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Das Arbeitsprogramm der DW

In der Ausrüstung liegende Schiffe:

2 5 . 7 , 1 9 6 3S . 7 9 0 „ B a v a n g " — P r o b e f a h r t

S. 800 „Trolltop“ —Probefahrt voraussichtlich 2 5 . 9 . 1 9 6 3

Auf den Helgen liegen:

... 3. 9. 1963III S. 799 (Cargo Ships El Yam) Stapellauf .

VII I S. 750 (Alvion) Stapel lauf voraussicht l ich Ende September

M i t W e r k s t a t t a r b e i t e n b e g o n n e n :

. . . . 2 9 . 8 . 1 9 6 3

. . . . 2 3 . 9 . 1 9 6 3

. . . . A n f a n g O k t o b e r

S. 801 (Laeisz) Kiellegung voraussichtlich ...

S. 802 (Laeisz) Kiellegung voraussichtlich ...

S. 766 (Alvion) Kiellegung voraussichtlich

Titelbild: Schematische Darstellung eines La Mont-Kessels
Zeichnung von Franz Tannenberg. (Siehe Seite 9—11, Kessel und Behälter)

Erklärung der Abkürzungen:
dStrah lungsverdampfer

F r o n t w a n d

eBerührungsverdampfer I
f Ü b e r h i t z e r

gBerührungsverdampfer II

h E c o n o m i s e r I

i E c o n o m i s e r I I

iHe ißdampf tempera tur -
Regier

kTragerohre

aUmwälzpumpe
bStrahlungsverdampfer

S e i t e n w ä n d e u n d B o d e n

cStrahlungsverdampfer
R ü c k w a n d

ro t =Dampflei tungblau =Umwälzlei tunggelb =Speiseleitung
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WERKZEITUNG DEUTSCHE WERFT
Heft 5/6 ●15. Juni 1963 ●22. Jahrgang

Was die letzten Wochen brachten ..
Deutsch land i n i h ren Bemühungen um E rha l t ung i h res
A n te i l s a m We l tm a r k t i m w e s e n t l i c h e n a u f s i c h s e l b s t
gestellt blieben —wenn wir von der heute noch gültigen
Rückvergütung eines Teils der Umsatzsteuervorbelastung
in Höhe von 3—4 “/o absehen —gingen immer mehr schiff¬
bautreibende Länder dazu über, ihrer Werf t industr ie tat¬
kräftige Unterstützung zu geben durch Übernahme eines
erheblichen Anteils der Schiffbaukosten und ebenso durch
günstige Kreditbedingungen und Ermöglichung langfristi¬
ger Zahlungsziele. Demgegenüber reichten die in Deutsch¬
land getroffenen Maßnahmen nicht einmal aus, um die
Nachteile der Währungsaufwertung für den deutschen
Schiffbau auszugleichen. Die noch immer nicht endgültig
entschiedene Aufbesserung unserer Umsatzsteuerrückver¬
gütung auf etwa 6,5—7 "/o entsprechend der tatsächlichen
aus d ieser Steuer erwachsenden Vorbelastung so l l zwar
n o c h v o r d e n P a r l a m e n t s f e r i e n b e s c h l o s s e n w e r d e n , k o m m t

aber dann für e ine wi rksame Hi l fe zu spät . Demgegen¬
über betragen die in Frankreich und Italien gewährten
Subventionen bis zu 25 und 30 “/o des Schiffspreises. In
Japan werden von der Regierung große subventionierte
Programme für den Bau neuer Schiffe für japanische Ree¬
der aufgestellt und der Bau von Schiffen für ausländische
Reeder durch billige Stahlpreise und günstige Kredite

Am 20. Juni fand unter starker und lebendiger Teilnahme
der Belegschaft die Betriebsversammlung dieses Sommers
statt . Vorstand und Betr iebsrat gaben einen Bericht über
die Probleme, die uns beschäft igten und die Aussichten,
sie zu lösen. Dr. Voltz umspannte in einem weiten Bogen
die wirtschaftliche Lage der Gegenwart und beleuchtete
die Situation des deutschen Schiffbaus allgemein und die
der Deutschen Werf t im besonderen. Für diejenigen, die
keine Gelegenheit hatten an der Versammlung teilzuneh¬
men, seien die Ausführungen unseres Vorstandes im Aus¬
zuge wiederholt.
„Es sind nach wie vor im wesentlichen zwei große Kom¬
plexe, von denen die gegenwärtige Lage der Werftindu¬
s t r i e b e e i n fl u ß t w i r d . E i n m a l d a s V o r h a n d e n s e i n v o n

zuviel Tonnage in der Weltschiffahrt, deren Aufbau in den
Jahren des Koreakrieges und der Suez-Krise zu rasch
erfolgte, die also den Bau zuvieler Schiffe auslöste. Als
Folge hiervon verfielen die Frachtraten, und es war den
Reedern nicht mehr möglich, die bis dahin für Schiffsneu¬
bauten gezahlten Preise weiterhin anzulegen. Das Preis¬
niveau sank al lmähl ich unter d ie Selbstkostengrenze der
Werf ten. Da zunächst noch e in größeres Auf t ragspols ter
vorhanden war, übten d ie Wer f ten Zurückhal tung in der
H e r e i n n a h m e n e u e r A u f t r ä g e . W ä h r e n d d i e We r f t e n i n
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u n t e r s t ü t z t . W e n n i c h a u c h h i e r a u s d r ü c k l i c h b e t o n e n

m ö c h t e , d a ß a l l e d i e s e M a ß n a h m e n v o n e i n e r d e n k b a r

ungesunden Entwicklung der Wirtschaft in den genannten
Ländern zeugt und so lche Maßnahmen ke in A l lhe i lmi t te l
sind, so zeigen sich die Folgen doch zunächst an einem
erheblichen Rückgang im Anteil des deutschen Schiffbaus
a m W e l t s c h i f f b a u . D i e s d r ü c k t s i c h z u r Z e i t n o c h n i c h t s o

sehr in den Ablieferungen als in den neu hinzugekomme¬
n e n K o n t r a k t e n a u s . W ä h r e n d i n d e n J a h r e n v o r 1 9 6 0 d e r

An te i l des deu tschen Sch i f fbaus an der We l tp roduk t ion
stetig bei rund 15 %lag und die Ablieferungen auch durch
n e u e K o n t r a k t e e r s e t z t w e r d e n k o n n t e n , s a n k d i e s e r

Antei l im Jahre 1962 auf l l ,8“/o. Der Auftragsbestand der
W e r f t e n i n D e u t s c h l a n d s a n k v o n E n d e 1 9 6 1 b i s E n d e 1 9 6 2 ,

also in einem Jahr, von 2,5 Mio. BRT auf 1,65 Mio. BRT.
Im gleichen Jahr ging der Anteil an abgeschlossenen Neu¬
baukontrakten von den eben genannten rund 15°/o auf
ganze 3"/o zurück. Während im Durchschnitt im westeuro¬
päischen Schiffbau einschließlich Deutschlands ein Rück¬
gang der Auftragseingänge um 33 “/o zu verzeichnen ist,
beträgt dieser Rückgang in Deutschland allein 75 Vo. Die
Gewinner sind die Japaner, die heute an die erste Stelle
im Schiffbau der Welt gerückt sind. Der deutsche Schiffbau
i s t b e m ü h t , d i e se S i t u a t i o n d e r Ö f f e n t l i ch ke i t u n d d e r
Regierung eindringlich vor Augen zu führen. Es läuft zur
Zeit eine genaue Untersuchung durch die Regierung, wie
sich die Lage heute darstellt und was für morgen zu tun
i s t . Z w i s c h e n d e n S c h i f f b a u l ä n d e r n d e r W e l t w e r d e n M a ß ¬

nahmen e rö r te r t , w ie de r vo rhandene Kuchen de r Au f¬
träge gerechter auf alle verteilt werden könnte.

Die besten Mögl ichkei ten aber, d ie wi r haben, l iegen in
der Bes innung au f d ie i n unsere r DW l iegende e igene
K r a f t .

Es is t unvermeid l ich, daß d ie eben geschi lder ten in ter¬
n a t i o n a l e n Ve r h ä l t n i s s e s i c h a u c h a u f d e n G e s c h ä f t s b e t r i e b

der DW auswirken; denn gerade unser a l ter und t reuer
K u n d e n k r e i s d e u t s c h e r R e e d e r i s t d u r c h d e n F r a c h t r a t e n ¬

verfall und die Flaggendiskriminierung besonders stark
b e t r o f f e n w o r d e n . D i e e i n z e l n e n K ü s t e n l ä n d e r — v o n N i e ¬

dersachsen über Bremen bis Schleswig-Holstein
mit Argusaugen darüber, daß in ihren Bereichen anfallen¬
der Bedar f an Neubauten oder g rößeren Umbauten von
den im eigenen Lande gelegenen Werften erledigt wird.
W i e s i e h t e s n u n b e i u n s a u s ? W i r h a b e n — u m h i n t e n

anzufangen
frachter in der Ausrüstung. Auf den Helgen liegen ein Mas¬
sengut-Frachter und ein Tanker, die im August/September
b e i d e a b l a u f e n w e r d e n . D a h i n t e r k o m m e n n o c h z w e i G r o ß ¬

tanker, davon e iner m i t 80 000 tdw, der zunächs t das
größte bei der DW gebaute Schiff sein wird. Dann haben
w i r i n d e n l e t z t e n M o n a t e n d r e i K ü h l s c h i f f e m i t 2 8 0 0 0 0 c b f .

Kühlraum neu kontrahier t , so daß in Kürze auch wieder
die alten Hellinge auf längere Zeit belegt sein werden.
D a r ü b e r h i n a u s s i n d w i r b e m ü h t , w e i t e r e N e u b a u k o n ¬
trakte, insbesondere den einen oder anderen Großtanker
a b z u s c h l i e ß e n . W e i t e r h i n h a b e n w i r f ü r 6 S c h w e s t e r s c h i f f e

der „Free State", die zur Zeit in Finkenwerder im Dock liegt,
größere Umbauarbeiten unter Vertrag genommen, so daß
wir zuversichtl ich sind, die Beschäft igung unserer derzei¬
tigen Belegschaft über das Jahr 1964 hinaus sicherstellen
zu können. Unsere Reparaturabte i lungen am Reiherst ieg
u n d i n F i n k e n w e r d e r s i n d a u s g e l a s t e t . D e r l a n g e u n d
harte Winter hat die Schiffe stark beansprucht. Wir kön¬
nen daher feststellen, daß ein weiteres Absinken der Be¬
schäftigungszahl eine ernsthafte Gefährdung der Erfüllung
unserer Aufgaben und der Einhaltung der versprochenen

Liefer termine bedeuten würde. Daher ergeht an a l le d ie
dringende Bitte: Bleiben Sie Ihrem angestammten Arbeits¬
platz treu, Haben sie keine Furcht, daß es Ihnen hier über
kurz oder lang schlechter ergehen wird als anderswo. Die
Führung der DW wird alles tun, um ausreichende Beschäf¬
t i gung s i che rzus te l l en . Aus So rge um den A rbe i t sp la t z
braucht keiner s ich anderweit ig umzusehen. Die Kr ise in
Schiffahrt und Schiffbau wird von uns noch außergewöhn¬
l i che Ans t rengungen e r fo rde rn , um d ie nächs ten Jah re
d u r c h h a l t e n z u k ö n n e n . W i r s e h e n a b e r a u c h n o c h e i n e

Reihe von Mögl ichke i ten, den Ablauf der Fer t igung vom
Projekt bis zur Abl ieferung rat ionel ler zu gestal ten, Mög-
lictikeiten, die bisher noch nicht voll ausgeschöpft worden
s ind . Gerade d ie Ze i t en e ine r ve r r i nge r ten Ausnu tzung
u n s e r e r P r o d u k t i o n s a n l a g e n k ö n n e n u n d m ü s s e n d a z u
benutz t werden, den Ablauf der Fer t igung re ibungs loser
zu gestalten und durch Einsparung von Verlustzeiten Geld
zu sparen. Dies bedeutet keine Einschränkung der gege¬
b e n e n Ve r d i e n s t m ö g l i c h k e i t e n f ü r d e n E i n z e l n e n . E i n e
b e s s e r e Z u o r d n u n g d e r A r b e i t e n i n d e n B ü r o s u n d i m
Betr ieb führt aber zu einer Kostensenkung und damit zu
e iner Verbesserung der Konkurrenzfäh igke i t . Daher b i t te
ich Sie, alle auf Sie zukommenden Maßnahmen nur unter
diesem Gesichtspunkt zu sehen. Sie werden bald erkannt
haben, daß es nicht um eine Schmälerung Ihrer Verdienst¬
mög l ichke i ten geht . D ie neu e inger ich te te Bet r iebswi r t¬
schaftsstelle, die unter Leitung von Herrn Dipl.-Kfm. Conrad
steht, wird eng mit dem Betriebsrat Zusammenarbeiten
und alle beabsichtigten Maßnahmen vor Inangriffnahme
besprechen. Diese Rationalisierungsmaßnahmen werden in
F i n k e n w e r d e r a n d e r e s e i n a l s a m R e i h e r s t i e g , u n d i n
erster Linie den Schiffsneubau betreffen. Wenn wir jedoch
feststel len, daß in der Schiffsreparatur zur Zei t noch im
Überverdienst begrenzte Akkorde herausgegeben wer¬
den, so zeigt dies sehr deutlich, daß auch hier noch Pro¬
bleme der Arbeitsvorbereitung ihrer Lösung harren.
A b e r n i c h t n u r i m B e t r i e b u n m i t t e l b a r w o l l e n w i r d i e B e ¬

mühungen um die Verbesserung unserer Wettbewerbs¬
fähigkeit fortsetzen. Wir wollen auch die Schlagkraft
unserer Verwal tung stärken.

Herr Reisse ist nach über 40jähriger, sehr verdienstvoller
Tätigkeit am 31. Mai in den Ruhestand getreten. Er hat die
kaufmännische Leitung der Werft in die Hände von Herrn
Dr. Knappertsbusch gelegt, der als stellvertretendes Mit¬
glied dem Vorstand der Deutschen Werft angehört. Durch
diese bewußte Herausstellung der Verantwortung des
Kaufmanns und seine Einschaltung in den Verkauf unserer
S c h i f f s n e u b a u t e n u n d d e r a n d e r e n P r o d u k t e w i r d e i n e v e r ¬

stärkte Betreuung eines erweiterten Kundenkreises erwar¬
tet, und es werden damit neue Möglichkeiten der Auf¬
tragsbeschaffung erschlossen. Wir werden keine Aufblä¬
hung des Verwaltungsapparates vornehmen, sondern mit
den vorhandenen Kräften die eben dargestel l ten Ziele zu
erreichen trachten. Es muß unser gemeinsames Ziel der
nächsten Zeit sein, die Ertragslage der Werft soweit als irgend
möglich durch Beseitigung innerer Reibungen und Hemm¬
nisse zu steigern. Die hierzu erforderliche Zeit wollen wir
gewinnen durch eine möglichst günstige Auffüllung unse¬
res Auftragsbestandes. Wir haben die Hoffnung, daß wir
das er re ichen können. E inen sehr wesent l i chen Be i t rag
hierzu wird wie immer das Reparaturgeschäft leisten. Alle
unsere Bemühungen gelten in erster Linie der Sicherung
unserer Arbeitsplätze. Wir müssen uns rüsten für einen
h a r t e n i n t e r n a t i o n a l e n We t t b e w e r b , d e r u n s e r e g a n z e n
K r ä f t e e r f o r d e r n w i r d . D a z u w o l l e n w i r z u s a m m e n s t e h e n

und gemeinsam an einem Strang ziehen."

>

w a c h e n

einen großen Tanker und zwei Massengut-
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Zwe i Ab l ie fe rungen s ind w ieder zu me lden : D ie Motor¬
sch i f f e „Havgas t " (28 . 5 . ) , E igne r P. Meyer, Os lo , und
„Finship" (26. 6.), Reederei Hjalmar Röed, Tönsberg. Zwei
Schwesterschiffe jenes 16 000-t-Massengutfrachter-Typs,
ü b e r d e n w i r s c h o n m e h r f a c h b e r i c h t e t h a b e n . J e t z t s t e h t

nur noch e in Sch i f f d ieser Ser ie aus , d ie „Bavang“ fü r
To r v a l d K l a v e n e s s . E s w i r d a u c h n o c h i n d i e s e m M o n a t a b ¬

gel iefert werden.
Nebenstehendes Bi ld ze igt e ine der ä l teren Schwestern,
die „Beth", in schwerer See. Wir haben ausgezeichnete Be¬
r i c h t e v o n d e r Q u a l i t ä t d e r S c h i f f e . A u f d e n n o c h o f f e n e n

P u n k t , d i e f a h r b a r e n D e c k s k r ä n e , w e r d e n w i r d e m n ä c h s t
z u r ü c k k o m m e n .
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D a m a l s : H e u t e :

D i e G r e a t E a s t e r n , d a s
größte schwimmende Unge¬
h e u e r f ü r m e h r e r e J a h r ¬

zehnte, hatte eine Trag¬
fähigkeit von 32 000 ts. Es
wurde ange t r i eben von
Schaufelrädern, Propeller
und Segeln. Sie hatte 100001
K o h l e a n B o r d .

Das Kabelschiff Long Lines,
d a s z . Z . m o d e r n s t e K a b e l ¬
schiff der Welt , hat turbo¬
e l e k t r i s c h e n A n t r i e b u n d

e i ne Trag fäh igke i t von
1 0 0 0 0 To n n e n . D a s S c h i f f
k a n n 1 7 2 9 t s H e i z ö l b u n ¬
k e r n .

Long Lines hat ebenfalls
drei Kabeltanks,die 2000sm
Kabel fassen. Die Auslege-
geschwind igke i t be t räg t
8 k n .

Die heute verlegten Kabel
gestatten bis zu 128 Tele¬
fongesprächegleichzeitig, in
beiden Richtungen.
Die heutigen Kabel sind nicht
a r m i e r t . Z u r I s o l a t i o n w i r d
ausschließlich Polyethylene
verwandt. Im Gegensatz zu
d e n f r ü h e r e n K a b e l n i s t
n i c h t m e h r d i e U m m a n t e ¬
lung, sondern die Seele
d e s K a b e l s b e s t i m m e n d f ü r
die Zerreißfestigkeit. Sie
b e s t e h t a u s e i n e r S t a h l ¬
d r a h t l i t z e v o n 4 1 D r ä h t e n .

Träger der elektrischen Lei¬
tung ist ein dünnwandiges
Kupferrohr, das durch eine
dicke Polyethyleneschicht
vom Kabelkern getrennt ist.

Die Karte zeigt eine Über¬
sicht über d ie berei ts be¬
stehenden und gep
Kabelverbindungend«
Telephon-Systems. Aus ihr
geht deutlich hervor, welche
Aufgaben der „Long-Lines"
noch harren. Der Längs¬
s c h n i t t a u f S e i t e 6 m a g
noch e inmal verdeut l ichen,
wie das Kabel an Bord ver¬
staut ist, wo die Verstärker
lagern und wie das Kabel

eführt wird, damit es trotz
zwischengeschalteten

Verstärker gleichförmig aus¬
gelegt werden kann. Die
Kabelmaschine,die die wich¬
tige Aufgabe hat, diesen
Auslauf der Schiffsgeschwin¬
digkeit exakt anzupassen,
ist auf Seite 8noch einmal
in ihrer ganzen Größe ge¬
zeigt.

10D Jahre

Kabelleger
i l a n t e n
es Bel l-

I n d r e i K a b e l t a n k s k o n n t e n

2490 sm Telegrafenkabel
au fgespu l t werden. D ie
höchste Auslegegeschwin-
digkeit betrug 5kn.

Z u s a m m e n f a s s u n g

In den beiden vorangeg
genen Heften unserer W«

a n -
Die Kabel jener Zeit waren
Einweg-Telegrafenkabel,mit
d e n e n N a c h r i c h t e n i n d e r
e i n e n o d e r a n d e r e n R i c h ¬

tung übertragen werden
konnten, aber nicht gleich¬
zeit ig.

e r k -
zeitung haben wir über die
ersten Anfänge und den
heutigen Stand der trans¬
o z e a n i s c h e n K a b e l v e r b i n ¬
dungen gesprochen. Wir
m ö c h t e n d a s T h e m a a b ¬
schließen, indem noch ein¬
ma l e in ige wesen t l i che
Punkte einander gegenüber¬
gestellt werden mögen:

l e r

D i e K a b e l w a r e n m i t S t a h l ¬

draht armiert, die Isolierung
bestand aus Guttapercha.

Der eigentliche Träger der
Nachrichtenübermittlung

war die Seele des Kabels,
e i n e a u s s i e b e n A d e r n b e ¬

stehende Kupferlitze.
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D i e K a b e l m a s c h i n e

d e r „ L o n g L i n e s "

Entwurf und Konstruktion von Schiffen (X)

Kessel, Apparate und Behälter
Mit den fo lgenden Ausführungen sol l e in Einbl ick in d ie
B ü r o a r b e i t d e s K e s s e l k o n s t r u k t e u r s v e r m i t t e l t w e r d e n . E s

erschein t nahel iegend, h ier für mi t den Hauptkesseln für
ein Dampfschiff zu beginnen.
Die Modernisierung und Entwicklung führten in den letz¬
ten Jahrzehnten zu immer größeren Schi f fse inhei ten mi t
en t sp rechend ve rs tä r k ten An t r i ebsan lagen und höhe ren
Dampfverbräuchen. Diese Anforderungen konnte der bis
Anfang der dreißiger Jahre für Schiffe ausschließlich ge¬
baute Großwasserraumkessel, der sogenannte Zylinder¬
kessel oder „scotch-boiler", nicht mehr erfül len; er wurde
i m L a u f e d e r Z e i t i m m e r m e h r v o m S c h i f f s w a s s e r r o h r k e s s e l

w e g e n d e s s e n Vo r z ü g e — h ö h e r e r W i r k u n g s g r a d , k l e i ¬
nere Abmessungen, schnellere Inbetr iebnahme und gerin¬
gere Gefahr bei Kesselschäden —verdrängt.
B e i d e n W a s s e r r o h r k e s s e l n h a b e n w i r z u u n t e r s c h e i d e n
z w i s c h e n N a t u r u m l a u f k e s s e l n v e r s c h i e d e n e r B a u a r t e n u n d

dem La Mont-Kessel mit Zwangsumlauf.
Nachdem sich der Reeder für eines dieser Systeme ent¬
schieden hat, kann anhand der von der Planungsabteilung
festgelegten Leistungsdaten mit der wärmetechnischen Be¬
rechnung und parallel dazu mit dem Entwurf des Kessels
begonnen werden. Schwierig dabei ist u. a. die Vorausbe¬
stimmung der richtigen Überhitzungstemperatur des Damp¬
fes, die infolge verschiedenartiger äußerer Einflüsse stark
v a r i i e r e n k a n n . E s w i r d d a h e r , u m d i e s e U n t e r s c h i e d e n a c h
Möglichkeit aufzufangen, in den Wasserraum der Trommel
e in Rückküh le r e ingebaut , durch dessen Rohre e in Te i l
der Dampfmenge zwecks Rückkühlung hindurchgeleitet
w i r d .

Zur Dampferzeugung werden die Schiffskessel heutzutage
fast nur noch mit Ölbrennern ausgerüstet.

V / ä h r e n d i n f r ü h e r e n J a h r e n d i e R o h ö l e b i s a u f e i n e n R e s t
v o n 3 0 Vo v e r c r a c k t w u r d e n u n d d i e s e r R e s t a l s H e i z ö l z u r

Verwendung kam, ist laut einer amerikanischen Veröffent¬
lichung der Vercrackungsanteil inzwischen so angestiegen,
daß nur eine Restmenge von 5Vo als Heizöl verbleibt. Die
Beimengungen des Heizöls, wie u. a. Schwefel und Vana¬
dium, sind aber mengenmäßig die gleichen geblieben, sie
haben im letzten Jahrzehnt zu großen Verbrennungspro¬
blemen geführt .
D e r K e s s e l k o n s t r u k t e u r h a t d a h e r b e i s e i n e m E n t w u r f n i c h t

nur die wirtschaftlichste Bemessung anzustreben und hier¬
bei die zulässigen Belastungen im Feuerraum, im Dampf¬
raum und der Heizflächen zu beachten, sondern auch Vor¬
kehrungen zu t re f fen , daß sogenann te Hoch tempera tu r -
Korrosionen im Bereich des Überhitzers infolge des Vana¬
d i u m s u n d N i e d e r t e m p e r a t u r - K o r r o s i o n e n i n f o l g e d e s
Schwefels bei der Taupunktunterschrei tung der Rohrwan¬
dungen am Kesselaustritt durch geeignete Maßnahmen
v e r m i e d e n w e r d e n .

N a c h d e m d i e H e i z fl ä c h e n d e s K e s s e l s b e s t i m m t w o r d e n

sind, werden die Mater ialqual i tät des Drucksystems fest¬
g e l e g t u n d d i e Wa n d s t ä r k e n v o n Tr o m m e l n , S a m m l e r n
u n d R o h r e n b e r e c h n e t .

Nun kann die konstruktive Ausarbeitung des Entwurfs be¬
ginnen. Die Drucktei lzeichnungen werden angefert igt und
zur Genehmigung be i Behörden und K lass ifika t ions-Ge¬
sellschaften eingereicht. Nach Rückerhalt derselben werden
anhand von Ma te r i a lauszügen d ie Bes te l l ungen au fge¬
geben.
Es folgen die Konstruktionen des Kesselgerüstes und der
Innen - und Außenwände sow ie d ie Kesse lausmauerung
und Isol ierung.
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L e i s t u n g s d i a g r a m m f ü r e i n e n d e r v i e r a u f T S „ B r e m e n " s e i t M i t t e 1 9 5 9
i n B e t r i e b b e fi n d l i c h e n L a M o n t - S c h i f f s k e s s e l . A l l e W e r t e s i n d v o r a u s ¬

b e r e c h n e t u n d d e c k e n s i c h f a s t h u n d e r t p r o z e n t i g m i t d e n B e t r i e b s w e r t e n .

[ T i t e l b i l d ) z e i g t e i n e n d e r v i e r a u f d e r „ B r e m e n "( A b b .
eingebauten La Mont-Kessel in schematischer Darstellung.)



serve steht und hauptsächlich den Dampfbedarf für den
H a f e n b e t r i e b d e c k t .

Die konstruktive Bearbeitung dieser Kessel ist mit der Be¬
a rbe i t ung e ines Haup tkesse l s i n ve rk l e i ne r tem Umfang
verg le ichbar.
Zur Ergänzung se i noch e rwähn t , daß d ie kons t ruk t i ve
Ausarbeitung der Abgasleitungen und die schalldämmende
Aufhängung derse lben sowie Berechnung und Konst ruk¬
tion der Schalldämpfer und Funkenfänger zu den Belangen
des Kesselbaues gehören.
Ein nicht zu unterschätzender Anteil der Bürotätigkeit wird
f ü r d i e A u f t r a g s a b w i c k l u n g v o n B e s t e l l u n g e n a n d e r e r
Wer f ten au f Kesse lan lagen, Anfahr lu f tbehä l te r und der¬
gleichen mehr verwandt. Hierzu gehört auch der umfang¬
r e i c h e B e d a r f d e r Ö l r a f fi n e r i e n a n W ä r m e a u s t a u s c h e r n

und Behältern. —Nach Eingang einer diesbezüglichen An¬
frage wird eine Entwurfsberechnung mit zugehöriger -Zeich¬
nung gemacht . Hiernach er fo lgen Kalkulat ion und Ange¬
b o t s a b g a b e . — B e i e i n e r A u f t r a g s e r t e i l u n g w e r d e n d i e
W e r k s t a t t - u n d G e n e h m i g u n g s z e i c h n u n g e n a n g e f e r t i g t
und d ie er forder l ichen Mater ia l ien zur Beste l lung aufge¬
geben. —Bis zur Versandaufgabe der fert igen Teile bleibt
es dem Büro Vorbehal ten, den Kontakt zwischen Werk¬
s t a t t u n d K u n d e n a u f r e c h t z u e r h a l t e n .

Z u m S c h l u ß s e i n o c h k u r z v e r m e r k t , d a ß m a n d e r s i c h

häu fenden Fo rde rungen au f Au toma t i on von Sch i f f san¬
lagen mi t den bere i ts bekannten Einr ichtungen der Ver-
brennungs- und Speisewasser-Regelung sowie der Ruß¬
b läse ran lagen im Bere i ch de r Sch i f f skesse l ve rhä l tn i s¬
mäßig einfach anpassen könnte.
Aut dem Gebiet der Zul ieferung von Apparaten und Be¬
h ä l t e r n f ü r K e r n r e a k t o r e n s t e h t u n s n o c h e i n w e i t e s B e -

H e i s e

Aus vielen Detailzeichnungen entsteht am Ende die gleich¬
falls genehmigungspflichtige Kesselzusammenstellungs-
Zeichnung.
Parallel zu diesen Arbeiten läuft die Beschaffung der Kes¬
se larmaturen, der Rußb läseran lage, der O l feuerung und
der Verbrennungsregelan lage.
Besondere Aufmerksamkei t g i l t der späteren Speisewas¬
serpflege; auch h ie r fü r werden gee igne te E in r i ch tungen
geschaffen.

Für jede Kesselanlage wird eine eingehende Beschreibung
und Betriebsvorschrift ausgearbeitet und dem Schiff mitge¬
geben.

D ie kons t ruk t ive Ausarbe i tung des Rauchfangs und des
Schornsteins beschließt dann die Arbeiten für die Haupt¬
kesselanlage.
Wie bei den Dampfschi ffen, werden audi für d ie Motor¬
schiffsanlagen Behälter, Tanks, Apparate und Wärmeaus¬
tauscher benötigt, bei deren Berechnung und Bemessung
g le ich fa l l s d ie K lass ifika t ionsvorschr i f ten beach te t wer¬
d e n m ü s s e n .

N a c h d e m e s v o r e t w a e i n e m J a h r z e h n t g e l u n g e n i s t ,
schwere Heizöle in den Hauptantriebsmotoren von Schiften
einwandfre i zu verbrennen, werden neu gebaute Motor¬
schiffe mit Hi l fskesselanlagen zur Schwerölaufheizung für
d ie Hauptmotoren ausgerüs te t bzw. ä l te re Motorsch i f fs¬
a n l a g e n d u r c h d e n E i n b a u v o n H i l f s k e s s e l n a u f d e n
Schwerölbetr ieb umgestel l t .
Der Schwerölaufheizung dienen die von uns entwickelten
Kle inkessel , und zwar der La Mont-Abgaskessel , der im
Seebetrieb den benötigten Dampf für die Schwerölaufhei¬
zung durch Wärmeausnutzung der Abgase kostenlos l ie¬
fert, und der ölgefeuerte Eckrohrkessel, der auf See in Be¬ tät igungsfeld offen.

| j A b b . 3
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k l e i n e c h r o n i k d e r w e l l s c h i f f a h r i . . .
Die Hochseefischerei gilt mit Recht als einer der härtesten
und gefahrenreichsten Berufe. Die Zahl der Seeleute, die
Opfer schwerer Herbststürme wurden, ist unnennbar. Gorch
Fock hat ihnen mit „Seefahrt ist not" ein ebenso schönes
Denkmal gesetzt, wie es auf eine ganz andere Weise in
seiner erhabenen Anonymität etwa das Grabmal des „un¬
bekannten Soldaten" unter dem Are de Triomphe in
P a r i s f ü r d i e G e f a l l e n e n d a r s t e l l t .
D i e m o d e r n e T e c h n i k h a t a u c h d a s L e b e n d e r S e e l e u t e

erleichtert, ihre Sicherheit durch erstklassige Schiffe, Funk
und neueste Rettungsmittel bedeutend erhöht. Um so
erschütternder ist eine Nachricht wie die vom Untergang
des 941 BRT großen Heckfängers „München", der am
25. Juni vor der grönländischen Westküste sank.
Kein Novembersturm, keine endlose Einsamkeit auf hohem
Meer ohne Verbindung zum Festland oder anderen Schif¬
fen -und dennoch. Das Schiff hatte den westgrönländi¬
schen Hafen Faeringehavn zum Bunkern angelaufen. Auf
der Ausreise stellte man Wassereinbruch fest und ging
sofort auf Gegenkurs. Wie verlautet, habe man keine
Erschütterung im Schiff gespürt und halte deshalb sowohl
eine Kollision mit einem Eisberg wie ein Auflaufen auf
eine Unterwasserklippe für ausgeschlossen. Allerdings
wird die Ausfahrt als „gefährlich" bezeichnet und bei den
gemeldeten 7Windstärken ist es nicht gesagt, ob man eine
Berührung, die zum Leckschlagen genügt, spüren muß.
ü b e r d i e v e r m u t l i c h e U r s a c h e w i r d d a s S e e a m t d a s l e t z t e

Wort sprechen müssen. Das Schiff sank -nur 4sm von der
Küste entfernt. Was die Öffentlichkeit noch mehr bewegt
als der Untergang des Schiffes selbst ist das Versagen der
modernen, noch keine drei Jahre alten Rettungsinseln, die
z. T. undicht waren oder beim Zuwasserlassen beschädigt
wurden und absackten. Auf diese verhängnisvoll unnötige
W e i s e k a m e n 2 7 S e e l e u t e u m s L e b e n .

berechtigung neuer Groß-Werften in einer Zeit, wo viele
alte Werften um ihr Leben kämpfen, beantwortet sich von
selbst. Die Leistungsfähigkeit entscheidet. Erst in zweiter
L i n i e k o m m e n d i e S u b v e n t i o n e n .

*

Während im klassischen Schiffbau al le Problematik heute
in die Frage einmündet, wer am billigsten bauen kann, tun
sich gleichzeitig andere Dinge, die von der schöpferischen
Kraft des menschlichen Geistes ein stärkeres Zeugnis ob¬
legen. Sie mögen in die „kleine chronik der weltschiffahrt"
mit einbezogen werden, denn es ist nicht unwahrscheinlich,
daß es sich dabei um den Anfang dessen handelt, was
später einmal „Weltschiffahrt" heißen mag. Gemeint sind
die Raumflüge des Amerikaners Cooper und der Russen
Bykowski und Tereschkowa.
Daß es sich bei aller Anerkennung der grandiosen Leistun¬
gen -wobei die des „fliegenden Personals" gewiß nicht
die größte ist -vorläufig um nicht mehr als bescheidene
„Küstenschiffahrt" handelt, mag uns klar werden, wenn wir
bedenken, daß die maximale Höhe von 265 km, die man
sich ins „All" gewagt hat, bei einem Globus von einem
halben Meter Durchmesser gerade 1cm betrüge. Bleiben
wir bei diesen Maßstäben, würde die Entfernung bis zum
allernächsten Fixstern Proxima Centauri immerhin 1,3 Mil¬
lionen Kilometer betragen, und das wäre eine geradezu
minimale Distanz, gemessen an den Entfernungen, die
unser Auge unbewußt durchmißt, wenn es bei einem nächt¬
lichen Spaziergang zufällig einen der kaum erkennbaren
fernen Spiralnebel streift, die größer sind als unser gesam¬
tes Milchstraßensystem, von dem wir nur ein Staubkörnchen
sind. Man mag sich ab und zu dieser Größenordnungen
erinnern -wir könnten sonst Gefahr laufen, den Zeitungen
Glauben zu schenken, die den Eindruck erwecken wollen,
wir seien dabei, das „All" zu erobern.
Doch wie gesagt, selbst zum Nachbardorf, dem Mond, ist
es ganz schön weit, und nimmt man nicht die Flughöhe,
sondern die Fluglänge, dann beträgt die Reise des z. Z. den
Weltraumrekord haltenden Bykowski mit 81 Erdumkreisun¬
gen immerhin rund achteinhalbmal die Entfernung Erde—
M o n d .

Wir dürfen gespannt sein, wie der edle Mondflugwettstreit
weitergeht. Auch wenn bis jetzt noch niemand zu sagen
vermag, was man da oben eigentlich will -es ist sicher
richtig, zum Mond zu fliegen. Die Technik hat bis jetzt noch
aus allen Erfindungen und Versuchen, die reinem For¬
schungstrieb entsprangen, etwas Folgenschweres heraus¬
g e z o g e n .

*

„Schweden hat eine neue Großwerft. Sie gilt als die
modernste der Welt...", berichten die Zeitungen. Man soll
auf der neuen Werft der Götawerke in Arendal-Göteborg
S c h i f f e b i s z u 1 5 0 0 0 0 t d w b a u e n k ö n n e n u n d m a n s o l l

aufgrund eines neuen Bauprinzips, der „geraden Produk¬
tionslinie", die Bauzeit eines Schiffes auf die Hälfte der
bisher benötigten Zeit reduzieren können. Schweden ist ja
u n t e r a l l e n S c h i f f b a u l ä n d e r n d e r W e l t b e k a n n t f ü r s e i n e

konsequenten Rationalisierungsmaßnahmen. Gelang es
doch, bei seit Kriegsende auf das Doppelte angewachsener
Belegschaftsstärke der schwedischen Werften, die Bau¬
leistung zu verachtfachen! Die Frage nach der Existenz-

Es feh l t e in Mann w ie Wal ther Rathenau r r

r r

Vor der Jahresversammlung des St i f terverbandes für d ie
D e u t s c h e W i s s e n s c h a f t h i e l t P r o f . D r . G o l o M a n n e i n e n

v i e l b e a c h t e t e n Vo r t r a g ü b e r W a l t h e r R a t h e n a u . D a s
T h e m a l a u t e t e „ W a l t h e r R a t h e n a u a l s P r a k t i k e r u n d
Phi losoph" .
Wir wollen an dieser Würdigung eines Mannes, ohne den
es ke ine Deu tsche Wer f t gäbe , n i ch t ach t l os vo rübe r¬
gehen. Es ist jedem von uns bekannt, daß Albert Ball in,
W a l t h e r R a t h e n a u u n d P a u l R e u s c h d i e G r ü n d e r d e r D W
w a r e n . W a l t h e r R a t h e n a u i n s b e s o n d e r e i s t e s z u d a n k e n ,

d a ß d i e D e u t s c h e We r f t h i e r i n F i n k e n w e r d e r g e b a u t
w e r d e n k o n n t e .

W a s u n s m i t W a l t h e r R a t h e n a u v e r b i n d e t , i s t i n d e s s e n
nu r e i ne Se i t e d i ese r g roßen Pe rsön l i chke i t —d ie de r
w i r t s c h a f t l i c h e n P r a x i s , d e r u n t e r n e h m e r i s c h e n I n i t i a t i v e .
Besser gesagt: was uns damals mit ihm verband. Was uns
heute noch oder immer wieder mit ihm verbindet, ist der
Geist, der ihn über den Rang eines gewöhnlichen Groß¬
i n d u s t r i e l l e n h i n a u s h e b t . E r w a r e i n M a n n , d e r a l s b e d e u ¬
tender Wi r tschaf t le r mi t höchs ter po l i t i scher Verantwor¬
tung dachte und handelte. Seine Gedanken haben nichts

an Aktualität verloren, viele seiner Worte prophetischen
Charakter. „Ich sehe Schatten", so schreibt er 1911, „wohin
ich mich wende. Ich sehe sie, wenn ich abends durch die
gellenden Straßen von Berlin gehe, wenn ich die Insolenz
unseres wahnsinnig gewordenen Reichtums erbl icke, wenn
i c h d i e N i c h t i g k e i t k r a f t s t r o t z e n d e r Wo r t e v e r n e h m e " .
Rathenau sah schon vor dem ersten Weltkrieg das all¬
mähliche Absinken der Vormachtstellung Deutschlands in
Europa k lar voraus. Er erkannte im Wettrüsten eine der
K rä f t e , d i e den K r i eg , den s i e ve rh i nde rn so l l t en , nu r
n ä h e r b r a c h t e n . E r s e t z t e s i c h s c h o n 1 9 1 3 f ü r e i n e e u r o ¬
päische Zol l -Union ein: „Verschmilzt die Wirtschaft Euro¬
pas zur Gemeinschaft, und das wird früher geschehen, als
w i r d e n k e n , s o v e r s c h m i l z t a u c h d i e P o l i t i k " .

Noch während des Krieges, in dem gerade Deutschland
u n d F r a n k r e i c h a l s s c h e i n b a r u n v e r s ö h n l i c h e To d f e i n d e

au fe inanderp ra l l t en , sch r ieb e r : „ I ch würde es a l s das
größte Glück ansehen, wenn es uns gelänge, einen solchen
Frieden mit Frankreich zu schaffen, der uns den Feind in
e inen Bundesgenossen ve rwande l t " . I n dem 1916 en t¬
standenen Buch „Von kommenden Dingen" spricht er von
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g e s i n n u n g . D e r S t a a t m ü s s e Wo h l f a h r t s - , K u l t u r - u n d
Wissenschaftsstaat sein, der den Gelehrten wie den Künst¬
ler vom Zwang kommerziel ler Nachfrage befrei t ."
Prof . Golo Mann beklagte mit Recht, daß heute Schr i f t¬
steller vom Schlage Rathenaus fehlten, die Ereignisse aus
Wirtschaft, Polit ik und Gesellschaft nicht nur registr ierten,
sondern sie als „Erscheinungen einer sich stets verändern¬
d e n u n d z u k u n f t s w e i s e n d e n W i r k l i c h k e i t a u s z u w e r t e n " .

mater ie l le r Produkt ion und po l i t i schen E inr ich tungen. Er
b e s c h r e i b t d i e F o r d e r u n g , d i e A r m u t a u s d e r We l t z u
schaffen. Dies sowie die Abschaffung des Proletariats sei
jedoch nicht vom Begriff des Eigentums her zu lösen, wie
Ka r l Ma rx es s i ch vo rs te l l t e . N i ch t E igen tum, sonde rn
Hebung der Produk t ion , r i ch t ige Ver te i lung des Soz ia l¬
produkts seien die Leitsterne der neuen Wirtschaft , und,
i h n e n e r s t i h r e n S i n n g e b e n d , e i n e n e u e W i r t s c h a f t s -

Hundert Jahre Rotes Kreuz V O N D R . H A N S H A U G

Im Oktober 1863 wurde in Genf durch General Duiour eine Konferenz eröffnet, an der Delegierte aus 16
Ländern tei lnahmen. Nach viertägigen Beratungen faßte die Konferenz den Beschluß, es sei in jedem
Lande eine nationale Hilfsgemeinschaft zu bilden, der die Aufgabe zu übertragen wäre, in Kriegszeiten
den Armeesani tätsdienst durch den Einsatz f re iwi l l iger Hel fer zu unterstützen. Die f re iwi l l igen Hel ler
sol l ten in a l len Ländern als „g le ichförmiges Erkennungszeichen" e ine weiße Armbinde mit dem roten
Kreuz tragen. Die Konferenz äußerte zudem den Wunsch, die kr iegsführenden Nationen möchten „die
Neutralisation der Ambulanzen und Spitäler" aussprechen und diese so vollständig als möglich auf das
„offiziel le Sanitätspersonal, die freiwil l igen Heller, die Einwohner des Landes, welche den Verwundeten
H i l f e l e i s t e n , u n d e n d l i c h a u f d i e Ve r w u n d e t e n s e l b s t a u s d e h n e n " .

D i e B e s c h l ü s s e d e r K o n f e r e n z v o n 1 8 6 3 s i n d a l s A k t d e r

Gründung des Roten Kreuzes zu verstehen. Sie sind die
Frucht der schöpfer ischen Kraf t und der ungewöhnl ichen
Hingabe Henry Dunants w ie auch der K lughe i t und des
M u t e s d e r M ä n n e r , d i e m i t D u n a n t d e m „ K o m i t e e d e r

Fünf " angehör ten. D ie Gründung des Roten Kreuzes is t
aber auch das Werk jener Persönlichkeiten des Auslandes,
die Dunant und dem Genfer Komitee ihre Sympathie und
ihre tatkräf t ige Unterstützung l iehen,
l n d e n B e s c h l ü s s e n u n d W ü n s c h e n d e r K o n f e r e n z v o n 1 8 6 3

sind die beiden Hauptelemente enthalten, die das heutige
Wel twerk des Roten Kreuzes ausmachen: Die Organisa¬
t i o n e n m e n s c h l i c h e r H i l f s b e r e i t s c h a f t a u f d e r e i n e n u n d d i e

s t a a t s v e r t r a g l i c h e S i c h e r u n g i h r e r T ä t i g k e i t s o w i e d e s
S c h u t z e s d e r W e h r l o s e n i m K r i e g ü b e r h a u p t a u f d e r
a n d e r n S e i t e .

Was vorerst die Staatsverträge zum Schutze der Kriegs¬
opfer anbelangt, so wurde das erste, grundlegende Abkom¬
m e n s c h o n 1 8 6 4 a n e i n e r v o m S c h w e i z e r i s c h e n B u n d e s r a t

nach Genf e inberufenen d ip lomat ischen Konferenz abge-
geschlossen; „Die Genfer Konvention betreffend die Linde¬
rung des Loses der im Felddienst verwundeten Militärper¬
s o n e n . " D i e s e K o n v e n t i o n v e r w i r k l i c h t e d e n G e d a n k e n

d e r N e u t r a l i s a t i o n , d e n d i e G e n f e r K o n f e r e n z v o n 1 8 6 3
ausgesprochen hatte. Ihr Kernstück ist aber wohl das er¬
h a b e n e G e b o t , „ d a ß d i e v e r w u n d e t e n u n d k r a n k e n M i l i t ä r ¬
personen ohne Unterschied der National i tät aufgenommen
und gepflegt werden sollen." Ferner anerkennt die Konven¬
t i o n a l s S c h u t z z e i c h e n d a s r o t e K r e u z a u f w e i ß e m G r u n d .

D i e e r s t e G e n f e r K o n v e n t i o n w u r d e i n n e r h a l b w e n i g e r
Jahre von allen wichtigen Mächten ratifiziert. Sie war der
erste große Einbruch des Rechtes in das Gebiet der Kriegs¬
führung, in welchem sie ethische Grundsätze zur Geltung
zu bringen suchte. Sie gab den Anstoß zu einer bedeut¬
samen Entwicklung des Völkerrechts, die einerseits in den
Haager Abkommen von 1899 und 1927, anderseits in den
Genfer Abkommen von 1929 und 1949 Gestalt angenom¬
m e n h a t . W ä h r e n d a b e r d i e V e r b i n d l i c h k e i t u n d W i r k s a m ¬

ke i t des Haager Kr iegsrechts , be isp ie lsweise der Land¬
kr iegsordnung, f ragl ich geworden sind, genießen die v ier
G e n f e r A b k o m m e n v o n 1 9 4 9 u n i v e r s e l l e A n e r k e n n u n g ;
b i s h e u t e h a b e n s i c h 9 2 S t a a t e n , d a r u n t e r a l l e G r o ß m ä c h t e ,

zur Einhaltung dieser Abkommen verpflichtet.
D i e G e n f e r A b k o m m e n v o n 1 9 4 9 g r e i f e n ü b e r d e n
ursprünglichen Kreis hinaus; sie bezwecken Schutz, Pflege
und menschl iche Behandlung n icht nur der Verwundeten
und Kranken der Landstreitkräfte, sondern auch jener See¬
streitkräfte sowie der Kriegsgefangenen und der Zivi lper¬
sonen. Was die Zivilpersonen anbetrifft, so befaßt sich das
IV. Abkommen namentlich mit der Rechtsstellung und Be¬
handlung der Zivi lpersonen in den vom Feinde besetzten
Te r r i t o r i e n s o w i e d e r A u s l ä n d e r , d i e s i c h a u f d e m G e b i e t e

einer der am Konflikt beteiligten Parteien befinden. Der all¬
gemeine Schutz der Zivilbevölkerung gegen die Wirkungen
der modernen Kriegführung ist noch nicht genügend ausge¬
baut; Er beschränkt sich im wesentlichen auf die Verpflich¬
tung , anerkann te und gekennze ichne te Z iv i l sp i tä le r und
i h r P e r s o n a l s o w i e T r a n s p o r t e v o n Ve r w u n d e t e n u n d
K r a n k e n z u s c h o n e n u n d z u s c h ü t z e n . D e n n e u e s t e n B e ¬

strebungen des Roten Kreuzes, die Kriegführung als solche
au f d ie Bekämpfung m i l i t ä r i sche r Z ie le e inzusch ränken
u n d d e m G r u n d s a t z d e r U n v e r l e t z l i c h k e i t d e r f r i e d l i c h e n

Z i v i l b e v ö l k e r u n g z u n e u e r A n e r k e n n u n g z u v e r h e l f e n ,
war bisher nur ein geringer Erfolg beschieden.
D a s z w e i t e E l e m e n t d e s W e l t w e r k e s d e s R o t e n K r e u z e s

sind die Organisationen, die auf der Hilfsbereitschaft des
e i n z e l n e n M e n s c h e n b e r u h e n . N a c h d e r G e n f e r K o n f e r e n z

von 1863 entstanden in kurzer Zeit in fast allen europäi¬
schen Staaten Hi l fsgesel lschaf ten zur Unterstützung des
Heeressani tätsdienstes, d ie als nat ionale Rotkreuzgesel l¬
schaften bezeichnet wurden. Bald gri ff die Bewegung auf
andere Kontinente über: 1877 wurde das Japanische Rote
Kreuz, 1882 das Amerikanische und 1904 das Chinesische
Rote Kreuz gegründet. Mehrere Rotkreuzgesellschaften
entstanden im Anschluß an den ersten Weltkrieg, so das
Indische Rote Kreuz (1920) und das Rote Kreuz der So¬
wjetunion (1925). Neben die Rotkreuzgesellschaften traten
d i e G e s e l l s c h a f t e n v o m R o t e n H a l b m o n d u n d v o m R o t e n

Löwen mit der Roten Sonne, nachdem die entsprechenden
S c h u t z z e i c h e n v ö l k e r r e c h t l i c h a n e r k a n n t w o r d e n w a r e n .
H e u t e z ä h l e n w i r 9 1 n a t i o n a l e G e s e l l s c h a f t e n , d e n e n m i t

Einschluß des Jugendrotkreuzes rund 160 Millionen Mit¬
glieder sowie ausgebildete Helferinnen und Helfer samt
dem notwendigen Material zur Verfügung stehen.
D ie na t iona len Rotk reuzgese l l scha f ten b i lden g le ichsam
die Hauptmacht der Rotk reuzbewegung; von ihnen w i rd
im Fr ieden und im Kr ieg eine kaum übersehbare huma¬
nitäre Arbeit geleistet. Den Rotkreuzgesellschaften sind in
erster L in ie nat ionale Aufgaben geste l l t , w ie d ie Unter¬
stützung des eigenen Armeesanitätsdienstes und der lan¬
dese igenen Maßnahmen zum Schutze der Z iv i lbevö lke¬
rung, die Fürsorge für die eigenen Kriegsgefangenen, die
H i l f e f ü r d i e O p f e r v o n N a t u r k a t a s t r o p h e n i m e i g e n e n
L a n d . A u c h A u f g a b e n w i e d i e O r g a n i s a t i o n d e s B l u t ¬
spendedienstes für den Fr iedens- und Kr iegsbedar f , d ie
Ausbi ldung von Berufs- und Hi l fspflegepersonal, die Für¬
so rge fü r K inde r, Gebrech l i che und A l te werden über¬
wiegend im In teresse des e igenen Landes durchgeführ t .
Da aber der Rotkreuzgedanke und die Genfer Abkommen
ü b e r d i e G r e n z e n u n d F r o n t e n h i n a u s w e i s e n , s i n d a u c h d i e
nat iona len Rotkreuzgesel lschaf ten zu jener unbedingten,
universel len Hi l fsberei tschaft verpflichtet , d ie das beson¬
d e r e W e s e n d e s R o t e n K r e u z e s a u s m a c h t . J e m e h r e i n e

nat ionale Gesel lschaf t Aufgaben er fü l l t , d ie n icht im un-
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zugedachten Aufgaben besonders seit dem Zweiten Welt¬
krieg mit Auszeichnung erfüllt; sie trägt als internationale
Organisation an dem Zusammenhalt der nationalen Gesell¬
schaften in einer Weise bei, die dem Internationalen Ko¬
mi tee a l s exk l us i v schwe i ze r i s che Organ i sa t i on na tu r¬
gemäß versagt ist.
U m d i e E i n h e i t u n d d a s Z u s a m m e n w i r k e n d e r n a t i o n a l e n

Rotkreuzgesellschaften, des Komitees und der Liga zu stär¬
ken und zu sichern, wurde 1928 im Haag die Gründung des
I n t e r n a t i o n a l e n R o t e n K r e u z e s b e s c h l o s s e n . D a s I n t e r n a t i o ¬

nale Rote Kreuz ist die Weltgemeinschaft al ler Insti tut io¬
nen, die unter dem Zeichen des Roten Kreuzes tätig sind.
Höchstes Organ des Internationalen Roten Kreuzes ist die
Internationale Konferenz, die al le 4—6 Jahre Zusammen¬
tr i t t und an der Vertreter der nat ionalen Rotkreuzgesel l¬
schaften, des Komitees und der Liga sowie Delegierte der
Staaten teilnehmen, die an die Genfer Abkommen gebun¬
d e n s i n d .
D a s W e l t w e r k d e s R o t e n K r e u z e s b e fi n d e t s i c h h e u t e i n

vo l le r Ent fa l tung. E ine große Aufgabe besteht dar in , in
den Entwick lungs ländern le is tungsfäh ige Rotkreuzgesel l¬
schaften aufzubauen. Wichtig ist ferner das stetige Bemü¬
hen, die Unabhängigkeit des Roten Kreuzes von der natio¬
n a l e n u n d i n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k s i c h e r z u s t e l l e n . D i e

Hauptsorge des Roten Kreuzes ist aber wohl die mit den
m o d e r n e n R ü s t u n g e n v e r b u n d e n e G e f a h r d e s t o t a l e n
Krieges, der auch die Wehrlosen und ihre Helfer in den
Abgrund zu ziehen droht. Dieser Gefahr zu begegnen, wird
eines der großen Anliegen des Roten Kreuzes in den kom¬
m e n d e n J a h r e n s e i n . D a s R o t e K r e u z w i r d s i c h e r n e u t d e r

Grausamke i t der to ta len Kr iegs führung en tgegens te l len ,
und es wird bewußter und beharrlicher als je für den Frie¬
d e n u n t e r d e n V ö l k e r n e i n t r e t e n m ü s s e n . E s w i r d d a m i t i n
e i n e r v e r ä n d e r t e n u n d a u f s ä u ß e r s t e b e d r o h t e n W e l t i m
S i n n e s e i n e r G r ü n d e r h a n d e l n .

m i t t e l ba ren I n te resse des e igenen Vo l kes und S taa tes
l iegen, je mehr sie beispielsweise ihre Hi l fe fremden, ja
f e i n d l i c h e n Ve r w u n d e t e n , K r a n k e n , K r i e g s g e f a n g e n e n ,
Ziv i l internierten, Obdachlosen und Flücht l ingen zuwendet,
u m s o m e h r e r f ü l l t s i e d e n t i e f e r e n S i n n d e s R o t k r e u z ¬

gedankens, nämlich den Gedanken wahrhaft uneigennützi¬
ger, selbstloser Hilfe.
E ine besonde re S te i l ung i nne rha lb des Ro ten K reuzes
n i m m t d a s I n t e r n a t i o n a l e K o m i t e e v o m R o t e n K r e u z
(IKRK) in Genf ein, das aus dem Gründerkomitee der Fünf
hervorgegangen ist. Da dem Komitee auch heute noch aus¬
schließlich Schweizer Bürger angehören und es sich durch
Zuwahl selbst ergänzt, eignen ihm in hohem Maße Unab¬
hängigkei t und Unpartei l ichkei t , daß heißt Eigenschaften,
d i e e s f ü r h u m a n i t ä r e I n t e r v e n t i o n e n b e i i n t e r n a t i o n a l e n

Konflikten, bei Bürgerkr iegen und inneren Wirren präde¬
stinieren. In den beiden Weltkriegen hat das Komitee eine
gewalt ige humanitäre Tät igkeit beidseits der Fronten zu¬
gunsten Verwundeter und Kranker, Kr iegsgefangener und
Z i v i l i n t e r n i e r t e r e n t f a l t e t . E s h a t i n G e n f e i n e z e n t r a l e

Auskunftsstel le geführt, über die Mil l ionen von Nachrich¬
ten und Botschaften ausgetauscht wurden, überaus bedeut¬
sam ist ferner der Beitrag, den das Komitee an die Weiter¬
bi ldung der Genfer Konvention geleistet hat; die Abkom¬
men von 1929 und 1949 sind weitgehend seiner Init iative
u n d V o r a r b e i t z u v e r d a n k e n .

1919 wurde in Paris auf amerikanische Anregung die Liga
der Rotkreuzgese l lschaf ten a ls Wel tbund der nat iona len
Rotkreuzgesellschaften gegründet. Die Liga sollte die
Tätigkeit der nationalen Gesellschaften im Frieden fördern,
d i e G r ü n d u n g n e u e r G e s e l l s c h a f t e n e r l e i c h t e r n , d a s
Jugendrotkreuz entfalten, die Hilfstätigkeit der nationalen
Gesellschaften im Falle großer Katastrophen koordinieren
und schließlich als Forum zur Aussprache unter den natio¬
nalen Rotkreuzgesellschaften dienen. Die Liga hat die ihr

R E I S E V O R B E R E I T U N G E N
(dgk) Wenn man die Verlautbarungen unserer großen
Reisebüros verfolgt, dann müßte man sagen, daß die Zeit
über Reisevorbereitungen zu sprechen eigentlich wohl
schon vorbei ist. Denn man erfährt auf seine Erkundigun¬
gen hin, daß sehr, sehr viele Reiseorte sdion ausgebucht
sind, so daß es kaum einen Sinn hat, sich für diese Ferien¬
z ie le zu in te ress ie ren . Nun, das so l l te aber n iemanden
verdrießen, weil dem Reiselustigen heute so vielseitige
Möglichkeiten offenstehen, seiner Sehnsucht in die Ferne
zu f rönen. Le ider, und das kann n icht o f t genug betont
werden, dient die Urlaubsreise nicht immer ihrem wichtig¬
sten Zweck, nämlich der Erholung. So grotesk es kl ingt,
aber der Begriff des „Urlaubskranken" geht heute schon
mehr und mehr in unseren Sprachgebrauch über und damit
v e r l i e r t d i e s o m m e r l i c h e U r l a u b s r e i s e i h r e n S i n n .

Nun verb indet man mi t „Ur laubskrankhe i t " e ine Vie lzah l
von Schäden, d ie s ich der Mensch mutwi l l ig , aus Über¬
schätzung seiner Leistungsfähigkei t und vor a l lem durch
Unfälle aller Art zuzieht, nicht gerechnet die eminente Be¬
l a s t u n g d u r c h l e i d e r s o b e l i e b t g e w o r d e n e K i l o m e t e r ¬
jagden über die Landstraßen. Wer aber seine Ferienreise
zu einer echten Erholung zu machen wünscht, der wird sich
bei se inen Reisevorbere i tungen n icht zu letz t mi t Fragen
s e i n e r G e s u n d h e i t b e f a s s e n . U n d h i e r b e i s i n d d r e i G e ¬

sichtspunkte wichtig, die uns Reise und Urlaub zur echten
Erholung machen:

l .Was kann i ch vo r dem Re isean t r i t t zu r E rha l tung
m e i n e r G e s u n d h e i t t u n ?

2 . W e l c h e n U r l a u b s o r t u n d w e l c h e s M i l i e u w ä h l e i c h

für meine Erholung?
3 . W i e v e r h a l t e i c h m i c h a n m e i n e m U r l a u b s o r t , u m

mich richtig zu erholen?
Der Typhus von Ze rmat t und d ie Pocken in S tockho lm
sollten heute jedem Menschen eine Mahnung sein, daß in

den europäischen Urlaubsgebieten jederzeit mit dem Auf¬
treten einer Seuche gerechnet werden muß, weil die inter¬
nat ionalen Verkehrsverbindungen zu modernen Seuchen¬
wegen geworden s ind. Sowei t a lso n icht , wie bei über¬
seereisen, besonderer Impfschutz obl igator isch ist , sol l te
jeder vernünf t ige Bewohner e ines hochz iv i l i s ie r ten Lan¬
des laufend seinen Impfschutz überprüfen lassen. Der mo¬
to r i s ie r te Re iseverkehr d räng t d iese Notwend igke i t au f ,
da wohl keiner vor Unfällen gefeit ist und jeder Reisende
mit der Möglichkeit einer Wundstarrkrampf-Infektion
rechnen muß. Was für den Erwachsenen gilt, gilt in noch
höherem Maße für unsere Kinder, die wir in der Tat nicht
gegen Kinderkrankheiten ausreichend geschützt mit auf
Reisen nehmen sollten. Da wir die Frage eines ausreichen¬
den Impfschutzes sowieso mit unserem Hausarzt bespre¬
chen müssen, liegt es auf der Hand, mit ihm auch den zwei¬
ten Punkt zu ventilieren, weil unser Arzt am ehesten über
u n s e r e n G e s u n d h e i t s z u s t a n d v o r A n t r i t t d e r R e i s e B e ¬

scheid weiß und uns beraten kann. Denn Berge und See,
Süden oder Norden, das Wichtigste ist die Verträglichkeit
des Klimas, ist unsere Disposition für den Urlaubsort und
s e i n M i l i e u .

Selbstverständl ich wird der Arzt uns auch Ratschläge für
unser Verhalten mitgeben, aber hierbei ist er dann wirk¬
lich auf unsere Einsicht angewiesen, daß wir uns zweck¬
e n t s p r e c h e n d v e r h a l t e n . E r n ä h r u n g s w e i s e u n d Ta g e s ¬
rhythmus sind entscheidend an unserer Erholung beteil igt,
aber auf diesem Gebiet wird mindestens so viel gesün¬
digt wie bei der geistig-seelischen Urlaubshygiene.
Fast will es uns jetzt so scheinen, daß wir bei gründlicher
gesundheit l icher Reisevorbereitung schon einen ganz we¬
sentl ichen Teil unserer Erholung gesichert haben, so daß
der Erfolg unseres Urlaubs nicht ausbleiben wird.

D r . K o n r a d G ü n t e r
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Bummel über den Altonaer Fischmarkt
fi n d e t s i d i a l l e s b r ü d e r l i c h z u s a m m e n . E s t r e f f e n s i c h d i e
F r ü h a u f s t e h e r m i t d e n N a c h t s c h w ä r m e r n . G e s t a l t e n m i t

glasigen Augen, einer verwelkten Rose im Knopfloch und
einen Gartenzwerg im Arm schaukeln fröhlich singend die
St raße ent lang. Vie le kommen d i rek t von der „Reeper¬
bahn". Zu einer richtigen langen Samstagnacht gehört nun
m a l e i n K a t e r f r ü h s t ü c k a u f d e m F i s c h m a r k t .

Heute ist Sonntag, in der Ferne schlägt eine Turmuhr ge¬
rade sechs. Wir haben uns an den St. Pauli Landungsbrük-
ken get ro f fen und sch lendern je tz t am Elb tunne l vorbe i
i n R ich tung A l tona . Immer ge radeaus , man läu f t d i rek t
darauf zu und plötzlich ist man schon mittendrin —in der
Menschenmenge, die sich durch die schrägen und holpe¬
r igen St raßen sch ieb t . Ver lo rene Töne von Drehorge ln ,
Mundharmonikas und Schi f ferk lav ieren dr ingen uns ent¬
gegen. Wurstkessel dampfen, Rosen, Nelken, Kornblumen,
Berge von Kohl und Tomaten leuchten zwischen Buden,
S tänden und Ti schen , au f denen Speckse i t en , Würs te ,
Schinken und große Käseballen zum Kaufe locken. Gänse,
Hühner und En ten fla t te rn au fge reg t i n i h ren Drah tkä¬
figen hin und her. Zahnbürsten, Kugelschreiber, Armband¬
u h r e n , R a s i e r k l i n g e n , P u l l o v e r, K r i m i n a l r o m a n e — v o m
Hosenknopf bis zum echten Teppich kann man hier al les
k a u f e n , w a s m a n b r a u c h t — o d e r w a s m a n n i c h t b r a u c h t .

Aber das ist ja gerade der Spaß!
Je wei ter der Uhrzeiger läuf t , um so lebhafter wird das
G e s c h ä f t . D i e H ä n d l e r u n d A l t l ä n d e r B a u e r n i n H e m d s ¬

ärmeln locken d ie Menge der Schaulust igen und Käufer
mit wilden Gesten und lautem Geschrei. Sieg im Kampfe
gegen die Konkurrenz scheint nur eine Frage der Stimm¬
b ä n d e r z u s e i n .

Hier bieten langhaarige, bärtige Künstler Gemälde an, da
wi rd um e ine Z iege gefe i lsch t , und dor t i s t gerade e in
kleines Ferkel aus seiner Drahtbehausung geschlüpft.
Das hier ist mehr als ein gewöhnlicher Wochenmarkt. Es
is t e in großer romant ischer Rummelp la tz , e in Vo lks fest ,
ein Basar auf der Elbe, auf dem noch gewogen, gefeilscht
und gehandel t w i rd . —Und das im Zei ta l ter der Super¬
märkte , Se lbs tbed ienungs läden und abgepackten Waren,
mit ten in der Mi l l ionenstadt Hamburg!
Der Strom der Besucher wogt auf und ab und wälzt sich
vorüber. Man sieht Gesellschaftsanzüge und blaugestreifte
A r b e i t s b l u s e n , h a l b s t e i f e H ü t e u n d S c h i f f e r m ü t z e n . H i e r

V o m n a h e n H a f e n t r e i b t u n s d e r W i n d d e n G e r u c h v o n

Wasser und Fisch herüber. Am Landungsponton spielt sich
nun der eigentliche Fischmarkt ab. Reihenweise haben hier
d i e F i s c h k u t t e r a u s F i n k e n w e r d e r u n d A l t e n w e r d e r f e s t ¬

gemacht. über dem Brückengeländer hängen Reusen, Aal¬
körbe und rostige Anker. Kräftige Männer holen in lan¬
gen Gummistiefeln die noch springlebendigen Schollen aus
d e r B ü n n . D i e F i s c h e r l e u t e r e i c h e n b l a u e , b l a n k e A a l e i m

Kescher herüber. —Jetzt wird zugegriffen, denn die Sonne
steigt und die Preise sinken.
Ursprüngl ich wurden an dieser Stel le wirk l ich nur Fische
v e r k a u f t u n d z w a r h a b e n d i e F i n k e n w e r d e r F i s c h e r s c h o n

vor 300 Jahren h ier ihren Fang angeboten. Erst Anfang
d e s 1 9 . J a h r h u n d e r t s t a u c h t e n d i e e r s t e n a m b u l a n t e n

Händler auf. Nach alter Sitte kann hier heute noch jeder
v e r k a u f e n , w e r w i l l u n d w a s e r w i l l . M a n b r a u c h t k e i n e n
Gewerbeschein, es sind nur ein paar Groschen Standgeld
z u e n t r i c h t e n .

D i e v o m K ü h l h a u s h e r ü b e r t ö n e n d e S i r e n e b e e n d e t d a s

quirlende Leben und der Zauber erlischt. Jetzt beginnt die
Kirchzeit und wenn die Orgel des „Michels" einsetzt, er¬
innern nur noch ein wüster Abfal lhaufen, Berge von Ki¬
sten, Kartons und Papier, von Dosen und Flaschen an ver¬
gangene Pracht. Auch die Fischkutter sind bereits auf der
Heimfahrt. Von Möwen begleitet ziehen sie dahin. —Aber
sie und alle anderen kommen wieder, am nächsten Sonntag
i n d e r F r ü h ! A u c h w i r w e r d e n w i e d e r k o m m e n e i n e s S o n n ¬

t a g m o r g e n s . . ,
Heid i Schrank, MAN, Werk Hamburg
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L e i c h t a t h l e t i k

Wie schon in der letzten Ausgabe der Werkzeitung ange¬
kündigt, fand am 11. 5. 1963 das Bahneröffnungssportfest
auf dem All ianz-Sportplatz statt. Es war ein voller Erfolg,
e t w a 1 3 0 A k t i v e w a r e n a m S t a r t . W e n n a u c h d i e e i n z e l n e n

Leistungen noch nicht die Spitze erreichten, so waren sie
doch recht beachtlich. Auch unsere Sportler brachten wie¬
der eine Reihe sehr guter Erfolge mit nach Hause.

M ä n n e r :

We i t s p r u n g ;
Hochsprung:
1 0 0 m ;

D i s k u s :

Weibl . Jugend:
1 0 0 m :

J ö r n M a l c h o w
J ö r n M a l c h o w
J ö r n M a l c h o w

Manfred S iedentopf 1 . P la tz

1. Platz
1. Platz
3 . P l a t z

K i r s t e n S u d m a n n

G e r h i l d Z a s t r o w

G e r h i l d Z a s t r o w

G e r h i l d Z a s t r o w

1 . P l a t z

3 . P la tz
3 . P l a t z

2 . P la tz
Kugels toßen:
We i t s p r u n g :

Am 25. 5. 1963 wurden, für Leichtathleten etwas zu früh,
zum e rs tenma l nach dem Kr iege , Hamburge r Be t r i ebs¬
spor tme is te rscha f ten durchge führ t . Auch d iese Me is te r¬
schaften fanden auf dem schönen Allianz-Sportplatz statt.
Hierzu durften nur reine Betriebssportler melden, d. h.
Sportler, die nur Sport im Betrieb treiben und keinem an¬
deren Verein angehören. Auch diese Veranstaltung wurde
überdurchschnittl ich gut besucht, so daß es zu sehr reiz¬
v o l l e n u n d s p a n n e n d e n K ä m p f e n k a m . U n s e r A s J ö r n
Ma l chow vo l l b rach te e i ne Le i s t ung im Hochsp rung w ie
sie noch nie von einem Betr iebssport ler der Klasse fge¬
bracht wurde, er übersprang die ganz ausgezeichnete Hö¬
h e v o n 1 , 8 0 m u n d w u r d e d a m i t H a m b u r g e r B e t r i e b s ¬
sportmeister. Im Weitsprung mußte er diesmal seinem ewi¬
gen Rivalen den Vortritt lassen und wurde mit einer Weite
v o n „ n u r " 6 , 2 4 m V i z e m e i s t e r . D e n T i t e l e i n e s V i z e m e i s t e r s
kormten sich noch zwei andere Sportlerinnen bzw. Sportler
ho len und zwar Hanne lo re Püsche l im Hochsprung und
Karl-Heinz Gebers im 100-m-Lauf. Außerdem belegte I lka
Duckstein noch einen beachtlichen 3. Platz im Hochsprung,
über das Sportfest in Glückstadt, das am 8. Juni stattfand,
k ö n n e n w i r l e i d e r n i c h t m e h r b e r i c h t e n , d a d i e Z e i t z u
knapp ist. Es wird aber in der folgenden Ausgabe nachge-

G . M a m e r oh o l t .

B i l d e r v o n o b e n n a c h u n t e n :

1 0 0 - m - E n d l a u f d e r D a m e n

100-m-Vorlauf. Sieger: Jörn Malchow
Jörn Malchow beim Weitprung: 6,01
Jörn Malchow bei einem Sprung über 1,75 m

m

K e g e l n :

P o k a l k a m p f d e s B e t r i e b s s p o r t v e r b a n d e s i n G l ü c k s t a d t .
Am Sonnabend, dem 8. 6. 1963, fand das Sportfest des Be¬
tr iebsspor tverbandes in Giückstadt s ta t t . Für d ie Kegler
galt es, den im Jahre 1962 gewonnenen Pokal zu vertei¬
digen und zwar gegen zwei Glückstädter, zwei Pinneberger
und mehrere Hamburger Mannschaften.
W i r w a r e n m i t z w e i H e r r e n - u n d e i n e r D a m e n m a n n s c h a f t

zum Kampf erschienen. Es wurden 50 Wurf gekegelt. Un¬
sere erste Mannschaft, die um 11.30 Uhr an der Reihe war,
e rkege l t en :

3 5 8 H o l z
3 6 6 H o l z
3 6 9 H o l z
3 6 2 H o l z
3 6 6 H o l z

H e b e l

S c h n o o r
S c h u l t z

L e n z

Henn ingsen
insgesamt: 1821 Holz

Gegen 17.30 Uhr war das Kegeln beendet, jedoch gelang
e s d e n a n d e r e n M a n n s c h a f t e n n i c h t , d i e v o n u n s e r e r e r s t e n

Mannschaft vorgelegte Holzzahl zu erreichen. Somit haben
e - i f ●



wir zum zweitenmal den Pokal gewonnen. Es war für uns
ein schöner Erfolg.
Um 18.30 Uhr erfolgte dann auf dem Glückstädter Markt¬
p l a t z u n t e r g r o ß e r B e t e i l i g u n g d e r H e i m a t b e v ö l k e r u n g
e i n e S i e g e r e h r u n g d u r c h d e n B e t r i e b s s p o r t w a r t H e r r n
T h o m a s .

Anschließend fand im „TIVOLI" ein gemütliches Beisam¬
mensein mit Tanz statt. Die Stimmung war ausgezeichnet.

nachSoltau) doch recht gut. An den Zonenkontrol lpunkten
war der Aufenthalt nicht al lzu groß. Untergebracht waren
wi r im Olympiastad ion d i rek t gegenüber dem Schwimm¬
bad, was verkaterten und müden Leuten Sonntag morgen
recht gut zupaß kam, um wieder fit zu werden. Unser Spiel
trugen wir in Wilmersdorf aus.
Unsere Gastgeber haben sich al le Mühe gegeben, uns in
den knapp 26 Stunden unseres Aufentha l tes e inen Ein¬
b l i c k i n d i e P r o b l e m e i h r e r S t a d t u n d v o n d e n M e n s c h e n
z u ü b e r m i t t e l n . E s s e i h i e r n o c h m a l s u n s e r h e r z l i c h s t e r

Dank ausgesprochen für die fröhlichen Stunden im Bürger¬
k e l l e r, s o w i e d i e e i n d r u c k s v o l l e S t a d t r u n d f a h r t a n d e r
Have l en t l ang übe r d i e wunde rvo l l en S tad tau tobahnen ,
durch das Hansav ier te l an der Kongreßhal le vorbe i und
den t rau r igen B i l de rn de r S tache ld rah tve rhaue und de r
Mauer am Brandenburger Tor und der Bernauer S t raße
ent lang.

H a n d b a l l :

Als wir Ende März mit der Hallensaison fertig waren,
folgte eine Frühjahrspause. Ende April sollte es dann wie¬
der draußen auf dem großen Feld losgehen, aber leider
konnten wir nur eine Mannschaft für Kleinfeld melden.
Am 25./26. Mai waren wir in Berlin eingeladen zu einem
Rücksp ie l gegen d ie Ber l iner Bank . Und wenn ich h ie r
sage: „Berlin war eine Reise wert", so spreche ich wohl im
Sinne aller Beteiligten. Wenn auch das Spiel gegen unsere
Berl iner Freunde etwas zu hoch verloren wurde, so kann
man zur En tschu ld igung nur sagen , daß w i r im le tz ten
Jahr hier in Hamburg gewonnen hatten.
Unsere Reise nach Berlin und zurück verlief von einigen
Schwier igke i ten abgesehen (Zuspätkommen, Motor n ich t
ansp r i ngen und e ine r Südhe ide tou r sp r i ch „S te rn fah r t "

S c h a c h :

Z u r Z e i t w i r d a u f d e r D W e i n i n t e r n e s S c h n e l l t u r n i e r a u s ¬

getragen. Bei diesem Turnier steht jedem Partner eine Be¬
denkzei t von 25 Minuten für e ine Part ie zur Verfügung.
Der Spielabend ist montags ab 17 Uhr in der Angestellten¬
k a n t i n e . G ä s t e s i n d w i l l k o m m e n .

A r b e i t n e K m e p e r fi n d u n g e n

Wie bereits in den in der Werftzeitung Nr. 6/1962 veröf¬
fent l ichten „DW-Richt l in ien für d ie Behandlung von Ver¬
besserungsvorsch lägen und Diensterfindungen" bekannt¬
gegeben wurde, ist nach dem Gesetz über Arbeitnehmer-
E r fi n d u n g e n j e d e r A r b e i t n e h m e r v e r p fl i c h t e t , e i n e v o n
ihm gemachte Erfindung schri f t l ich seinem Arbeitgeber zu
m e l d e n .

Ergibt sich aufgrund dieser Meldung, daß die Erfindung
freigegeben oder nur beschränkt in Anspruch genommen
wird oder daß es sich um eine freie Erfindung handelt, so
kann der Arbei tnehmer dementsprechend über seine Er¬
findung verfügen, d. h. er kann sie selber auswerten bzw.
S c h u t z r e c h t e d a r a u f a n m e l d e n .

Of tmals fehlen jedoch dem Erfinder sowohl d ie für e ine
Schutzrechtsanmeldung erforderlichen Kenntnisse wie auch
die finanziellen Mittel zur Durchführung einer Anmeldung.
Um nun solchen Erfindern trotzdem die Möglichkeit zu
geben, Schutzrechte zu erwirken, aufrechtzuerhal ten und
b e i d e r Ve r w e r t u n g d e r s e l b e n u n t e r s t ü t z t z u w e r d e n ,
wurde die von der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung
der angewandten Forschung e. V. betreute

Patentstelle für die deutsche Forschung
8 M ü n c h e n 1 9

R o m a n s t r a ß e 1 3

e i n e r B r o s c h ü r e z u e n t n e h m e n , d i e I n t e r e s s e n t e n a u f A n ¬

forderung kostenlos zugesandt wird.
Die Broschüre l iegt außerdem im Patentbüro (Hochhaus

T h o m a s13. Stock) zur Einsichtnahme aus.

P e r s o n a l ! .

A m 1 . J u n i t r a t H e r r D r . P e t e r K n a p p e r t s b u s c h
als ste l lvert retendes Mitg l ied in den Vorstand der Deut¬
schen Werft ein. Herr Dr. Knappertsbusch wird die bisher
v o n H e r r n R e i s s e w a h r g e n o m m e n e n k a u f m ä n n i s c h e n
Aufgaben mit dem gleichen Tage übernehmen.
H e r r R e i s s e h a t s i c h f r e u n d l i c h e r w e i s e b e r e i t e r k l ä r t ,

zur E inarbe i tung des neuen Vors tandsmi tg l iedes fü r e in
weiteres Jahr zur Verfügung zu stehen.
D e r V o r s t a n d b e s t e h t d a m i t a u s d e n H e r r e n

Dr. Ing. Paul Vo11 za ls Vors i tzender,
D r . P e t e r K n a p p e r t s b u s c h a l s s t e l l v e r t r e ¬
tendem Mi tg l ied .

♦

Mit sofort iger Wirkung sind dem Leiter unserer kaufmän¬
nischen Rechnungsabteilung (KR)

H e r r n D i p l . - Vo l k s w i r t H e i n z S c h u e l e r
und dem Leiter unserer Buchhaltungsabteilung (KB)

H e r r n T h e o J a n s e n

P r o k u r a e r t e i l t w o r d e n .

geschaffen.
Im Rahmen der verfügbaren Mittel gibt die Patentstelle
bedingt rückzahlbare Darlehen für die schutzrechtliche Si¬
cherung von Erfindungen, deren Verwertung aussichtsreich
erscheint und im öffentlichen Interesse liegt. Eine Darle¬
henstilgung hat nur zu erfolgen, wenn Verwertungserlöse
e r z i e l t w e r d e n .

Einzelhei ten über die Tät igkei t der Patentstel le s ind aus

Die Sterbegeldumlage für das 2. Quartal 1963
beträgt 2,80 DM.
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F r i e d r i c h D r e h e rH u g o B l o c k

W I R B E G L Ü C K W Ü N S C H E N Ü N S E R E J Ü B I L A R E

Ehrung der Jubilare am 25. April 1963

W i l l i H e n t s c h e l , S c h i f f b a u h e l f e r 2 1 24 0 J a h r e :

6 6 5Richard Lau, S-Zimmermann . ,
Kar l Stegen, Meis ter 2 3 5

2 5 2O t t o L a u s z u s , M a t r o s e
Hugo Block, Dreher 2 5 5

2 2 5W a l t e r M ö l l e r , W e r k s t a t t s c h r e i b e r
Fr iedr ich Dreher, Kupferschmied . 2 5 9

2 8 2Hermann Richardt, Arbeiter . .
J o h a n n S t a s c h , K e s s e l s c h m i e d , . 2 5 9

2 6 2O t t o R o h r b e c k , E l e k t r i k e r .
601Willi Sander, Anbringer . .

2 5 J a h r e :
2 2 3Alfred Sitter, Maler . .

H e i n r i c h S o w a r t , M a s c h i n e n b a u e r 6 5 2Walter Hempel, Ingenieur . . . M K

2 2 1Adolf Schmidt, Schlosser . .He rmann Appe l , Vo ra rbe i t e r . 2 2 6

2 3 3H e i n r i c h S c h m i d t , Z i m m e r m a n nC a r l - H e i n z B a s t i a n , V o r a r b e i t e r . 2 5 5

2 3 3Hugo Schulz, S-Zimmermann . ,Fleinz Dankert, Vorarbeiter . , . 2 6 8

Kurt Weber, E-Schweißer . . 2 2 6Otto Breier, Schmied . . . 2 1 3

2 3 1Emil Westphalen, Tischler . .K a r l - H e i n z E s c h e r m a n n , D r e h e r 2 5 3

J o h a n n S t a s c h



F A M I L I E N N A C H R I C H T E N
E h e s c h l i e ß u n g e n :

R o h r s c h l o s s e r R e i n h o l d G e r k a u m i t F r l . A n n e m a r i e P e t r u s c h
a m 2 7 . 3 . 1 9 6 3

E ' S c h w e i ß e r H e i n z O t t e r m i t F r a u M a r t h a Z a z a l o w s k i a m 5 . 4 . 1 9 6 3
Pauserin Vera Ibbers, geb. v. Eitzen, mit Herrn Heinrich Ibbers

a m 1 7 . 4 . 1 9 6 3

Bürohilfe Rita Ebeling, geb. Wehner, mit Herrn Gerhard Ebeling
a m 1 9 . 4 . 1 9 6 3

kfm. Angestellte Renate Heitmann, geb. Kirchhoff, mit Herrn Alfred
H e i l m a n n a m 1 9 . 4 . 1 9 6 3

Schmied Manfred Nowack mit Frl. Theresia Kijewski am 3. 5. 1963
Lorfierin Inge Meier, geb. v. Eitzen, mit Herrn Walter Meier

a m 1 1 . 5 . 1 9 6 3
M 'Sch losse r Ho rs t Knu th m i t F r l . Johanna Lüh r am 22 . 5 . 1963

G e b u r t e n :

S o h n :

Brenner Gerd-Jürgen Richters am 25. 3. 1963
E ' S c h w e i ß e r R i c h a r d S c h ö n b e c k a m 2 6 . 3 . 1 9 6 3
H e l f e r P e t e r A s s m a n n a m 2 9 . 3 . 1 9 6 3
S c h l o s s e r Wa l t e r M e l i n g k a t a m 3 1 . 3 . 1 9 6 3
Matrose August Nölke am 6. 4. 1963
A n s t r e i c h e r E w a l d B r i n k m a n n a m 1 1 . 4 . 1 9 6 3

angel. Dreher Martin Kawohl am 16. 4. 1963
M ’ S c h l o s s e r O t t o H i l l e b r a n d a m 1 7 . 4 . 1 9 6 3

Schiffbauer Jürgen Sahling am 24. 4. 1963
E l e k t r i k e r R a l f H e n k e l a m 2 8 . 4 . 1 9 6 3
S c h l o s s e r H e i n k e S e e m a n n a m 1 . 5 . 1 9 6 3
M ’ S c h l o s s e r N o r b e r t B o c k e i m a n n a m 1 5 . 5 . 1 9 6 3

Techn i ke r Hanns W ie t i g am 22 . 5 . 1963
T o c h t e r :

H e l f e r J ü r g e n A d l e r a m 2 8 . 3 . 1 9 6 3
M ’ S c h l o s s e r H e i n z S t r a u h s a m 3 0 . 3 . 1 9 6 3
A n s t r e i c h e r G u s t a v S t o l l e a m 3 0 . 3 . 1 9 6 3
S c h l o s s e r L o t h a r N e i t z e l a m 6 . 4 . 1 9 6 3
E ’ S c h w e i ß e r F r i t z G e b ü h r a m 2 3 . 4 . 1 9 6 3

Sch losser Egon Gerho ld am 23 . 4 . 1963
E ’Schwe ißer Rudo l f F iege am 25 . 4 . 1963
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 a m 3 . 5 . 1 9 6 3
S c h l o s s e r H e i n z R e i s s a m 7 . 5 . 1 9 6 3
T i s c h l e r H e i n z D i t t m a n n a m 8 . 5 . 1 9 6 3
E ’ S c h w e i ß e r H o r s t R u m s t a d t a m 1 5 . 5 . 1 9 6 3
S c h l o s s e r G ü n t e r W e h l a n d a m 1 8 . 5 . 1 9 6 3

Ing. Rudol f Schmidt am 28. 5. 1963

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

go l denen Hochze i t am 19 . 4 . 1963 . J o h a n n u n d G e r t r u d S c h m i d t

F ü r d i e m i r a n l ä ß l i c h m e i n e s 4 0 j ä h r i g e n A r b e i t s j u b i l ä u m s 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 s a g e i c h h i e r ¬
mit der Betriebsleitung und den Arbeitskollegen meinen herz¬
l i c h s t e n D a n k . K a r l S t e g e n

Für die mir anläßlich meines 40jährigen Arbeitsjubiläums er¬
wiesenen Glückwünsche und Aufmerksamkeiten sage ich der
Direkt ion, der Betr iebsle i tung sowie a l len Kol legen meinen
h e r z l i c h s t e n D a n k . H u g o B l o c k

Für die mir anläßlich meines 40jährigen Arbeitsjubiläums er¬
w i e s e n e n G l ü c k w ü n s c h e u n d A u f m e r k s a m k e i t e n s a g e i c h d e r
Direkt ion, der Betr iebsle i tung sowie a l len Kol legen meinen

J o h a n n S t a s c hh e r z l i c h s t e n D a n k .

F ü r d i e m i r a n l ä ß l i c h m e i n e s 4 0 j ä h r i g e n A r b e i t s j u b i l ä u m s 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 m ö c h t e i c h a u f
diesem Wege der Betriebsleitung und allen Kollegen meinen
h e r z l i c h s t e n D a n k s a g e n . F r i e d r i c h D r e h e r

Für die mir zu meinem 25jährigen Arbeitsjubiläum erwiesenen
Glückwünsche und Aufmerksamkeiten sage ich der Direktion,
der Betriebsleitung sowie allen Kollegen meinen herzlichsten

J . V o r r a t hD a n k .

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
Aufmerksamkeiten sage ich allen meinen herzlichsten Dank.

H e r m a n n A p p e l

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
Aufmerksamkeiten sage ich allen meinen herzlichsten Dank.

H e r m a n n R i c h a r d

Für die mir anläßlich meines 25jährigen Jubiläums erwiesenen
G l ü c k w ü n s c h e d a n k e i c h d e r D i r e k t i o n , d e r B e t r i e b s l e i t u n g u n d
a l l e n A r b e i t s k o l l e g e n h e r z l i c h .

F ü r d i e m i r e r w i e s e n e A u f m e r k s a m k e i t u n d G l ü c k w ü n s c h e
anläßlich meines 25jährigen Jubiläums sage ich der Direktion,
der Betriebsleitung und allen Arbeitskameraden meinen besten

O t t o R o h r b e c k

Für die mir anläßlich meines 25jährigen Arbeitsjubiläums er¬
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 s a g e i c h d e r
Betriebsleitung und allen Kollegen meinen herzlichen Dank.

C a r l H e i n z B a s t i a n

H e r z l i c h d a n k e i c h f ü r d a s l i e b e G e d e n k e n u n d d i e A n t e i l - W a l t e r H e m p e l
n ä h m e b e i m H e i m g a n g e m e i n e s L e b e n s k a m e r a d e n .

H e l g a E n g m a n n

Für die erwiesene Anteilnahme beim Heimgang meines lieben
Mannes Johann Nitsche sage ich der Betriebsleitung sowie allen
Kollegen herzlichen Dank.

D a n k .
B e r t a N i t s c h e

Für die beim Heimgange meines Mannes Kurt Borunka erwie¬
s e n e A n t e i l n a h m e s a g e i c h d e r B e t r i e b s l e i t u n g , d e m B e t r i e b s r a t
und allen Kollegen meinen herzlichsten Dank.

P a u l a B o r u n k a u n d K i n d e r Hiermit sage ich allen Beteiligten für die mir anläßlich meines
25jährigen Arbeitsjubiläums erwiesenen Aufmerksamkeiten und

R i c h a r d L a u

Anläßlich meines 25jährigen Jubiläums sage ich auf diesem
Wege der Betriebsleitung und allen meinen Kollegen für die
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 m e i n e n h e r z l i c h e n D a n k .

E m i l W e s t p h a l e n

Für d ie aufr icht ige und herz l iche Tei lnahme, d ie mir be im
Heimgange meines l ieben Mannes Johann Langmann, geb.
26. 12. 1887, gest. 1. 4. 1963, durch den Vorstand und Beleg¬
schaf t und den Ver t reter des Betr iebsrates ausgesprochen
wurde, sage ich allen meinen aufrichtigen Dank.

Glückwünsche meinen aufrichtigen Dank.

F r a u D o r o t h e e L a n g m a n n

Für die erwiesene Anteilnahme beim Heimgang meines lieben
Mannes Herbert Endruweit sage ich den Kollegen der Halle 10,
der Belegschaft und der Betriebsleitung der DW herzlichsten

A d e l e E n d r u w e i t

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 A r b e i t s j u b i l ä u m s 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 s a g e i c h h i e r ¬
mi t der Betr iebsle i tung sowie a l len Kol legen meinen herz-

H e i n r i c h S e w a r tD a n k . l i e b s t e n D a n k .

F ü r d i e 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 D i e n s t j u b i l ä u m s 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 d a n k e i c h h e r z l i c h .

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 u n d d i e K r ä n z e .
F r a u M a r i a F l e m m i n g

H e i n z D a n k e r t
F ü r d i e B e w e i s e h e r z l i c h e r A n t e i l n a h m e s o w i e f ü r d i e B l u m e n -
und Kranzspenden beim Heimgange meines l ieben Mannes
Max Rehl sage ich der Direktion und allen Kollegen meinen

G e r t r u d R e h l

F ü r d i e A u f m e r k s a m k e i t e n z u u n s e r e r g o l d e n e n H o c h z e i t s a g e n
W i l l i H e h n e u n d F r a uw 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 .

h e r z l i c h e n D a n k . P a u l G a t z w i l l e r
A l b e r t E r n s t

d a n k e n f ü r A u f m e r k s a m k e i t e n d e r D e u t s c h e n W e r f t z u i h r e m
8 0 . G e b u r t s t a g .

H e i n r i c h J o h a n n s e n
H e i n r i c h N ä h m eV o n H e r z e n d a n k e n w i r f ü r d i e v i e l e n B e w e i s e d e r a u f r i c h ¬

tigen Teilnahme an unserem Schmerz um den geliebten Mann
u n d V a t e r . C h a r l o t t e J e n s e n u n d K i n d e r

R e n t n e r

( f r ü h e r L o h n b ü r o -
A n g e s t e l l t e r )
H a n s A h r e n s

gest. am 6. 4. 1963

R e n t n e r

( f r ü h e r B r e n n e r )
C u r t B l a s k

gest. am 8. 4. 1963

R e n t n e r

( f r ü h e r S c h i f f e r )
M a x R e h l

gest . am 11. 4. 1963

R e n t n e r

( f r ü h e r B r e n n e r )
E m i l D r e w s

gest. am 12. 4. 1963

A n s c h l ä g e r
K u r t B o r u n k a

g e s t . i m A p r i l 1 9 6 3

B l e c h s c h l o s s e r
J o h a n n N i t s c h e

gest. am 15. 5. 1963

V o r a r b e i t e r
E r n s t P a t z e r

gest. am 19. 5. 1963W i r g e d e n k e n u n s e r e r T o t e n
H e l f e r

J o h a n n e s S c h u l z

gest. am 20. 5. 1963

R e n t n e r
( f r ü h e r T i s c h l e r )

O s k a r K a h l

gest. am 27. 5. 1963

R e n t n e r
( f r ü h e r K r a n f a h r e r )
H e r b e r t E n d r u w e i t

gest. am 28. 5. 1963

F a h r e r

H e i n r i c h K n o o p
gest. am 20. 4. 1963

M a s c h i n e n s c h l o s s e r

K u r t F l e m m i n g
gest. am 26. 4. 1963

B r e n n e r
H e r m a n n S t a s c h e i t

gest. am 30. 4. 1963

R e n t n e r i n

( f r ü h e r S e k r e t ä r i n )
M a r t h a L ü b s

gest. am 8. 5. 1963

K u p f e r s c h m i e d
H a n s D e i t e r s

gest. am 13. 5. 1963
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