l

M i t d e m M o n a t S e p t e m b e r g i n g d i e S o m m e r r u n d e d e r
F u ß b a l l e r z u E n d e . W i r w o l l e n e i n e n k u r z e n Ü b e r b l i c k

ü b e r d i e E r f o l g e g e b e n , d i e w i r i n d e r v e r g a n g e n e n
S e r i e h a t t e n . U n s e r e 1 . M a n n s c h a f t m u ß t e s i c h , n a c h d e m

sie drei Jahre in ihrer Klasse Meister geworden und bis
i n s E n d s p i e l v o r g e d r u n g e n w a r , i n d i e s e m J a h r m i t
e inem d r i t t en P la tz , punk tg le i ch m i t dem Zwe i ten , be¬
gnügen.
D i e R e s e r v e w u r d e w i e d e r M e i s t e r i n i h r e r K l a s s e .

A u ß e r d e m k o n n t e s i e i n e i n e m r e c h t p a c k e n d e n S p i e l
gegen den Meister der Sonderklasse If, die BSG All ianz,
den Wanderpre is der Sonderk lassen-Reserven gewinnen.
Unsere 2. Mannschaf t , d ie noch im letzten Jahr Meister
i n i h r e r K l a s s e w a r u n d d e s h a l b i n d i e s e m J a h r b e d e u ¬

t e n d h ö h e r e i n g e s t u f t w o r d e n w a r , k o n n t e a u c h h i e r
e inen guten Mi t te lp latz belegen.
Die 3. Mannschaft, die schon seit Jahren im Sommer wie
im Win te r zusammensp ie l t , scha f f te , n i ch t zu le tz t dank
d e r g u t e n K a m e r a d s c h a f t , d i e M e i s t e r s c h a f t i n i h r e r
S t a f f e l .

Den A l t en He r ren , unse re r 4 . Mannscha f t , gebüh r t e i n
b e s o n d e r e s L o b . W e n n s i e a u c h k e i n e n e r s t e n P l a t z e r ¬

r e i c h t e , s o s o l l d o c h e r w ä h n t w e r d e n , d a ß s i e a l s E r s a t z ¬

s p i e l e r, b e s o n d e r s i n d e r R e s e r v e m a n n s c h a f t , a n d e m
Erfolg dieser Mannschaft ihren Antei l hatte.
Da unse re Re ihe r s t i eg -Mannscha f t m i t e i n i gen Sp ie l en
in Rückstand geraten ist, können wir über den Tabellen¬
s tand d iese r Mannscha f t noch ke inen genauen Be r i ch t
geben.

Daß auch d ie Spar te Fußbal l der DW wei terh in zu den
Führenden gehört, beweist die Tatsache, daß in allen
Repräsentativspielen des Verbandes in den letzten Jah¬
ren immer Spieler der DW zum Einsatz kamen.

-■ ■■

-!«je-'

t e r n i c h t a l l z u l a n g e a n , u n d b a l d h a t t e n w i r k e i n e n
trockenen Faden mehr am Leibe. Das beeinträchtigte na¬
türlich die Leistungen; die Staffeln, außer der Frauen¬
staffel, wurden nicht mehr ausgetragen.
Acht Tage später waren wir bei herrlichem Sonnen¬
schein mit fünf Sportgemeinschaften auf dem schönen
Allianzplatz versammelt. Hier stellte jede BSG für Jede
ausgeschriebene Disziplin in Klasse Iund II je einen
Sportler. Nur die Ersten bekamen eine Urkunde. Sechs
Urkunden konnten wi r mi t nach Hause nehmen; 2X800-
m-Lauf M. Kl. Iund II, 2XHochsprung (1 XM. Kl. L
u n d 1 X m ä n n l . J u g e n d ) , 1 X m ä n n l i c h e J u g e n d i m
1 0 0 - m - L a u f ; u n d u n s e r e F r a u e n g e w a n n e n s o g a r d i e
4 X 1 0 0 - m - S t a f f e l . H i e r ü b e r w a r e n u n s e r e D a m e n s e h r

glücklich und das mit Recht. Es will schon etwas heißen,
die Mannschaft von Allianz zu schlagen.
Z u m S c h l u ß m ö c h t e i c h n o c h e i n m a l d a r a u f h i n w e i s e n ,

d a ß u n s e r W i n t e r t r a i n i n g a b 5 . O k t o b e r 1 9 6 0 j e d e n
M i t t w o c h v o n 1 7 . 3 0 b i s 2 0 . 0 0 U h r i n d e r T u r n h a l l e A u e -

schu le , F inkenwerder, Ost f r ies lands t raße 91, s ta t tfindet .
E . K .

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

W e n n u n s e r e G e d a n k e n u n d u n s e r H o f f e n i n d e n l e t z t e n

Wochen auch in Rom bei der Olympiade waren, so durf¬
ten wir doch nicht ganz unsere eigenen Sportwettkämpfe
vergessen. Innerhalb sehr kurzer Zei t haben unsere Ak¬
t iven an drei Wettkämpfen tei lgenommen; am 20. August
bei Reemtsma, am 3. September bei der Deutschen Bank
und am 10. September a ls Gast be i Weiß-B lau-A l l ianz .
Mi t a l len drei Sport festen darf unsere Leichtath let ik-Ab¬
teilung ganz zufrieden sein.
Bei der BSG Reemtsma, von der alle Hamburger Betriebs¬
spo r tgeme inscha f t en e i nge laden wo rden wa ren , h i ngen
d ie Trauben fü r uns Hamburger doch sehr hoch , denn
Reemtsma hatte gute Freunde aus Schweden zu Gast.
Man dar f wohl sagen, daß d iese Spor t ler große Klasse
waren (S t raßenbahner aus S tockho lm) . H ie r ha t ten w i r
Spor t le r m i t dem Wet te rgo t t vo rher e inen Ver t rag über
gutes Wetter abgeschlossen.
Anders war es bei der Deutschen Bank am 3. September.
Be i gu tem Wet te r, a l so ohne Regen , begannen unsere
Wettkämpfe. An d iesem Spor t fest nahmen te i l ; der MTV
M i n d e n , W e i ß - B l a u - A l l i a n z , w i r v o n d e r D W u n d d e r

Gastgeber Deutsche Bank. Leider hielt das trockene Wet-

F r e u n d e d e s T i s c h t e n n i s

können i n unse re r Ti sch tenn i s -Ab te i l ung t ra in ie ren und
— w e n n s i e L u s t h a b e n — s i c h a u c h a n W e t t k ä m p f e n
bete i l igen . Me ldungen zur Te i lnahme an den Tra in ings¬
abenden, mittwochs von 18.00 bis 22.00 Uhr in der Turn¬
hal le Notkestraße, nimmt entgegen; Telefon 570.
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D a s E c h o b l e i b t n i c h t a u s

Unter dem Titel „Basteleien an Bord“ wurden in der Werk-
zcitung 81950 einige Selbstmord-Instrumente gezeigt,
W i r k l i c h i n t e r e s s a n t !

Wir wollten die Bastler persönlich kennenlernen, suchten,
und fanden sie unter den Schwarzkünstlern (Fremdfirmen,
welche Asphallierungs- und Reinigungsarbeiten ausfüh¬
ren), Nun, unsere Mitarbeiter haben auf diesem Gebiet
auch schon Beachtliches geleistet.

Zur Entlastung der „Bastler" wurde nebenstehendes Gerät
erstellt, erprobt und zur gefälligen Bedienung übergeben.
H i e r i s t n u n e i n w e i t e s B e t ä t i ¬

g u n g s f e l d f ü r d i e v e r n ü n f t i g e n
B a s t l e r, d i e w e i t e r e A n r e g u n ¬
g e n f ü r a l l d i e a n B o r d
äuf t re tenden Sonder fä l le geben
k ö n n e n .

A u ß e r d e m w e r d e n b r a u c h b a r e

Ve r b e s s e r u n g s v o r s c h l ä g e g u t
h o n o r i e r t .

S o h a t d e r A r t i k e l „ B a s t e l e i e n
a n B o r d " s e i n e n Z w e c k e r f ü l l t .

Denn wenn in d iese r d ro l l i gen
Ar t gemecke r t w i rd , kommt cs
i m m e r a n .

H a r t m a n n , F S 2

AU ACislauscUUUdUv̂  Ad̂ s>(̂ üjĉ
Alljährlich findet zwischen der MAN Augsburg und der
Deutsche Werft ein Austausch von je fünf Lehrlingen
stalt . Diesmal bekamen wir Gelegenheit , nicht nur
den Motorenbau und einen gänzlich anders aufge¬
b a u t e n B e t r i e b , s o n d e r n a u c h e i n e f ü r u n s b i s d a h i n
u n b e k a n n t e L a n d s c h a f t k e n n e n z u l e r n e n u n d z u s t u ¬

dieren, Beides untersuchten wir gründlich und sam¬
m e l t e n v i e l e n e u e E i n d r ü c k e , m i t d e r e n V e r a r b e i ¬
t u n g w i r n o c h h e u t e b e s c h ä f t i g t s i n d . B r a c h t e d o c h
j e d e r Ta g e i n e F ü l l e n e u e n E r l e b e n s , s e i e s n u n i m
Werk oder auf den zahlreichen Touren durdi das schöne
Bayern, Durch die Großzügigkeit des dortigen Ausbil¬
dungsleiters war es uns möglich, mehrtägige Ausflüge
ins Gebirge zu machen, für uns aus dem Flachland jedes¬
mal ein Erlebnis, Wir besuchten das Berchtesgad
Land mit dem herrlichen Königssee, Garmisch-Partenkir¬
chen, einst Austragungsort der Olympischen Winterspiele,
Füssen mit seinen Königsschlössern, Tirol und Innsbruck,
das Allgäu und den Bodensee mit den schönen Bade¬
or ten , Au f Schr i t t und Tr i t t re i zvo l l e Landscha f ten und
Baudenkmäler, die von einer lebhaften Geschichte die¬
ses Landes erzählen. Unvergeßlich auch der Blick
Berg ins Tal und zu den schneebedeckten Gipfeln, Mit
Schlips und Anzug „kraxelten" wir in den Bergen und
erreichten einmal sogar die Baumgrenze und die ersten
Schneefeldcr (und das im Sommer bei strahlender Sonne),
Wie schön sind die Borgseen mit dem tiefblauen Wasser
und die Wasserfälle, wo das Wasser in Kaskaden auf¬
schäumt und donnernd durch die Felsen bricht! Was aber
wäre ein Aufenthalt in Bayern ohne einen Besuch in

se ine r Me t ropo le m i t dom we l t bekann ten Ho fb räuhaus ,
der Frauenkirche und dom Deutschen Museum, Einmütig
s t e l l t e n w i r f e s t : M ü n c h e n i s t e i n e R e i s e w e r t !

Tm Betrieb hatten wir anfänglich Schwierigkeiten mit der
Sprache, mußten v/ i r doch immer zweimal h inhören, um
einmal richtig zu verstehen. Diese Erfahrung machten
wir g le ich am Abend unserer Ankunf t : e insam und ver¬
lassen standen wir auf dem Augsburger Hbf, Nach
Stunden telefonierten wir mit der MAN, denn wir nah¬
men an, man hätte uns vergossen. Unsere Bemühungen,
uns mit dem Gegenüber an der Leitung zu verständigen,
scheiterten kläglich. Nach drei Versuchen überließen wir
die Telefongespräche der Bahnhofsmission, Und die hatte
Er fo l g !

Das Verhältnis zu den Kollegen im Werk war überaus
freundlich. Besonders in der Schule und im Heim fühlten
wir uns bald wie zu Hause durch das Wesen der Kamera¬
den, die uns gleich in ihren Kreis aufnahmen. Mit einigen
von ihnen hatten wir sogar einen Tanzabend! Vom Werk
Augsburg haben wir wohl alles Sehenswerte gesehen,
allein schon dadurch, daß wir viele Abteilungen durch¬
w a n d e r t e n , S o k a m e n w i r a u c h a u f f a c h l i c h e m G e b i e t
nicht zu kurz. Der Einblick in die Welt des Motoren¬
baues wird uns allen von Nulzen sein, weil wir an Ort
und Stelle Kennlnisse sammelten, die uns auf einer Werft
so im einzelnen doch nicht zugänglich sind. Hochinter¬
essant ist die Automation, die sich auf einer Werft nie
in diesem Maße durchführen läßt wie in einer Maschinen¬
fabrik, Wir sahen bis dahin uns unbekannte Fertigungs-
verfahren und Maschinen; und ferner einen Gießerei-

z w e i

e n e r

v o m
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betrieb. Daneben stach Ordnung, Sauberkeit, Planmäßig¬
keit und scharfe Trennung der einzelnen Abteilungen ins
Auge, begünstigt dadurch, daß alle Arbeitsplätze in Hal¬
len untergebracht s ind. A l len fie l d ie s t ra ffe Beaufs ich¬
tigung der Lehrl inge und Praktikanten auf (sie sind mei¬
stens zwei Jahre jünger als bei uns; in Bayern gibt es
nur ach t Grundschu l jah re ) . Im He im kamen w i r außer¬
d e m m i t d e n v i e l e n i t a l i e n i s c h e n A r b e i t e r n z u s a m m e n

und mit Lehrlingen, die in der weiteren Umgebung Augs¬
burgs wohnen. Auch mit ihnen verstanden wir uns gut!
Augsburg is t e ine Mischung aus Indus t r ie - und h is to r i¬
scher S tad t . D ie Indus t r i e fä l l t n i ch t i ns Auge , da s ie

me i s t auße rha lb l i eg t . D i e I nnens tad t s t ammt aus de r
Zeit der Fugger und Welser. Es gibt unzählige Kanäle
u n d B r u n n e n , d i e a l l e a u s a l t e r Z e i t s t a m m e n . N i c h t u m ¬
sonst is t Augsburg e in Tei l der , .Romant ischen Straße".
V i e l e T ü r m e ü b e r r a g e n d i e a l t e n D ä c h e r u n d s i n d i m
t e l l e r fl a c h e n L e c h f e l d w e i t z u s e h e n . S i e w a r e n a u c h d a s

letzte, was wir bei unserer Heimreise von Augsburg
sahen. —Rückblickend meine ich, daß die Zeit in Augs¬
burg a l l e E rwar tungen be i we i t em e r fü l l t ha t . E in un¬
vergeß l i ches Er lebn is , das v ie l zu schne l l vo rüberg ing l

Wol fgang B lechschmid t

Schiffe unter Glas
I I

Uber unsere DW-Sonderaussiel lung
konnte angesichts der 68 Model lschi ffe mit Recht darauf
h inwe isen , daß e ine l i ebevo l l e , schöp fe r i sche F re i ze i t¬
g e s t a l t u n g a u c h a u s d e r m o d e r n e n I n d u s t r i e i n e i n e r
Großstadt noch keineswegs verbannt sei . Diese Model l¬
s c h a u s e i d e r b e s t e B e w e i s d a f ü r , d a ß m a n m i t d i e s e m
o f t gehör ten Voru r te i l seh r vo rs i ch t i g umgehen müsse .

im Museum für Hamburgische Geschichte am Holstenwall
b e r i c h t e t e n d i e H a m b u r g e r H a f e n - N a c h r i c h t e n i n i h r e r
Ausgabe vom 15. 9. 1960 u. a.:

D a s M u s e u m f ü r H a m b u r g i s c h e G e s c h i c h t e z e i g t e i n e
S o n d e r a u s s t e l l u n g , d i e n i c h t n u r i n S c h i f f a h r t s - u n d
Wer f tk re isen, be i Bast le rn und Hobbyf reunden In teresse
finden dürfte, sondern die auch Soziologen und Betriebs¬
psychologen ers taunl iche Aufschlüsse zu vermi t te ln ver¬
m a g . . .

G e n a u d a s , w a s K u l t u r - u n d s o n s t i g e P e s s i m i s t e n i n
see len lose r Zweckbed ing the i t un te rgegangen g l aub ten ,
spr icht aus jedem e inze lnen d ieser Model le , ob es nun
e i n V o l l s c h i f f i n e i n e r G l ü h b i r n e i s t , e i n i n s e i n e n L i n i e n

bestechender moderner Bananenjager —genau berechnet
i n s e i n e r S t a b i l i t ä t u n d Tr i m m , d e r s o g a r m i t e i g e n e r
K r a f t f a h r e n k a n n — o d e r e i n b i s i n s k l e i n s t e m a ß s t a b ¬

gerechtes Modell einer Schiffsmaschine.

J e d e e i n z e l n e A r b e i t l e g t b e r e d t e s Z e u g n i s d a f ü r a b ,
daß in e iner Ze i t , d ie a ls mater ia l i s t i sch und oppor tu¬
n i s t i s c h v e r s c h r i e n i s t , d e n n o c h d i e L i e b e z u r A r b e i t
t r iumphier t , zur Arbei t , d ie mehr is t a ls nur Broterwerb.
Wenn Spötter hier vom Kind im Manne sprechen sol l ten,
s o s e i e n s i e e i n e s b e s s e r e n b e l e h r t : E i n e r d e u t s c h e n

Unse r Deu tsch land -B i l d
Ber l in wurde und wird von uns wieder aufgebaut , damit
es wieder deutsche Hauptstadt sein kann.

M ä n n e r d e rDie Sonderausstellung Schiffe unter Glas
D W b a u e n M o d e l l e — w i r d w e g e n d e s s e h r l e b h a f t e n
Interesses bis zum Sonntag, dem 30. Oktober verlängert.
Das Museum für Hamburgische Geschichte am Holstenwall
ist geöffnet: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag,
Sonntag von 10 bis 16 Uhr —Sonnabend von 10 bis 13 Uhr.

Werf t industr ie , d ie heute in ihrem Export an so hervor¬
ragender Stel le l iegt, ist zu solchen fleißigen, mit l iebe¬
vol ler Phantas ie begabten , .K indern" nur zu gratu l ieren.

D r. Scho l z wü rd ig te be i de r E rö f f nung de r Auss te l l ung
d ie F re i ze i t a rbe i t und d ie Le i s tungen de r Mode l l baue r.
Mit Genugtuung hob er hervor, daß diese Art der Frei¬
ze i tges ta l tung in hohem Maße n ich t nur dem Bet r iebs¬
kl ima förder l ich se i , sondern auch dem Schi f fbau se lbst
diene. Der Erfolg dieses Wettbewerbs ermutige dazu, das
Modellbauen auch in Zukunft zu pflegen.

P r o f e s s o r D r . H ä v e r n i c k , d e r D i r e k t o r d e s M u s e u m s f ü r

H a m b u r g i s c h e G e s c h i c h t e , G a s t g e b e r d e r A u s s t e l l u n g ,
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4 0 J a h r e :

Rudolf Eggert , kfm. AngestelUer
E r i c h S e m m , S c h i f f b a u e r

2 5 J a h r e :

M a r t i n H a r m s , M e i s t e r
Ber thold Renner, Kalku lator
E r w i n B u c h i e n , M a l e r
M a r t i n K i e l m a n n , B a u a r b e i t e r

Jonny Krause, S’Zimmermann

Karsten Marquardt , Kupferschmiedhel fer 255
A r n o l d M ö l l e r , S ' Z i m m e r m a n n
A l f r e d R e s c h k e , M a s c h i n e n b a u e r

Gustav Schutz, Kupferschmied
W i l h e l m S c h ü r m a n n , D r e h e r
W i l h e l m S c h u s c h k e , K r a n f a h r e r
Hermann Stehr, Maler
R o b e r t T h o d e , S c h i f f b a u e r

Er ich Wal ther, Kupferschmied
G u s t a v V a u s t , S c h i f f b a u h e l f e r
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F A M I L I E N N A C H R I C H T E N
Eheschließungen:

K fm . Anges te l l t e S ig r i d K röge r, geb . S inkw i t z , m i t He r rn D ie te r
Kröger am 22. 7. 1960

H e l f e r J o s e f K o s c h m i t F r l . C h r i s t e l K o w a l s k i a m 2 9 . 7 . I 9 6 0
S c h i f f b a u e r G ü n t e r I s a k s s o n m i t F r l . G i s e l a K a r k l i n a m 2 9 . 7 . 1 9 6 0
Z i m m e r e r G ü n t e r K r e c k l e r m i t F r l . E l f r i e d e H e i t m a n n a m 4 . 8 . 1 9 6 0
Kupferschmied Uwe Neubauer mit Frl. Margrit Krämer am 5. 8. 1960
Schiffbauer Wolfgang Unser mit Frl. Ella Frerichs am 5. 8. 1960
S d i i f f b a u e r M a n f r e d P o e r s c h e k m i t F r l . F r i e d a K e t e l s e n a m 5 . 8 . I 9 6 0
Vorarbeiter Helmut Freitag mit Frl. Margarete Eberlein am 5. 8. I960
Tischler Jens Kretzer mit Frl. Waltraut Ludwig am 12. 8. 1960
I B r c n n e r A d o l f T h i e s m i t F r l . A n n e m a r i e F r i s c h m u t h a m 1 3 . 8 . 1 9 6 0
M’Sch losse r E rw in Ecks m i t F r l . Annemar ie R ieck am 13 . 8 . 1960

Fugenhobler Helmuth Brügmann mit Fr l . Emma Stumpenhagen am
1 6 , 8 . 1 9 6 0

S c h l o s s e r W e r n e r M ö l l e r m i t F r a u A n n a H a h l b r o c k a m 1 7 . 8 . I 9 6 0
H e l f e r H a n s A n d r e s e n m i t F r l . E d i t h F l a s h a a r a m 1 9 . 8 . 1 9 6 0
Techn . Ze i chne r Jan Kod i m i t F r l . U rsu la Ledde r am 19 , 8 . 1960
M’Schlosser Heinz Pöppe mit Frl. Alma Wulf am 19. 8. 1960
Kranfahrer Karl-Heinz Tietz mit Frl. Helga Drewa am 19. 8, I960
E’Schweißer Lothar Freimann mit Frl. Irmgard Dose am 19. 8. 1960
Schlosser John-Eugen Fedders mit Frl. Hannelore Dannat am 19. 8. 1960
Schlosser Fritz Johanns mit Frl. Ingrid Kirchner am 19. 8. 1960
S c h i f f b a u e r G ü n t e r B a e t k e m i t F r l . G i s e l a S i x a m 1 9 . 8 . 1 9 6 0
A n s t r e i c h e r O t t o G r ü n h e i d m i t F r l . H i l d e R e i n e r a m 2 0 . 8 . 1 9 6 0
P r o b i e r e r E d u a r d N e u m a n n m i t F r l . G e r t r u d B ö h l k e a m 2 0 . 8 . 1 9 6 0

Schlosser Manfred Kurpat mit Frl. Rita Raab am 23. 8. 1960
Schweißer Hans-Heinrich Goossen mit Frl. Brigitte Rex am 23. 8. 1960
Transporter Erwin Wende mit Frl. Reintraut Jaeger am 25. 8. 1960
Helfer Wolfgang Werner mit Frl. Rosa Mohr am 25. 8. 1960
Angel. Schlosser Werner Hörner mit Frl. Inge Rothsch am 26. 8, 1960
H e l f e r P e t e r E n g e l m i t F r l . R e n a t e H o f f m a n n a m 2 6 . 8 . 1 9 6 0
M a t r o s e H o r s t B o r o w s k y m i t F r l . U r s e l B e r n d t a m 2 6 . 8 . 1 9 6 0
M a l e r H e r m a n n B a h r m i t F r l . E l l e n D r e w e s a m 2 6 . 8 , I 9 6 0
M'Schlosser Horst Mirow mit Frau Hildegard Häcker am 26. 8. 1960
E’Schweißer Kurt Krüger mit Frl. Ursula Wernecke am 26. 8. 1960
M a t r o s e G e r h a r d B r z o s k a m i t F r l . U r s u l a K ö h l e r a m 2 6 . 8 . 1 9 6 0
F e u e r w e h r m a n n E r n s t M a r s c h e i m i t F r a u C o r d e s a m 3 0 . 8 . 1 9 6 0
M ’ S c h l o s s e r J o a n P a r d o m i t F r l . D o r o t h e a B ö t t n e r a m 3 1 . 8 . I 9 6 0

M’Schlosser Kurt Reinecke mit Frl. Helga Kröncke am 6. 9. 1960

H e l f e r H e i n z D i e s k e a m 2 1 . 8 . 1 9 6 0
S ’ Z i m m e r e r E r w i n K o h n e n a m 2 4 . 8 . 1 9 6 0
Techn . Ze i chne r He inz Ti emann am 25 . 8 . 1960
E ’ S c h w e i ß e r - A n l e r n e r B r u n o P a u k a a m 2 7 . 8 . 1 9 6 0
Ing. Uwe Erik Wolters am 4. 9. 1960
A u s r i c h t e r A r t h u r D o l k a m 5 . 9 . 1 9 6 0

ü b e r d i e m i r e r w i e s e n e n A u f m e r k s a m k e i t e n u n d G l ü c k w ü n s c h e
zu meinem 40jährigcn Jubiläum habe ich mich sehr gefreut und
d a n k e r e c h t I r e r z l i c h .

Für die mir zu meinem 40jährigen Dienstjubiläum so überaus
reichlich zugegangenen Glückwünsche und Aufmerksamkeiten
danke ich der Direktion, der Betriebsleitung, den Kolleginnen
und Kollegen herzlich.

Für die mir zu meinem 40jährigen Dienstjubiläum so überaus
reichlich zugegangenen Glückwünsche und Aufmerksamkeiten
danke ich der Betriebsleitung und den Kollegen recht herzlich.

E r i c h S e m m

E d u a r d L e c k

R u d o l f E g g e r t

Für erwiesene Aufmerksamkeiten anläßlich meines 25jährigen
A r b e i t s j u b i l ä u m s m e i n e n h e r z l i c h e n D a n k . W i l h e l m S c h ü r m a n n

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 z u m e i n e m J u b i l ä u m

sage ich allen Beteiligten meinen herzlichsten Dank.
E r n s t R e u k a u f f

Für die mir anläßlich meines 25jährigen Arbeitsjubiläums er¬
wiesenen Aufmerksamkeiten danke ich der Betriebsleitung und

H e r m a n n S t e h ra l l e n B e t e i l i g t e n r e c h t h e r z l i c h .

Für die mir anläßlich meines 25jährigen Jubiläums erwiesenen
Aufmerksamkeiten und Glückwünsche sage ich der Betriebslei¬
t u n g u n d a l l e n A r b e i t s k a m e r a d e n m e i n e n h e r z l i c h s t e n D a n k .

W i l h e l m S c h u s c h k e

F ü r d i e m i r a n l ä ß l i c h m e i n e s J u b i l ä u m s s o z a h l r e i c h e r w i e s e ¬
nen Aufmerksamkeiten sage ich der Betriebsleitung sowie allen
Kollegen, insbesondere auch den Werftkomödianten, meinen
h e r z l i c h s t e n D a n k . M a r t i n K i e l m a n n

F ü r d i e m i r e r w i e s e n e n A u f m e r k s a m k e i t e n u n d G l ü c k w ü n s c h e

anläßlich meines 25jährigen Jubiläums sage idi der Betriebs¬
leitung sowie den Arbeitskollegen meinen herzlichsten Dank.

M a r t i n H a r m s

H e r z l i c h e n D a n k f ü r d i e f r e u n d l i c h s t e r w i e s e n e n A u f m e r k s a m ¬

keiten und Glückwünsche anläßlich meines 25jährigen Arbeits¬
jubiläums der Betriebsleitung und allen Arbeitskollegen.

G e r h a r d L a n g e

F ü r d i e m i r a n l ä ß l i c h m e i n e s 2 5 j ä h r i g e n J u b i l ä u m s e r w i e s e n e n
Aufmerksamke i ten sage i ch der Be t r iebs le i tung und a l len
A r b e i t s k a m e r a d e n m e i n e n h e r z l i c h s t e n D a n k .

G e b u r t e n :

S o h n :

Kfm. Angestellter Hans Peter Spiesen am 9. 7. 1960
Kupferschmied Heinz Matten am 25. 7. 1960
K r a n f a h r e r G ü n t h e r B u c k m a n n a m 2 7 . 7 . 1 9 6 0
S c h l o s s e r P a u l M e i e r a m 3 0 . 7 . 1 9 6 0
Te c h n . A n g e s t e l l t e r M a n f r e d J a w o r s k i a m 9 . 8 . 1 9 6 0
H e l f e r A r t h u r M a n s k e a m 1 0 . 8 . 1 9 6 0

Stellagenbauer Waldemar Maeder am 11. 8. 1960
H e l f e r E r w i n E l b e s h a u s e n a m 1 2 . 8 . 1 9 6 0

Ing. Günther Engel am 15. 8. 1960
E ' S c h w e i ß e r K a r l - H e i n z S t e l l i n g a m 1 6 . 8 . 1 9 6 0
Dreher Erich Scymanska am 18. 8. 1960
V o r a r b e i t e r W i l f r i e d H n o d a a m 2 4 . 8 . 1 9 6 0
E ’ S c h w e i ß e r - A n l e r n e r C l a u s W i l l e r s a m 2 6 . 8 . 1 9 6 0

S c h l o s s e r H e i n r i c h W ü l f e r l i n g a m 2 7 . 8 . 1 9 6 0
S c h l o s s e r H e l m u t h H e n s c h e l a m 3 1 . 8 . 1 9 6 0
E ’ S c h w e i ß e r R o m a n H a r t e i a m 4 . 9 . 1 9 6 0

Techn. Angestellter Franz Brodersen am 4. 9. I960
B r e n n e r W e r n e r P r ü t z a m 5 . 9 . I 9 6 0

T o c h t e r :

H e l f e r J u l i u s B o s d r i n s k i a m 3 1 . 5 . 1 9 6 0
H e l f e r A d o l f D e n k l a z a m 6 . 7 . 1 9 6 0
S c h i f f b a u e r G ü n t e r T o e b e a m 1 0 . 7 . 1 9 6 0
S c h l o s s e r H o r s t K a u f n e r a m 1 9 . 7 . 1 9 6 0

Lagerführer Reinhold Abram am 6. 8. 1930
Modelltischler Georg Siebold am 13. 8. 1960
H e l f e r E r i c h B a r k e a m 1 5 . 8 . 1 9 6 0

Dipl.-Ing. Robert Kruse am 20. 8. 1960
H e l f e r F r i e d r i c h M a y e r a m 2 1 . 8 . 1 9 6 0
Klempner Dieter Schräge am 24. 8. 1960

A r t h u r T r o d e

F ü r d i e v i e l e n G l ü c k w ü n s c h e , G e s c h e n k e u n d A u f m e r k s a m k e i ¬
t e n z u m e i n e m 2 5 j ä h r i g e n A r b e i t s j u b i l ä u m s a g e i c h d e r B e ¬
t r iebsle i tung sowie a l len Kol leginnen und Kol legen meinen

G u s t a v V a u s th e r z l i c h s t e n D a n k .

F ü r d i e m i r e r w i e s e n e n A u f m e r k s a m k e i t e n u n d G l ü c k w ü n s c h e

anläßlich meines 25jährigen Arbeitsjubiläums sage idi der Be¬
triebsleitung, dem Betriebsrat und allen Arbeitskollegen mei¬
n e n h e r z l i d i s t e n D a n k .

Für die uns aus Anlaß unserer Vermählung erwiesene Auf¬
m e r k s a m k e i t s a g e n w i r u n s e r e n h e r z l i c h s t e n D a n k .

P e t e r L ö g e u n d H e l g a L ö g e , g e b . R a t h

A n l ä ß l i c h d e s A u s s c h e i d e n s a u s m e i n e m A r b e i t s v e r h ä l t n i s s i n d
m i r w e r t v o l l e G e s c h e n k e u n d f r e u n d l i c h e A u f m e r k s a m k e i t e n
zutei l geworden; hierfür spreche ich an dieser Stel le al len

Jonny Runge

H e i n r i c h R ü d e b u s c h

m e i n e n h e r z l i c h e n D a n k a u s .

Herzlichen Dank für die so große Überraschung der Gratulation
s e i t e n s d e r W e r f t z u m e i n e m 8 0 . G e b u r t s t a g .

J o h a n n e s C a m p e r

l
Am 7. Oktober 1960 begehen der Rentner Hinrich Wolkenhauer und
s e i n e F r a u i m A l l e r v o n 8 3 J a h r e n u n d b e i b e s t e r G e s u n d h e i t d a s s e l ¬

t e n e F e s t d e r d i a m a n t e n e n H o c h z e i t . H . W o l k e n h a u e r w a r 2 5 J a h r e i n

d e r K u p f e r s c h m i e d e t ä t i g .

S c h i f f s z i m m e r e r J a n H o l l ä n d e r u n d F r a u f e i e r t e n a m 1 0 . S e p t e m b e r
1960 das Fest der goldenen Hochzeit. Herzlichen Glückwunsch.
Holländer gab 1924 die Seefahrt auf und war bis zu seinem 70. Lebens¬
jahr (1952) bei uns tätig. In seinen letzten Arbeitsjahren war er dazu
b e r u f e n , a u s L e h r l i n g e n h a n d f e s t e G e s e l l e n z u m a c h e n .
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Nlan hat durchaus den Ein¬
druck, daß die weltpol i t ische
Lage ein weiteres Mal seit
d e m K r i e g e b e s o n d e r s k r i ¬
tisch ist. Ganz abgesehen da¬
v o n , d a ß i n A f r i k a m a n c h e s

unklar is t , lassen s ich auch
b e i u n s i n D e u t s c h l a n d
h ö c h s t u n e r f r e u l i c h e A n z e i ¬

chen einer Verschärfung der ohnehin vorhandenen Span¬
n u n g e n e r k e n n e n . D a s R i n g e n u m W e s t - B e r l i n i s t i n
eine bedrohliche Phase gekommen. Die mitteldeutsche Re¬
gierung hat es —wahrscheinlich im Einvernehmen mit der
Sow je tun ion —fü r r i ch t i g geha l ten , neue Sch i kanen zu
s t a r t e n .

Und das unmi t te lba r nach den o l ymp ischen Sp ie len in
Rom. Diese Spiele haben manchen, besonders die Besucher
Roms, vergessen lassen, daß Deutschland immer noch ge¬
teilt ist. Die gesamtdeutsche Mannschaft hat ganz offen¬
sicht l ich Eindruck gemacht . Um so überraschender muß
d i e t e i l w e i s e s e h r u n e r f r e u l i c h e K r i t i k d e s A u s l a n d e s f ü r
u n s s e i n .

Einmal paßt es den Kritikern anscheinend nicht, wenn wir
uns auch nur auf einem Teilgebiet des Lebens einig sind.
Zum anderen s ieht man in dem For tbestehen der Spal¬
tung unseres Volkes eine Gefahr für e inen neuen Welt¬
kr ieg. Das s ind schon beacht l iche Widersprüche, d ie wir
aber auf jeden Fal l aufmerksam registr ieren müssen.

der Arbeit termingerecht fertig zu werden. Die Erfüllung
der Verpflichtungen der Werft gegenüber der Belegschaft
setzt einen ganz bestimmten Umsatz voraus, der nun ein¬
m a l d u r c h d i e v e r k ü r z t e A r b e i t s z e i t n i c h t m e h r z u e r ¬

reichen ist . Außerdem ist für d ie Werf ten jede Verteue¬
rung lebensgefährlich, über die Lage im Weltschiffbau
u n d d i e S i t u a t i o n d e r S c h i f f a h r t b r a u c h e i c h n i c h t s m e h r z u

sagen. Das könnt Ihr in jeder Zeitung lesen.
Es mag in d iesem Zusammenhang merkwürd ig k l i ngen ,
wenn ich sage, daß wir trotz allem immer noch Aufträge
genug haben, um jedem seinen Arbeitsplatz zu garantie¬
ren. Ihr könnt mir aber glauben, daß es nicht einfach ist,
Aufträge zu erträgl ichen Bedingungen hereinzubekommen.

D i e U r l a u b s z e i t l i e g t i m w e s e n t l i c h e n h i n t e r u n s .
L e i d e r h a b e n v i e l e i n d i e s e m J a h r v i e l P e c h g e h a b t .
Das Wetter war alles andere als schön, so daß manchem
der Urlaub im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser ge¬
fa l len is t . Es is t aber schon w ich t ig , daß jeder e inmal
ausspannt, damit Körper und Geist zur Ruhe kommen. Ich
hoffe, daß es allen gelungen ist, die notwendige Ruhe zur
Erholung zu finden.
W i r h a t t e n a u f d e r

W e r f t d f e F r e u d e , d e n
H a m b u r g e r B a u s e n a t o r
D r . N e v e r m a n n z u b e ¬

grüßen. Er hatte Finken¬
w e r d e r b e s u c h t , u m d i e
g r o ß e n P l ä n e , d i e f ü r
d i e s e n Te i l H a m b u r g s
aufgeste l l t s ind, an Or t
u n d S t e l l e z u ü b e r ¬

p rü fen .

Wichtig ist für uns alle,
d a ß d a s P a r k p l a t z p r o ¬
b l e m a n Te u f e l s b r ü c k i m
w e s e n t l i c h e n s e i n e L ö ¬

sung gefunden hat. Der
n e u e P a r k p l a t z a n d e r
Baron-Voght -St raße be¬
h e r b e r g t z u r Z e i t 2 1 0
Fahrzeuge. Das ist schon
eine erhebl iche Entlastung, über die sich außer uns be¬
sonders d ie Verkehrspo l i ze i m i t Rech t f reu t . Wenn w i r
erst e inmal d ie gesamte Anlage ausgebaut haben, wer¬
den m indes tens 300 Wagen do r t un te rgebrach t werden
k ö n n e n . Vo r l ä u fi g i s t a l l e r d i n g s a n d e n A u s b a u n o c h
nicht zu denken, solange es nicht gelungen ist, die Mie¬
ter der noch stehenden Gebäude der Baron-Voght-Straße
un te rzubr ingen .

i
r

n

I
*
I

! L Ä r - - Eine weitere gute Mitteilung habe ich:

Am 16. September fand die Richtfeier für die neuen Woh¬
nungen in Lurup s ta t t . Das is t e ine gute Mi t te i lung für
eine Reihe von Betriebsangehörigen, die nun endlich wie¬
der einmal eine Wohnung in Aussicht haben. Etwas be¬
trüblich ist es für alle diejenigen, die nun erfahren müs¬
sen, daß sie bei dieser Wohnungsverteilung nicht berück¬
sicht igt werden konnten. Wir hoffen sehr, es bald wieder
mögl ich machen zu können, weitere neue Wohnungen zu
erstellen. So ganz einfach ist das alles natürlich nicht. Ihr
wißt ja selbst, wie es mit Baugelände aussieht. Und eine
ganze Menge Geld kostet es auch immer.

T r o t z d e m w o l l e n w i r u n s e r s t e i n m a l f r e u e n , d a ß w i e d e r
e i ne ganze Gruppe DWer zu f r i edenges te l l t wo rden i s t .

D a s i s t e s w i e d e r e i n m a l . A u f W i e d e r s e h e n i m O k t o b e r .

D i e deu t sche I nnenpo l i t i k s t eh t s chon im Ze i chen de r
Wahlen von 1961. Hoffen wir, daß darüber nicht die gro¬
ßen Verpfl ich tungen unserem Vo lk gegenüber e twas ins
Hinter t reffen geraten.

Wi r haben immer noch d ie Vo l lbeschä f t i gung , Wi r s ind
sogar sowei t , daß wi r, um überhaupt noch Arbei tskräf te
z u fi n d e n , s e l b s t i n f e r n e n L ä n d e r n u m A r b e i t s k r ä f t e w e r ¬
ben müssen. Wir merken hier auf der Werft ganz deutlich,
wie schwer es ist, bei dem Mangel an Arbeitskräften mit

Es grüßt Euch herzlich
E u e r K l a b a u t e r m a n n
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