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Das Arbeitsprogramm der DW
N e u b a u t e n :

V o r a u s s i c h t l i c h e r
S t a p e l l a u fB a u - N r . Typ t d w Auf t raggeberH e l g e n

K l a v e n e s s

K l a v e n e s s

G i l l * J o h a n n e s s e n

Northern Sl i ips AGC
A f r i k a - L i n i e n

1 9 . 5 . 6 2

1 4 . 4 . 6 2

1 0 . 8 . 6 2

2 9 . 5 . 6 2

1 5 . 5 . 6 2

I I 7 8 9 M B C

M B C

M B C

1 6 3 0 0

1 6 3 0 0

1 6 3 0 0

23 000 (Umbau)
1 0 2 0 0

I I I 7 8 8

V 7 9 2

7 9 6 T B CV I I

7 8 7 F MV I I I

Reparaturen vom 23. Januar bis 20. März 1962:
In den letzten Wochen wurden 89 Schiffe ausländischer und deutscher Reedereien teilweise im Hafen und an der Werft repariert. Von diesen
89 Schiffen, von denen 32 dockten, bearbeitete der Betrieb Finkenwerder 23 und der Betrieb Reiherstieg 66.

U n t e r a n d e r e n w a r e n e s f o l g e n d e S c h i f f e :

A u s l ä n d i s c h e R e e d e r e i e n :

P e n i n s u l a r u n d O r i e n t a l S t e a m

N a v i g a t i o n C o .

Det Bergenske Dampskibsselskab
M o o r L i n e L t d .

G u l f u n d A t l a n t i c S h i p p i n g C o .

A . I . L a n g f e l d u n d C o .
A l v a S . S . C o . L t d .

S v e n S ä l e n

1 0 0 7 1 B R T

2 8 6 4 B R T

5 5 7 7 B R T

2 7 4 3 B R T

7 5 4 7 B R T

8 8 2 6 B R T

1 5 7 2 4 B R T
6 1 9 3 B R T

1 5 2 6 3 B R T
2 3 7 2 B R T

1 2 6 3 6 B R T
6 9 8 7 B R T
6 7 1 8 B R T

5 2 4 3 B R T

8 8 0 1 B R T

1 2 1 4 6 B R T
I I 2 4 3 B R T

5 4 0 8 B R T
3 1 4 7 B R T

1 1 3 2 5 B R T
2 1 9 0 4 B R T

1 3 0 0 7 B R T

6 1 0 4 B R T

4 8 2 5 B R T
9 3 8 0 B R T
4 9 9 8 B R T
9 8 1 4 B R T

s c h i f f b a u l i c h e R e p .
schiffbauliche und maschinenbauliche Rep., Docken,
m a s c h i n e n b a u l i c h e u n d K e s s e l r e p .

s c h i f f b a u l i c h e u n d m a s c h i n e n b a u l i d i e R e p .

m a s c h i n e n b a u l i c h e R e p .
s c h i f f b a u l i d i e u n d m a s c h i n e n b a u l i c h e R e p .

m a s c h i n e n b a u l i c h e R e p .
maschinenbauliche Rep.
s c h i f f b a u l i c h e u n d m a s c h i n e n b a u l i c h e R e p .
Kesselrep.
m a s c h i n e n b a u l i c h e S c h a d e n r e p .
maschinenbauliche Rep.
maschinenbauliche Rep.
schiffbaulidie und maschinenbauliche Rep. Einbau von Weintanks
s c h i f f b a u l i c h e u n d m a s c h i n e n b a u l i c h e R e p .

maschinenbauliche Rep.
m a s c h i n e n b a u l i c h e R e p .

Windenrep.
schiffbauliche und maschinenbauliche Rep., Docken,
maschinenbauliche Rep.
s c h i f f b a u l i d i e u n d m a s c h i n e n b a u l i c h e R e p . , D o c k e n ,

s c h i f f b a u l i c h e u n d m a s c h i n e n b a u l i c h e R e p . , D o c k e n .

Kesselrep.
m a s c h i n e n b a u l i c h e R e p .
m a s c h i n e n b a u l i c h e R e p .
s c h i f f b a u l i c h e u n d m a s c h i n e n b a u l i d i e R e p .
Kesselrep.

T S . „ P a t o n g a "
M S . „ I r i s "

M S . „ G i e n m o o r "
M S . „ E I C a f e t e r o "

M S . „ S u n i n g e r "

M S . „ S i l v e r s t o n e "
M T. „ S e v e n S t a r s "
MS. „Hispaniola"
M S . „ E l a t "
M S . „ Ta m a r "

MS. „Dzierzynski"
M S . „ C h o p i n "
M S . „ E m i l i a P l a t e r "

MS. „Tyr i f jord"
M S . „ H e r m i o n "

M T. „ Te e s fi e l d "
MT. „Sylvafield"
TS. „Loide Equador"
MS. „Cabo de Sao Roque"
M T. „ T h o r s k o g "
M T. „ T h o r s v a a g "
T T. „ P a l l i u m "

M S . „ Ta l a b o t "

M S . „ H a v m a n n "
M S . „ H a v s k a r “
M S . „ H a v m o y "
M S . „ H a v s u l "

Z i m I s r a e l N a v i g a t i o n C o . L t d .

P o l i s h O c e a n L i n e

D e n N o r s k e A m e r i k a L i n j e

Brunsgaard, Kiösteruds Skibs A/B
H u n t i n g u n d S o n L t d .

Lloyd Brasil iero

T h o r D a h l

S h e l l T a n k e r s

W i l h . W i l h e l m s e n

P . M e y e r

D e u t s c h e R e e d e r e i e n :

3 3 5 7 B R T
4 0 5 1 B R T
4 0 3 3 B R T

m a s c h i n e n b a u l i c h e R e p .
schiffbauliche und maschinenbauliche Rep.
Außenhautschäden, schiffbauliche und maschinenbauliche Rep.,
D o c k e n ,
maschinenbauliche Rep.
s c h i f f b a u l i c h e u n d m a s c h i n e n b a u l i c h e R e p . , D o c k e n ,
s c h i f f b a u l i c h e u n d m a s c h i n e n b a u l i c h e R e p .
m a s c h i n e n b a u l i c h e R e p .
maschinenbauliche Rep.
m a s c h i n e n b a u l i c h e R e p .
schiffbauliche und maschinenbauliche Rep.
A u ß e n h a u t s c h ä d e n , K e s s e l r e p .
s d i i f f b a u l i c h e u n d m a s c h i n e n b a u l i c h e R e p .
Einbau von Heizschlangen in die Ladetanks,
m a s c h i n e n b a u l i c h e R e p .
s c h i f f b a u l i c h e R e p .
schiffbauliche und maschinenbauliche Rep., Garantiearbeiten,
D o c k e n ,

m a s c h i n e n b a u l i c h e R e p .
schiffbauliche und maschinenbauliche Rep., Docken,
s c h i f f b a u l i c h e u n d m a s c h i n e n b a u l i c h e R e p .
s c h i f f b a u l i c h e R e p .
B o d e n - u n d A u ß e n h a u t s d i ä d e n . S c h i f f b a u l i c h e u n d m a s d i i n e n -
b a u l i c h e R e p . , D o c k e n ,
s c h i f f b a u l i c h e R e p .
schiffbauliche und maschinenbauliche Rep., Docken,
m a s c h i n e n b a u l i c h e R e p .
schiffbauliche und maschinenbauliche Rep., Docken
s c h i f f b a u l i c h e u n d m a s c h i n e n b a u l i c h e R e p .
s c h i f f b a u l i c h e u n d m a s c h i n e n b a u l i c h e R e p .

s c h i f f b a u l i c h e R e p .
s c h i f f b a u l i c h e u n d m a s c h i n e n b a u l i c h e R e p . , D o c k e n .

Außenhautschäden, schiffbauliche und maschinenbauliche Rep.,
D o c k e n .

Außenhautschäden, schiffbauliche und maschinenbauliche Rep.,
D o c k e n .

Schadenrep., schiffbauliche und maschinenbauliche Rep., Docken.
B o d e n - u n d A u ß e n h a u t s c h ä d e n , s c h i f f b a u l i c h e u n d m a s c h i n e n ¬
b a u l i c h e R e p . , D o c k e n ,
schiffbauliche und maschinenbauliche Rep., Docken.

M S . „ H o r n k o o g "
M S . „ H o r n b e r g "
M S . „ H o r n f e l s "

H o r n - L i n i e

3 3 6 9 B R T
4 0 3 2 B R T
4 2 2 8 B R T
2 8 4 2 B R T
3 3 5 7 B R T
2 8 4 0 B R T

6 7 6 6 B R T
9 1 8 5 B R T

4 9 6 6 B R T
6 2 4 B R T

3 5 1 4 B R T
3 9 1 4 B R T

1 3 2 2 1 B R T

M S . „ H o r n d e i c h "
M S . „ H o r n s u n d "
M S . „ H o r n s t e r n "
M S . „ H o r n c a p "
M S . „ H o r n k o o g "
M S . „ H o r n b a y "

T S . „ E s s e n "
T S . „ H e i d e l b e r g "
M S . „ U b e n a "
M T. „ E d u a r d E s s b e r g e r "
M S . „ W a d a i "
M S . „ U l a n g a "
MT. „John Augustus Essberger"

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

J o h n T. E s s b e r g e r

6 4 0 6 B R T
5 1 6 6 B R T
4 0 9 1 B R T
4 0 2 4 B R T

2 6 5 8 B R T

M S . „ K a l a h a r i "
M S . „ U s a m b a r a '
M S . „ N a t a l "
M S . „ W i n d h u k "
M S . „ P i r a e u s "

D e u t s c h e A f r i k a L i n i e n

F . L a e i s z & C o .

2 6 5 9 B R T
2 7 2 1 B R T
2 8 6 0 B R T

7 5 2 6 B R T
6 5 0 7 B R T

2 4 6 0 B R T

6 7 3 4 B R T

6 1 3 B R T

8 8 9 B R T

M S . „ P a r t h e n o n "
M S . „ P e r i k i e s "
M S . „ P r o t e u s "

M S . „ B i r k e n a u "
M S . „ G e e s t e m ü n d e “

M S . „ A l s t e r t o r "
T S . „ H a v e l s t e i n "

S S . „ H i n r i c h H e y "
M T. „ P e t r a "

Bugsier- und Bergungsreederei

R o b e r t M . S l o m a n j r .

N o r d d e u t s c h e r L l o y d

J . P i c k e n p a c k
R e x B a u e r m a n n

4 0 9 0 B R TM S . „ M a r i v i a "H e r m a n n D a u e l s b e r g

1 0 2 7 0 B R T

2 6 8 6 B R T
M S . „ J o h a n n e s R u s s "
M S . „ R a n t u m "

E r n s t R u s s

N o r d f r i e s i s c h e R e e d e r e i

1 0 3 3 9 B R TMT. „Heinrich Christian Oetker"R u d o l f A . O e t k e r



WERKZEITUNG DEUTSCHE WERFT
22. Jahrgang !Nr. 3!28. März 1962

Was die
etzten Wochen
brachten. . . fl S l

t Mt

N a d i e r f o l g r e i c h e r P r o b e f a h r t a m
2 3 . F e b r u a r w u r d e d a s f ü r d i e U n i t e d

A r a b M a r i t i m e C o m p a n y e r b a u t e

Fahrgastmotorschiff „Syria" am 5. März
im Freihafen feier l ich übergeben. Zwei

Tage später lief es planmäßig zu seiner

e r s t e n g r o ß e n R e i s e a u s , d i e ü b e r

einige Zwischenhäfen nach Alexandrien
u n d r ü c k k e h r e n d n a c h G e n u a f ü h r e n

wi rd . Vie le Hamburger haben es s ich

n i c h t n e h m e n l a s s e n , a n d i e s e r R e i s e

n a c h d e m S ü d e n t e i l z u n e h m e n u n d s i c h

dami t den Hamburger Sommer e twas

zu verlängern. Die beiden ersten Klas¬

sen waren so gut wie ausverkauft. Die

! S W - I I I I ' I I ■

3



r e l a t i v h o h e Z a h l d e r P l ä t z e a u f d i e s e m

gewiß n icht großen Schi ff machte d ie

kritischen Besucher natürlich neugierig,
ob man der , ,Syr ia" se in Leben wohl

f ü r d r e i W o c h e n a n v e r t r a u e n k a n n .

Aber a ls s ie d ie hübschen, mi t a l lem

K o m f o r t a u s g e s t a t t e t e n K a m m e r n

s a h e n , w u r d e k e i n Z w e i f e l m e h r l a u t .

Zur dritten Klasse ist zu sagen, daß hier
einer brei ten, nicht begüterten Bevöl¬

kerungsschicht Gelegenheit gegeben
wird, sich eine Schiffsreise zu leisten,

und daß die planmäßigen Reisen später

w e s e n t l i c h k ü r z e r s e i n w e r d e n a l s d i e

Jung fe rn re i se . D ie übe re ins t immende

Meinung der kri t ischen Betrachter war,

daß es sich hier um ein gut durchdach¬

tes und wohlgelungenes Schiff handelt.

M a n h ä t t e s i c h d o c h e i g e n t l i c h e n t ¬
s c h l i e ß e n s o l l e n . . .

Na, für diese Reise ist es zu spät. Aber
vielleicht buchen wir rechtzeitig für die
n ä c h s t e .

D ie Fo tos der nächs ten Se i te z e i g e n

verschiedene Phasen vom Umbau des

18 000- t -Tankers , ,Wor ld Peace" . Wie

schon in der vorigen Ausgabe der WZ
e r w ä h n t , w i r d d e r Ta n k e r i n e i n e n

Bulk-Carrier umgewandelt,

Tragfähigkeit um 30 ”/o höher liegt als
bisher (24 000 tgegenüber 18 000 t).

d e s s e n

D a s H i n t e r s c h i f f m i t M a s c h i n e n r a u m

und Wohnräumen für die Besatzung
ble ib t unveränder t , und das Brücken¬

baus w i rd ebenfa l l s w ieder verwandt .

E s w u r d e m i t t e l s S c h w i m m k r a n

gesetzt. Der bisherige Vorschiffsteil
w i r d v e r s c h r o t t e t .

u m -

Noch in diesem Monat wird das zweite

Motor-Fahrgastschiff für die Hamburg-
Süd abgeliefert werden. Doch das wird

n a c h R e d a k t i o n s s c h l u ß s e i n u n d w i r

w e r d e n d a h e r e r s t i m n ä c h s t e n H e f t

d a r ü b e r b e r i c h t e n .

Links: Übergabe des Schiffes und
Flaggenwechsel auf der „Syria“.

Rechte Seite: Das alte und das neue Vorschiff
der „World Peace";
Ü b e r s e t z e n d e r K o m m a n d o b r ü c k e .





Entwurf und Konstruktion von Schiffen
(II) Die Stahllconstruktion -auch „Eisenschiffbau" genannt

In der November-Ausgabe 1961 wurde über den Schiffs¬
e n t w u r f b e r i c h t e t . D a r a n m ö c h t e i c h a n k n ü p f e n . D i e
Deutsche Wer f t bau t , w ie im ob igen Au fsa tz darge leg t ,
sehr unterschiedl iche Schi ffstypen: Tankschi ffe, Stückgut¬
frachtschiffe, Massengutfrachtschiffe, Kühlschiffe, Passagier¬
schiffe u. a. m. Eines jedoch haben sie alle gemeinsam: Die
t ragenden Tei le des Schi f fskörpers mi t se inen Aufbauten
und Deckshäusern werden aus , ,Stah l " gefer t ig t . D ie im
H a n d e l s s c h i f f b a u — b i s a u f w e n i g e A u s n a h m e n — v e r ¬
wendeten Stahlsorten haben im allgemeinen die folgenden
Eigenschaf ten : D ie Zug(zer re iß) fes t igke i t be t rägt minde¬
stens 41 kg mm-, die Streckgrenze liegt bei 25 kg mm-.

gen be i seh r n ied r igen Tempera tu ren (m inus 60° Cund
darunter) transportieren oder korrosionsbeständige Edel¬
s t ä h l e f ü r c h e m i s c h a g g r e s s i v e L a d u n g . Z u r Z e i t s i n d
Untersuchungen im Gang, ob auch Stähle höherer Eestig-
keit als 41 kg/mm- mit Vortei l verwendet werden können.

Beanspruchungen des Schiffes

Wa r u m a b e r b r a u c h e n w i r d i e s e g u t e n E i g e n s c h a f t e n
u n s e r e s B a u s t o f f e s , , S c h i f f b a u s t a h l " ? D a z u m ü s s e n w i r

zunächst feststellen, welchen Belastungen ein Seeschiff aus¬
gesetzt ist . Wir unterscheiden zwei Arten von Beanspru¬
chungen, die einzeln oder auch kombiniert auf treten können:

1. Beanspruchungen des Schiffs längs¬
v e r b a n d e s .

2. ört l iche Beanspruchungen der Bau¬
te i l e du rch Wasse rd ruck , Ladung ,
M a s c h i n e n g e w i c h t e , L a d e g e s c h i r r,
B o o t s d a v i t s u s w .

Z u 1 : E i n S c h i f f k a n n a l s s c h w i m m e n ¬

der langer Kasten bet rachtet werden.
Be las te t w i rd der Sch i f fskörper durch
n a c h u n t e n w i r k e n d e G e w i c h t e . D i e s

s ind im wesent l i chen: E igengewich te ,
Ladung, Brennstoff. Dem wirkt der Auf¬
tr ieb nach oben entgegen. Nun ist es
s o , d a ß d i e A u f t r i e b s k r ä f t e l e i d e r n i c h t
immer dort angreifen, wo die Gewichte
lasten, sondern sie entsprechen der je¬
w e i l s v o r w i e g e n d e n , ö r t l i c h e n Ve r ¬
drängung des Schiffskörpers. Hierdurch
e r g e b e n s i c h B i e g e b e a n s p r u c h u n g e n
für den Kasten Schiffskörper. Der stäh¬
lerne Schiffskörper muß deshalb so ge¬
b a u t w e r d e n , d a ß e r d i e s e n B i e g e -

Abb. Iu. 2: Das Schiffbauburo, Abteilung Stahlkonstrukfion

Streckgrenze bedeutet: Belastun¬
gen oberhalb dieser Grenze er-

r / Mzeugen ,,Streckungen", d. h. pla¬
stische, bleibende Verformungen.
A u ß e r d e r F e s t i g k e i t m u ß d e r
S c h i f f b a u s t a h l n o c h b e s t i m m t e X . -andere Eigenschaften aufweisen.
H i e r z u s i e h e Ta b e l l e A b b . S . D i e
f ü n f m i t A , B , C , D u n d E b e -
z e i c h n e t e n G ü t e g r a d e u n t e r ¬
s c h e i d e n s i c h n i c h t i n i h r e r F e ¬

stigkeit, sondern im wesentlichen
in ihrer Zähigke i t und dami t in
i h r e r S c h w e i ß b a r k e i t . D i e s i s t

b e i g e s c h w e i ß t e n B a u w e r k e n
■— u n s e r e S c h i f f e w e r d e n f a s t

a l l e v o l l s t ä n d i g g e s c h w e i ß t —
s e h r w i c h t i g , w e i l e i n e g u t e
Schwe ißverb indung der e inze l¬
nen Bautei le d ie Voraussetzung
e i n e s b r u c h s i c h e r e n S c h i f f s k ö r ¬
pers ist. Mit der Blechdicke stei¬
gen die zulässigen Belastungen; dementsprechend sind die
Gütegrade zu wählen. Die Güte des Stahls wird durch große
Buchs taben i n a lphabe t i sche r Re ihen fo lge ausged rück t :
G r a d E i s t S t a h l h ö c h s t e r G ü t e u n d l i e g t i m P r e i s a m
höchs ten . Abb . 3ze i g t an e i nem Que rschn i t t du r ch e i n
47 000-t-Tankschiff die Anwendung von Stahl verschiede¬
n e r G ü t e g r a d e . N e b e n d e n n o r m a l e n S c h i f f b a u s t ä h l e n
werden auch Sonderstähle verwendet , wie beispie lsweise
„Kal tzähe" Spezialstähle für Schi ffe, d ie Flüssiggasladun-

beansp ruchungen s tandhä l t . W ie kann das geschehen?
Zunächst müssen die Belastungen möglichst genau bekannt
sein. Es hilft also nichts, hier muß gerechnet werden. Und
zwar geh t man von fo lgenden Annahmen aus : D ie Ge¬
wichte, d. h. Kräfte, die nach unten wirken und ihre Ver¬
teilung im Schiff ergeben sich aus dem Entwurf. Die Ver¬
te i lung der Auf t r iebkräf te erg ib t s ich aus der nach Ge¬
s c h w i n d i g k e i t u n d e r f o r d e r l i c h e r S t a b i l i t ä t f e s t g e l e g t e n
S c h i f f s f o r m ; s i e w i r d e r r e c h n e t f ü r d a s a u f e i n e m W e l l e n -
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Abb. 3: Sfahlgütegrade im Schiffskörper
Gütegrade für Schiffbaustahl

Gütegrad A B C D E

Verwendungsbereid i f ü r B a u t e i l e

s o w e i t G ü t e g r a d A n i c h t a u s r e i c h t<12,5 mm
D i c k e .

> 1 2 , 5 m m
D i c k e .

Art der Herstellung im Siemens-Martin- oder Elektro-Ofen oder nach einer entsprechend den jeweiligen Bauvorschriften
zugelassenen Herstellungsart

vol l beruhigt ,
F e i n k o r n ¬

schmelzung
( A l u m i n i u m ¬
behandlung)

D e s o x y d a t i o n k e i n e
V o r s c h r i f t

b e r u h i g t
o d e r h a l b -
b e r u h i g t

beruhigt oder
halbberuhigt

voll beruhigt, Fein¬
kornschmelzung

(Alurainiumbehandlung)

alle Desoxyda¬
t i o n s v e r f a h ¬

r e n j e d o c h n i c h t
unberuhigt

C h e m i s c h e

Zusammensetzung
K o h l e n s t o f f
M a n g a n
S i l i z i u m
S c h w e f e l
P h o s p h o r

beruhigt

0,210/omax.
0,60®/omax.
0,15®/omax.
0,05®/omax.
0 , 0 5 “ / o m a x .

h a l b b e r u h i g t

0 ,2 lVo max .
0,80®/o min.

0,23“/o max.
0,600/0 bis l,40“/o
0,15«/o bis 0,30“/o
0,05®/o max.
0,05®/o max.

Kohlenstoffgehalt +^/e Mangangehalt darf nicht größer sein als 0,40 ®/o

0,21“/o max.
0,60®/o bis l,40Vo
0,35Vo max.
0,05Vo max.
0,050/0 max.

0,18o/o max.
0,70o/o bis 1,500/fl
0,100/fl bis 0,350/0
0,050/0 max.
0,050/0 max.

2 , 5 X C O / o m i n .

0,05“/omax.
0,050/0 max.

0,050/fl jnax.
0,050/0 max.

0 , 0 5 “ / o m a x .
0,050/0 max.

— 1 0 ° C
8kpm/cm“
( j e d e P l a t t e
prüfen)

Kerbschlagbiegeversuch
Te m p e r a t u r
S c h l a g a r b e i t

b e i B l e c h d i c k e n
ü b e r 3 5 m m 0 ° C
mind. 6kpm/cm^

0 ° C
m i n d e s t e n s

6kpm/cm^

Wärmebehandlung n o r m a l g e g l ü h t n o r m a l g e g l ü h t

berg oder in einem Wellental schwimmende Schiff . Siehe
Abb. 4und 5. Weiter wird angenommen, daß Schiffslänge
und Wellenlänge gleich groß sind. Die Wellenhöhe wird
je nach Schiffstyp verschieden bestimmt und beträgt unge¬
fähr V20 der Länge, d. h. bei einem 200 mlangen Schiff
10 m. Diese Annahme ergibt die ungünstigsten, d. h. die
gefährlichsten Verhältnisse, die für die Bemessung der
Materialstärken beim Bau des Schiffes zugrunde zu legen
sind. Die Berechnungen gestalten sich recht umfangreich,
d a s i e b e i e i n u n d d e m s e l b e n S c h i f f f ü r d i e v e r s c h i e d e n s t e n

Beladungszustände durchgeführt werden müssen. Sie wer¬
d e n h e u t e v i e l f a c h v o n e l e k t r o n i s c h e n R e c h e n m a s c h i n e n

er led igt .
Hat man die Beanspruchungen ermittelt, kann man daran¬
gehen, die Längsverbände im einzelnen festzulegen. Dies
sind bei dem in Abb. 9dargeste l l ten 47 000-t -Tankschi ff :
Schiffsbodenbeplattung (1), Bodenlängsspanten (2), Seiten¬
längsträger (3) und Mittelträger (4) bi lden die sogenannte
untere Gurtung des Längsverbandes.
Deckbeplattung (5), Decklängsbalken (6), Seitenlängsträger
und Mittelträger (8) bilden die obere Gurtung.
Durch d ie Längsb iegung des Sch i f fes werden in d iesen
Gurtungen hauptsächl ich Zug- oder Druckspannungen er¬
zeugt . Bei hohen Zugspannungen s ind a l le Baute i le von
schroffen Querschnit tänderungen und Kerben freizuhalten.

Abb. 6zeigt hierzu einen Decksausschnitt für eine Öltank¬
luke. So ein Ausschnitt verursacht immer eine Störung
der gleichmäßigen Spannungsverteilung, die man als
,,Spannungsfluß'' auffaßt. Damit die Spannungserhöhung
nicht zu den gefürchteten Risse erzeugenden ,,Spannungs¬
sp i tzen" ausar te t , müssen a l le Übergänge „s te t ig " aus¬
gebildet werden. Aus diesem Grund erhielt der gezeigte
Ausschn i t t E l l i psen fo rm m i t saube r gep lä t t e ten Kan ten ,
überhaupt hat bei der —wegen ihrer großen Vorteile
heute konsequent angewendeten —Schweißbauweise d ie
s o r g f ä l t i g e D u r c h b i l d u n g u n d g u t e We r k s t a t t a u s f ü h r u n g
jedes einzelnen Bauelements eine viel größere Bedeutung
a l s b e i d e r f r ü h e r e n N i e t b a u w e i s e , w o m a n s i c h i m m e r h i n
a u f e i n e g e w i s s e , , s p a n n u n g s i s o l i e r e n d e " W i r k u n g d e r
N i e t u n g v e r l a s s e n k o n n t e . A b b . 7 z e i g t a m B a u e l e m e n t
„Deckstr ingerecke" (22) diesen Unterschied recht deutl ich.
Bei hohen Druckbeanspruchungen müssen d ie Konstruk¬
tionsteile gegebenenfalls rechnerisch auf Knick- und Beul¬
gefahr untersucht und dann entsprechend ausgesteift wer¬
den. Außenhautsei tenbeplat tung (9) mi t Sei tenlängsspan¬
ten (10) und Seitenlängsschott (11) mit Längsversteifungen
(12) bilden die sogenannten Stege des Kastenträgers. Aus
der Längsbiegung haben sie hauptsächlich Schubbeanspru¬
chungen aufzunehmen.
Die in den Gurtungen durch die Längsbiegung in Seegang
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sprechend druckfest ausgebildet werden. Außerdem hat
der Doppelboden in diesem Beispiel die durch die Ma¬
schinenanlage über das Fundament (14) eingeleiteten
Kräfte auf den Schiffskörper zu übertragen. Das Gewicht
der Hauptmaschinenanlage beträgt bei diesem Schiff etwa
300 t, dazu kommt der über die Schraubenwelle eingelei¬
tete Propellerschub von etwa 170 t. Dabei muß bedacht
werden, daß das Maschinengewicht wie alle Massen durch
die Bewegung des Schiffes im Seegang hin und her be¬
schleunigt wird. Diese ,,dynamischen" Kräfte können ein
V i e l f a c h e s d e s s t a t i s c h e n G e w i c h t e s a u s m a c h e n u n d s e l b s t

unter Berücksichtigung dieser Belastungen dürfen wegen
der Empfindlichkeit der Maschinenanlage nur sehr geringe
elastische Formänderungen auftreten; zur Förderung
nach ausreichender Festigkeit kommt hier also die For¬
derung nach hoher Steifigkeit hinzu. Die erforderliche
Festigkeit und Steifigkeit erhält der Doppelboden durch
einen Trägerrost, bestehend aus Bodenwrangen (15) und
Längsträgern (16).
Beim obigen Schiff ist bei Hartruderlage (35°) und voller
Geschwindigkeit (17 kn) ein Ruderdruck von etwa 200 t
v o m

zu übertragen. Die Zwischendecks (19) sind entsprechend
den dort aufgestellten Hilfsmaschinen zu bemessen. Quer¬
schotte (20) müssen so bemessen sein, daß sie dem Druck
standhalten der entsteht, wenn ein Raum vol lständig ge¬
f ü l l t u n d d e r b e n a c h b a r t e l e e r i s t . H i l f s m a s c h i n e n f u n d a ¬

mente (21): Auf einem großen Schiff finden wir für die
Maschinenanlage bis zu etwa 200 meist verschiedene Fun¬
damente. Die wichtigsten Gesichtspunkte sind hier Stand¬
festigkeit, Steifigkeit, Vibrationsdämpfung und Zugäng¬
lichkeit . Hierzu als Beispiel Abbi ldung 10.

V o r s c h r i f t e n

Nun können wi r, das muß endl ich gesagt werden, n icht
e in fach darau f loskons t ru ie ren w ie es uns ge fä l l t , denn
wir s ind an v ie le Vorschr i f ten gebunden; d ie wicht igsten
d a v o n s i n d f ü r d i e S t a h l k o n s t r u k t i o n d i e K l a s s i fi k a t i o n s ¬
vo rsch r i f t en . D ie K lass i fika t i onsgese l l scha f ten s i nd Be¬
hörden, die den Bau von Schiffen im Interesse der Reede¬
reien und Versicherungsgesel lschaf ten beaufs icht igen; s ie

Bewegung eines Schiffskörpers im Seegang

L 0

¥
/

b

Abb. 4: Durchbiegung eines Schiffes
auf dem Wellenberg (a) und im Wellental (b)

h e r v o r g e r u f e n e n S p a n n u n g e n d ü r f e n e i n e G r e n z e v o n
etwa 15 kg/mm- nicht überschreiten, das sind 60 Vo der
S t r e c k g r e n z e d e s S c h i f f b a u s t a h l s . D i e v e r h ä l t n i s m ä ß i g
große rechnerische Sicherheit ist erforderl ich weil zu den
Hauptbeanspruchungen der Längsverbände ört l iche Bean¬
spruchungen hinzukommen (verursacht zum Beispiel durch
den lokalen Wasserdruck), und eine gewisse Reserve vor¬
handen sein muß für Querschnit tsminderungen durch Ab¬
rostung. Es stecken auch noch einige bis heute nicht rest¬
los erforschte Unbekannte in der Rechnung. Kurzum, die
oben angegebene rechnerische Sicherheitsgrenze darf er¬
fahrungsgemäß nicht überschritten werden. Die größte
Durchbiegung beträgt bei einem 200 mlangen Schiff etwa
3 5 c m .

Z u 2 : A u ß e r d e n H a u p t i ä n g s v e r b ä n d e n g i b t e s i n d e r
Sch i f f skons t ruk t i on e ine ganze Re ihe andere r w ich t i ge r
Bauteile. Einige davon sollen an Hand von Abb. 3eben¬
falls kurz beschrieben werden. Doppelboden (13): Die zwi¬
schen Tankdecke und Schiffsboden gebi ldeten Zel len die¬
n e n d e r A u f n a h m e v o n fl ü s s i g e n Vo r r ä t e n w i e Wa s s e r,
Schmierö l , Tre ibö l usw. Der Doppelboden muß a lso ent -

Ruder (17) über den Hintersteven (18) auf das Schiff

Auffriebsverfeilung
wenn Schiff im ruhigen Wasser

G e w i c h f s ü b e r s c h u ß o Eo

' t :

Aufir iebsüberschuß

t\ 8
w c n

/ A u f t r iebsüberschuß

+/ Ladung
Auffr/ebsverfei/ung
w e n n

i m W e l l e n t a l

. . . . o
o
C N

S c h i f f sl
7̂ Tre ibs to f f

§ .
M

l
Schiffskörper/

/ y. z o

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38W 1 2 1 6 1 84 6 8 14 4 020

VH L L

2 1 4 , 8 8 0 m

Abb. 5: Biegebeanspruchung des SchifFslöngsverbandes



bilden also eine Art Baupolizei für Schiffe. Ihre Vorstei- S c h i f f s g r ö ß e w i r d d e r H e l l i n g p l a t z f e s t g e l e g t , a u f d e m d a s
lungen darüber wie Schiffe zu bauen sind, haben sie in S c h i f f g e b a u t w e r d e n s o l l . G r o ß e S c h i f f e l e g e n w i r n a c h
ihren Bauvorschriften in Buchform niedergelegt. Schließt M ö g l i c h k e i t a u f u n s e r e n e u e G r o ß h e l l i n g . D o r t s t e h e n
die Werft mit einer Reederei einen Schiffs-Bauvertrag ab, z w e i K r ä n e m i t e i n e r T r a g k r a f t v o n j e 6 0 t z u r V e r f ü -
so wird in diesem Vertrag unter anderem vereinbart, g u n g u n d z w e i m i t j e 2 5 t . A u f d e n a l t e n H e l l i n g e n k ö n -
welche ,,Klasse" dieses Schiff erhalten soll. Je nach n e n L a s t e n b i s z u 3 7 t g e h o b e n w e r d e n . M a n k a n n d a s
Schiffstyp und Fahrbereich kennen wir verschiedene Klas- B a u w e r k S c h i f f n u n n a t ü r l i c h n i c h t b e l i e b i g i n 6 0 - t o d e r
sen. Die auf der DW zu bauenden Schiffe erhalten in der 3 7 - t - S t ü c k e z e r l e g e n , o b w o h l d i e S c h w e i ß t e c h n i k i m G e -
Regel die höchste Klasse. Wir haben es in der Hauptsache gensatz zur früher angewandten Niettechnik uns in dieser
mit folgenden Klassifikationsgesellschaften zu tun: Ger- Beziehung weitgehende Freizügigkeit gebracht hat.
manischer Lloyd (Deutschland), Lloyd's Register of Shipp- A b b . 8 z e i g t d i e , , K o l l i e i n t e i l u n g " e i n e s T r o c k e n f r a c h t -
ing (Großbritannien), American Bureau of Shipping schi ffes. Bei uns hat s ich der Ausdruck , ,Kol l i " für e ine in
(U. S.A.), Det Norske Veritas (Norwegen). Die höchste d e r Vo r m o n t a g e z u s a m m e n g e b a u t e S e k t i o n e i n g e b ü r g e r t .
Klasse des Germanischen Lloyd z. B. hat die Bezeichnung D i e K o l l i e r h a l t e n B e n e n n u n g e n n a c h e i n e m S y s t e m , d a s
100 AH4. Das bedeutet im wesentl ichen, das betreffende
Schiff ist als lOOVoiges Seeschiff gebaut und muß alle vier
Jahre zur Bestätigung dieser höchsten Klasse einer gründ¬
lichen Inspektion durch den G. L. unterzogen werden.
Die en tsprechend unseren ob igen Über legungen fes tge¬
legten Verbände und Bauteile werden zunächst in einigen
Hauptkonstruktionszeichnungen dargestellt. Diese werden
dann der jeweiligen Klassifikationsgesellschaft und übri¬
gens z. T. auch den Reedereien zur Genehmigung ein¬
gereicht, meistens folgende:

Abb. 6: Verlauf der Spannungslinien bei einer Öffnung
f ü r e i n e O l t a n k l u k e

a: günstige, ellipsenförmige Öffnung
b: ungünstige, eckige Öffnung (schroffe Querschnittsänderung}

1 . „Haup tspan tze ichnung"
(Siehe Abb. 2und 3des Aufsatzes im Novemberheft
1961). In dieser Zeichnung werden die wichtigsten Quer¬
schnitte etwa auf halber Schiffslänge dargestellt.

2. , ,Eisenlängsschni t t "
Dieser Plan zeigt e inen Längsschni t t durch den Schi ffs¬
körper und die wesent l ichen Längsschi ffbautei le.

3 . , , Q u e r s c h n i t t e "

Einige wichtige Querschnitte des Vor- und Hinterschiffes
müssen eben fa l l s de r K lass i fika t i onsgese l l scha f t e inge¬
r e i c h t w e r d e n .

4 . , ,Außenhautabwick lung"
D i e P l a t t e n d i c k e n d e r A u ß e n h a u t u n d d e r V e r l a u f i h r e r

Stöße und Nähte werden hier gezeigt.
5. , .Montage- und Schweißfolgeplan' '

Einige Klassifikationsgesellschaften verlangen vor Baube¬
ginn die Vorlage dieses Plans.
E i n e g a n z e R e i h e v o n w i c h t i g e n E i n z e l k o n s t r u k t i o n e n
müssen zur Genehmigung eingereicht werden, so z. B.
Zeichnungen für Hintersteven, Ruder, Hauptmaschinen¬
fundament, Deckshäuser, Schotte, Luken usw.
Ich möchte erwähnen, daß die Auffassungen der Klassifi¬
kationsgesellschaften mit unseren nicht immer auf Anhieb
ü b e r e i n s t i m m e n . D a s k o m m t d a h e r , d a ß a u c h s e h r a u s - .
f üh r l i che Vo rsch r i f t en un te r sch ied l i ch ausge leg t we rden
k ö n n e n . A u ß e r d e m s i n d d i e V o r s c h r i f t e n , w e n n s i e a u c h

laufend ergänzt werden, manchmal bei Drucklegung zum
Teil schon wieder veraltet infolge des raschen Fortschrei-
tens der Technik . Starke Impulse kommen natür l ich be¬
sonders von sei ten der Werf t , da gerade wir interessiert
sind ständig die neuesten Erkenntnisse, Verfahren usw.
a u s z u w e r t e n u m l e t z t e n E n d e s d i e W i r t s c h a f t l i c h k e i t z u

erhöhen, d. h. Aufwand und Nutzen in ein immer besseres
Verhäl tn is zueinander zu br ingen und dami t konkurrenz¬
fähig zu bleiben.
Im Lauf der Jahre hat sich jedoch eine sehr gute Zusam¬
m e n a r b e i t m i t d e n V e r a n t w o r t l i c h e n d e r K l a s s i fi k a t i o n s ¬

gesellschaften herausgebildet, so daß es immer gelingt,
zu vernünftigen Lösungen zu kommen. Außer den Klassi¬
fi k a t i o n s v o r s c h r i f t e n m ü s s e n b e i m K o n s t r u i e r e n e i n e s
S c h i f f e s n o c h e i n e R e i h e a n d e r e r V o r s c h r i f t e n u n d G e ¬
setze beachtet werden, auf deren Aufzählung im einzel¬
nen ich hier verzichten möchte. In weiteren Fortsetzungen
w e r d e n S i e d a r ü b e r s i c h e r l i c h n o c h m e h r e r f a h r e n .
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Abb. 7: Decks t r i nge recke

geschweißtg e n i e t e t

Montage- und Ko l l i e in te i lung

Gleichzeitig mit den Berechnungs- und Konstruktions¬
arbeiten zur Festlegung der Schiffsverbände müssen Über¬
legungen angestellt werden, wie so ein Schiff montiert
werden soll, denn schließlich bringt uns das alles, solange
es nur auf dem Papier steht, noch nichts ein. Je nach

Haupideck

Houpfdedc

A u ß e n h a u t

A u ß e n h a u t



Abbildung 9:
4 7 0 0 0 - 1 - Ta n k s c h i f f

mit Einteilungserklärung

Länge über alles 226,46 m
Länge zwischen den Loten 214,88 m
Breite auf den Spanten 30,48 m
Seitenhöhe bis Hauptdeck 15,24 m
Tiefgang 11,30 m
Tragfähigkei t 4 5 5 0 0 To n n e n
Geschwindigkeit 1 7 K n o t e n
Leistung der Antriebsturbine 19 000 PS
G e w i c h t d e r S t a h l k o n s t r u k t i o n 1 0 4 0 0 To n n e n
Vermessung 2 9 7 9 0 B R T

1 0



Abbildung 8:
JKolliunferfeilung
"eines Frachtschi ffes

A B K Ü R Z U N G E N F Ü R

K O L L I B E Z E I C H N U N G E N :

A u ß e n h a u t
B o d e n
Backdeck
7. Deck
2. Deck
3. Deck
H e c k k o l l i
H i n t e r s f e v e n
Poopdeck
Vo r s c h i f F s k o l l i
W e l l e n t u n n e l
B a c k b o r d
M i t t e
S t e u e r b o r d

A U
B O D
B A D
D I— - t A O / fi

D 2
D 3
H K
H S
P O D
V K
W T
B
M
S

Ö l f a n k l u k c

2 0 Q u e r s c h o f f

27We/ /en/agerbock
22 Deckstringerecke geschweißt
2 3 Q u e r r a h m e n

24 Kimmgang
25 Schlingerkiel
2 6 B a c k d e c k1Schif tsbodenbeplaf tung
2 7 L u k e2Bodenlängsspanten
2 8 ß a c k e n d s c h o f f3Se i ten löngs t räger
2 9 L a u f b r ü c k e4A^/ t fe / f röger
3 0 u n t e r e s B r ü c k e n d e c k5Deckbep la t tung
3 7 o b e r e s B r ü c k e n d e c k6Decklängsbalken

7Se/ fen/öngsf räger 3 2 K o m m a n d o b r ü c k e n d e c k
3 3 P e i l d e c k8 M i t t e l t r ä g e r

9Außenhautsei tenbeplat tung 34 Poopdeck
3 5 ß o o t s d e c k70 Seifen/öngsspanfen
3 ö S c h a c h t d e c k e

37 Propeller
3 8 S c h o r n s t e i n

39 Masch/nenraum/üftung (MR)
40 Radargerät
4 7 F e n s t e r

77Seitenlängsschott
72 Löngsverste/fungen
73 Doppelboden
1 4 T u r b i n e n u n d G e t r i e b e f u n d a m e n t

(MH)
(MK)

(MRE)
(SU I)
(SU I)
(SU II)
(SU II)

75 ßodenwrangen
16 Längsträger
1 7 R u d e r
7 8 H i n t e r s t e v e n
1 9 Z w i s c h e n d e c k

4 2 T ü r e n

43 Rettungsboote
4 4 M a s t e n
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Abb.lO: Fundament mit 2Zylinder-Elektro-Anfabrluft-
Kompressor 93 PS bei n=950 Umin etwa 2500 kgi

ziert und danach wird dann das zum Bau nötige Material,
geordnet nach Blechen und Walzprofilen in Listen, soge¬
nannten Bes te l l k ladden, zusammengeste l l t . Das Mater ia l
muß rech tze i t i g zum Baubeg inn des j ewe i l i gen Bauab¬
s c h n i t t e s e i n e s S c h i f f e s a u f d e r W e r f t s e i n u n d d a h e r s o

rechtzei t ig bestel l t werden, daß dem Walzwerk genügend
Zei t zur Herste l lung und Anl ie ferung b le ib t . Um die da¬
b e i a u f t r e t e n d e n Te r m i n s c h w i e r i g k e i t e n z u v e r m e i d e n ,
ist öfter der Gedanke aufgetaucht, die Formate der Bleche
z u v e r e i n h e i t l i c h e n . D a n n k ö n n t e m a n a u f d e r W e r f t e i n e n

dem normalen, laufenden Verbrauch entsprechenden Vor¬
rat an legen und brauchte d iesen nur s tänd ig zu ergän¬
zen. Unser Bauprogramm enthäl t jedoch so sehr vonein¬
a n d e r v e r s c h i e d e n e S c h i f f e , m i t d e r a r t u n t e r s c h i e d l i c h e n
Baute i labmessungen, daß d ies Ver fahren fü r uns le ider
n icht in Frage kommt. D ie Walzwerke s ind n icht bere i t ,
auch bei großen Stückzahlen gleicher Bleche Preisvortei le
e inzuräumen. Dies wäre näml ich e ine Voraussetzung für
Einhei tsp lat ten, denn der Verschni t t wäre größer a ls bei
den Plattenformaten, die jetzt für uns ,,nach Maß" ange¬
fertigt werden. Doch nun zurück zur eigentlichen Mate¬
rialbeschaffung. Wir haben gesehen, daß entsprechend der
Baufolge zeichnungsweise sogenannte Bestellkladden auf¬
gestel l t werden. Diese enthalten al le für die Beschaffung
n ö t i g e n A n g a b e n ü b e r A n z a h l , A b m e s s u n g u n d M a t e ¬
r ia lgütegrade sowie den Hinweis , welche Klass ifikat ions¬
gesellschaft das Material testen soll. Es darf nämlich nur
Mater ia l e ingebaut werden, welches von der zuständigen
Klassifikationsgesellschaft an Hand von Zerreiß-Biege-
und Kerbschlagtesten geprüft ist und dessen chemische
Zusammensetzung den Vorschriften entspricht. Diese
Te s t e w e r d e n f a s t a u s n a h m s l o s s c h o n b e i m W a l z w e r k v o r

Versand des Mater ia ls ausgeführ t . Wi r e rha l ten darüber
entsprechende Bescheinigungen, in denen jedes einzelne
Stück aufgeführt ist. Diese Bescheinigungen müssen wir be¬
reithalten für die endgültige Abnahme des Schiffes. Alle
in den Bes te l l k l adden vo rhandenen Angaben werden i n
Lochkarten gestanzt. Nach diesen Lochkarten werden die
endgültigen Besteilisten von Tabelliermaschinen automa¬
tisch geschrieben. Die Übertragung in Lochkarten hat den
V o r t e i l d a ß w i r e i n m a l d i e b e i d e r B e s t e l l a r b e i t a u f t r e t e n ¬

d e n v i e l e n u n d l a n g w e i l i g e n G e w i c h t s r e c h n u n g e n v o n
e l e k t r o n i s c h e n R e c h e n m a s c h i n e n a u s f ü h r e n l a s s e n k ö n n e n ;

zum anderen ergibt sich dadurch für die nachfolgenden
Arbe i tsgänge wie Mater ia le ingangskont ro l le , Verbuchung,
Rechnungskontrolle usw. eine Reihe von Rationalisierungs¬
möglichkeiten. Die aus den Lochkarten geschriebenen Be-
stellisten gehen dann über unsere Einkaufsabteilung an
den jeweiligen Lieferanten. Damit dann auch alles recht¬
zeitig und richtig geliefert wird, ist eine laufende Kontrol¬
le er forder l ich. Einer unserer Mi tarbei ter is t fast s tändig
bei den Walzwerken unterwegs um hierfür zu sorgen.

Organ i sa t i on

I s t d i e B e s t e l l a r b e i t e r l e d i g t , d a n n g e h t e s , w ä h r e n d
unsere Material l ieferungen in Gang kommen, an die end¬
gü l t i ge Ausarbe i tung der Werks ta t t ze ichnungen . Nun i s t
es ja nicht so, daß die Stahlkonstrukteure ganz allein an
d e m S c h i f f a r b e i t e n . S c h o n b e i m E n t w u r f d e s S c h i f f e s m u ß

Rücksicht auf viele verschiedene Einflüsse genommen wer¬
den , und w i r s ind daher au f Zusammenarbe i t angewie¬
sen. Abb. 11 zeigt im wesentl ichen den organisatorischen
Au fbau unse re r Wer f t . D ie G l i ede rung im e inze lnen i s t
nur für die technischen Büros angegeben, da ich mich in
d i e s e m B e r i c h t d a r a u f b e s c h r ä n k e n m u ß . D i e W e r k s t a t t ¬

zeichnungen sol len al le b is ins e inzelne gehende Anga¬
ben übe r d ie Aus füh rung de r Bau te i l e en tha l ten . Dami t
e in Bau te i l endgü l t i g fes tge leg t werden kann , s ind nun
v ie le In fo rmat ionen nö t ig . S iehe Abb. 12 . H ie rzu e in ige
B e i s p i e l e ; a ) B e t r a c h t e n w i r d e n H i n t e r s t e v e n e i n e s
Schi ffes. Um diesen werkstat tgerecht in e iner Zeichnung
darstel len zu können, müssen zunächst die Abmessungen

mi t wenigen Buchstaben und Zahlen e in Ko l l i bezüg l ich
Art und Lage bezeichnet . AU 10/S bedeutet Außenhaut¬
ko l l i i n „Sche ibe 10" (vom ach te ren Ende des Sch i f fes
gezählt) aut Steuerbordseite.
Die Montagestöße und -nähte werden so angeordnet,
daß sich ein glatter und einfacher Zusammenbau ergibt.
Freilich müssen die Schweißverbindungen so liegen, daß
beim Schweißen und den dabei eintretenden Schrumpfun¬
gen ke ine unzuläss ig hohen Spannungen ents tehen. Der
Gesichtspunkt der Wir tschaf t l ichkei t dar f auch h ier n icht
vergessen werden. Es is t durchaus n ich t g le ich , ob w i r
e ine Kons t ruk t ion aus wen igen großen B lechen zusam¬
m e n s e t z e n o d e r a u s v i e l e n k l e i n e n . M i t Z u n e h m e n d e r

B lechta fe lgrößen s te igen näml ich d ie E inkaufskosten fü r
das Ma te r i a l . Ve rwenden w i r j edoch k l e i ne re B lech fo r¬
m a t e , s o e r h a l t e n w i r m e h r S c h w e i ß n ä h t e u n d d i e k o s t e n

ja sch l ieß l ich auch Geld. Ähnl iches g i l t für d ie Auswahl
der Profile. Unter Berücksichtigung auch dieser Tatsachen
muß die optimale Lösung gefunden werden.

Mate r ia lbescha f fung

S i n d w i r s o w e i t g e k o m m e n , d a n n m ü s s e n w i r u n s d e r
Frage der Materialbeschaffung zuwenden. Dazu sind Ma¬
terialauszüge aufzustel len. Bevor wir jedoch daran gehen,
muß e ine Au f te i l ung de r ganzen Kons t ruk t ion in Werk¬
s ta t t ze i chnungen vo rgenommen werden . D ie Werks ta t t¬
zeichnungen sol len a l le Angaben für d ie Anfer t igung der
e inze lnen Baute i le und ih rer Zusammenste l lung zu Ko l l i
e i n s c h l i e ß l i c h A n g a b e n ü b e r d i e S c h w e i ß u n g , N i e t u n g
u s w . e n t h a l t e n . F ü r d i e S t a h l k o n s t r u k t i o n e i n e s S c h i f f e s

werden be i uns e twa 80 Werks ta t tze ichnungen angefer¬
tigt. Auf einer Zeichnung sind jeweils al le Teile für einen
Bauabschni t t dargeste l l t . Sehr schön wäre es, wenn d ie
Werkstattzeichnungen fert iggestel l t und danach das nötige
Material bestell t werden könnte. Dazu ist jedoch meistens
n ich t genügend Ze i t vo rhanden. D ie Werks ta t tze ichnun¬
gen werden daher zunächst soweit wie mögl ich roh skiz-
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<5 F o f o l a b o r

L i ch♦pou3« »"e — S a hängenden Fragen. Aus dem Gesagten
i s t w o h l e r k e n n b a r , d a ß d i e K o n s t r u k ¬
t ionsarbe i t e ine ausgesprochene Ge¬
m e i n s c h a f t s a r b e i t i s t .

Nach Fert igstel lung werden die Werk¬
stattzeichnungen zusammen mit Stück¬
l i s t e n i n d e n B e t r i e b g e g e b e n . D i e
Stückl is ten enthal ten genaue Angaben
d a r ü b e r , a u s w e l c h e m M a t e r i a l d i e
E inze l te i l e (e ine 47 000 - t -Tanksch i f f -
S t a h l k o n s t r u k t i o n z . B . b e s t e h t a u s

e t w a 4 0 0 0 0 E i n z e l t e i l e n m i t e i n e m

G e s a m t g e w i c h t v o n e t w a 1 0 5 0 0 t )
z u f e r t i g e n u n d i n w e l c h e K o l l i s i e
e i n z u b a u e n s i n d , a u ß e r d e m s i n d a l l e
E i n z e l g e w i c h t e u n d Ve r s c h n i t t z a h l e n
aufgeführ t . Der Inha l t der Stück l is ten
w i r d i n L o c h k a r t e n ü b e r t r a g e n u n d
k a n n s o m i t s c h n e l l u n d g e n a u f ü r
v ie le verschiedene Zwecke ausgewer¬
te t werden. Wie d ies im Bet r ieb ge¬
schieht, ist an anderer Stelle schon ge¬
s c h i l d e r t w o r d e n . W i r i m K o n s t r u k ¬

tionsbüro gewinnen aus all diesen Da¬
t e n I n f o r m a t i o n e n f ü r N a c h k a l k u l a t i o n

und Un te r l agen fü r En twur f und Ko¬
stenka lku la t ion neuer Objekte .
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Besser a ls e /n noch so aus führ l i cher Tex t e r läu te r t
eine zeichnerische Darstellung das komplizierte
ine/nondergre/fen wenigstens der in diesem Zu¬
sammenhang interessierenden Arbeitsgänge, die
in den verschiedenen Abteilungen nötig sind, um
werkstattreife Zeichnungen hervorzubringen und
die Materialbeschaffung in Gang zu setzen.

<£ 5 Z . . R e c h + 8 - u .
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des Propellers und der Propellerwelle festgelegt
w e r d e n . D i e s w i r d v o n u n s e r e m M H - B ü r o z u ¬

s a m m e n m i t S W b e s o r g t . D e r H i n t e r s t e v e n ¬
konstrukteur muß sich also rechtzei t ig mit dem
Propel lerkonstrukteur in Verb indung setzen, um
mit ihm gemeinsam die erforderlichen Kon¬
st ruk t ionsmaße fes tzu legen . Für d ie im engen
Zusammenhang mit dem Hintersteven stehende
R u d e r k o n s t r u k t i o n m ü s s e n d i e D a t e n d e r R u d e r ¬

maschine mit dem dafür zuständigen MRE-Büro
abgesprochen werden,
b) Bei endgültiger Festlegung der Doppelboden¬
konstrukt ion müssen die Aufstel lung der Haupt-
u n d H i l f s m a s c h i n e n m i t d e m M E - u n d d e m M R -

Büro abgestimmt werden. Insbesondere muß
h ie rbe i au f d ie Ver legung von v ie len Rohr le i¬
tungen Rücksicht genommen werden. Nicht sel¬
ten kommt es z. B. vor, daß gerade dort im Schiff,
wo wichtige tragende Festigkeitsbauteile ange¬
ordnet werden sollen, auch der günstigste Platz
für Rohrleitungen ist. Gemeinsam muß dann eine
Lösung gesucht werden,
c ) Außer den i n ob igen Be isp ie len genann ten
Masch inenbau f ragen s i nd i n v i e l en Fä l l en d ie
Erfordernisse der Einrichtung und der Ausrüstung
zu berücksichtigen. Häufig müssen z. B. wichtige
Verbandsteile wegen Hindurchführung von Lüf¬
tungsschächten durchbrochen werden. Solche
Ausschn i t te müssen durch en tsprechende Ver¬
s tä rkungen kompens ie r t werden .
Bei fast allen Werkstattzeichnungen ergeben sich
ä h n l i c h e A u f g a b e n i n Ve r b i n d u n g m i t e i n e r
großen Anzahl von einzelnen Festigkeitsberech¬
nungen. Siehe Abb. 13. Diese v ie l fä l t igen Ver¬
flechtungen erfordern rechtzeitige und klare Ent¬
scheidungen über al le mit dem Bau zusammen-
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Finkenwerder

und die drei Kinau-Junßen

yS- GeburUtaß von Rudolf Kinau am 2.3. März 1962.Z M I I I

V O N H E I N R I C H K A L H O R N

Finkenwerder, die westlichste der hamburgischen Elbinseln,
is t se i t Jahrhunder ten e ine F ischers ied lung. Zwar s i tzen
a u c h e b e n s o l a n g e s c h o n a l t e B a u e r n s i p p e n a u f i h r e n
Wurten; doch gibt der Fischer, vor al lem der Seefischer,
d e m E i l a n d v o n j e h e r d a s G e p r ä g e . D i e F i n k e n w e r d e r
sind das einzige Fischergeschlecht an der deutschen Nord¬
seeküste, d ie mi t ihren schni t t igen Kut tern d ie unruhige
Nordsee bezw ingen und dank ih re r e ingebau ten F isch¬
käs ten Deutsch land, Eng land und Ho l land mi t lebenden
Schol len versorgen, ln den achtziger Jahren des vor igen
J a h r h u n d e r t s b e fi s c h e n a n d i e z w e i h u n d e r t E w e r u n d

Kut ter d ie Gründe um Helgo land, Doggerbank und Ost¬
f r i e s l a n d . S i e t r o t z e n d e n S t ü r m e n u n d l a s s e n n i c h t v o n

ih re r mut igen Seefahr t . Es i s t e in har te r, zuver läss iger
Menschensch lag , de r s i ch h ie r i n s tänd igem Kampf m i t
den Naturgewalten herausbildet. Die Zeitgenossen sind
d e s L o b e s v o l l ; s i e s c h i l d e r n d e n F i n k e n w e r d e r a l s e i n e n
mutigen, fröhl ichen und hi l fsbereiten Menschen.
D i c h t e r n a t u r e n h a b e n s i c h s e i t r u n d z w e i h u n d e r t J a h r e n

f ü r das F i nkenwerde r Leben e rwä rm t . Jann K inau , de r
sich als Dichter Gorch Fock nennt, beginnt um 1906 herum
F i n k e n w e r d e r G e s c h i c h t e n z u s c h r e i b e n . M i t s e i n e m J u ¬

gendfreund Hinr ich Wriede gründet er die , ,Finkenwerder
Spee ldee l " , d ie e ine de r e rs ten p la t tdeu tschen Bühnen
Norddeutsch lands w i rd . Zu d ieser Ze i t beg innt Hamburg
d a s n ö r d l i c h e Vo r l a n d F i n k e n w e r d e r s m i t B a g g e r s a n d
aufzuschütten. Die Fischerei wird dadurch erheblich gestört.
V i e l e F i s c h e r f a m i l i e n s i e d e l n ü b e r n a c h S c h u l a u u n d C u x ¬

haven. Die Fänge werden geringer, weil die Fischdampfer
i h n e n s t a r k e K o n k u r r e n z m a c h e n . D i e F i n k e n w e r d e r m ü s ¬

sen in d ie Novembers tü rme h ine insege ln um ex is t i e ren
z u k ö n n e n . I m m e r m e h r K u t t e r b l e i b e n a u f S e e u n d
k e h r e n n i c h t z u r ü c k . D i e S c h i c k s a l e d e r M e n s c h e n s e i n e r

Heimat bewegen Gorch Fock t ief . Seine Fischer insel sol l
n i ch t un te rgehen und se ine Fah rens leu te n i ch t b ro t l os
w e r d e n . N e b e n d e n E i n a k t e r n , , D o g g e r b a n k " u n d „ C i l i
Cohrs" entsteht Gorch Focks weithin bekannt gewordener
Roman , ,Seefahr t is t not" . Der Seefischer Klaus Mewes,
die Hauptfigur des Romans, wird zum Ideal der Jugend
u n s e r e r W a s s e r k a n t e . E s s i n d d i e L u s t a n d e r S e e f a h r t
u n d d e r M u t , A b e n t e u e r u n d S t ü r m e z u b e s t e h e n , d i e
uns aus a l len Seegesch ich ten Gorch Focks ansprechen
und die Jugend immer wieder von neuem begeistern. Am
31. Mai 1916, in der Skagerrakschlacht, findet Gorch Fock
d e n S e e m a n n s t o d .

J a k o b K i n a u , d e r ä l t e r e d e r b e i d e n n o c h l e b e n d e n B r ü d e r
Gorch Focks, wohnt heute in Nienstedten und segelt gern

m i t s e i n e m B r u d e r R u d o l f n a c h T r i e s c h e n v o r d e r K ü s t e

Dithmarschens, nicht zuletzt, um dort Butt zu fangen. Der
Dichter in ihm meldet sich im ersten Weltkrieg, den er
m i t dem H i l f s k reuze r , ,Wo l f " au f a l l en We l tmee ren e r¬
l e b t . „ A d j u t a n t d e s To d e s " h e i ß t s e i n e r l e b n i s r e i c h e s
Erst l ingswerk. E in f r ischer Wind weht in d iesem k le inen
Kaperbuch. Jakob Kinaus Talent , Seebegebenhei ten pak-
kend zu gesta l ten, is t h ier schon deut l ich spürbar. Bald
erscheint sein erster Roman ,,Die See ruft". Die Elbinsel
F i n k e n w e r d e r i s t h i e r i n e i n e m i n t e r e s s a n t e n Z e i t a b s c h n i t t

lebendig gestaltet. Es folgen weitere Romane. ,.Freie
Wasser", , ,LeegerwaH" und , .Freibeuter" behandeln aben¬
teuer l iche Stoffe zu Wasser und zu Lande, , ,Undeichbar
Land" läßt uns den Daseinskampf der le tz ten Menschen
auf der Insel Trieschen erleben, und in ,,Den Göttern aus
d e r H a n d g e s p r u n g e n " s e g e l n w i r m i t d e n m i t t e l a l t e r ¬
l ichen Hansekoggen gen Osten bis nach Wisby auf Got¬
l a n d . I n d e n d r e i ß i g e r J a h r e n s c h r e i b t J a k o b K i n a u
eine Biographie seines Bruders , ,Gorch Fock, e in Leben
im Banne der See". Seine geschichtliche Darstellung ,,Der
Kampf um d ie Seeher rschaf t " i s t auch ins Ho l länd ische
ü b e r s e t z t w o r d e n .

Rudolf Kinau, der am 23. März seinen 75. Geburtstag
feiert, ist der jüngste der drei Seefischerjungen und wohnt
auf dem Finkenwerder Ness. Er beginnt seine dichterische
L a u f b a h n 1 9 1 6 m i t d e r S k i z z e , . A c h t e r n D i e k " , e i n e m
Zwiegespräch mit seinem in der Seeschlacht gebliebenen
B r u d e r . I n d e r H ö l l e v o r V e r d u n e n t s t e h t d a s h e i t e r e

Frontstück ,,Besorgen", aus dem der gute Humorist schon
hervorlugt. Nach dem ersten Weltkrieg erscheint ein
fr ischer Roman , ,Thees Bot t , dat Woterküken". Er schi l¬
dert uns darin seine Jugend bei dem Elbfischer Jan Fock.
Jetzt wissen wir, daß auch Rudolf Kinau, wie seine Brü¬
der, auf dem Wasser zu Hause ist. Die folgenden Romane
,,Dörte Jessen", ,,Hinik Seehund" und ,,Lanterne" sagen
e s u n s n o c h d e u t l i c h e r . Z w i s c h e n d u r c h e n t s t e h e n e i n e

Reihe lustiger Kurzgeschichten, wie ,,Poesie", ,,Elefanten¬
eier", ,,Scheeben Wind", ,,Engelsch spoken", ,,Dat Piepen¬
l o c k " , , , B r u t s e u k e n " , , , L ü t t H i n i k " , , , M i t n o k t e B o s t " ,
„Dree Dog Mittel" und „Grootkoopmann". Sie werden von
Rudolf Kinau auch seit Jahrzehnten auf Vortragsreisen
und im Rund funk i n se inem F inkenwerder P la t t vo rge¬
t r a g e n . E i n k u r z e r A u s z u g a u s d e m B u c h , , M i t e e g e n
O o g e n " m a g u n s z w e i e r l e i b e s c h e r e n : E i n e n E i n d r u c k
v o m d i c h t e r i s c h e n S c h a f f e n u n d e i n e n E i n b l i c k i n d i e K i n d ¬

heit des Mannes, dessen 75. Geburtstag hiermit gedacht
w e r d e n s o l l .
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D i e E l t e r n R u d o l f u n d G o r d i F o d i

„Teihn mol söben is söbentig!"
h e b b t w i i n d e S c h o o l l i e h r t .

„Un wenn dat üm de Joahrn geiht" , seggt de Minschen,
„denn is dat ’n lange Tied." Ober dat seggt bloß de, de
d o a r m a n i e r s t h a l f h i n s ü n d . A l l d e ö l l e r n L ü d , d e a l a n
de söbentig ran —oder de doar al ’n ganz Stück oberhin
sünd, de seggt: ,,Dat wür jo meist goarnix. Dat wür jo ne
länger as —teihn mol söben Dog."
, ,Wa t i s son Dag doch ko t t ” , sä uns ' Mudde r j ümmer.
, , D r e e m o l w a t e t e n , u n t w e e m o l ' n l ü t t b e e t e n w a t d o o n ,
— d e n n i s ' t a l w e d d e r O b e n d ! "

,,Un denn 'n poar Stünden slopen, —denn geiht 't wedder
v a n v o r n l o o s " , m e e n V a d d e r .

,,Jo, un ihrer du upkickst, is son lütt Joahr ook al wedder
r ü m ! "

un geiht in de tweete Klass'. Katrin is noch ganz lütt un
kann noch goar ne mol loopen, l igt jümmer in 'n Kinner¬
wogen un blarrt.
Un ick? Ick hebb nu a l mien ie rs ten söben Joahr vu l l ,
kann al 'n lütt beeten swümmen, un kann al schippern un
seiln un strietschoohloopen, un up ’n Finger fleiten,
kann sogoar al richtig schrieben un lesen, un weet ook al,
d a t t w e e u n t w e e v i e r i s . "

u n

Dat steiht all up den Umslag. Un nu kummt dat Bild:

Wie stoht mit tweeuntwint ig Jungs un fiefuntwint ig Dierns
i n d e S c h o o l i n u n s ' d r ü t t e K l a s s ' t w ü s c h e n d e B a n k e n u n

gröh l t —fiefmol achter eenanner —so du l l as w ie könt :
,,Es braust ein Ruf wie Donnerhall, wie Schwertgeklirr und
Wogenprall: Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein!
W e r w i l l d e s S t r o m e s H ü t e r s e i n ? "

Un nu is de Schoolmester —bi dat sößte Mol —jo wol l
m i t uns ' S ingen to f reden un nu w i l l he ook g ie rn mo l
weten , wat w i den Tex t van da t Leed denn ook r i ch t ig
verstehn doot. Un nu fangt he an to frogen.
Den , ,DonnerhaU", jo, den k innt wi van 'n Sommer her,
v a n d e G e w i d d e r s e n , w e n n d a t o o l R u m m e l n v a n d a t
D o n n e r n n o c h s o l a n g ' a c h t e r a n , , h a l l n " d e i t . U n d e n
, ,Wogenpra l l " k inn i ck ook , den hebb i ck i e rs t güs te rn
beleft: As ick unsen Kinnerwogen mit vulle Foahrt geegen
de Komood pralln loten hebb, hett Mudder mi een'n in 'n
Nacken geben. Blooß mi t dat ool , ,Schwertgekl i r r " , doar
kann i ck to ie rs t goarn ix m i t an fangen. Ober denn hü l l t
Heini Külper sien'n Finger in de Luft un segt: ,,Ick weet 't!
— W e n n m i e n V a d d e r b i ' t K r ü z e n , , R e e h " m o k t , o d e r
w e n n h e d e n K u t t e r m o l i n d e W i n d s c h e e l e n l e t t , —! d e n n
klötert dat groot isern Swiert ünnern Borben hin un her!"
,,Oach jo!" seggt wi all. ,,Dat is ook woahr! Denn klötert
dat Swiert hin un her, un dat is denn dat !— ,,Schwert¬
g e k l i r r ! "
Ober nu lacht de Schoolmester uns wat ut, un denn ver-
dütscht he uns dat r ichtige Schwertgeklirr in 'n Krieg, un
v e r t e i l t u n s a l l e r h a n d f e i n e G e s c h i c h t e n v a n u n s ' S o l d o t e n

u n v a n u n s e n K a i s e r . U n d e n n k i c k t h e m i m i t m o l a n u n

segt: „Ob es denn hier —auf der Insel Finkenwerder !—
wohl auch Helden gibt?"
, , H e l d e n — ? " N e , d a t w e e t i c k n e . U n d a t w e e t o o k
k e e n e e n v a n u n s . D o a r h e b b t w i n o c h n i x v a n h ö r t . B i

uns gift dat blooß Fischerlüd un Buern un Seilmokers un
Schoosters, un all wat doar so tohört. Ober Helden? Ne,
Helden gift dat ne bi uns.
Un nu lacht de Schoolmester wedder, un langt sick doar
son lütten Zettel van sien Pult, un lest uns dat vor: Acht
groote Helden hebbt wi in Finkwarder, acht ,,Väter-
Ahnen", de den Krieg van 1870/71 geegen Frankriek mit-

Uns' Mudder sä ober ook mol: ,,Alle söben Joahr krigt de
Minsch annere Oogen!"
,,Ooder de Wilt krigt alle söben Joahr 'n anner Gesicht!"
m e e n u n s ' V a d d e r .

I c k w ü r d e T i e d n o c h l ü t t u n k u n n m i d o a r n o c h n e v e l b i

dinken, ick hebb woll blooß grient un hebb dacht: ,,Wat 'n
T ü h n e k r o m a l w e d d e r . "

*

O b e r w e n n i c k n u m o l s o m i e n t e i h n m o l s ö b e n J o a h r

trückdinken doo, un ick kiek mol so in all de söben Schufen
van mien groot Lebens-Komood rin,?
Oach, du leebe Tied! Wat liggt doar nu al för 'n barg lütte
Biller binnen! Lang' ne all liek hill un blank, ober doch all
l i e k b u n t u n k l o a r !

Schall ick di mol 'n poar van mien Biller wiesen? Ut jeeder
Schuf —ut jeedesmol söben Joahr —een oder twee? Jo?
Stopp mol eben! Ick fang van nerden an.
H i e r i s a l e e n — u t d e i e r s t e n S c h u f . S t i c k t o o k — a s a l l d e

a n n e r n — i n ' n g r o o t e n g e l n B r e e f ü m s l a g , u n u p d e n
Umslag steiht mit schreben Schrift:
, ,1894. —Wie wohnt nu al twee Joahr in dat graue Hus
up 'n Neß, up de letzte Nordwesteck van Finkwarder. Uns'
Vadder is bald jümmer mit s ien'n grooten Feber up See
un fisch t . Un uns ' Mudder sch i r rwark t den ganzen Dag
in 'n Hus rüm un sitt obends noch lang in uns' lütt Döns
an 't Spinnrad oder se sitt an 'n Disch un stoppt Strümp.
Jann geiht dat letzte Joahr no School un schal l Oostern
no Geestmünden, no unsen August-Unkel, un schall Tüten¬
dreiher l iehrn. Greta geiht in de groot Diernsklass' , het t
ober noch 'n ganz Joahr no, un schall annern Oostern no
'n Buern. Uns' Heiner is doot, is mit üben Joahr an Difte-
r i t is storben un l igt nu up 'n Karkhoff . Jakob is ook fix
krank wesen, is nu ober al lang wedder good up 'n Damm
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Son Stücker teihn groote Buerknechten un Dagleuhners
stoht doar al, un paßt uns up. Twee oder dree van jem
hebbt 'n dicken Knüppel in de Fust.
„Nu feh l t jo b looß noch, da t uns ' Trummeln un P le i ten
grode speit: „Stadt Hamburg an der Elbe Auen!" segt
Hinnik Eitzen. ,,Denn gift dat groote Kloppereel"
Ober ne, wi hebbt Glück, —uns' Musik is jüst wedder an-
fungen mit ,,Muß ich denn!" Un Hermann Saß mit de Föhn,
un Joochen Gohd un uns' dann mit de beiden Wanten,
s m i e t s i c k i n d e B o s t u n m a r s c h i e r t
d e s L a n d h i n e i n . " U n u n s ' T r u m m e i n u n P l e i t e n u n u n s '

fief hoogen ,.Helden" man eenfach so achter jem ran —
mit forsche Träd, as wenn se bi „Parade" bi 'n Kaiser vörbi
m ö t .

De grooten Dierns ut de böbelste Klass' (uns' Greta is
doar ook mit twüschen) hebbt jo woll so gau ne mitkom¬
men kunnt, oder sünd ook 'n beeten bang' wesen un sünd
'n poar Träd trück bleben. Doar is mitmol 'n groot Lock
a c h t e r d e H e l d e n . U n i n d ü t t L o c k — t w ü s c h e n u n s ' H e l d e n
un uns' iersten Dierns —doar swunkt nu upmol de teihn
grooten Lünbörger Buerknechten un Dagleuhners r in, den
Knüppel in de Hand.

,,Nu woahr di weg!" segt Jonni Wried. ,,Nu geiht 't loos!"
Ober doar geiht goarnix loos. Dat geiht blooß wieder.
De Lünbörgers marschiert mit, marschiert mit de ,,Ham-
börger Buttjes" wieder ,,in gleichem Schritt und Tritt!"
,,Lieb Vaterland magst ruhig sein!" röppt Peeter Niemann.
Un uns' Schoolmester grient un röppt ook: „Fest steht und
t r e u d i e W a c h t a m R h e i n ! "

Un as de Musik jüst mol wedder Luft holn deiht, do gröhlt
he ober all de Klassen weg: ,,Es braust ein Ruf wie Donner¬
hall!" Un denn singt wie mit alle Mann —! so dull as ’t
man geiht: ,,Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein!
W i r a l l e w o l l e n H ü t e r s e i n ! "

Un denn s toht w i ook ba ld —Groot un Lüt t döreeanner
—in son halben Kr ing vor dat lüt t Dinkmol twüschen de
beiden Lindenbäum. Un Paul Suhr segt 'n groot fein Ge¬
dicht up, mit söben Vers, un achter jeeden Vers kummt:
,,Dem Kaiser Lob und Preis, so seis, so seis, so seis!"
Un gliek achter em kummt Ott Schuldt mit sien groot Ge¬
dicht: ,,Was ist des Deutschen Vaterland?" Un bi jeeden
Vers heet dat doar ook wedder : , ,0 ne in , one in , one in ,
onein, —sein Vaterland muß größer sein!"
Denn ward noch 'n groote feine hoochdütsche Red hooln,
un denn roopt wi all dreemol: „Huroooh!" Un denn geiht
't mit Musik un Gesang wedder trück no uns' School. Un
van doar könt wi denn —jeder as he Lust hett —no Hus
gohn.

dann un Greta un Jakob un ick kommt mit 'n grooten
Hal looh b i uns in de Kok: , ,Mudder, —wie hebbt Sedan
speit !
börger Siet rober wesen! Un sogoar noch 'n ganz Stück —
w o l l n o c h m i h r a s d r e e h u n n e r t M e e t e r

scheeden —bit no dat Kriegerdinkmol hin!"

„No de Lünbörger Siet rober —?" Mudder is ganz bestött
un mütt sick rein an 'n Stoohl fasthooln; ,,Oh, Jungs, ne ■—?
Würn Ji doar denn goar ne bang'?"
,,Ne, Mudder, —wi harrn jo fief groote Helden mit, un de
g ü n g e n j o v ö r u p ! " , , U n d a t w ü r n j o r i c h t i g e , , Va t e r -
Ahnen"! Un de sünd jo vor Doot un Dübel ne bang'!" „Un
de een van jem " s e g t J a k o b , —■

Ober ick lot em goar ne ganz utsnacken, ick roop doar
gliek twüschen: ,,Een van jem hett al mol mit sien eegen
Oogen den Ka ise r Napo l ium seehn , un he t t ' n g roo ten
sülbern Orden kregen!"
Geegen Obend kummt uns' Vadder no Hus, is mit sien'n
F ischereeber u t See kommen, un kummt nu mi t swoare
Träd den Diek rupstebeln. Un ick jo gliek mit heete Backen
n o e m r a n : , , V a d d e r , w i s ü n d m i t a l l e M a n n n o d e L ü n ¬
börger S ie t wesen un hebb t doar sungen un Ged iehen

..todesmutig in Fein-

mokt hebbt. ,,De een van jem", segt de Schoolmester, ,,hett
den letzten Dag noch 'n Kugel dör ’t Been kregen. Un een
anner hett 'n Orden mit no Hus bröcht ,,für hervorragende
Tapferkeit vor dem Feind." Un noch een anner hett sogoar
den Franzosenkaiser Napoleum seehn, sülben seehn, mit
bloote Oogen un ook goar ne wied weg!"
Junge, Junge! Wat sparrt wi all den Mund open. Sowat
hebbt wi in Finkwarder? Son groote Helden hebbt wi hier
bi uns an 'n Diek? Un dat wet wi goar ne? Mann!
Un nu kickt uns' Schoolmester no sien Klock un segt: „So,
—un nu wöt wi mit alle Mann —mit de ganze School —
l o o s m a r s c h i e r n , u n w ö t m i t d ü s s e a c h t , , V ä t e r - A h n e n "
tohoop no uns' lütt fein Kriegerdinkmol hin un wöt doar
, , S e d a n " fi e r n ! "

Oach, un nu geiht buten ook al dat Trummein un Pleiten
loos. Un as wi rutkommt, do stoht de Jungs un Dierns
ut de beiden böbelsten Klassen al up 'n Schoolplatz. „In
Reih und Glied, zum Abmarsch bereit", segt Mandus Smidt.
Hermann Saß, de grötste van all de Jungs, drigt de groot
Föhn mit 'n ledder Reemen üm 'n Liev un hüllt den blan¬
k e n S t e l s t e i l i n d e L u f t . J o o c h e n G o h d u n u n s ' J a n n h o o l t

ehr up jeeder Siet mit 'n lütt Tau fast. Achter jem stoht
vier Jungs mit 'n Trummei vor 'n Buk, un vier Jungs mit
'n Fleit verdwars vor nMund. Un nu ward noch 'n poar-
m o l w a t r o o p e n ,
M a r s c h ! "

Mit vulle Musik ut uns' Schütt rut un denn den Schoolweg
rup bit an 'n Diek.

Doar stoht al fief van uns' grooten Helden an 't Rickeis
un luert, een stütt sick up 'n Stock, un een hett 'n grooten
Orden up de Bost.

, ,Schod!" segt uns ' Schoolmester. , ,Dree Mann feh l t , —
Paul Wittup un Jann Martens sünd up See,
Struhß is jüst mol ne good up ’n Damm!"

, ,De seet vanmorgen Klock acht ober a l in 'n Boom un
plück Beern!" segt Peter Niemann.

Ober dat hört uns' Schoolmester al goar ne mihr, he löppt
nu gau mit no vörn, dat dat ook all richtig klappen deit.

Uns' fief grooten ,,Vater-Ahnen" —all in Sünndogs Tüg
u n m i t b l a n k e s m e e r l e d d e r n S t e b e l n — s c h u f t s i c k d i c h t
a c h t e r d e M u s i k m a n e e n f a c h s o m i t i n d e R e e h r i n . U n

denn ge ih t da t ook g l iek mi t : „He i l d i r im S iegerkranz"
wieder, den ganzen Sandten-Weg hindol, 'n lütt Stück an 'n
Landscheedengroben längs, un denn

J ä , u n d e n n — ? D e n n m ö t w i d i c h t v ö r d e K a r k o b e r d e
Landscheeden, ober de Grenz, weg, —möt van de Ham-
börger Kant no de Lünbörger Siet rup. Dat Dinkmol steiht
vör de Lünbörger School, un de Lünbörgers un de Ham-
börgers könt sick doch goar ne rüken, de haut sick doch
bald jeden Sünndagobend de Klüsen dick. Un nu schöt wi
d o a r s o m i t u n s ' F ö h n u n m i t v u l l e M u s i k

,.Junge, Junge!" segt Jonni Wried. ,,Wenn dat man good
ge ih t? "

u n d e n n g e i h t ' t l o o s : „ A b t e i l u n g

u n J a k o b

U n w i s ü n d m i t T r u m m e i n u n P l e i t e n n o d e L ü n -

a d i t e r d e L a n d -

. 2
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upsegt! Un wi hebbt fief groote Helden mit hatt. Un wi
sünd un wi hebbt un —Vadder, worüm büst du ne
ook 'n Held worden —in ’n Krieg?"
Vadder kickt mi blooß an un tuckst mit de Schullern.
„Du büst doch ook al groot wesen, Vadder", segt Jakob.
„Wonem büst du denn eegentlich wesen— 1870 un 71 —?"
,,Ick —?" segt Vadder. ,,Oach, ick wür do jüst up See, up
groote Foahrt , mi t son ooln hül ten Dreemast-Schuner."
„Un hebbt Ji doar nix mit den Krieg to doon hatt?"
„Ne, doar hebbt wi blooß wat mit den Stürm to doon hatt,
un mit de hushoogen Brokers, —un wi müssen Dag un
Nacht up uns' Seils un up uns' Tauwark passen, —
müssen an de Pumpen stöhn, dat wi man ne wegsacken
d ä n . "

hebbt se doar —grode bi de Lünbörger School un bi dat
lütt Dinkmol —doar hebbt se em mit dree Mann so dul l
verkloppt un ünner de Feut kregen, h e k a n n m a n
knapp ut de Oogen kieken, segt sien Meta-Süster eben.
Sien ganze Jack un sien West un sien halbe Buscherump
— d a t i s a l l v u l l B l o o t ! "

, ,Noa—?" seggt wi al l . , ,Un worüm—?"
„ J ä "

de Hambörger Siet, kummt, un wi l l doar —butenlands —
n o d e B r u t

,,Noa, sowat —?" segt Jann. ,,Un dat up 'n Sedan-Obend?
Wenn wi morgens noch tohoop sungen hebbt —?"
Wi snackt doar den ganzen Diek längs —bit no de School
hin —nach van. Ober as Peeter Niemann dat noheer in
de Klass' ook noch mol wedder seggen deit, do will uns'
Schoolmester doar goar ne recht up bieten.
„Das liegt auf einem ganz anderen Gebiet!" segt he blooß.
—Un ick dink wedder an de beiden grooten Schiller, —
up de een Siet van de Landscheeden steiht: ,,Preußischer
Staat!" Up de anner Siet steiht: „Hamburger Gebiet!"

(Auszug aus dem Buch ,,Mit eegen Oogen" von Rudolf Kinau)

seg t Mudder, , ,wenn he h ie r van uns ' Kan t , van

, ? "

u n

„Doar hebbt Ji güstern noch 'n barg Glück hatt!" segt
Mudder den annern Morgen.
,,Glück hatt? Wat meenst du dat, Mudder?"
„Dat Ji noch heel un gesund wedder no Hus kommen sünd!
Van de Lünbörger Siet, meen ick! Joochen Banker hett doar
güstern Obend mol wedder no sien lütt Brut wullt, —den

An unsere jungen Nachwuchskräfte im Schiffbau

Zur Sicherung tüchtiger Nachwuchskräite im Schifibau
haben wir uns entschlossen, lür alle Schiilbaulehrlinge,
die in unserem Weritbetrieb Hamburg-Finkenwerder vom
l.März 1962 bis zum 1. Oktober 1962 zu einer ordnungs¬
gemäßen Sch i i tbau lehre e in t re ten , nach Absch luß e iner
mindestens mit „GUT" bestandenen Lehrzei t lür die Ver¬
leihung eines St ipendiums zum Besuch einer technischen
Hochschule oder technischen Fachschule in Vorschlag zu

bringen. Die Mittel lür das Stipendium zur Durchführung
des Studiums werden aus der uns zur Verfügung stehen¬
den Paul-Reusch-Jugend-Stiitung und eigenen Förde¬
rungsmi t te ln en tnommen.
Anträge zur Einstellung als Schiffbaulehrling und Vor¬
m e r k u n g a u f e i n S t i p e n d i u m s i n d z u r i c h t e n a n d i e
D e u t s c h e We r f t , H a m b u r g 1 , P o s t f a c h 8 8 9 , P e r s o n a l ¬
abte i lung KK.

R ü c k b l i c k a u f d i e S t u r m fl u t

Seit der schweren Flutkatastrophe in der Nacht vom 16.
zum 17. Februar mußte der Besuch bei Kranken in Hospi¬
tälern und zu Hause etwas eingeschränkt werden. Es war
jetzt wicht iger, den vom Schicksal so Betroffenen beizu¬
s t e h e n , u n d s e i e s z u n ä c h s t n u r d u r c h A n t e i l n a h m e .

Soweit unsere Leute nicht bei Verwandten, Freunden und
Bekannten untergekommen sind, war es nicht einfach, sie
in den Notquartieren der Behörde überhaupt wiederzu¬
finden. Bei den emsig betriebenen Entschlammungs- und
Instandsetzungsarbeiten der Wohnungen unserer Werk¬
angehörigen beweist sich viel nachbarliche und kollegiale
Hilfsbereitschaft und zeigt sich eigentlich täglich aufs neue.
Die Werft selbst hat schon ihre Handwerker ausgesandt,
um bei der Instandsetzung der Wohnräume und des Haus¬
geräts ta tkräf t ig zu hel fen. Wenn s ich auch s icher noch
viele allein in ihrer Not fühlen, ist doch schon ein Anfang
gemacht, das Elend beheben zu helfen, damit das Leben
wieder erträglich wird. Es ist eine wirkliche Bewährungs¬
probe der sogenannten DW-Familie, die einfach besteht,
auch wenn viele meinen, noch keine Vorteile daraus gezo¬
g e n z u h a b e n .

Trotz der vielen Sachspenden, die beim Evangelischen und
Katholischen Hilfswerk und in anderen Sammelstellen ein¬
gegangen sind, konnte ich mit den mir zugestellten Haus¬
haltsgegenständen, Schuhzeug und Kleidungsstücken große
Freude bereiten. Es ist schon sehr schwer, mit allem ganz
von neuem beginnen zu müssen, so daß auch in Zukunft
diese Aktion noch von gewisser Bedeutung bleiben wird.
Natürlich hat das alles wenig Zweck bei Werkangehöri¬

gen, die raumbeengt in Notquart ieren untergebracht sind,
weil man ja einfach nicht weiß, wohin mit den Sachen.
Da ist z. B. ein Maschinenschlosser der Bordmontage, Herr
A . , de r m i t zehn Personen in e inem vers taub ten , a l ten
Klassenzimmer einer Harburger Schule Unterschlupf gefun¬
den hat. Außer spartanischen Feldbetten mit Wol ldecken,
sah ich nur ein oder zwei Bügel an verlorenen Nägeln an
d e r Wa n d , d i e w o h l z u m A u f h ä n g e n v o n Ta f e l l a p p e n
gedient haben.
Besonders schwer in dieser traurigen Umgebung hat es
Frau A. als Hausfrau, da sie sich ihres Aufgabenbereiches
völlig beraubt fühlt. Sie hat ja nicht nur ihr Heim und ihre
H a b e v e r l o r e n , s o n d e r n a u c h d i e K i n d e r k ö n n e n i h r n u n
nicht zur Seite stehen, da sie verschickt sind. Natürlich ist
das in dieser Si tuat ion, wie s ie vernünft ig sagt, nur gut
u n d e r l e i c h t e r n d .

In v ie len Fä l len sucht d ie DW mi t Wohnraum und Ver¬
schickungen Abhilfe zu schaffen, aber leider geht es häufig
nicht so schnell. Weit schlimmer als die materiellen Schä¬
den sind die Verluste Angehöriger, Eltern, Ehefrauen und
Kinder. Auch diese Schicksalsschläge sind unseren Leuten
nicht erspart geblieben, und wir, die wir noch einmal da¬
vongekommen ohne unser Verd ienst , s ind dazu berufen,
das Leid mitzutragen und lindernd zu helfen. Das ist mög¬
l ich n ich t nur durch Bedauern der Bet ro f fenen, sondern
vielmehr in echter Anteilnahme und in der Achtung vor
u n s e r e n M i t a r b e i t e r n . D a m i t w i r d n ä m l i c h d i e i n e i n e m

großen Werk so gefürchtete Anonymi tä t der Person zu¬
nichte und der einzelne fühlt sich aufgehoben in unserer

A l i c e B i n d e rG e m e i n s c h a f t .
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Unfalls trug ich Sicherheitsschuhe und bin sehr froh dar¬
ü b e r . V e r h ü t e t e n s i e d o c h m i t S i c h e r h e i t e i n e n s c h w e r e ¬
r e n U n f a l l .

In diesem Fal l kam ich mit einer glatten Querfraktur der
rechten großen Zehe davon, andernfalls wären wohl alle
fünf Zehen zerquetscht worden. Denn die Deichsel stieß
erst gegen die Stahlkappe, klemmte den Fuß fest und
rutschte dann seitlich ab auf die große Zehe. Die Zehe ist
zwischen dem Ballengelenk und dem ersten Gliedgelenk
gebrochen, aber an der Stelle, wo die Stahlkappe nicht
m e h r s c h ü t z e n k a n n . D i e S c h u h e h a b e n m i r a l s o s e h r

gehol fen.
E s w a r d i e s m e i n e r s t e r e r n s t e r A r b e i t s u n f a l l u n d i c h

Um die äußerst schmerzhaften Zehenverletzungen zu ver¬
meiden, wird jedem dringend geraten, sich Unfallschutz¬
stiefel zuzulegen.
Die Abgabe an die Belegschaft erfolgt in diesem Frühjahr
ab 2. 4. 1962 in der gewohnten Qualität an den bekannten
S t e l l e n .

D i e K a u f s u m m e w i r d w i e ü b l i c h i n 4 W o c h e n r a t e n v o m
L o h n e i n b e h a l t e n .

Berndt , Sicherhei ts ingenieur

*

Hamburg-Finkenwerder, 6. 2. 1962
hoffe, daß das Glück weiterhin bei mir ist.
Deswegen danke ich Ihnen für den Hinweis, den man nicht
oft genug aussprechen kann.

Sehr geehrter Herr Berndt!
Vermutl ich hätte ich Ihr Schreiben, bezügl ich der Sicher¬
heitsschuhe nicht bekommen, wenn Sie gewußt hätten, daß
ich sie seit der Einführung des Verkaufs von Sidierheits-
schuhen auf der DW, täglich trage. Auch am Tage meines

Flochachtungsvo l l
I h r W a l t e r B o c k e i m a n n

2 3 9 / 9 2 5 7

F e d e r b a l l ;

D i e W i n t e r r u n d e 1 9 6 1 / 6 2 i m F e d e r b a l l i s t b e e n d e t . N a c h

den als doppelte K. O.-Runde ausgetragenen Spielen er¬
reichte unsere Mannschaft den 8. Platz (16 tei lnehmende
Mannschaften). Die Ergebnisse der letzten drei Spiele:

D W — O F D I I

D W — O F D I
D W — L u f t h a n s a I

F e d e r b a l l - N a c h w u c h s

w i r d w e i t e r h i n g e s u c h t !
Ein Trainer ist vorhanden! Wir spielen jeden Frei tag von
18.00 bis 22.00 Uhr in der Turnhal le der Schule Hohen-
zo l le rnr ing in A l tona.

K e g e l n :

Bis Anfang April 1962 dauern die letzten Punktspiele. Es
wird überal l versucht, mögl ichst viel Punkte zu sammeln,
um gegebenenfalls den Klassenmeister zu machen, zu-
mindestens n icht in e ine n iedr igere Klasse abzuste igen.
Am Sonnabend, dem 28. Apr i l 1962, findet in der E lb¬
schloßbrauerei-Ausschank unser Frühl ingsfest statt. Es ist
Ehrensache eines jeden Keglers, an dieser Veranstal tung
t e i l z u n e h m e n .

Unser in ternes Poka lsp ie l findet vorauss icht l i ch noch im
Apr i l s ta t t , Or t und Ze i t w i rd noch rechtze i t ig bekannt¬
gegeben.

6 : 5

( H a m b u r g e r M e i s t e r ) 0 : 11
4 : 7

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

Auf der Spartenversammlung am 17. Januar 1962 wurde
folgender vorläufiger Zeitplan für 1962 festgelegt:
31. März: Hal lensport fest ETV-Hal le
Veranstalter: Deutsche Bank (offen für Klasse I)
6 . Apr i l : Wald lauf im Volkspark
Verans ta l te r : Be t r iebsspor tve rband
6 . M a i : A l s t e r s t a f f e l

12. Mai: Bahneröffnung Allianz-Sportfest
Verans ta l te r : Be t r iebsspor tve rband
19. Mai: Sportfest nur für Klasse I, Mehrkampf
V e r a n s t a l t e r : D e u t s c h e B a n k

2. Juni: Einladungssportfest
V e r a n s t a l t e r : D r e s d n e r B a n k

18. August: Sportfest bei Reemtsma
V e r a n s t a l t e r : R e e m t s m a

1. September: Einladungssportfest Deutsche Bank
V e r a n s t a l t e r : D e u t s c h e B a n k

8. September: Sportfest Deutsche Werft
V e r a n s t a l t e r ; D e u t s c h e W e r f t

15. September: Abschlußsportfest bei All ianz
Verans ta l te r ; Be t r iebsspor tverband
3 . N o v e m b e r ; W a l d l a u f

V e r a n s t a l t e r : W e i d e u . C o .

B e i d e r F l u t k a t a s t r o p h e a m 1 7 . F e b r u a r w u r d e u n s e r e
Turnhalle Aueschule durch das Wasser schwer beschädigt.
Training in der Halle ist vorläufig nicht möglich. Wir
wol len hoffen, daß wir bald im Freien das Training auf¬
n e h m e n k ö n n e n .

H a n d b a l l :

Am 3. März, also eine Woche früher als ursprünglich vor¬
gesehen, entschied sich der Kampf der 1. Mannschaft um
die Sta f fe lme is terschaf t . Schon g le ich das 1 . Sp ie l des
Abends sollte diese Frage entscheiden. Gespielt wurde
gegen d ie 1 . Mannschaf t der AEG, d ie nur e inen Punkt
schlechter stand als die DW. Beide Mannschaften began¬
nen seh r ne rvös , t r o t zdem ha t te d i e AEG le i ch te Vo r¬
teile. So ging sie dann nach 5Minuten verdient mit 1:0
in Führung. Diesen Vorsprung holte die DW erst kurz
vor Halbze i t auf . Nach der Halbze i t k lappte es be i den
DWern erheblich besser. Durch konzentriertes Spiel schaffte
sie bald die Führung, die sie bis zum Schluß auf 5:1aus¬
b a u t e . D a m i t w a r d i e M e i s t e r s c h a f t e r r e i c h t . V e r s t ä n d l i c h ,

daß dann im 2. Spiel gegen Ortmann &Herbst sehr
leichtsinnig gespielt wurde. Aber auch dieses Spiel wurde,
wenn auch knapp, mit 5:4 gewonnen. Die 1. Mannschaft
hat diese Serie also ungeschlagen überstanden. Nicht we¬
niger erfreut über diese Leistung als die Spieler, zeigte
s i c h d e r a n d i e s e m A b e n d a n w e s e n d e 1 . V o r s i t z e n d e ,
H e r r L e n z .

S c h a c h :

Das DW-Schachturnier hat am 12. 3. begonnen. 14 Schach¬
spie ler der DW nehmen daran te i l . Es wi rd , ,e inrund ig"
gespie l t . Jeder Te i lnehmer muß a lso gegen a l le übr igen
j e e i n m a l s p i e l e n . D i e R u n d e n f o l g e n i m A b s t a n d v o n
14 Tagen aufeinander.
Spielabend: montags ab 17 Uhr in der Angestellten-
K a n t i n e .
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W I R B E G L Ü C K W Ü N S C H E N U N S E R E N J U B I L A R

Am 8. März 1962 feierte Herr Wolfgang Bayer sein 25jähriges Jubiläum in unserer
Einkaufsabteilung. Das mag manchem von uns befremdlich erschienen sein, denn so
lange können wi r ä l teren DW-Angehör igen uns se iner Zugehör igkei t zu unserem
Werk gar nicht er innern. Aber die Deutsche Werf t is t ja kein k le iner, a l le in da¬
stehender Betrieb, sondern gehört zur großen Familie des GHH Konzerns. Wechselt
n u n i n n e r h a l b d e s K o n z e r n s j e m a n d s e i n e n A r b e i t s p l a t z , s o w i r d d i e b i s h e r i g e T ä t i g ¬
k e i t i n e i n e m S c h w e s t e r b e t r i e b m i t a n g e r e c h n e t .

Herr Bayer kommt aus Hannover von den zu unserem Konzern gehörenden Hackethal
D r a h t - u n d K a b e l - W e r k e n . N a c h A b i t u r , e i n e m k u r z e n , i n f o l g e d e r w i r t s c h a f t l i c h e n
Not zu Beginn der 30er Jahre abgebrochenen Betriebswirtschaftsstudium sowie kauf¬
männischer Ausbildung trat er 1936 als Einkäufer bei Hackethal ein. Ein Stipendium
der Paul-Reusch-Jugendstiftung ermöglichte ihm 1939 eine Fortsetzung seines Studiums.
Jedoch machte der Krieg alle weiteren Pläne zunichte. Sechs Jahre Krieg und zwei
Jahre französischer Gefangenschaft rissen ihn lange aus seinem Berufsleben heraus.
Erst 1947 konnte er seine Tätigkeit bei Hackethal wieder aufnehmen. Von nun an war
der Einkauf von NE-Metallen sein Betätigungsfeld.
Doch 1955 lockten ihn der Norden, die Schiffe und der gute Name der DW nach
Hamburg. Auch hier wurde ihm der Einkauf aller Teile aus NE-Metallen übertragen.
Im Januar 1957 erhielt er Handlungsvollmacht.
Wir wünschen ihm, daß er auch sein 40jähriges Jubiläum in guter Gesundheit bei
u n s f e i e r t .

F A M I L I E N N A C H R I C H T E N
H e l f e r i n E d i t h F i e b e l k o r n a m 2 6 . 2 . 1 9 6 2

I n g e n i e u r Wa l t e r K ö h m s t ä d t a m 2 . 3 . 1 9 6 2
He l fe r C laus Ahrens am 3 . 3 . 1962
Schmied Bruno Gruber am 5. 3 . 1962

E h e s c h l i e ß u n g e n :

Kfm. Angestellter Rolf Dressier mit Frl. Klara Kok am 26. 1. 1962
Anbringer Karl-Emil Thiessen mit Frau Gertrud Hausdörfer

a m 2 6 . 1 . 1 9 6 2

Kfm. Angestellter Karl-Heinz Mertens mit Frl. Ursula Klamm
a m 2 . 2 . 1 9 6 2

K e s s e l s c h m i e d O d i n T h o m s e n m i t F r l . A l i c e G r a u n i t z a m 2 . 2 . 1 9 6 2
E'Helferin Edith Fiebelkorn, geb. Thalau, mit Herrn Dieter Fiebelkorn

a m 5 . 2 . 1 9 6 2
Masch inensch losse r Johann Koch m i t F r l . He ide -Lo re Lünse am 9 . 2 . 1962
Klempner Heinz Marquardt mit Frl. Anita Barghusen am 16. 2. 1962
E ’Schwe iße r Werne r Len t fe r t m i t F r l . E rna R i sche r am 23 . 2 . 1962
Kantinenhilfe Martha Kuhn, geb. Bleissner, mit Herrn Arthur Kuhn

a m 2 3 . 2 . 1 9 6 2
H e l f e r O t t o J e t z k o w i t z m i t F r a u M i n n a H e n d r i c h a m 2 . 3 . 1 9 6 2
He l fe r Hans Bar te l s m i t F r l . Hanne lo re Koch am 2 . 3 . 1962
Stellagenbauer Georg Marschall mit Frl. Margret Borchardt am 2. 3. 1962

Für die mir zu meinem 40jährigen Dienstjubiläum so überaus
reichlich zugegangenen Glückwünsche, Ehrungen und Geschenke
danke ich der Direkt ion, der Betr iebsle i tung, den Kol legen

F r i e d r i c h M i s l i s c hsowie allen Beteiligten herzlich.

Für die Beweise aufrichtiger Teilnahme beim Heimgang meines
lieben Mannes und Vaters. Ernst Sadlowski, sagen wir Ihnen
unseren herzlichsten Dank. Frau Hedwig Sadlowski u. Kinder

H e r z l i c h e n D a n k f ü r d i e e r w i e s e n e Te i l n a h m e .G e b u r t e n :
K ä t h e R i e n a u u n d K i n d e r

S o h n :

Helfer Ernst-Georg Schlumbohm am 3. 2. 1962
Kranfahrer Eckhard t Luch t am 4 . 2 . 1962
S c h i f f s z i m m e r e r K a r l - W i l h e l m v. A p p e n a m 6 . 2 . 1 9 6 2
E ’Schwe ißer Hermann Schnoor am 12 . 2 . 1962
T i s c h l e r L e o K a l i t z a m 1 8 . 2 . 1 9 6 2
D r e h e r Wa l t e r S c h ö n w ä l d e r a m 1 9 . 2 . 1 9 6 2
Masch inensch losser Ro l f Schoop am I . 3 . 1962
E’Schwe ißer He ino S t rüber am 1 . 3 . 1962
A n s t r e i c h e r H u b e r t W e i h s a m 3 . 3 . 1 9 6 2
Brenner Bernhard Schre iber am 5 . 3 . 1962

T o c h t e r :

E ’ S c h w e i ß e r R i c h a r d P a u l s a m 2 7 . 1 . 1 9 6 2
Dreher Max Pre l le r am 27 . 1 . 1962
Drehe r Gerha rd Marks am 7 . 2 . 1962
Kesse l schm ied F r i t z W iepn ing am 7 . 2 . 1962
E ’Schwe iße r He rmann Jano t t e am 9 . 2 . 1962
M a s c h i n e n s c h l o s s e r E r n s t - D i e t r i c h D a n n e b e r g a m 9 . 2 . 1 9 6 2
Stemmer Bernhard Kofod am 15 . 2 . 1962
Schiffbauer Erwin Ahmling am 17. 2. 1962
E’Schweißer Jan Paterczyk am 19. 2 . 1962
E’Schweißer Siegfried Lange am 26. 2. 1962

Herzlichen Dank der Betriebsleitung und der Belegschaft der
D e u t s c h e W e r f t f ü r d i e B e w e i s e l i e b e v o l l e r u n d a u f r i c h t i g e r
Te i l n a h m e i m N a m e n a l l e r A n g e h ö r i g e n . Magdalene Friebe

Für erwiesene Ante i lnahme be im Heimgang meines l ieben
Mannes, unseres lieben Vaters danken wir herzlichst.

E m m a H a r m s u n d K i n d e r

Für erwiesene Ante i lnahme und re iche Kranzspenden beim
Heimgang unseres lieben Verstorbenen, Schiffbaumeister Her¬
mann Hargens, sage ich im Namen aller Angehörigen meinen
h e r z l i c h e n D a n k . Frau Emmi Müller, geb. Hargens

F ü r d i e ü b e r a u s v i e l e n B e w e i s e l i e b e v o l l e r Te i l n a h m e a n l ä ß ¬
l i c h d e s s c h w e r e n V e r l u s t e s m e i n e s l i e b e n M a n n e s , u n s e r e s
guten Vaters, Georg Erbien, sagen wir der Betr iebslei tung,
der Belegschaft, der Kupferschmiede, dem Betriebsrat sowie
allen, die seiner gedacht haben, unseren herzlichsten Dank.

F r a u E m m a E r b i e n u n d K i n d e r

W i r g e d e n k e n u n s e r e r T o t e n

K a l k u l a t o r

K a r l D i t t m a r

a m 4 . 3 . 1 9 6 2

B r e n n e r

F r i t z F r i e b e

a m 2 7 . 2 . 1 9 6 2

S c h l o s s e r

W i l l y K r a u s e
a m 1 9 . 2 . 1 9 6 2

R e n t n e r ,
f r ü h e r E l e k t r i k e r

E r n s t S a d l o w s k i

a m 2 2 . 2 . 1 9 6 2

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

H e i n r i c h H a r m s

a m 1 4 . 2 . 1 9 6 2

R e n t n e r, f r ü h . M e i ¬

ster Kupferschmiede
G e o r g E r b i e n
a m 5 . 3 . 1 9 6 2

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

K a r l R i e n a u

a m 2 . 3 . 1 9 6 2

R e n t n e r ,
f r ü h e r S c h i f f b a u e r

H e r m a n n H a r g e n s
a m 2 0 . 2 . 1 9 6 2

R e n t n e r ,
f r ü h e r V o r a r b e i t e r

E m i l W a l l u t

a m 2 6 . 2 . 1 9 6 2

E ’ S c h w e i ß e r

C l a u s W i l l e r s

a m 1 8 . 2 . 1 9 6 2
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Die Fo lgen der F lu tka tas t rophe s ind le ider immer noch
nicht überwunden. Das war bei dem Umfang der e inge¬
t r e t e n e n S c h ä d e n a u c h n i c h t z u e r w a r t e n . E s w i r d a l l e s

menschenmög l i che ge tan , um das Dr ingends te an H i l f e
zu le is ten . Es i s t k la r, daß d ie vordr ing l i chs te Aufgabe
darin besteht, die Deiche auf den notwendigen Stand zu
br ingen . Dami t haben w i r a l s Wer f t na tü r l i ch n i ch ts zu
t u n . W i r h a b e n u n s d a r a u f b e s c h r ä n k e n k ö n n e n , b e s o n d e r s
be t ro f fenen Bet r iebsangehör igen zu he l fen . Ganz abge¬
sehen davon, daß geschlossene Gruppen gleich nach dem
Ein t re ten des Hochwasse rs zu r H i l f e le i s tung e ingese tz t
waren und weitere Betr iebsangehörige an verantwortungs¬
vol ler Ste l le bei der Fre iwi l l igen Feuerwehr tä t ig waren,
h a b e n w i r d u r c h S o f o r t e i n s a t z t a t k r ä f t i g g e h o l f e n . D a
wurde Feuerholz vertei l t , das so dringend notwendig war,
d a m i t d i e Wo h n u n g e n a u s g e t r o c k n e t w e r d e n k o n n t e n .
Es wurden obdach los gewordene Be t r i ebsangehör ige i n
Notunterkünften untergebracht, Kel ler wurden ausgepumpt,
B a u t r o c k n e r w u r d e n z u m A u s t r o c k n e n v o n Wo h n u n g e n
bere i tgeste l l t , ln e inze lnen Fä l len wurden d ie notwendi¬
g e n H ö l z e r a n g e l i e f e r t , d a m i t d i e B e t r i e b s a n g e h ö r i g e n
i h r e F u ß b ö d e n s e l b s t w i e d e r i n s t a n d s e t z e n k o n n t e n . A n
a n d e r e n S t e l l e n w u r d e n H a n d w e r k s k o l o n n e n u n d F r e m d ¬

firmen eingesetzt, um bei der Wiederherstellung der Woh¬
nungen zu helfen. In unserer Tischlerei sind und werden
M ö b e l ü b e r h o l t u n d w i e d e r i n s t a n d g e s e t z t , M a l e r ,
Maure r und E lek t r i ke r s ind auch je t z t noch un te rwegs ,
u m d e m e i n z e l n e n s e i n H e i m w i e d e r h e r r i c h t e n z u h e l f e n .

Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis alle Schäden
vergessen sind. Besonders schl imm dran sind diejenigen,
die a l les e inschl ießl ich ihrer Wohnung oder ihres Häus¬
chens verloren haben. Hoffentl ich gelingt es bald, für sie
d e n e r f o r d e r l i c h e n E r s a t z r a u m z u s c h a f f e n .

Eine ganze Reihe von uns sind ganz besonders hart be¬
troffen worden. Da is t der Kupferschmied, der Frau und
K i n d e r u n d H e i m v e r l o r , w ä h r e n d e r b e i u n s z u r N a c h f -

sch icht war. Da is t der Bordschlosser aus Francop, der
glücklich darüber ist, daß er wenigstens seine Familie er¬
halten konnte, während sein Haus so vol lständig zerstört
w u r d e , d a ß a u c h n i c h t s d a v o n w i e d e r z u fi n d e n w a r . D a
sind weitere, denen es ähnlich ergangen ist.
Wir müssen jetzt alle zusammenstehen, um den besonders
B e t r o f f e n e n b e s o n d e r e H i l f e z u t e i l w e r d e n z u l a s s e n . D i e

Werft hat auch in diesen Fällen, soweit das geht, gehol¬
f e n .

Im übrigen geht das Leben natürl ich weiter. Nach Besei¬
t igung der im Wer f tge lände aufget re tenen Schäden wi rd
bei uns gearbeitet wie vor dem Unglück. Die erste Schiffs¬
ablieferung nach dem 17. Februar ist am 5. März pünktlich
wie vorgesehen erfo lgt . Das zeigt , wie intakt im Grunde
unsere Belegschaft nach wie vor ist. Wir werden uns be¬
m ü h e n , a u c h a l l e a n d e r e n Te r m i n e z u h a l t e n , w e n n a u c h
du rch den ze i twe i l i g au fge t re tenen S t romaus fa l l , du r ch
d e n Z u s a m m e n b r u c h d e s T e l e f o n n e t z e s u n d d e s F e r n ¬

schre ibers erhebl iche Schwier igke i ten e inget re ten waren.
I n z w i s c h e n k ö n n e n w i r w i e d e r t e l e f o n i e r e n u n d f e r n -

s c h r e i b e n .

Langsam kommen wir wieder dazu, über die nächstliegen-
den Sorgen h inwegzusehen . Wie i ch schon im Februar
f e s t s t e l l t e , h a b e n w i r u n s i n z w i s c h e n a u f n e u e Ta r i fl ö h n e

u n d G e h ä l t e r e i n s t e l l e n m ü s s e n . D i e d a z u a m 1 . 1 . 6 2

e i n g e t r e t e n e A r b e i t s z e i t v e r k ü r z u n g l ä ß t d e n A u s b l i c k
d u r c h a u s n i c h t ü b e r t r i e b e n e r f r e u l i c h e r s c h e i n e n , z u m a l

w i r noch m i t ganz e rheb l i chen Au fwendungen fü r Ve r¬
änderungen in der Sozialgesetzgebung zu rechnen haben.
D ie bekannt l i ch a l le in vom Arbe i tgeber au fzubr ingenden
K o s t e n d e r U n f a l l v e r s i c h e r u n g w e r d e n s i c h n a c h d e n
Schätzungen der Init iatoren eines der Gesetzentwürfe, die
dem Bundestag vorliegen, auf 300 Mill. DM belaufen.
Durch die Reform in der Unfallversicherung wird die Kran¬
kenversicherung entlastet. Die auf den Arbeitgeber ent¬
fallenden Entlastungen werden 100 Mill. DM betragen.
D a f ü r i s t d a m i t z u r e c h n e n , d a ß h i n s i c h t l i c h d e r L o h n f o r t ¬
zahlung im Krankheitsfal l Änderungen eintreten, die nach
Schätzung der Fachleute e ine Belastung der Arbei tgeber
von 3510 Mi l l . DM ergeben. Dafür gibf es gewisse Ein¬
s p a r u n g e n b e i d e r A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g u n d b e i m
Kinderge ld . Andererse i ts i s t d ie Veränderung der Dauer
d e r U r l a u b s z e i t e i n n e u e r K o s t e n f a k t o r . A l l e s i n a l l e m

belaufen sich nach Schätzung der Fachleute die auf den
Arbei tgeber zukommenden Mehrbelastungen in der Bun¬
desrepubl ik auf 3200 Mi l l . DM. Das ist eine ganz stolze
Summe, d ie i rgendwie ja w ieder here ingebracht werden
m u ß .

Es gibt sicher einzelne, die mehr verdienen, als sie leisten.
Das kann aber nicht die Regel sein. Die Ausgaben und
Einnahmen müssen sich nun einmal die Waage halten,
und dem Mehrverdienst muß eine erhöhte Leistung gegen¬
überstehen, die auf den verschiedensten Wegen erbracht
werden kann, z. B. durch Einführung noch zweckmäßigerer
Masch inen . Es würde zuwe i t füh ren , wenn i ch h ie r d ie
Grundregel der Volkswir tschaf t auseinandersetzen wol l te .
Ich möchte nur andeuten, daß die umlaufende Geldmenge
u n d d i e Z a h l d e r U m s ä t z e , d i e d i e G e l d e i n h e i t e n i n e i n e r

bes t immten Per iode le i s ten , i n e inem ganz bes t immten
V e r h ä l t n i s z u d e n G ü t e r u m s ä t z e n u n d d e n P r e i s e n s t e h e n .

Der gefährl ichste Faktor in dieser Rechnung ist die um¬
lau fende Ge ldmenge . Von Infla t ion w i rd so o f t gespro¬
c h e n , s o d a ß n i e m a n d m e h r s o r e c h t a n i h r e G e f a h r e n

g lauben möch te . Es l äß t s i ch abe r n i ch t l eugnen , daß
der Wert des Geldes in der ganzen Welt erheblich abge¬
sunken i s t . In e iner Zusammenste l lung , d ie m i r gerade
vorliegt, ist festgestellt, daß in der Zeit von 1950 bis 1960
der Geldwert beispie lsweise in Schweden und Norwegen
um 36 “ /o gesunken is t . England hat e inen Ver lust von
33 Vo, Ital ien einen solchen von 25 Vo aufzuweisen. Die
Schweiz kommt mit 13 “/o am besten weg. Für die Bundes¬
republik waren damals 18 “/o errechnet. Wir wollen hoffen,
daß in der Bundesrepublik gelingl, stets den Ausgleich in
den Haushaltungen des Staates und der einzelnen Bürger
h e r z u s t e l l e n .

S i c h e r h a b t I h r E u c h a l l e s c h o n G e d a n k e n ü b e r E u r e n

U r l a u b g e m a c h t . E r i s t j a l ä n g e r g e w o r d e n . Tu t E u c h
s e l b s t d e n G e f a l l e n , d e n U r l a u b w e i s e a u s z u n u t z e n , u m
Euch zu entspannen. Hoffentlich tut Petrus das Seine da¬
zu, dann wird es schon klappen.
V o r O s t e r n h ö r t I h r n u n n i c h t s m e h r v o n m i r . I c h w ü n ¬

sche Euch allen ein gutes Osterfest.
Es grüßt Euch herzlichst

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

übrigens: Die Sterbegeldumlage im 1. Quartal 1962 beträgt 1,70 DM.
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