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2 1 2 5 0 0 - t d w - T u r b i n e n t a n k e r s „ M u r e x “ . D i e 4 3 t
s c h w e r e v i e r fl ü g e l i g e S c h r a u b e m i t e i n e m
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aus Kiel

Am 8. März wurde im Werk Kiel (Diet¬
richsdorf) der Buik-Carrier Bau Nr. 1201
für die norwegische Reederei Olsen &
Uge ls tad au f den Namen „Dovre f je l l “
g e t a u f t . Ta u f p a t i n w a r F r a u M o n i k a
R i i s - J o h a n n e s s e n .

Die „Dovrefjeli“ ist das 16. Schiff, das
i n K i e l n a c h 1 9 4 5 f ü r d i e s e R e e d e r e i

gebaut wurde. Es handelt sich um einen
Massengut f rachter mi t 42 285 tTrag¬
fähigkei t . Nur einen Tag später wurde
im Dock 8des Werkes Kie l (Gaarden)
d a s S c h w e s t e r s c h i f f

schwömmen*) . D ie Sch i f fe haben fo l¬
gende Hauptdaten:

F i le f je l l “ aufge-

Länge über alles
Länge zwischen den Loten 192,00 m

2 9 , 2 6 m

1 6 , 5 1 m

Tiefgang auf Sommerfreibord 11,27 m
Tragfäh igke i t
Vermessung, internationale 26 644 BRT
Geschwind igke i t

2 0 3 , 2 0 m

Breite auf Spanten
Seitenhöhe bis Hauptdeck

4 2 2 8 5 t

1 5 , 9 k n

Klasse: Norske Veritas -1- 1A1-T; Raum
N r. 2 , 4 , 6 k ö n n e n l e e r b l e i b e n .

D i e S c h i f f e h a b e n 7 L a d e l u k e n , d i e m i t

MacGregor-Single-Pul l -Deckeln
s c h l o s s e n w e r d e n , d i e E i n z e l a n t r i e b

und hydraul ische Hebevorr ichtung be¬
sitzen. Während die vordere Luke 11,19
mlang und 11 ,95 mbre i t i s t , kommen
d i e Luken N r. 2und 6au f j e 20 ,94 x
14,20 mund die anderen vier bei glei¬
cher Brei te auf je 11,94 mLänge. Ein
e igen t l i ches Ladegesch i r r s teh t n i ch t
zur Verfügung. Über Oberdeck verte i l t
s i nd zwe i hyd rau l i sche 15 - t -Moor ing -
Winden (auch zur Bedienung der Lu¬
kendecke l ) und e ine wei tere auf dem
Hauptdeck achtern; eine vierte auf dem
H e c k d i e n t k o m b i n i e r t a u c h a l s A n k e r ¬
w i n d e .

I: v e r -

D e r H a u p t a n t r i e b e r f o l g t m i t e i n e m
1 2 6 0 0 - P S - D i e s e l d e r G ö t a v e r k e n a u s

Schweden, ein einfachwirkender 6-Zyl.-
K r e u z k o p f - Z w e i t a k t e r v o m Ty p D M
8 5 0 / 1 7 0 0 / Y G S 6 U m i t A b g a s t u r b o a u f -

*) Bi lder von der Taufe am 25. Mal bringen
w i r i n H e f t 3 .
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ladung und 115 Upm für 15,9 kn. Dazu
k o m m e n a l s H i l f s m a s c h i n e n d r e i D i e ¬

s e l a g g r e g a t e m i t n o r w e g i s c h e n B e r -
gens-Motoren von je 545 PSe/350 kW
(450 V), e in Abgaskessel und ein öl¬
gefeuerter Hilfskessel. Die Schiffe sind
mit einem Ka Me Wa Verstel lpropel ler
ausgerüs te t , der von der Brücke aus
umgesteuer t werden kann. Mi t e inem
Durchmesser von 5,80 mgehör t d iese
P r o p e l l e r k o n s t r u k t i o n z u d e n b i s h e r
größten dieser Art.

D i e B e s a t z u n g u m f a ß t 4 1 M a n n . I h r
s t e h t a u c h e i n S c h w i m m b a d z u r V e r ¬

fügung . A l l e Wohn- und Au fen tha l t s¬
räume s ind an e ine K l imaanlage an¬
geschlossen.

*

Am 10. Mai lief der für die Kopenhage-
ner Reederei Ove Skou gebaute Mas¬
sengutfrachter „Atlantic Skou“ zu einer
G ä s t e f a h r t a u s , w ä h r e n d d e r d a s S c h i f f

dem Eigner übergeben wurde. Wir be¬
r i c h t e t e n ü b e r d i e s e s S c h i f f i n H e f t 1 .

Hier noch einige Ergänzungen, die Aus¬
rüstung und Maschine betreffen.

D i e „ A t l a n t i k S k o u “ s o w i e i h r S c h w e ¬
s t e r s c h i f f B a u N r . 1 2 0 6 , d a s i m J u n i

vom Stapel laufen und im August ab¬
ge l i e fe r t we rden w i rd , haben 7Lade¬
r ä u m e m i t ü b e r 3 2 0 0 0 m ’ G e s a m t i n h a l t

f ü r S c h ü t t g u t . 1 4 B ä u m e m i t 5 b z w.
10 tHubkraft sowie ein Schwergutbaum
f ü r 3 0 t s t e h e n a l s L a d e g e s c h i r r z u r
Verfügung.

E i n e H e c k a n k e r - u n d V e r h o l w i n d e m i t

1 0 t Z u g k r a f t u n d v i e r h y d r a u l i s c h e ,
automat ische 8-t -Moor ingwinden gehö¬
r e n z u d e n b e m e r k e n s w e r t e s t e n D e c k s ¬
m a s c h i n e n .

Die Taufpatin der „Dovrefjell“, Frau Monika Riis-Johannessen.

bei 8atü und einem ölgefeuerten Hilfs¬
kessel gleicher Leistung.

1 2 6 0 0 P S e b e i 11 5 U / m i n . , d r e i D i e s e l ¬

g e n e r a t o r e n H o w a l d t - M A N Ty p e G 6
V 2 3 , 5 / 5 3 m . A . 5 1 5 P S e 6 0 0 U / m i n ,

j e 3 4 0 k W , 3 B a l l a s t p u m p e n z u j e
700 m^/Std., ein Abgaskessel für eine
Dampferzeugung von 1 ,5 tp ro Stunde

D ie Masch inenan lage umfaß t im we¬
sentlichen folgendes: H a u p t m a s c h i n e
e i n H o w a l d t - M A N - D i e s e l m o t o r , Ty p e
K 6 Z 8 6 / 1 6 0 E m i t e i n e r L e i s t u n g v o n

Die gesamte Maschinenanlage ist für
„Tagwachen -D iens t “ e i nge r i ch te t . D ie
Besatzung besteht aus 43 Mann.



Oben: „Filefjel l“,
S c h W i r s c h i f f d e r a m

„Dovrefjell“, Reederei

der „Atlantic Skou“

€

U n t e n : U n t e r d e r

Bau Nr. 1206 wächst für die
R e e d e r e i O v e S k o u e i n

weiterer Massengut¬
f r a c h t e r h e r a n .



Ein neuer 190000 t-Supertanker für die Esso
Einige Phasen vom Werden des „Esso-iVlalaysia“-Schwesterschiffes in Bildern. In Kürze wird die Taufe sfattfinden.
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X ' ■ stapellauf

der „Sloman Alsterparka

Am Dienstag, dem 23. April lief das Schwesterschiff des
kürzl ich im Betr ieb Finkenwerder fert iggestel l ten und abge-
l le fer ten Motorkühlschl ffes „Sloman Alster tor“ , d ie „Sloman
Alsterpark“ vom Stapel. Das Schiff hat die Bau-Nr. 829 der
Deutschen Werft. Die Taufpatin war Frau Ilse HItzler. Einzel¬
he i t en übe r d iesen modernen , außero rden t l i ch schne l l en
Fruchtschifftyp brachten wir in Heft 1. Die deutsche Kühl¬
s c h i f f - F l o t t e e r f ä h r t d u r c h d i e s e b e i d e n S l o m a n - S c h i f f e e i n e

wertvol le Bereicherung. Sie ist mit über 300 000 tdw (fast
300 000 BRT) die stärkste Kühlschiff-Flotte der Welt.



Die neuesten Fortschritte der „Hamburg
J e t z t l i e g t d i e „ H a m b u r g “ a m A u s ¬
rüstungskai des Betriebes Finkenwerder
u n d w i r d S t ü c k u m S t ü c k m i t a l l e n n o c h

fehlenden Bauteilen, mit aliem Inventar
und Zubehör ausgestat tet . Große und
k l e i n e Te i l e w a n d e r n a n B o r d , v o m
S c h i f f s k e s s e l b i s z u k l e i n e n R o h r ¬

stücken, von schweren Kabelroi len bis
z u m K ü c h e n s c h r a n k s o l l a l l e s a u f k ü r ¬

zestem Wege an seinen Platz. Das gilt
i n s b e s o n d e r e n a t ü r l i c h f ü r d i e a n B o r d

a r b e i t e n d e n M e n s c h e n .

neue Ausrüstungskräne von 68 mHöhe
und 15 tTragkraft bei Ausladungen bis
zu 20 m. Se lbs t be i 40 mAus ladung
haben sie noch eine Tragkraft von 6,5 t!
F r e i l i c h m u ß t e n d i e s c h w e r e n K e s s e l

mit e inem großen Schwimmkran über¬
gese tz t werden ; doch fü r das übr ige
sorgen diese MAN-Laufkräne. Ein gro¬
ßes Lager mit Ausrüstungsgut verschie¬
d e n s t e r A r t b i l d e t s i c h a u f d e m K a i

s tänd ig durch Zu fuhr aus den Werk¬
stät ten und wird stet ig von den Aus¬
rüs tungsk ränen w iede r abgebau t . Es
ist klar, daß der kürzeste Transportweg
n i c h t n u r Z e i t g e w i n n , s o n d e r n a u c h
Schonung des zu befördernden Gutes
b e d e u t e t .

D ie Kesselan lage der „Hamburg“ um¬
faßt drei ölgefeuerte Hochdruck-Wasser¬
rohrkessel, Bauart Fester Wheeler, die
auf unserer Werft in Lizenz gebaut wur¬
den. Sie erzeugen Dampf für den Be¬
trieb der Hauptmaschinenanlagen, der
Turbogeneratoren, der Turbospeise-
pumpe und -Kühlwasserpumpen sowie
a l l e r H i l f sdampfve rb raucher. H ie r e in
p a a r D a t e n , d i e d i e B e t r i e b s v e r h ä l t n i s s e

charakter is ieren, für d ie jeder Kessel
ausgelegt ist:

Dampfleistung normal
Dampfleistung, maximal
Genehmigungsdruck
Dampfdruck am
Überhitzungsaustritt
Dampftemperatur am
Ü b e r h i t z e r a u s t r i t t

Speisewassertemperatur

Alle drei Kessel werden ständig in Be¬
trieb sein. Sie sind so ausgelegt, daß
die oben angegebene Temperatur von
5 2 0 ° C b e i 8 5 P r o z e n t d e r N o r m a l ¬

le is tung er re ich t w i rd . Be i Höchs t le i¬
s t u n g s i n d s c h o n z w e i K e s s e l a u s r e i ¬

chend, den normalen Dampfbedarf der
gesamten Hauptmaschinenanlage zu
decken . Auch d ie Kesse lgeb läse und
L u f t v o r w ä r m e r s i n d b e r e i t s a n B o r d .

J e d e m d e r d r e i K e s s e l i s t e i n e l e k ¬

trisch angetriebenes Zentrifugalgebläse
z u g e o r d n e t , d a s d e m K e s s e l d i e f ü r d i e

Verbrennung des Heizöls er forder l iche
Luftmenge l iefert . Die Regul ierung der
direkt aus dem Kesselraum angesaug¬
ten Luftmenge erfolgt automatisch. Die
Luftvorwärmer liegen in den Luftkanälen
v o n d e n G e b l ä s e n n a c h d e n K e s s e l n

bzw. in jeder Kesselfrontwand vor den
Ölbrennern. Sie sind dampfbeheizt und
haben die Aufgabe, die den Ölbrennern
zugeleitete Luft auf etwa 120°C vorzu¬
w ä r m e n .

E i n a u ß e r o r d e n t l i c h w i c h t i g e s O r g a n
d e s S c h i f f e s i s t k ü r z l i c h a n B o r d e i n ¬

gebaut worden: die Rudermaschine. Es
hande l t s i ch um e ine e lek t ro -hydrau-
l ische Vierzy l inder-Tauchkolben-Ruder-
a n l a g e d e r s c h o t t i s c h e n F i r m a J o h n
H a s t i e & C o . m i t e i n e m m a x i m a l e n

D r e h m o m e n t v o n 1 3 4 m t . D i e b e i d e n

Hydraul ikpumpenmotoren le is ten je 70
P S , d e r m i t t l e r e B e t r i e b s d r u c k d e r A n ¬

lage beläuft sich auf 100 atü. Der Ru¬
derwinkel beträgt 35° nach jeder Seite,
und das Ruder legen braucht von har t
B a c k b o r d n a c h h a r t S t e u e r b o r d n i c h t
m e h r a l s 3 0 S e k u n d e n . M a n b e d i e n t d a s

R u d e r m i t t e l s e i n e r e l e k t r i s c h e n F e r n ¬

steuerung durch eine auf der Komman¬
d o b r ü c k e s t e h e n d e k o m b i n i e r t e L e n k ¬

radsäu le fü r Weg- , Ze i t - und Se lbs t¬
steuerung.

Wegsteuerung heißt, daß sich das Ruder
— e n t s p r e c h e n d ü b e r s e t z t — u m d e n
Winke l bewegt , um den das Handrad
gedreht worden ist. Zeitsteuerung dage¬
gen besagt, daß das Ruder sich solange
b e w e g t , w i e e i n e v o n d e n b e i d e n
D r u c k t a s t e n f ü r B a c k b o r d - b z w . S t e u e r -

bord-Ruderlage gedrückt wird. Für beide
Steuerungen s ind get rennte Lei tungen
i n s t a l l i e r t . B e i e i n e m e v e n t u e l l e n N e t z ¬

ausfall erfolgt die Speisung sofort über
d i e No tscha l t t a f e l vom No tgene ra to r.
Darüber hinaus gibt es aber noch eine
Nothandsteuerung im Rudermaschinen¬
raum, e ine Doppe lko lben-Handpumpe,
m i t d e r m a n d a s S c h i f f l e i c h t a u f K u r s
h a l t e n k a n n . E s w i r d a l s o a l l e s n u r

D e n k b a r e f ü r d i e S i c h e r h e i t d e s S c h i f ¬

fes getan.

A u f k ü r z e s t e m W e g e , — d a s i s t d e s
P u d e l s K e r n . I s t e i n S c h i f f d o c h s e l b s t

im fertigen Zustand trotz aller Treppen,
Fahrstühle, Schilder und Bezeichnungen
für den Fahrgast of t e in Labyr inth, in
dem er Mühe hat, sich zurechtzufinden
— u m w i e v i e l m e h r t r i f f t d a s z u f ü r e i n

S c h i f f i m B a u , w o e i n e n w e i t e r n i c h t s

als rostige Stahlwände, Krach und Ge¬
wühl umgeben. Keine architektonischen
Besonderhei ten, ke ine Farbgesta l tung,
k e i n e r l e i H i l f s m i t t e l e r l e i c h t e r n e i n e m

vorers t d ie ör ient ierung. D ie wenigen
Behel fst reppen werden zu Engpässen,
die den Arbeitsfluß ernsthaft gefährden
— — — w e n n m a n n i c h t s d a g e g e n t u t .
Doch eben in diesem Zusammenhang
d a r f d a s b e r ü h m t e E i d e s K o l u m b u s

mal wieder zit iert werden, gerade was
e inen re ibungs losen Verkehrsfluß be¬
t r i f f t , h a b e n s i c h d i e L e u t e i m W e r k
F i n k e n w e r d e r e t w a s e i n f a l l l e n l a s s e n :
M a n e n t w i r r t d e n Ve r k e h r b e r e i t s a u ß e n ¬

bords. Drei große Treppengerüste, je
e i n e s v o r n , m i t t s c h i f f s u n d a c h t e r n f ü h -

2 3 t / h

3 5 t / h
7 0 a t ü

6 2 a t ü

5 2 0 ° C

1 4 0 ° C

ren an den entsprechenden Treppenab¬
sätzen durch große Montageöffnungen
i n d e r B o r d w a n d d i r e k t z u d e n g e ¬
w ü n s c h t e n D e c k s . D e r A u f w a n d f ü r
d i e s e S t a h l k o n s t r u k t i o n e n
s c h e i n t a u f d e n e r s t e n B l i c k v i e l l e i c h t

fragwürdig; doch praktisch hat er sich
vom ersten Tage an bezahlt gemacht.
Es ist gar nicht zu sagen, um wievieles
leichter und flüssiger die Arbeit an Bord
durch diese v ie len verte i l ten Zugänge
vonstatten geht.

Längs der Kaimauer fahren zwei ganz

m a s s i v e n
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n a c h d e m A u f p r e s s e n

Propel ler

Hydraulik -
Stempel 7 / ^ / ' ' / I

D i s t a n z r i n g ' /

2 t e l l i g

/Druckr ing TS/

Propellerwetle
K o n u s 1 : 1 5 V

\
D is tanz r ing
für Propetler

Spannr ing

A b b . 4 Vo r r i c h t u n g
z u m A u f s e t z e n d e s

P r o p e l l e r s . vor dem Aufpressen

gemäß zwei Wellenleitungen. Die Propeller drehen sich
spiegelbildlich, nach außen schlagend, mit 137 Umdrehun¬
gen pro Minute. Jede der beiden Wellenleitungen besteht
aus vier Tei lstücken, die durch Kupplungsflanschen mitein¬
ander verbunden sind, und zwar von vorn nach hinten; die
Schubwelle (am Schublager wird der Propellerschub auf das
Schiff übertragen), dann zwei Laufwellen (von denen die
vordere mittig, die hintere zweifach gelagert ist) und die
Propellerwelle. Sie ist die längste (21,70 m) und wirft die
m e i s t e n P r o b l e m e a u f . E s s o l l v e r s u c h t w e r d e n , d i e s e l b e n

i n K ü r z e z u u m r e i ß e n .

Die Forderungen, die der Schiffbauer stellt, sind, vor allem
e inwand f re i e Nachs t romve rhä l t n i s se f ü r d i e P rope l l e r zu

schaffen, denn das Ziel ist ja, bei gegebener Leistung die
höchste Geschwindigkei t zu erzie len. Versuche und Erfah¬
rungen haben gelehrt, daß es günstiger ist, auf die üblichen
„We l lenhosen“ zu ve rz i ch ten und s ta t t dessen d ie We l le
möglichst frei aus dem Schiff heraustreten zu lassen. Sie
wi rd durch e inen Wel lenbock ges tü tz t , de r e in Lager rohr
mit zwei Lagern trägt. Der Abstand vom Bockarm bis zum
Propeller soll möglichst groß sein. Diese Forderungen stellen
erhebliche Anforderungen an Konstruktion und Material.
Große E las t iz i tä t i s t nö t ig . Man er re ich t s ie durch hoch¬
festes Material, nämlich SM-Stahl mit 60 Kp/mm^ Mindest¬
zugfestigkeit. Dadurch wird der Wellendurchmesser verhält¬
nismäßig gering. Der Abstand der Lager voneinander ist
groß.

Eine peinlich genaue Beachtung der richtigen Reihenfolge
a l le r h ie r beschr iebenen Arbe i t sgänge i s t kaum mög l i ch ,
noch wäre s ie von besonderer Bedeutung. Denn mi t dem
„Einbau“ ist eine Sache ja nicht erledigt. Der Einbau etwa
der „Maschine“ oder der „E-Anlage“ ist keine einmalige
Aktion, sondern zieht sich lange hin und ist letzten Endes
nicht vor Fertigstellung des Schiffes abgeschlossen. In die¬
sem Sinne soll heute z. B. von den Wellenleitungen gespro¬
chen werden, die kurz vor dem Stapellauf an Bord gebracht
wurden, die indessen erst bei der Maschinenprobe erstmalig
i n F u n k t i o n t r e t e n .

Um d ie Wel le außerha lb des Sch i f fskörpers zu schützen,
l ä u f t s i e z w i s c h e n S c h i f f u n d We l l e n l a g e r n i c h t f r e i i m
Wasser, sondern in e inem Rohr aus hochfes tem Stah l in
e i n e m Ö l b a d .

Die „Hamburg“ ist ein Doppelschraubenschiff, hat zwei voll¬
kommen voneinander getrennte Antriebsanlagen und dem- Die Propellerwelle wird von achtern eingezogen: deshalb ist
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nach dem Aufpressen Kupplung

Druckplatte

Hydraulik -
Stempel

Widerlager

Sechskan t -
s c h r a u b e M 4 d

Z e n t r i e r b o l z e n

Propellerwelle

A b b . 7 Vo r r i c h t u n g
zur Montage der
P r o p e l l e r w e l l e n k u p p l u n g .

A b b . 6 E i n f ü h r e n d e r S t . B . - W e l l e .

sie am vorderen Ende mit einer losnehmbaren Kupplung
versehen. Diese Kupplung wird, wie am anderen Ende der
Propeller, durch hohen Öldruck auf einen Konus gepreßt,
w o d u r c h d i e b i s h e r ü b l i c h e N u t - u n d F e d e r k o n s t r u k t i o n ü b e r ¬

flüss ig geworden is t . Die Sicherhei t d ieser sehr v ie l e in¬
facheren Verbindung läßt sich genau berechnen, und die Ein¬
sparung von Kraft und Zeit ist beträchtlich.

D i e A b b i l d u n g N r. 4 l ä ß t e r k e n n e n , w i e d i e S t e u e r b o r d -
Propel lerwel le mi t großer Sorgfa l t e ingezogen wird. Stück
für Stück wird die hölzerne Schutzbekleidung entfernt , d ie
Wel le gere in ig t , geschmier t und unter lau fender Kont ro l le
in den Lagern vorgeschoben. Bi ld 5veranschaul icht d ie in
Abb . 4sk izz ie r te Anordnung zum Au fp ressen des Prope l¬
lers. Deut l ich s ichtbar s ind d ie Meßgeräte, mi t denen der
Vorgang geprüft wird. Die Ergebnisse der Spannungsmessun¬
gen deckten sich mit den Berechnungen verblüffend genau.
Die Propel ler der „Hamburg“ s ind aus Alcunic , e iner A lu-
m i n i u m - M e h r s t o f f - B r o n z e m i t s e h r h o h e r F e s t i g k e i t u n d
bester Seewasserbeständ igke i t , hergeste l l t von der F i rma
Theodor Zeise in Hamburg. Sie sind fünfflügelig, weil diese
Eintei lung den ruhigsten, vibrationsfreiesten Lauf verspricht.
Jeder Propeller wiegt 8,3 t, wurde in einem Stück gegossen
und allseit ig auf das sauberste bearbeitet. Ihr Durchmesser
beträgt 4,70 m.

A u f d e n F o t o s 8 u n d 9 s i e h t m a n d e n W e l l e n a u s t r i t t , d a s

We l l en roh r, den We l l enbock und e ine rech t merkwürd ige
Holzkonst ruk t ion , d ie nur e ine e inz ige Minute lang e inen
ganz best immten Zweck zu er fü l len gehabt hat : Sie sol l te
he l fen , das Sch i f f be im Stape l lau f abzubremsen, und fü r
d i e s e e i n e M i n u t e h a t s i c h d e r A u f w a n d , w i e w i r e r l e b t

haben, vollauf gelohnt.

Abb. 8u. 9Propeller mit Bremsschilden für den Stapellauf



Die Container-Schiffe

Vo n d e n v i e r C o n t a i n e r - S c h i f f e n , d i e a u f

u n s e r e r W e r f t i n B a u s i n d , i s t b e i E r ¬
s c h e i n e n d i e s e s H e f t e s d a s e r s t e b e ¬

reits vom Stapel gelaufen. Wie bekannt.
w e r d e n z w e i d i e s e r S c h i f f e i m W e r k

Ross, zwei im Werk Finkenwerder ge¬
baut. Über den Stapellauf und techni¬
s c h e E i n z e l h e i t e n s o l l i m n ä c h s t e n H e f t
b e r i c h t e t w e r d e n . H e u t e w o l l e n w i r u n s

au f e in paar B i lder beschränken, d ie
d e u t l i c h e r k e n n e n l a s s e n , d a ß d i e L a d e ¬

r ä u m e d e s S c h i f f e s , d e r G e s t a l t d e r

Conta iner en tsprechend, vö l l ig rech t¬
eckig sind, und die eigentliche Schiffs¬
form durch herumgebaute Sei tentanks
gegeben wird.

«●» f r
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Werk Ross, Bau Nr. 1000 (links), Werk Finkenwerder, Bau Nr. 826 (oben); in einem Jahr werden aile vier Container-Schiffe abgeiiefert sein.
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Ein Beispiel
praktischer Zusammenarbeit

u n s e r e r d r e i W e r k e

A u f H e l l i n g 2 d e s We r k e s F i n k e n w e r d e r
e n t s t e h e n z u r Z e i t B o d e n - G r o ß s e k t i o n e n

für e inen Super tanker, der im Werk Kie l
gebaut wird: Der Shell-Tanker Bau Nr. 1200,
ein Schwesterschiff der „Murex“ (212 500
tdw), über die wir im letzten Heft berichte¬
t e n . S o b a l d d e r B o d e n i n d e r a u f d e m B i l d

1sichtbaren Länge schwimmfähig sein wird.
wird er vom Stapel laufen und durch den
Kanal nach Kiel geschleppt werden.
Dies ist übrigens nicht der erste Fall einer
s o l c h e n Z u s a m m e n a r b e i t . A u c h a u f d e m
W e r k R o s s w u r d e n s c h o n B o d e n s e k t i o n e n

von großen Bulk Carr iern gebaut, die für
W e r k K i e l b e s t i m m t w a r e n .

D ie B i lde r 2 -5 ze igen z . B . d ie Boden¬
stücke der Massengutfrachter Bau Nr. 1119
und 1201 in Bau und auf dem Wege nach
Kiel. Beide Schiffe sind längst abgeliefert.
Für die Überführung sind verständlicher¬
weise e ine Sondergenehmigung und e ine
Fülle von besonderen Vorkehrungen erfor¬
d e r l i c h , d e n n w e n n e s a u c h n u r e i n S t ü c k

d e s 2 0 0 0 0 0 - t - M a m m u t - Ta n k e r s i s t , e s i s t

immerh in e in Sper rgu t ganz besondere r



Wie der Nord-Ostseekanal entstand
v o n K a p i t ä n H a n s T h . F r i e s , K a n a i i o t s e i . R .

H i l f e v o n 1 6 S c h l e u s e n w u r d e d i e s e r

Wasserweg Hamburg-Lübeck herge¬
stei l t . Zwanzig Jahre später aber l ieß
der wegen Stre i t igkei ten mi t Hamburg
und Lübeck verärgerte Herr Detlev von
B u c h w a l d d a s R i n n s a l w i e d e r z u s c h ü t ¬

ten, wo es seine Güter Jersbek und Bör¬
s t e l d u r c h s c h n i t t . D a s w a r n i c h t w e l t ¬

erschütternd, -anderes inzwischen aber
u m s o m e h r.

C o l u m b u s h a t t e s e i n e v i e r R e i s e n

nach Amerika gemacht und yasco da
Gama, um das Kap der Guten Hoffnung
segelnd, Ind ien er re ich t . Daö brachte
eine vö l l ige Umwälzung der Handels¬
wege und -beziehungen mit ŝ ch, dane¬
ben eine beträchtliche Entwicklung der

Große Unternehmungen sind sel ten
oder nie das Produkt eines Augenblicks,
u n d s o h a t a u c h d e r N o r d - O s t s e e - K a n a l

seine Geschichte und Vorgeschichte, die
m a n b i s I n s 1 4 . J a h r h u n d e r t z u r ü c k v e r ¬

folgt. Vor dieser Zeit aber schon zogen
die Wikinger bei Halthabu an der Schiel
Ihre Fahrzeuge aufs Trockene, schoben
sie auf Rol len über Land bis Hol l ing-
stedt, brachten sie dort zu Wasser und
erreichten so längs derTreene und Eider
die Nordsee. Auch umgekehrt kamen die
Schiffe mit Hand-und Pferdekräften quer
d u r c h d i e c i m b r i s c h e H a l b i n s e l u n d

kreuzten so den „Ochsenweg“, die da¬
mals einzige brauchbare Nord-Süd ver¬
laufende wicht ige Straße des Landes.

Herzog Fr iedr ich Ul . von Hols te in-
Gottorp (1616-1659) war wieder ande¬
rer Meinung und wollte das Rad der Ge¬
s c h i c h t e s t u r z u r ü c k d r e h e n . D e r H a n d e l

aus dem Osten sollte seinen alten Weg
b e h a l t e n n a c h d e m N o r d e n . K i e l w u r d e

geplant als Handelsmetropole mit gro¬
ßen Lagerhäusern am Markt vor der Ni-
c o l e i - K i r c h e , w o d i e s e G e b ä u d e a l s

„Perslanische Buden“ im letzten Kr ieg
erst ein Opfer der Bomben wurden.

Die Kanalbaupläne des Herzogs
A d o l f I . v e r w i r k l i c h t e d a n n D ä n e m a r k i n
d e n J a h r e n 1 7 7 7 - 1 7 8 4 m i t e i n e m K o ¬

s t e n a u f w a n d v o n r u n d 9 M i l l . M a r k . V o n

dem ursprünglichen Plan, den „Schles¬
wig-Holsteinischen Kanal“ nur unter dem
Danebrog segelnden Schiffen zur Ver¬
fügung zu stellen, rückte man in Kopen¬
hagen woh lwe is l i ch w ieder ab . Wenn
auch e in Admi ra l de r dama l igen Ze i t
meinte, an dem Kanal sei nichts Gutes
außer dem Entschluß, ihn zu bauen, be¬
nutzten ihn doch immerhin jährl ich ca.
4 0 0 0 S c h i f f e . I m J a h r e 1 8 7 2 z ä h l t e m a n

sogar 5222 Fahrzeuge. Der Abgabentarif
schwankte den politischen Verhältnissen
entsprechend und durfte vor al lem der
„Goldgrube Dänemarks“, dem Sundzoll,
k e i n e n A b b r u c h t u n .

An Kanalbauplänen für Schlesig-Hol-
stein hat es dann weiterhin nicht geman¬
gelt. Die Berliner Regierung beschäftigte
sich bald intensiv mit ihnen, nachdem
das Land preußische Provinz geworden
w a r. D e r B a u r a t L e n t z e m a c h t e i m A u f ¬

trag der Regierung Vorarbeiten für einen
K a n a l b a u v o n S t . M a r g a r e t h e n ü b e r
Rendsburg nach Eckernförde. Unabhän¬
gig davon betätigte sich der Hamburger
R e e d e r D a h l s t r ö m i n d e r s e l b e n S a c h e .

D ie Reg ie rung übe rnahm 1881 se ine
Pläne gegen e ine Entschäd igung von
50 000 M. und übergab sie dem bewähr¬
t e n Wa s s e r b a u m e i s t e r B a e n s c h a u s Z e i t z

zur weiteren Bearbeitung.
In der Öffentlichkeit, vor allem natür¬

l ich in Schi ffahrtskreisen, beschäft igte
m a n s i c h s e h r m i t d e m F ü r u n d W i d e r

der Kanalbau-Frage. Überraschend ist
d a e i n e S t e l l u n g n a h m e d e r „ H a n s a “ ,
Hamburger Zeitschrift für Seewesen; in
der es am 11. April 1880 u. a. heißt:

„Die Entwick lung der Schi f fahr t im
letzten Dezennium ist eine derartige ge¬
worden , daß w i r j eden No rd -Os t see -
Kanal für überflüssig hal ten, das Pro-
ject an sich ist von der Zeit überflügelt.
Binnen wenigen Jahren, viel früher als
der Kana l fe r t igzus te l ien se in würde ,
wi rd d ie große Verb indung der Nord-

- V
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A u f d i e s e W e i s e w u r d e H a i t h a b u e i n e

b e d e u t e n d e B a s i s d e s H a n d e l s d e r n o r ¬

dischen Länder, aber auch für den Osten,
b i s i n d a s I n n e r e R u ß l a n d s u n d b i s n a c h

Bagdad und Byzanz.
I n d e n J a h r e n 1 3 9 1 — 9 8 w u r d e d e r

besche idene ers te Wasserweg mi t 15
Schleusen quer durch das holsteinische
L a n d g e g r a b e n u n t e r B e n u t z u n g d e r
S t e c k n i t z u n d D e l v e n a u . D i e s e V e r b i n ¬

dung zwischen Elbe und Ostsee durch
d e n S t e c k n i t z - K a n a l d i e n t e i n e r s t e r

L i n i e dem Transpo r t des Lünebu rge r
Salzes, mit dem die Lübecker Kaufleute
S k a n d i n a v i e n u n d d i e O s t s e e l ä n d e r v e r ¬

sorgten.
Hamburg wird vom Stecknitz-Kanal

wenig oder gar nichts profitiert haben.
So traf es Anfang des 16. Jahrhunderts
eine Vereinbarung mit Lübeck, die Alster
mit der Beste (Nebenflüßchen derTrave)
d u r c h e i n e n K a n a l z u v e r b i n d e n . M i t

S e e s c h i f f a h r t . D i e Z e i t d e r H a n s e w a r

v o r b e i u n d d e r b i s h e r a u s d e m O s t e n

übe r Vened ig , P i sa und Genua nach
d e m N o r d e n fl u t e n d e H a n d e l n a h m a n ¬

d e r e We g e . D a s S c h w e r g e w i c h t d e s
europä ischen Hande ls ver lager te s ich
jetzt westwärts nach Portugal und Flan¬
dern und suchte von dort seinen Weg
ostwärts durch die Nordsee. Dem Wei¬
tertransport standen Schleswig-Holstein
und l as t no t l eas t de r se i t dem 14 . Jah r¬

h u n d e r t v o n d e n D ä n e n e r h o b e n e S u n d ¬

zo l l a l s a rge Ve rkeh rsh inde rn i sse im
Wege. Dies wird den Herzog Adolf I. von
Schleswig-Holstein zu seinem Schreiben
vom 10. 8. 1571 an Kaiser Maximilian II.
bewogen haben mit dem Vorschlag,
einen Kanal von der Kieler förde zur
Eider zu bauen. Ob, bzw. wie däs Schrei¬
ben vom Kaiser beantwortet wurde, weiß
m a n n i c h t . D e r K a n a l w u r d e d a m a l s n i c h t

gebaut; aber 200 Jahre später.!
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£)ct3og 2löoIfe 23oifteHung an 5en ßaifer tocgcn 0ene^mtgung einee non bet 2Beftfce
nach bet Dftfee anjulegenben ßanalö nom I0.2luguft t57l

Slflcröuttl̂ leuflÖfgffet
©rosraeci^ffgftcr ßmfet onö ^ett.

£u). f^agfetL JTlaijff. femf rofr
mfff 2l[[errm6erft)am'gften ge^ov
fambffen Oi'enfte jeöet Seift) raff
23[et'ß beiiore 2[[[ergnaöfgffer £\zn,
(£. Kom. ßag. QTlajeftfiff fuge tef)
t)iemi'f Jn unberfbcnighetf 3u un'ffeu/
bas fJrm öem 5ürftentt)umb
ffetu, iuetcf)s (£. 3TT. unö öem
baijHgen T^dd) unferroorffen unö
onget)6ng, öte getegenfietf ficf) et*
bebe, öas öutef) meme6 freunöftfeben
[leben 23ruöetn ^erf3og ^ofianfen
3U 6rbteftm'g*fio[fteln &bes (Etbern
onö meine Cmpfer tmö guffer eine
6cf)lffnbrf au88 bet Dft 6et)e 3n
ble 3Beft 6ebe angerlcf)fef roetöen
bann, 311 gtoffem nuf3 onö oorfbelt
öe8 ganfsen bayttgen 2^elcb8 3n>
fonöettlcben aber bet Hiebet 23ut*
glfcben £nnöe onö nnöetn bet Oft
onö 3Beff 6ebe antelenben £nnÖen
onö ©fefen. Da e8 fonft an öeme Ift
ÖQ8 alle roabten ble oon Offen nach
23eften onö oon 2Beffen nach Offen
gefcblffef metöen, e8 fei au88 Hen88*
tanö/ ilftanöt 'Polen, Pteußen Po*
metn HIeebetenbutgb bl8 anbeto
öntcb Öen ©unöt obet Hetbf gefcblffef
toetöen müffen, öa beten ©feöfen an
bet Oft 6ebe (legen onö btnolöet*
umb oon bet 323eftfee auo8 £ji^pa>
nlen, Stanhtelcb, ©nglnnbf, 3x>
tanöf, ©cbottanbf ^oolanbf, Hiebet*
butgunölen, Stleßtanöf obet öem
£anbe an bet JBefet onö ©Ibe,
2Betcbe ©cblffatfb omb öen ©eba*
getbotn onfet Hotroegen gebet onö
nlcbf allein ein ganf3 roelffet omb*
roeg Ift, öat3n man aueb bet btumb
onö umbfatfb baibet mancbetlel
rolnöf haben, onö betenfbalben off

eine lange getaubme Selff mlf gtof*
fen oetfaumbnlos onö onboffen ftlUe
Hegen onö anff öen rolnöf roatfen
mu88, roelcbeo öen aueb oon roegen
bet Ptoflanöf fo aiifge3ebtef roltbf,
aueb bet Hefolöung öeo ©cblffoool*
be8 auf einen metbllcben onboffen
aii88lauff, ©onöet aueb gtoffe ge*
fabt bet ©anbe, Hllppen onö an*
betet ongelegenbelf baibet auf flcb
ftagef.

©cblffatfb 3U befotöetunge onö oet*
mebtunge bet Commetclen onö
baufmannogeroetb aus8 ftemböen
Haflonen 3u roltbllcben nuf3 onö
ftomens öeo bagllgen Helcbo ge*
telcben onö geöegen roltbf, ©olcbe
©cblffatfb aueb allen bet Off onö
3Beft ©ebe angelegenen £änÖetn
onö ©feöfen ganf3 gefelllg onö abn*
mutig ©0 bin leb fütbabeno neben
boebgeöaebfen meinem fteunöfllcb He*
ben 33tuöet £)ctf3og "^obanfen folcb
roetb föt3unebmen onö öaofelblge
Jm nabmen Öe8 almecbflgen oetfet*
flgen 3u lajfen.

Oamlff e8 nubn foolell öefto an*
febenfllcbet onö ootboffenfllcbet an*
gefangen onö etbalfen roetöen mu*
ge, ©elangef an (£. ä. 37T. meine
onöetfbenlgffe 231fb -ß- HI., roelll
folcbet aueb 3nm bayl. H. Helcb ge*
botlg, roollen au88 ßayfetl. HIacbf
onö geroalf folcbe ©cblffatfb aHet*
gneblgft beffefflgen onö öle fabtenöe
ßaufleufbe onö beten guffet Un
2^ten Hagfetl. ©cbuf3, Hefcbltmung
onö 5ütfprecb auffnebmen, onö bat*
auff boebgeöaebfem meinen Htuöet
onö mit einen offenen ©cbeln mlf*
tbellen onö 3ubommen la^en. ©ol*
cbe8 roltö 3U metbllcbet befntbe*
tunge öc8 gemeinen nut3e8 getel*
eben, 23nö <£. ü. HI. bin leb 3U
2l[letonöetfbanlgffet gebotfamen
Olenfte '5ebet3elf ganf3 rolUlg onö
betelf.

Hun Ift nbet öao 5atftenfbumb
ffolfteln 3rolfcben öet Oft onö H3eft
©ebe gelegn alfo öas es an öet
einen feiten flegen öet ©onnen Hl*
öetgang öle 2Ceft ©ebe baff onö
'Jegen öet ©onnen 2lnfgang öle Oft
©ebe Heget. 23nö roltbf bey meinet
©faöf ßlell an bet Oft ©ebe be*
legen öle gelegenbelf etfputef onö
befunben öas man einen gtnben on*
gefebtllcb 3toey faufenf Hnffen lang
eine ©cblffatfb öutcb ef3llcbe ©ebe
onö 2lroen bis Jn öen H3affetflu^
ble ©öet genanbf, ban gemacbef
roetöen, H3elcbet H3affetflu^ an Um
felbft ©cblfftelcb Ift onö ln öle H3eft
©ebe feinen Sali baf. Das alfo nach
gemaebfen folcben gtaben onö ef3*
Hebet ootfetflgfen ©cblenfen öle
Haufmannsroabten onö guffet ohne
alle gefabt onö 2lbenfberoet H3ef*
fets onö H31nöes baibet auf lengfte
ln öteyen tagen auss bet Off ©ebe
Un öle H3eft onö Ungleichen auss öet
H3eft ©ehe Un öle Off ©ehe flehet
onö mlf guffet gelegenbelf öutebge*
futef roetöen bonnen, ba man fonft
bis anbeto 3U öet ©cblffunge öutcb
öen 23elbf obet öen ©unöf ef3llcbe
rooeben haben, fteffenfllcbe onboffen
fbuen onö olelfalflge gefabt ausfte*
ben müffen. H3ann nubn folcbe

Datum ©otfotff,
öen 10. 2luguff anno 1571

(E. .ßayfetl. Hlaf.
2l[Iecöutcblaücbflgffet gebotfamffet

5ütff 2löolff

und Ostsee fast nur noch von Dampfern
unterhaften werden, und daß Seedamp¬
fer den Weg durch's Kattegat dem durch
d e n K a n a l v o r z i e h e n w e r d e n , i s t u n b e ¬

stre i tbar . . . In Hamburg selber haben
wi r n iema ls g roßes In te resse fü r d ie
Kanalanlage verspürt, höchstens an der
Ober-Elbe ... Hat der Kanal eine gewiße
Bedeutung für Segelschi ffe, so hat er
sie für Dampfer in weit, weit minderem
Grade, und was er der Flotte werth ist,
hat gegen die enormen Baukosten Graf
Moltke abgewogen. Wozu sich also mit

Chimären p lagen, worüber doch jeder
Kundige lacht.“

N a c h e i n e r d ä n i s c h e n K a r t e v o n H o h -

lenberg 1887 und amtl ichen deutschen
Angaben brachte die Fahrt rund Skagen
d e r i n t e r n a t i o n a l e n S c h i f f a h r t i n d e n J a h ¬

r e n 1 8 5 8 b i s 1 8 8 5 d e n V e r l u s t v o n 9 1

Dampfern und 2742 Segelschiffen. Von
1877 b is 1881 kamen dabe i 708 Personen

ums Leben. Das gab denn doch zu den¬
ken, ganz abgesehen von der strategi¬
schen Frage, über deren Lösung man
sich in Berlin nicht einig war.

A l s n a c h 1 8 7 0 / 7 1 d e r e r s t e d e u t s c h e

Reichstag sich mit der Frage eines Ka¬
nalbaues beschäftigt, beginnt die eigent¬
l i c h e G e s c h i c h t e d e s N o r d - O s t s e e - K a -

n a l s .
A m 2 3 . J u n i 1 8 7 3 r e d e t e z u r K a n a l ¬

baufrage im Reichstag ein Mann, „der
zwar selten im Haus sprach, der aber,
wenn er es tat, der gespanntesten Auf¬
merksamkeit seiner Zuhörer gewiß war“,
d e r a l t e G e n e r a l f e l d m a r s c h a l l v o n M o l t k e

als Abgeordneter des Wahlkreises Me-
m e l - H e y d e k r u g . I n d e r S a c h e s e l b s t
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Jährl i rhr. S' tJ 'Uitwtnx-mi
l i m i s t : / t f t f t Z

t m fi f fi ' h ' ü s l r n

R e c h t e S e i t e u n t e n : D e r a l t e K a i s e r W i l h e l m I .

bei der Grundsteinlegung zum Bau des Nord-
O s t s e e k a n a l s .

R e c h t e S e i t e o b e n : A n k u n f t d e s K a i s e r s z u r

Grundsteinlegung in Holtenau am 3. 6. 1887.
Diese „Kaviarkarte” genannte Übersicht aus der
Z e i t d e s K a n a l b a u e s v e r a n s c h a u l i c h t d i e H ä u ¬

figkeit der Schiffsunfälle zwischen 1858 und 1887.
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s c h l e c h t b e r a t e n , r i e t e r v o m K a n a l b a u

ab, um stattdessen die Kriegsflotte zu
vergrößern. Damit war die Frage in Ber¬
l i n e r s t m a l w i e d e r a u f e i n t o t e s G l e i s

geschoben. Aber Bismarck war durch¬
aus anderer Meinung und drang schließ¬
l i c h d a m i t d u r c h , a u c h b e i m a l t e n K a i s e r.
D e r R e i c h s k a n z l e r h ä t t e d e n K a n a l b a u

am l iebsten ausgedehnt von der Elbe
über Weser, Jade bis zur Ems.

Moltke ist seiner Meinung über den
Kana lbau t reu geb l ieben und g laub te
deswegen auch nicht an der Feier der
Grundsteinlegung am 3. Juni 1887 teil¬
nehmen zu dürfen. Als am 3. April 1891
der junge Kaiser den alten Feldherrn in
Kiel äla suite des I. Seebataillons stellte,
bewies das se ine Verehrung des be¬
währten Mannes, der drei Wochen spä¬
t e r s c h o n n i c h t m e h r l e b t e . D e r K a i s e r

v e r f a ß t e d i e I n s c h r i f t e i n e r B r o n z e t a f e l

für e inen aus dem Kanalbett gehol ten
großen Stein, der seinen Platz auf dem
K a s e r n e n h o f d e s I . S e e b a t a l l l o n s f a n d .
D e r Te x t l a u t e t e :

Der Stein liegt jetzt am Marine-Ehren¬
m a l L a b o e .

I m F e b r u a r 1 8 8 6 w u r d e n v o m R e i c h s ¬

t a g e i n s c h l i e ß l i c h S o z i a l d e m o k r a t e n
1 5 6 0 0 0 0 0 0 M a r k f ü r d e n K a n a l b a u b e ¬

willigt, von denen Preußen 50 000 000
Mark äfonds perdu übernahm. Eine er¬
hebl iche Rol le sol l dabei der Eingang
der Frankreich 1871 auferlegten Kriegs¬
kontribution von 5Milliarden Francs ge¬
sp ie l t haben. (Dementsprechend dann
1 8 9 5 d i e D e m o n s t r a t i o n e n , P r o t e s t m ä r ¬

sche etc. der Franzosen, als ihre Regie¬
rung die Einladung zur Kanaleröffnung
angenommen hat te . In Par is zog das
V o l k i n S c h a r e n z u r s c h w a r z u m fl o r t e n

Straßburg-Statue auf der P lace de la
C o n c o r d e , u m s e i n e n U n w i l l e n k u n d z u

tun. Unerträgl ich schien der Gedanke,
ihre nach Kiel geschickten Schiffe wür¬
den dort zwischen den Panzern „Wei¬
ßenburg“ und „Wörth“ zu Anker liegen.)

M i t d e m B a u d e s K a n a l s w u r d e d a s

R e i c h s a m t d e s I n n e r n u n t e r S t a a t s s e k r e ¬

tär von Boet t icher beauf t ragt , der d ie
Durchführung dieses einmaligen Projek¬
tes den Spezialisten Baensch und Fül-
scher anvertraute. (Präsident Th. Roose-
v e l t b e r i e f d e n a u s K r o n s m o o r i n F l o l -
s t e i n s t a m m e n d e n F ü l s c h e r 1 9 0 6 i n s e i n e

Panama-Kanalkommission.) Im Juli 1886
t r a t i n K i e l d i e „ K a i s e r l i c h e K a n a l - K o m ¬
m i s s i o n “ i n F u n k t i o n u n t e r d e m J u r i s t e n

L o e w e u n d d e m Te c h n i k e r F ä l s c h e r , a u s
d e r d a n n 1 8 9 5 d a s „ K a i s e r l i c h e K a n a l ¬

amt “ he rvo rg ing , de ren 86 M i tg l i ede r
m a n s i c h a u s a l l e n d e u t s c h e n B u n d e s ¬

s t a a t e n h o l t e .

Die Grundstein legung zum Schleu¬
s e n - u n d K a n a l b a u w a r a m 3 . J u n i 1 8 8 7

i n F l o l t e n a u . M i t R ü c k s i c h t a u f s e i n h o ¬

hes A l te r g laub ten d ie maßgebenden
M ä n n e r i n B e r l i n d a m a i s n i c h t , d e n 9 0 -

jährigen Kaiser um seine Teilnahme an
d e r F e i e r b i t t e n z u d ü r f e n ; d e r w a r a b e r

An dieser Steile wurde am 3. Aprii 1891
d e r G e n e r a l f e l d m a r s c h a l l G r a f

v o n M o l t k e

durch Stellung äla suite des ersten
S e e b a t a i l l o n s

zu Meiner Marine in engere Beziehung
gebracht

W i l h e l m



, E d d a '

mer pleite, der zweite folgte ihm, und
ers t der d r i t te brachte d ie Arbe i t mi t
Mühe fertig. Und im folgenden Winter
hieß es in Brunsbüttel und Umgebung
plötzlich; ,ln dat ohl Lock dor späukt
dat,‘Tatsächlich zeigten sich in der Däm¬
merung an den Böschungen kleine bläu¬
liche Flämmchen, die geisterhaft wirkten
und die Vorübergehenden veranlaßten,
s i c h s c h n e l l a n d e r a n d e r e n S e i t e d e s

Weges vorbeizudrücken. Man konnte
doch nicht wissen! Kluge Leute behaup¬
teten, die Sache sei ganz harmlos und
als Wirkung von Sumpfgas anzusehen.
Wi r Te i l nehmer an de r ve rung lück ten
Spatenstichfeier wußten es besser!“

W ä h r e n d 1 8 8 6 i m R e i c h s t a g d i e
S o z i a l d e m o k r a t e n d e m K a n a l b a u z u ¬

gestimmt hatten, verfügte im Juni 1888
die Kaiserl iche Kanalkommission, „daß
Arbeiter, welche der anarchistischen oder
sozialdemokratischen Partei angehören,
resp. die Anstrengungen derselben zu
unterstützen geneigt sind, beim Kanal¬
bau n ich t ve rwendet werden dür fen . “
Von der Durchführung dieses Erlasses
ist offenbar nichts an die Öffentlichkeit

gekommen. Die Sozialdemokraten hat¬
ten 1890 im Reichstag 35 Abgeordnete,
1903 81 und 1912 110 Abgeordnete.

D e r K a n a l b a u m i t 5 B a u ä m t e r n w u r d e

in 15 Losen an Unternehmer vergeben,
d ie im Ver lau f de r 8Jahre ca . 81 000 000

cbm Erde zu bewegen hat ten für den
Durchschni t tspre is von 0,90 Mark pro
c b m . A r b e i t e r u n d H a n d w e r k e r w u r d e n

vom Staat in Baracken un tergebracht
und verpflegt, was gelegentlich Anlaß
zu Interpellationen im Reichstag gab und
scharf kritisiert wurde. 3,00 bis 3,50 Mark
Tageslohn für lOstündige Arbeit mit
H a c k e u n d S c h a u f e l b e i W i n d u n d W e t ¬

ter, war ein sauer verdientes Geld; ge¬
legentliche Streiks brachten keine Ver¬
b e s s e r u n g . N a c h e i n e m B e s u c h d e s
Kanalbaues war der Amerikaner Poultney
Bigelow des Lobes voll über die Arbeiter¬
fürsorge etc. in Berichten an englische
und amerikanische Blätter; in seiner Hei¬
m a t h a b e e r w e s e n t l i c h S c h l e c h t e r e s b e i

ähnl ichen Unternehmungen beobachtet
u n d e r l e b t .

Als 1904 der 74jährige Pastor v. Bo-
delschwingh im Preußischen Landtag in
A n b e t r a c h t e i n e r b e v o r s t e h e n d e n K a n a l ¬

e r w e i t e r u n g l e i d e n s c h a f t l i c h f ü r e i n e
Besserste l lung der Kanalarbei ter warb
— a b e r o h n e A l k o h o l a u s s c h a n k ! — , f a n d

er viel Zustimmung bei der Regierung,
hatte aber keinen Erfolg: ohne Schnaps
k ö n n e m a n k e i n e K a n ä l e b a u e n .

Wen ige Jahre vor der Kana le rö f f¬
nung war man sich über die Zukunft die¬
ser Wasserstraße noch keineswegs im
klaren und war zum Teil wenig zuver¬
sichtlich. Am 12. April 1890 erklärte der
Wasserbauinspektor Kuntze der Kaiserl.

ben Morgen des 10. Febr. 1888 nach
km 0,8 der abgesteckten Kanalachse,
und die große Feier konnte beginnen.
D a s B a u a m t h a t t e s i c h d a f ü r i n d i e K o ¬

sten eines nagelneuen Spatens gestürzt.
Unser ,Chef‘ überreichte seiner Frau, die
er zusammen mit einigen anderen Bruns-
bütteler Freunden mitgebracht hatte, den
neuen Spaten, der nun feierlich und un¬
t e r h ö c h s t e r S p a n n u n g d e s g e n a u e n
Dutzend der Anwesenden (es waren nicht
13, wie nachher behauptet worden ist)
von ihr in die Erde gesenkt wurde. Mag
es nun sein, daß die Erde etwas ge¬
f ro ren war, oder daß F rau K . i n de r
Handhabung dieses Instrumentes nicht
genügend vorgebi ldet war, genug, der
Spaten brach am Blatt plötzlich ab. Die
schöne Fe ie r war empfind l i ch ges tö r t
und konnte nur mit Hilfe eines Spatens
der Arbeiter notdürftig zu Ende geführt
werden. Wir alle wurden zu strengstem
Stillschweigen verpflichtet, und so wuchs
d e n n a u c h ü b e r d i e G e s c h i c h t e G r a s .

A b e r d a s S c h ü r fl o c h , d a s i n d e r A c h s e

d e s K a n a l s i n v o l l e r B r e i t e u n d T i e f e a u f

eine Länge von 100 mhergestel l t wer¬
den sol l te, hatte diesen verunglückten
Spatenst ich als kränkende Behandlung
nicht vergessen. Als man an die Ausfüh¬
rung ging, machte der erste Unterneh-

anderer Meinung und fuhr nach Kiel. Es
w a r d a s l e t z t e o f fi z i e l l e E r s c h e i n e n d e s

alten Kaisers in der Öffentl ichkeit. Bei
gutem Wetter war es eine kurze, wür¬
dige Feier. Die Weiherede hielt der
Öberhofprediger Kögel. Dann fuhr der
K a i s e r a u f d e m A v i s o „ P o m m e r a n i a “ -

ehemaliger Handels-Raddampfer —auf
d e m s i c h s e i n e To c h t e r , d i e G r o ß h e r z o ¬

gin von Baden inkognito eingeschifft
hatte, um auf den alten Vater aufzupas¬
sen, längs den paradierenden Kriegs¬
schiffen zurück nach Kiel. Das Gefolge
Sr. Majestät kam hinterher auf dem zum
Schlepper umgebauten Torpedo-Spie¬
rendampfer „Notus“. Wieder in Berlin,
legte sich der alte Kaiser stark erkältet
ins Bett und starb 9Monate später.

A n d a s A u s l a n d w a r e n o f f e n b a r k e i n e

Ein ladungen zur Kanal fe ier ergangen,
jedoch beteiligte sich an ihr —vielleicht
zufällig anwesend —das schwedische
Kanonenboot „Edda“ unter dem Kom¬
m a n d o d e s P r i n z e n O s k a r v o n S c h w e d e n .

Über den ersten Spatenstich zum Ka¬
nalbau schrieb 50 Jahre später ein Mit¬
glied des Bauamt IBrunsbüttelhafen:

„Wir, d. h. der Vorstand des Bau¬
amtes, d ie Beamten und Angeste l l ten
u n d d i e b e i d e n b i s h e r n o c h a l l e i n v o r ¬

handenen Arbeiter begaben uns am trü-

- ● 5 ^ - —
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betriebsklar. Mit den 156 Mill. Mark war
man dabei auch gerade ausgekommen;
für eine Eröffnungsfeier langte es aber
nicht mehr. Die nun von der Regierung
dafür beantragten 1,3 Mill. Mark bewil¬
ligte der Reichstag mit Ausnahme der
S o z i a l d e m o k r a t e n .

U n t e r d e m a l t e n K a i s e r W i i h e l m I .

wäre die Kanaleröffnung wohl preußisch¬
sparsam verlaufen, sein Enkel zog die
Sache aber keineswegs so auf.

Der „Kladderadatsch“ schrieb mit gu¬
tem Recht zur Kanaleröffnung 1895:

„Wohl lud sie (Germania) nie zu
größerm Feste

Seit ihres Herrscherthums Beginn ...“

und über die Gestaltung dieses Festes
sich klar und einig zu werden, war für
die Betei l igten nicht leicht. Die Unter¬
haltung, Beförderung, Unterbringung und
festliche Beköstigung von so vielen ho¬
h e n u n d h ö c h s t e n P e r s ö n l i c h k e i t e n w a r

aufs genaueste zu überlegen und fest¬
z u s e t z e n , w e n n d e r B e t r i e b k l a p p e n
sollte, worauf die Reporter aus allerWelt
gespannt und kritisch achten würden.
A u t o m o b i l e u n d b r a u c h b a r e F a h r r ä d e r

gab es noch nicht. Mit ca. 650 000 Ein¬
wohnern hatte Hamburg zu der Zeit etwa
9 5 0 0 Te l e f o n a n s c h l ü s s e ; P f e r d u n d W a ¬

gen spielten somit eine große Rolle.
Die v ie len Verhandlungen in Ber l in

über den Ver lauf der Kanalerö ffnung,
(zum Teil unter Vorsitz des Kaisers), wa¬
ren schwierig. Die Wünsche und Mei¬
nungen so vieler Personen und Instan¬
zen auf einen Nenner zu bringen, erfor¬
d e r t e v i e l Z e i t u n d G e s c h i c k . A u ß e r d e m

jungen impulsiven Monarchen handelte
e s s i c h d a b e i u m d e n R e i c h s k a n z l e r, d a s

I n n e n - u n d A u ß e n m i n i s t e r i u m , d a s
R e i c h s m a r i n e a m t , O b e r h o f m a r s c h a l l a m t ,

den Hamburger Senat, d ie Kaiser l iche
K a n a l k o m m i s s i o n , d e n k o m m a n d i e r e n -

K r ä f t e , o h n e d i e M e h r k o s t e n z u s c h e u e n ,

—denn Deutschlands Ehre war verpfän¬
det —wurde glücklicherweise noch ge¬
rade rechtzeit ig genug die notwendige
Arbeit geschafft.“

M i t d e m B a u d e r S c h l e u s e n i n B r u n s ¬

b ü t t e l u n d d e s K a n a l b e t t e s d u r c h d i e t i e ¬

fen Moore hatte Vering sich den größten
und schwierigsten Teil der Arbeiten aus¬
gesucht für 32 000 000 Mark. Am 1. April
1 8 9 5 k o n n t e e r a b e r s t o l z n a c h F r i e d ¬

richsruh telegrafieren, daß an Bismarcks
80. Geburtstag auf km 26,2 die Verbin¬
dung zwischen Ost- und Nordsee her¬
gestellt sei.

Eröffnung des Kaiser-Wifhefm-Kanals
1 9 . - 2 2 . J u n i 1 8 9 5

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

Verein in Kiel, daß Schiffe von 2000 Reg.-
tons Größe erfahrungsgemäß höchstens
alle Jahrzehnt den Kanal passieren wür¬
d e n . Ä h n l i c h m e i n t e i n d e m s e l b e n J a h r

eine deutsche Zeitung: „Man muß sich
darauf gefaßt machen, daß, wie beim
S u e z - K a n a l , a u c h z e h n J a h r e n a c h d e r

Eröffnung des Nord-Ostsee-Kanals ver¬
gehen können, ehe 2000 Seedampfer all¬
jährlich durch den Kanal gehen,“ Beide
ha t ten s i ch ge i r r t : im Rechnungs jah r
1896/97 benutzten 8287 Dampfer und
11 673 Segler mit zusammen 1838 458
B R T d e n K a n a l .

Als im August 1893 eines Tages von
der nagelneuen Kaimauer auf der Süd¬
seite des Binnenhafens Brunsbüttelkoog
ein 150 mlanges Stück im Wasser ver¬
s c h w a n d , e r s c h i e n d o c h G e h e i m r a t
B a e n s c h a u s B e r l i n a n O r t u n d S t e l l e ,

um nach dem Rech ten zu sehen . Im üb r i¬

gen vo l l zog s ich der Kana lbau p lan¬
mäßig, pünktl ich und ohne große Ver¬
sager. Zwei besonders strenge Winter,
d ie Cho le ra 1892 und der n ich t a l s Hoch¬

b rücke gep lan te B rückenbau be i Le¬
vensau (4 000 000 Mark Mehrkosten), än¬
d e r t e n w e d e r Te r m i n e , n o c h d i e K o s t e n ¬

rechnung.

In einem Vortrag, den der Kanalbau¬
unternehmer Vering im Oktober 1895 vor
dem Arch i tek ten- und Ingen ieurvere in
in Hamburg hielt, heißt es u. a.: „... Die
Festlegung des Programms der Kanal¬
eröffnung er fo lg te im Januar 1895 zu
einer Zei t , wo gehoff t werden konnte,
daß n i ch t mehr e ine l angandauernde
Kälte eintreten würde. Aber gerade in
d iesem Jah re kam e in seh r s t renge r
Nachwinter, so daß der Baggereibetrieb
längere Zeit als in sämtlichen voraufge¬
gangenen Baujahren vollständig unter¬
b r o c h e n w u r d e . M i t A u f b i e t u n g a l l e r

Die Meldung der „Kaiserlichen Kanal¬
k o m m i s s i o n “ i n K i e l a n d e n K a i s e r v o n

der Fer t igs te l lung der Kanalsch leusen
hatte der Landesherr am 27. September
1894 nach Holtenau mit dem Telegramm
b e a n t w o r t e t :

„Nach Eröffnung der Ostseeschleu¬
sen, dieses wichtigen Theiles des großen
n a t i o n a l e n B a u w e r k s , r u f e i c h d e n B e ¬

amten, Unternehmern und Arbeitern ein
herzliches ,Glück auf zu. Möge das Werk
d e n M e i s t e r l o b e n , d o c h d e r S e g e n

Wi lhe lm I . R . “k o m m t v o n O b e n .

u n d a m 2 7 . O k t o b e r 1 8 9 4 n a c h B r u n s ¬
b ü t t e l :

„D ie Meldung von der e rs tma l igen
Benutzung der Elbschleusen des Nord-
Ostsee-Kanals hat mich mit Befriedigung
erfüllt. Ich spreche der Kanalcommission
Meinen Dank und g le ichze i t ig Meinen
Giückwunsch zu diesem bedeutungsvol¬
len Ereigniß im Bau des Nord-Ostsee-
K a n a l s a u s .

Trotz des späten, sehr harten Win¬
ters 1894/95 wurde der Kanal rechtzeitig

Wi lhe lm I . R . “
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gen. Als dann ein Jahr später die
schwarz-weiß-rote Flagge im Hamburger
H a f e n z u m e r s t e n m a l d o m i n i e r t e u n d

nicht mehr, wie bisher, der Union Jack,
e r w i e s s i c h s c h o n d e r B e r i i n e r S t a n d ¬

punkt als richtig.
Auf Anfrage des Senats meldete am

4. 2. 1895 der Hamburger Rathausbau¬
m e i s t e r M a r t i n H a l l e r , d a ß s e i n N e u b a u

bis Mitte Juni d. J. vorzeitig für ein Fest¬
mahl (600 Personen) hergerichtet sein
könne, i n d e r V o r a u s s e t z u n g , d a ß
die Speisen außerhalb des Gebäudes
zubereitet werden“. (Das Essen kam am
19. Juni angeblich aber auch ziemlich
kal t auf den Tisch.) Die gewünschten
Räume würden s e l b s t m i t e i n e r n u r

prov isor ischen Decorat ion und Ausrü¬
stung in ähnlicher Stattlichkeit kaum von

den General des IX. Armeekorps, d ie
Kön ig l . E isenbahnd i rek t ion , Hamburg-
Amerika Linie, den Norddeutschen Lloyd
u . a .

v^^ürde man dann tief in die Tasche grei¬
fen müssen, um solchen Ansprüchen ge¬
recht zu werden. Mit Sorge dachten die
Herren an die Unterbringung so vieler
hoher Gäste, für die hier nur ganz we¬
nige Hotels in Frage kamen. Große Pas¬
sag ie rdampfe r zu dem Zweck in den
nicht t ie fen Hafen zu legen, erschien
riskant. Ein repräsentativer Raum für ein
Festmahl mi t 600 Gästen war in der S tadt

überhaupt nicht vorhanden.
Von der Person des Ka isers ganz

abgesehen war man in Berlin der Mei¬
nung, daß Hamburg durch den Nord-
Ostsee-Kanal fraglos große Vorteile auf
K o s t e n d e u t s c h e r O s t s e e h ä f e n h a b e n
w ü r d e . S o m i t k ö n n e m a n d e r w o h l h a b e n ¬

d e n S t a d t d o c h z u m u t e n , s i c h a n d e r
K a n a l f e i e r n i c h t u n e r h e b l i c h z u b e t e i l i -

Auf Anfrage des Innenministers hatte
der Nordd . L loyd , a l s dama ls g röß te
d e u t s c h e R e e d e r e i , s i c h b e r e i t e r k l ä r t ,
d e m R e i c h f ü r d i e K a n a l f e i e r e i n e n P a s ¬

sagierdampfer kostenlos zur Verfügung
zu stel len. Ein ähnl iches Angebot der
Hamburg-Süd kam nicht in Frage, weil
d a s b e t r e f f e n d e S c h i f f z u k l e i n w a r. K o ¬

s ten f re i konn te d ie Hapag zwe i ih re r
größten (7 600 BRT) und drei kleinere
Passagierdampfer n icht zur Verfügung
stel len, da ihr schon ganz erhebl iche
N a c h t e i l e e n t s t a n d e n d u r c h d e n A u s f a l l

fahrplanmäßiger Reisen dieser Schiffe.
Albert Bal l in, der Direktor der Hapag,
b a t a b e r d r i n g e n d d a r u m , d i e d e u t ¬
s c h e n F ü r s t e n v o n d e r K a n a l f e i e r i n

H a m b u r g n i c h t m i t e i n e m B r e m e r
S c h i f f e l b a b w ä r t s u n d d u r c h d e n K a n a l

n a c h K i e l f a h r e n z u l a s s e n ; d a f ü r d ü r f t e

d o c h w o h l n u r e i n H a m b u r g e r
Dampfer in Frage kommen. Der Lloyd
war anderer Meinung und dem Oberhof¬
marschall Graf zu Eulenburg wurde es
schwer, e ine Entscheidung zu t reffen.
S c h l i e ß l i c h w ä h l t e m a n d o c h B r e m e n ,

v i e l l e i c h t , w e i l d i e d o r t i g e R e e d e ¬
rei in der Lage war, einen sechs Jahre
alten 7000 BRT großen, schneeweißen
Passagierdampfer zu s te l len, der den
Namen „Kaiser Wilhelm II.“ trug.

Zur Feier der Kanaleröffnung wurde
von der Berliner Regierung eingeladen,
f ü r d e n f e s t l i c h e n V e r l a u f d e s 1 9 . J u n i

zeichnete aber derHamburgerSenat ver¬
a n t w o r t l i c h u n d l u d a u c h d a z u e i n .

So sehr begeistert wird der Hambur¬
ger Senat kaum gewesen sein, als er
v o n d i e s e m P l a n h ö r t e . A u f a l l e F ä l l e
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einer anderen deutschen Stadt geboten
w e r d e n k ö n n e n “ .

S o b e w i l l i g t e d e r S e n a t f ü r d i e
Herr ich tung des Rathauses zusätz l i ch
100 000 Mark, und der Bürgermeister
Dr. Versmann lud als Hamburgischer Be¬
vollmächtigter beim Bundesrathe in Ber¬
lin den Kaiser und die Kaiserin persön¬
lich nach Hamburg ein. Der Kaiser dankte
mit den Worten: „Die Einladung nehme
ich a l so m i t F reuden an . “ Auch a l l e deu t¬

s c h e n B u n d e s f ü r s t e n n a h m e n d i e E i n ¬

ladungen des Senats an, und aus Dres¬
den und Stuttgart kam der Bescheid, daß
die dort igen Könige vom 19. b is zum
22. Juni in Hamburg und Kiel dem Prinz¬
regenten von Bayern den Vorrang las¬
s e n w ü r d e n .

Daß die unter „Ausschmückung der
S t a d t “ r a n g i e r e n d e A l s t e r i n s e l s c h ö n
war, wurde lobend hervorgehoben, aber
auch kritisch abgelehnt. Bei Festbeleuch¬
tung fand die Insel erheblich mehr An¬
klang. Für 165 000 Mark wurden in die
Binnenalster 723 Pfähle gerammt und
eine 6000 qm große Insel mit Leucht¬
t u r m a u s H o l z u n d v i e l e n a n d e r e n B a u ¬

stoffen offenbar sehr geschickt vom In¬
genieur F. A. Meyer hergestellt. In be¬
s c h e i d e n e n A u s m a ß e n h a t t e d i e S t a d t
f r ü h e r e t w a s ä h n l i c h e s s c h o n m e h r e r e

Male gemacht.
D e r K a i s e r h a t t e s i c h ü b e r d e n S t a n d

d e r A r b e i t e n a m K a n a l n i c h t n u r i n B e r ¬

lin laufend berichten lassen, er sah sich
a u c h d e n B e t r i e b a l l e h a l b e n J a h r e a n

Ort und Stelle selber an in Begleitung
der zuständigen Baumeister. Alle bei den
Erdarbei ten zutage geförder ten Funde
b e s o n d e r e r A r t — e s w a r e n n i c h t s o n d e r ¬
l i c h v i e l e u n d m e i s t e n s v o m O s t e n d e d e r

Baustrecke —mußten gegen Zahlung
e iner Fundprämie abge l ie fe r t werden.
Sie wurden in Holtenau gesammelt und
Besuchern geze ig t , so natür l ich auch
d e m K a i s e r .

Am 24 . Jun i 1893 fand im Be ise in des

K a i s e r s i n b e s c h e i d e n e m , k l e i n e m R a h ¬

men die Grundsteinlegung zur Levens¬
auer Brücke s ta t t , d ie au f se ine Veran las¬

sung als Hochbrücke gebaut wurde und
nicht, wie ursprünglich vorgesehen, als
Drehbrücke. Wohl wegen der schlechten
B a h n v e r b i n d u n g w u r d e d e r K a n a l b a u
a u f d e m W e s t e n d e b e i B r u n s b ü t t e l n u r
e i n m a l b e s u c h t . D i e a m 1 4 . D e z e m b e r 1 8 9 2

offiziel l in Betr ieb genommene Grünen-
t h a l e r H o c h b r ü c k e h a t t e n s i c h d e r K a i ¬

ser und Prinz Heinrich kurz vorher, mit
der Bahn von Kiel kommend, angesehen.

D e r l e t z t e B e s u c h d e s K a i s e r s v o r

d e r K a n a l e r ö f f n u n g k a m i n H o l t e n a u
überraschend, unangemeldet. Nach den
in Berlin gehaltenen Besprechungen betr.
K a n a l f e i e r w o l l t e d e r d a z u E i n l a d e n d e

sich an Ort und Stelle persönlich von al¬
lem, was da geschah bzw. nicht geschah.

überzeugen. Der Bau einer großen Fest¬
h a l l e i n H o l t e n a u i n F o r m e i n e s S c h i f f e s

fü r das D iner am 21. Jun i en tsprach
höchstwahrscheinlich ganz dem Wunsch
u n d G e s c h m a c k d e s h o h e n H e r r n . D a s

imposante Fahrzeug auf dem Trockenen
-bei den Kielern segelte es unter dem
Namen „Datt Schipp ut de Lüneburger
Heide“ —hatte die Orignialtakelage der
1849 in Portsmouth gebauten Fregatte
„ N i o b e “ . V i e l l e i c h t i s t d i e s e r n e t t e N o t ¬

behelf nicht so teuer geworden wie den
Hamburgern die Herrichtung ihres Rat¬
h a u s e s .

s o l l t e , v o n d e r M o o r w e i d e z u d e n L a n ¬

dungsbrücken (Dammthorstraße, Espla¬
nade, Jungfernstieg, AlterWall, Rödings-
markt, Landungsbrücken) hatte die Stadt
in die Hand genommen. Aber auch die
Bevölkerung hatte sich dabei nicht lum¬
pen lassen, ihre Häuser, Grundstücke
u n d G e s c h ä f t e a u f v e r s c h i e d e n e , n i c h t

immer geschmackvol le Ar t und Weise
zu dekorieren. Die bürgerlichen Zeitun¬
gen waren durchweg des Lobes vo l l ,
beim „Hamburger Echo“ pfiff der Wind
a b e r a u s e i n e m a n d e r e n L o c h . A l l e K i r ¬

chen zeigten Flaggenschmuck. Der Vor¬
schlag eines Patrioten, die Zifferblätter
d e r S t . - M i c h a e l i s - T u r m u h r m i t L e i n e n z u

überspannen und Beschr i f t ung

Für die Kanaleröffnungsfahrt waren.
abgesehen von der Kaiserjacht „Hohen-
z o l l e r n u n d d e n g r o ß e n P a s s a g i e r - , W i l l -

i
■ i

- - V ' i

dampfern —letztere hatten am 18. Juni
im Binnenhafen Brunsbüt te lkoog fest¬
g e m a c h t — w o h l w e i s l i c h n u r k l e i n e r e
Schiffe vorgesehen. 50 Kanallotsen stan¬
den zur Verfügung, deren Spezialkennt¬
n isse und Er fahrungen in der Kana l¬
schiffahrt aber noch äußerst gering wa¬
ren. Alle anderen großen Schiffe wurden
via Skagen nach Kiel beordert. Je zwei
Kanallotsen besetzten schon in Hamburg
d i e v o r d e m J o h a n n i s b o l l w e r k u n d Vo r ¬

setzen l iegenden Schi ffe. Die „Hohen-
zollern“ lag wegen Größe und Tiefgang
b e i B r u n s h a u s e n z u A n k e r. F ü r d i e N a c h t
v o m 1 9 . z u m 2 0 . J u n i w a r d e r ö f f e n t l i c h e

Schi f fsverkehr zwischen Hamburg und
B r u n s b ü t t e l v e r b o t e n . A n d e n E l b u f e r n

u n d D e i c h e n d u r f t e a u ß e r d e n L e u c h t ¬
feue rn ke in L i ch t zu sehen se in .

Die Ausschmückung der Hamburger
Straßen, die der Kaiser entlangfahren

kommen in Hamburg“ wurde aber nicht
akzeptiert. In der Langen Reihe meinte
es jemand gut mit dem Transparent:

„Süll unse Kaiser eenst mool ropen
S i e n Vo l k t o We h r f o r ’ t Vo d e r l a n d

Denn stoht wie as een Mann tohoopen
D e T r e u e n v o n d e W o t e r k a n t . “

und Jansen, Pinnasberg No. 34:
„Zwischen der Brandung
d e s S t a a t s s c h i f f e s R u d e r

Lenkt der Kaiser mit sicherer Hand,
A n d e n N a c h w u c h s f ü r d i e M a r i n e

D e n k t F i r m a J a n s e n a m E l b e s t r a n d . “

L i n k e S e i t e o b e n : S c h l e u s e n b a u i n H o i t e n a u .

Linke Seite unten: Grundsteiniegung zur aiten
Schieuse Brunsbütteikoog.

A u f d i e s e r S e i t e : H o c h b r ü c k e G r ü n t h a i m i t
K a n a i s o h i e a m 2 1 . 1 2 . 1 8 9 4 .
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Die Levensauer Brücke, Blick nach Osten. Sie war ursprünglich als Drehbrücke geplant. Aut Veranlassung des Kaisers wurde 1892 der Bau als
Hochbrücke beschlossen; Grundsteinlegung 24. 6. 1893 im kleinen Kreis durch den Kaiser. Die Eisenkonstruktion lieferte die Gute Hoffnungshütte

für 980 000 M. Belastungsprobe war am 20. 11. 1894.

Fürsten, Senat und Vertretern der frem¬
d e n M ä c h t e a n d e r F ü r s t e n t a f e l .

Die Begrüßungsrede des Bürgermei¬
sters Dr. Lehmann begann mit den Wor¬
ten: „Eure Kaiser l iche Majestät haben
auf Wunsch des Senats geruht, Hamburg
zum Ausgangspunkt für die Feier der Er¬
öffnung des neuen Seeweges zu bestim¬
m e n . . . “ D e r K a i s e r a n t w o r t e t e v o r a l ¬
l e m m i t d e m H i n w e i s a u f d i e B e d e u ¬

t u n g d e s F r i e d e n s f ü r a l l e
V ö l k e r . D i e f r e m d e n M ä c h t e w a r e n
v e r t r e t e n d u r c h F ü r s t l i c h k e i t e n o d e r d i e

B e f e h l s h a b e r i h r e r e n t s a n d t e n S c h i f f e .

Nach Aufhebung der Tafel fuhr die
Festgesel lschaf t be i Donner und Bl i tz
v o n d e r S c h l e u s e n b r ü c k e a m R a t h a u s ¬

markt mit 8Dampfbooten und 6Barkas¬
s e n z u r d u n k l e n A l s t e r i n s e l , d i e i n f e e n ¬

h a f t e m L i c h t e r s t r a h l t e , a l s d e r K a i s e r

d i e I n s e l b e t r a t , b e g r ü ß t v o n H e r r n
F. A. Meyer, dem Erbauer des „Riesen¬
spielzeugs“. Zwei Stunden dauerte das
F e s t a u f d e r v o n 1 4 0 0 P e r s o n e n b e v ö l ¬
k e r t e n I n s e l .

Was sich in den vier Junitagen 1895
z w i s c h e n E i d e r u n d E l b e f e s t l i c h a b ¬

gespielt hat, mag in seiner Art die ein¬
d r u c k s v o l l s t e u n d b r i l l a n t e s t e S c h a u h i e r

gewesen sein. Den Zeiten entsprechend
k a m a b e r n i c h t s o s e h r v i e l d a v o n i n d i e

Öffentlichkeit, was freilich auch sein Gu¬
t e s h a t t e . D i e K a n a l f a h r t a m 2 0 . J u n i h a t

trotz guten Wetters zum Teil einen recht
unfestl ichen Eindruck gemacht, worüber
d i e K o m m a n d a n t e n u n d L o t s e n m e h r e ¬

rer Schiffe sicherlich nicht gerne werden

Herren wurden es anstrengende Tage.
Dem Senat war aus gu te r Que l le zu
Ohren gekommen, der Kaiser würde am
19. Juni nicht früher als notwendig nach
Hamburg kommen, da er die Stadt, Al¬
ster und Elbe ja schon von früher kenne.
Das klang denn doch etwas seltsam. Da
k o n n t e m a n s i c h a b e r u m s o m e h r d e n

aus dem ganzen Reich und anderswoher
e i n t r e f f e n d e n F ü r s t l i c h k e i t e n w i d m e n , s i e

nach Rang und Würden empfangen und
zweispännig in ihr Quartier geleiten, vor
dem dann sofort ein Militärposten auf¬
zog. Die Innenstadt war am Festtag für
jeden anderen Wagenverkehr gesperrt.

Kurz nach 16 Uhr empfingen die Bür¬
germeis te r und Senatoren den Ka iser
u n d s e i n e v i e r ä l t e s t e n S ö h n e a m D a m m -

to r -Bahnho f ; e r t r ug d ie Un i f o rm de r
Gardes du Corps . D ie Ka iser in ha t te
telegraphisch abgesagt und war wegen
Unpäßlichkeit von Berl in mit der Bahn
nach Kiel gefahren. Nach Abschrei ten
e i n e r E h r e n k o m p a n i e u n d V o r b e i m a r s c h

des Infanterie-Regiments 76, Komman¬
deur Oberst de la Motte-Fouque, bestie¬
gen der Kaiser und der Regierende Bür¬
germeister Dr. Lehmann eine vierspän¬
nige Equipage, eskort ier t von Wands¬
becker Husaren. Die Fahrt ging an die
Landungsbrücken. Dort setzte der Kai¬
s e r s e i n e S ö h n e a u f d e m A v i s o „ K a i s e r ¬

a d l e r “ a b u n d t r a f d a n n , d u r c h s t a r k e s

Gewitter verspätet, um 18.30 Uhr im Rat¬
haus ein. Nach kurzer Begrüßung setz¬
t e n s i c h d e r S e n a t m i t s e i n e n G ä s t e n —

5 8 0 P e r s o n e n - z u T i s c h ; d e r K a i s e r m i t

Daß d ie konservat iven „Hamburger
Nachr ich ten“ , in denen B ismarck ge¬
legentlich auch seine Meinung veröffent¬
lichte, am 19. Juni ihr Haus weder ge¬
schmückt, noch beflaggt hatten, fiel all¬
gemein auf. Außer dem „Alten in Fried¬
richsruh“ nahmen auch zwei andere ge¬
ladene Ehrenbürger Hamburgs an der
Feier nicht teil, der Komponist Johannes
Brahms und der Schutz t ruppenoffiz ie r
u n d K o l o n i a l s c h r i f t s t e l l e r K u r d S c h w a b e .

Ein Berliner Reporter schrieb in den
Tagen: „Die Hamburger s ind durchweg
entzückt von den großartigen Vorberei¬
tungen, die sie zum Empfang des Kai¬
s e r s t r e f f e n u n d s c h w ö r e n d a r a u f , d a ß
e t w a s ä h n l i c h e s i n k e i n e r S t a d t d e r W e l t

geschaffen werden könnte. Im übr igen
steckt in ihrer Begeis terung e in ganz
klein wenig Größenwahn, wie man ihn
d e n B e w o h n e r n d e r F r e i e n R e i c h s - u n d

Hansestadt jedoch nicht sonderlich übel¬
n e h m e n k a n n . U m s e i n e r H u m m e r u n d

seiner Zigarren wi l len darf man Ham¬
burg manches zugute hal ten. Es fehl t
den republikanischen Hamburgern offen¬
bar noch an der nötigen Schulung und
Disziplin im Hurrahrufen. Es ist charak¬
te r i s t i sch , daß d ie gesamte ber i t tene
Schu tzmannscha f t Hamburgs f ü r den
heut igen Tag —19. Juni —nur um 25
Mann vorübergehend vermehrt wurde.“

Mit der Einladung zur Kanalfeier wird
den Herren auch das vom 36jähr igen
Kaiser genehmigte Programm zugegan¬
gen se in , nach dem s i ch a l l e Gäs te
würden zu richten haben. Für bejahrte
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g e r e d e t h a b e n . B e i N e b e l o d e r S t u r m

hätte das Unternehmen in dem engen
G r a b e n s c h a u e r l i c h w e r d e n k ö n n e n .

t r a u t . O b L e h a r d a n n v i e l l e i c h t a u c h e i n e

„Kaiser-Wilhelm-Kanal-Musik“ geschr ie¬
ben hat , weiß man in Wien n icht .

Be i Tagesanbruch l ie f d ie „Hohen-
z o l l e r n “ a m 2 0 . J u n i v o n d e r E l b e i n d i e

Brunsbütteier Schleuse ein, von der Be¬
völkerung, Vereinen, Schulen usw. mit
Gesang und Hurrah begrüßt, wofür der
Kaiser, in Marineuniform allein auf der
obersten Brücke, lebhaft dankte. Mit den
m i l i t ä r i s c h e n H o n n e u r s a u f d e r S c h l e u s e

waren die Harburger Pioniere unter Ma¬
jor Schmithals beauftragt. Als eine halbe
Stunde später dann die Kaiserjacht un¬
ter Kapitän zur See v. Arnim eine über
den Kanal gespannte schwarz-weiß-rote
Trosse durchschnitt, war der Kanal da¬
mit eröffnet und somit das alte, kleine
Dorf Brunsbüttel aus seiner Weltabge¬
s c h i e d e n h e i t a n d i e d e m n ä c h s t v e r k e h r s ¬
re ichste, künst l iche Wasserst raße der
Welt gerückt.

Der „Hohenzollern“ folgten bald die
anderen Schiffe, zu beiden Seiten des
Kanals von den Wandsbecker und Schles-
wiger Husaren zu Pferde begleitet. Auf
A n o r d n u n g d e s K a i s e r s f ü h r t e n a m
20. Juni die deutschen Schiffe im Vortop
die englische Kriegsflagge zu Ehren der
Queen Victoria, Großmutter des Kaisers,
die vor 58 Jahren auf den Thron gekom¬
men war. Mittags mit 8Glas wurde unter
Salut im Vortop die englische Kriegs¬
flagge niedergeholt und die deutsche
gesetzt. Als die „Hohenzollern“ gegen
13 Uhr unter „Nun danket alle Gott. ..“
der Bordkapelle in die Kieler Förde ein¬
l i e f , s e t z t e s i c h d e r K a i s e r a n d e n
S c h r e i b t i s c h , u m d e m S t a a t s s e k r e t ä r
von Boetticher für den Bau des Kanals
zu danken; „.. .Als Zeichen Meines be¬
sonderen Wohlwol lens lasse Ich Ihnen
hierneben Meine Büste in Marmor zu¬
gehen.“ Baensch und Fülscher, die
d e n K a n a l g e b a u t h a t t e n ,
schnitten nicht so gut ab. Es war schon
dunkel, als das letzte Schiff, aus dem
Kanal kommend, in der Kieler Förde an
der Boje festmachte. 89 Kriegs- und Han¬
delsschi ffe nahmen in Kie l offiz ie l l an
der Kanaleröffnung teil.

D i e d r e i f r a n z ö s i s c h e n S c h i f f e u n t e r

Konteradmira l Menard hat ten s ich auf
Verabredung mit drei russischen Schif¬
fen unter Konteradmiral Skrydiof in den
dänischen Gewässern get roffen. Ohne
L o t s e n z u n e h m e n l i e f e n s i e d a n n a l s

Bundesgenossen ostentativ gemeinsam
in die Kieler Förde ein. Alle Einladungen
an Land und au f ande re Sch i f f e f ü r se i ne
Mannschaf ten lehnte der f ranzösische
Admiral dankend ab und lief einen Tag
v o r A b l a u f d e r K i e l e r F e s t l i c h k e i t e n h a l b ¬

stock geflaggt (Jahrestag der Ermordung
des Präsidenten Carnot) wieder aus. Zu
nennenswer ten Schwier igke i ten is t es

Zur Sch lußste in legung in Hol tenau
schien am Tag darauf die Sonne. Der
Schlußstein war gedacht als Fundament
für das in Holtenau geplante Denkmal
des a l ten Ka isers . D ie Umbenennung
d e s N o r d - O s t s e e - K a n a l s d u r c h d e n K a i ¬
s e r i n K a i s e r - W i l h e l m - K a n a l k a m f ü r d i e

Allgemeinheit überraschend. Ob der Kai¬
ser sich dieserhalber mit der Regierung
vorher ins Benehmen gesetzt hat, wis¬
s e n w i r n i c h t . I m J a h r e 1 8 7 8 , a l s a n d e n

Bau eines Kanals noch kaum gedacht
w u r d e , h a t t e d e r H a m b u r g e r R e e d e r
H. H. Dahlström in seiner Broschüre „Die
Ertragfähigkeit eines Schleswig-Holstei¬
nischen Seeschiffahrtskanals“ schon ge¬
schrieben: „Könnte denn einer Zeit, aus
welcher Deutschlands Einigkei t , Macht
und Größe hervorgegangen und dem
Schöpfer derselben, unserm erhabenen
K a i s e r , s c h o n b e i s e i n e n L e b z e i t e n e i n

schönes, bleibendes Denkmal gesetzt
w e r d e n , a l s w e n n d a s U n t e r n e h m e n e i n

,Kaiser-Wilhelm-Kanal' der Gegenwart
seine Entstehung verdankte?“

Nach den Festtagen traten alle frem¬
d e n S c h i f f e v o n K i e l b a l d d i e H e i m r e i s e

a n , z u m Te i l d u r c h d e n K a i s e r - W i l h e l m -
K a n a l . A b 1 . J u l i 1 8 9 5 s t a n d d e r n e u e

Wasserweg der Weltschiffahrt zur Ver¬
fügung, und kritisch gespannt, aber zö¬
gernd wegen der hohen Abgaben, machte
s i e G e b r a u c h d a v o n .

F ü l s c h e r

z w i s c h e n d e n Ta u s e n d e n S e e l e u t e n u n d

S o l d a t e n a u s 1 5 v e r s c h i e d e n e n N a t i o n e n

in Kiel damals nicht gekommen.
Um einen guten Eindruck in Kiel zu

m a c h e n , h a t t e d e r ö s t e r r e i c h i s c h e G e -

schwaderchef, Erzherzog Karl Stephan,
um Kommandierung e iner „Musik-Har¬
monie“ gebeten. Das wurde genehmigt
und der Marine-Kapellmeister Franz Le¬
har mit 28 Mann mit der Aufgabe be-

m
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Der Beruf

in der

modernen

Gesellschaft

Von Prol. Dr. Helmut Schelsky

n o c h B e s i t z v o n G e l d u n d G u t d i e s e

soziale Stellung der Person in der Dy¬
n a m i k d e r m o d e r n e n G e s e l l s c h a f t s i ¬

c h e r n .

d a ß m a n R e c h t e u n d P fl i c h t e n d e s B e ¬

ru fs ze i t l i ch und sach l i ch genau be¬
stimmt und anerkennt, aber sozusagen
ihr Überwuchern auf das Lebensganze,
auf den ganzen Tagesablauf, abschnei¬
d e t . E i n n u r d u r c h d e n B e r u f v o l l e r f ü l l ¬

tes Leben ist heute zur Ausnahme ge¬
w o r d e n .

D e r B e r u f u n d d i e b e r u fl i c h e A r b e i t u m ¬

fassen nicht mehr den ganzen Lebens¬
s inn und Lebensa l i t ag des modernen
M e n s c h e n , s o n d e r n s i n d e i n T e i l d e s

L e b e n s n e b e n a n d e r e n L e b e n s b e r e i ¬

c h e n . D a s w a r n i c h t i m m e r s o : E h e s i c h

durch die Entstehung der industr ie l len
Gesellschaft die Berufstätigkeit etwa in
F a b r i k u n d B ü r o v o n d e r W o h n s t ä t t e

und vom Heim der Famil ie löste, gab
es d i e Trennung von „be rufl i ch “ und
„pr ivat“ überhaupt n icht , gab es n icht
den Zwiespalt von Arbeit und Freizeit,
d e r u n s e r m o d e r n e s L e b e n s o t i e f b e ¬

stimmt; sondern die Arbeit war mit dem
gesamten Fami l ien leben verschmolzen
und erfüllte den Alltag von früh bis spät.

I n d e r i n d u s t r i e l l e n G e s e l l s c h a f t i s t n u r

eines dauernd notwendig und daher be¬
ständig: das Bedürfnis nach Produktion.

Daher hat der Soziologe Karl Marx rich¬
tig gesehen, daß der Besitz von Pro¬
dukt ionsmit te ln d ie e igent l iche Sicher¬
h e i t i n d e r i n d u s t r i e l l e n G e s e l l s c h a f t i s t .

Ein Mangel seiner Theorie ist aber
wohl, daß sie nicht sieht -und zu sei¬
n e r Z e i t w o h l n i c h t s e h e n k o n n t e — ,

d a ß a u c h i n d e r i n d u s t r i e l l e n G e s e l l ¬

schaft d ie Berufsqual i täten, berufliches
Können und berufliche Leistung zu den
e n t s c h e i d e n d e n P r o d u k t i o n s m i t t e l n g e ¬

worden sind, denen gegenüber Kapital
oder Rohstoffe verhältnismäßig belang¬
los werden, daß heißt leichter ersetzbar
s i n d .

Das Wichtigste an diesem Produktions¬
mit te l Berufsqual ifikat ion ist aber, daß
es von der Person, die es erworben hat,
k a u m t r e n n b a r i s t : d a s B e r u f s k ö n n e n

ist fast die einzige persönliche soziale
Sicherheit, die der Mensch in den Kri¬
s e n d e r m o d e r n e n G e s e l l s c h a f t b e s i t z t .

Das gi l t für den Facharbeiter genauso
w i e f ü r d e n G e l e h r t e n . S c h o n d e s h a l b

d ü r f t e e s v e r s t ä n d l i c h s e i n , d a ß d e r
Wu n s c h , f ü r s i c h o d e r s e i n e K i n d e r

B e r u fl i c h e s K ö n n e n b e s t e S i c h e r h e i t

D i e s e S i t u a t i o n t r ä g t n a t ü r l i c h e i n e
große Gefahr in s ich : S ie läu f t e twa
auf die Einstellung hinaus, daß der Be¬
r u f e b e n n u r z u m G e l d v e r d i e n e n d a s e i ,
d a m i t m a n s i c h u n d s e i n e F a m i l i e e r ¬

h a l t e n k ö n n e o d e r d a m i t m a n d a s , w a s
e i n e m d a s L e b e n w e r t m a c h e , i n s e i n e r
F r e i z e i t t r e i b e n k ö n n e . M a n b e z e i c h n e t

d a n n d e n B e r u f u n d d i e b e r u fl i c h e A r ¬

b e i t a l s „ b l o ß e n J o b “ . E i n e o b e r fl ä c h ¬

liche Betrachtung mag dieser Feststel¬
l u n g r e c h t g e b e n . S i c h e r l i c h m ö g e n
auch manche Beru fs tä t ige d iese E in¬
stellung haben. Dennoch ist auch heute
- v i e l l e i c h t g e r a d e h e u t e — d i e B e ¬
rufs tä t igke i t der w icht igs te Faktor für
die soziale Bestimmung des Menschen
i n u n s e r e r G e s e l l s c h a f t . D a s Ve r h ä l t n i s

M e n s c h u n d G e s e l l s c h a f t , M e n s c h u n d

soziale Umwelt, bestimmt gerade in un¬
serer Gesellschaft vorwiegend der Beruf.
Denn die politischen und sozialen Um¬
b r ü c h e u n s e r e r G e s e l l s c h a f t h a b e n u n s

geze ig t , daß weder verbr ie f te Rechte

I n d e r m o d e r n e n Z i v i l i s a t i o n s i n d a b e r
d i e L e b e n s b e r e i c h e d e s M e n s c h e n s o

aufgeteilt und voneinander so unabhän¬
gig und se lbständig , daß der Mensch
i n j e d e m B e r e i c h e i n e s e l b s t ä n d i g e
Rolle spielen kann. Das heißt, daß der
m o d e r n e M e n s c h d e n S i n n s e i n e s L e ¬

b e n s o d e r d i e Ve r w i r k l i c h u n g s e i n e r
P e r s ö n l i c h k e i t a u c h i n a n d e r e n L e b e n s ¬
b e r e i c h e n fi n d e n k a n n a l s i m B e r u f . Vo n

hier aus wird eine Einstellung zum Be¬
ruf verständlich, die ich als die eigent¬
l i c h e m o d e r n e a n s e h e n m ö c h t e : d a ß

man die Berufstätigkeit in seinem Le¬
ben, in seinem Alltag genau eingrenzt,
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k r i a f t z u v e r k a u f e n h a t t e , u n e n d l i c h
v e r m e h r e n w ü r d e . D i e e n t w i c k e i t e I n ¬

dustrie unseres Jahrhunderts zeigt aber
eine gerade umgekehrte Neigung: Der
t e c h n i s c h e F o r t s c h r i t t m a c h t h e u t e v o r

allem die Arbeit der Ungelernten durch
Mechan is ie rung oder Au tomat i s ie rung
ü b e r fl ü s s i g , f o r d e r t d a f ü r a b e r e i n e
immer größere Zahl der Gelernten und
Qual ifizierten. Die Zahl der Ungelern¬
ten nimmt ab, die der Facharbeiter und
Techniker zu; selbst die nur Angelern¬
ten rücken heute näher an den gelern¬
t e n T e c h n i k e r h e r a n a l s e t w a a n d e n

ungelernten Handarbeiter früherer Jahr¬
z e h n t e .

Stel lung und Leistung zu dem gesetz¬
mäßigen und fast einzigen Weg des so¬
zialen Aufstiegs in unserer Gesellschaft.

höhere Berufsqualifikationen durch Be¬
rufsausbi ldung zu erst reben, in e inem
berechtigten sozialen Sicherungsbedürf¬
n i s b e r u h t .

Ständig weniger Ungelernte

I m f r ü h i n d u s t r i e l l e n A b s c h n i t t d e s v o r i ¬

gen Jahrhunder ts entwer te te d ie Ent -

D e r B e r u f b e s t i m m t d i e s o z i a l e

Anerkennung

Während früher im al lgemeinen Besi tz
und Vermögen die Kennzeichen für die
S te l lung und Rangordnung des Men¬
s c h e n i n d e r G e s e l l s c h a f t w a r e n , d i e
G e s e l l s c h a f t a l s o i m w e s e n t l i c h e n k l a s ¬

senbestimmt war, werden soziale Stel¬
lung und soziales Ansehen heute mehr
als je von der Stel lung im Beruf und
von seiner Anerkennung durch andere
a b g e l e i t e t , d a s h e i ß t , d i e M e n s c h e n
w e r d e n i m w e s e n t l i c h e n n a c h i h r e n B e ¬

rufen sozial eingeordnet. Der Trieb zu
sozialer Differenzierung, der Trieb also,
sich in einer gesellschaftlichen Stellung
v o n d e m a n d e r e n z u u n t e r s c h e i d e n ,

wohnt in jedem Menschen, dem einen
mehr, dem anderen weniger. Er findet
se i ne Be f r i ed i gung n i ema l s —wie es
uns heute ja auch immer wieder bestä¬
tigt wird —im Besitz al lein, also nicht
im eigenen Wagen, nicht in der Klei¬
dung, nicht im Fernsehgerät.

An die Stelle dieser früher einmal gül¬
tigen Merkmale für die soziale Stellung
d e s M e n s c h e n i s t a l s o h e u t e d e r B e r u f

g e t r e t e n . D e n n d i e B e r u f s l e i s t u n g e n
werden immer verschieden wichtig blei¬
ben und daher in Rangfolgen zueinan¬
der stehen; sie lassen sich nicht gleich¬
m a c h e n w i e z u m B e i s p i e l p o l i t i s c h e
R e c h t e .

Wi r können und müssen den Zugang
zu den Berufsste l lungen und - le is tun-
gen so weit öffnen, daß nach Möglich¬
keit jede Begabung und Leistung ihren
Rang finden. Damit wird Berufsausbi l¬
dung, Berufsqualifikation und berufliche

Höhere Ansprüche an die Leistung

Die Leistungsansprüche an die Berufe
s i n d d a h e r a l l e n t h a l b e n g e s t i e g e n ;
a u c h d a s i s t e i n w e s e n t l i c h e r G r u n d d a ¬

f ü r , d a ß m a n i m m e r m e h r n a c h b e r u f ¬

l i cher Qua l ifika t ion drängt und immer
mehr Tätigkeiten einer weitergehenden
und intensiveren Berufsausbi ldung un¬
t e r w i r f t .

4

1Wick lung der Technik , der Ersatz der
m e n s c h l i c h e n A r b e i t d u r c h d i e M a s c h i ¬

nen, zunächst den Beruf; die gelernten
B e r u f e , a l s o v o r a l l e m d i e h a n d w e r k ¬
l i c h e n , w u r d e n d u r c h d i e M a s c h i n e n

verdrängt und zum Teil überflüssig ge¬
macht; der Ungelernte wurde zum Nor¬
m a l f a l l d e s I n d u s t r i e a r b e i t e r s . D i e Vo r ¬

aussage der zunehmenden Pro le ta r i¬
sierung durch Karl Marx beruhte nicht
zuletzt auf der Voraussetzung, daß sich
dieser Typ des ungelernten Industr ie¬
a r b e i t e r s , d e r n i c h t s a l s s e i n e M u s k e l -
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J e d e n f a l l s w i r d f ü r d e n e i n z e l n e n d a ¬

d u r c h , d a ß s e i n e A r b e i t s - u n d B e r u f s ¬

wel t in ihren Anforderungen und Um¬
weltsbedingungen stabi l und dauerhaf t
w i r d , a u c h s e i n e s o z i a l e U m w e l t u n d

sein Verhalten in der Gesellschaft ge¬
festigt. Über den Beruf handelt sich der
Mensch al l tägl ich wieder seine soziale
U m w e l t e i n . M a n k a n n d e n W o h n s i t z ,

ja, man kann das Land und die Gesell¬
schaft heute verhältnismäßig leicht ver¬
t a u s c h e n , o h n e „ e n t w u r z e l t “ z u w e r d e n ,

wenn man se ine Beru fsmög l i chke i ten
u n d s e i n e b e r u fl i c h e n L e i s t u n g e n i n
d e m W e c h s e l b e w a h r e n k a n n .

Solange die beruflichen Tätigkeiten und
Leistungen erfolgreich anwendbar sind,
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die e igent l iche Lebenswi rk l ichke i t des
m o d e r n e n M e n s c h e n . H i e r l ä ß t e r s i c h

n i c h t s v o r m a c h e n , h i e r k a n n e r u r t e i l e n

auf Grund der eigenen Erfahrung, hier
e r s c h l i e ß e n s i c h i h m d i e Z u s a m m e n ¬

hänge im tätigen Handeln, nicht nur im
ü b e r m i t t e l t e n W i s s e n .

Weiterbildung wichtiger denn je

N u r w o d e r M e n s c h h e u t e b e r u fl i c h

Spezia l is t is t , versteht er noch etwas
u n m i t t e l b a r v o n d e r W i r k l i c h k e i t , n u r
d a h a t e r e i n e L e b e n s s i c h e r h e i t . I c h

m a c h e d i e h e u t e s o ü b l i c h e V e r d a m ¬

mung des Spezialistentums, die vor al¬
l e m u n t e r I n t e l l e k t u e l l e n z u H a u s e i s t .

n ich t mi t ; Berufl iches Spez ia l is tentum
ist d ie Grundlage von Leistungen, die
d e r b e r u f s t ä t i g e M e n s c h s i c h h e u t e
noch als Leistungen seiner Person zu¬
r e c h n e n k a n n . I n d e m H a n d e l n , d a s i c h
v e r s t e h e u n d i n d e m i c h s c h w e r e r ¬

setzbar bin, bewält ige und erfahre ich

schaffen sie auch als Rückwirkung die
i n n e r e S i c h e r h e i t d e r P e r s o n . B e r u fl i c h e

Sicherhei t , Leistung und Zufr iedenhei t
im Beruf s ind wesent l iche Grundlagen
d e r s e e l i s c h e n G e s u n d h e i t d e s m o d e r ¬
n e n M e n s c h e n .

Wa s b e d e u t e n n u n d i e s e s o z i a l e n K e n n ¬

zeichnungen der Berufstätigkeit für den
e i n z e l n e n M e n s c h e n s e l b s t , f ü r s e i n i n ¬

neres Lebensgefühl, für seinen Lebens¬
ablauf, für seine Stellung innerhalb der
G e s e l l s c h a f t ? D i e B e r u f s t ä t i g k e i t i s t
f ü r d e n m o d e r n e n M e n s c h e n d e r w i c h ¬

t igste Bere ich persönl ichkei tsb i ldender
s o z i a l e r L e b e n s a k t i v i t ä t .

D e r k l e i n e B e r e i c h s e i n e s b e r u fl i c h e n

Handelns, der Umkreis, in dem er pro¬
d u k t i v i s t u n d d i e Z u s a m m e n h ä n g e
kennt, in die er selbst eingreift, bi ldet

d i e We l t a l s me ine pe rsön l i che Le i¬
stung, hierin ruht nicht nur meine äu¬
ß e r e s o z i a l e u n d w i r t s c h a f t l i c h e S i c h e r ¬

heit, sondern auch meine innere Hand-
lungs- und Weltsicherheit.
V o n d i e s e n E r k e n n t n i s s e n a u s s i n d d e r

Zweite Bildungsweg und die Bemühun¬
g e n d e r I n d u s t r i e u m We i t e r b i l d u n g
ihrer Belegschaftsmitgl ieder ein wichti¬
ger Faktor für die Wirtschaft selbst, für
u n s e r s o z i a l e s L e b e n u n d f ü r u n s e r e

politische Stellung in der Welt.
A b e r m e h r n o c h w i r d h i e r d u r c h e i n e

B i l dung de r Pe rsön l i chke i t ge fö rde r t :
d e r M e n s c h k a n n i n d e r G e s e l l s c h a f t

eine seinen Fähigkeiten entsprechende
b e r u fl i c h e u n d d a m i t a u c h s o z i a l e S t e l ¬

lung erlangen. Auf diese Weise wird
e r d u r c h d e n B e r u f i n s i c h s e l b s t u n d

gegenüber seiner Umwelt gefestigt.
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H a l f e n S i e

einen BUäc fiiy Cefattrei
Wenn Sie sich seihst prüfen wolien, ob Sie einen Blick für Gefahren haben, o

Ihre eigene und die Sicherheit Ihrer Kollegen bedacht sind, dann machen Sie

Test mit. Beantworten Sie die gestellten Fragen gewissenhaft und ehrlich.

1. Stehen Sie morgens immer so zeitig auf, daß Sie in aller Ruhe frühstücke
o h n e H a s t I h r e A r b e i t s s t e l l e e r r e i c h e n ?

2. Halten Sie auf Ordnung an Ihrem Arbeitsplatz, räumen Sie Werkzeuge un

dann weg, wenn sie ein anderer liegen gelassen hat?

3. Stellen Sie die Maschine oder die Betriebseinrichtung still, bevor Sie sie

oder eine Störung beseitigen?

4. Tragen Sie Schutzbril le, Schutzhandschuhe, Schutzhelm, Sicherheitsscl uh

gerät oder sonstige Schutzausrüstung, wo es erforderlich ist? j

5. Wissen Sie, wo der nächste Feuermelder ist?

6. Melden Sie Gefahrenquellen immer sofort Ihrem Vorgesetzten?

7. Messen Sie auch kleinen Wunden Bedeutung bei und legen bei ihnen |ine

8. Machen Sie die Lehrlinge und Neulinge auf die besonderen Gefahr
a u f m e r k s a m ?

9. Machen Sie Leichtsinnige auf ihr gefährliches Tun aufmerksam?

10. Halten Sie Ihr Fahrzeug (Fahrrad, Motorrad oder Auto) stets in verkel

7b is 8„ ja “ : Schon gut ! Uber s
s i c h n o c h n i c h t z u f r i e d m ! E s

s i c h e r e r !

Nun zählen Sie zusammen, wieviele Fragen
Sie mit „ ja“ beantwortet haben. Prüfen Sie
noch e inmal , ob S ie auch wi rk l ich ehr l ich
geantwortet haben. Es ergibt sich folgende
Bewertung: 9 „ j a “ : Seh r gu t ! Abe r Se

„10“ erreichen!
0bis 3„ja“: Vorsicht! Sie arbeiten nicht un¬
fallsicher, Sie sind sich der Gefahren nicht be¬
wußt, Sie gefährden sich und Ihre Kollegen.

10 „ja“: Prüfen Sie no^
Fragen r icht ig beantwoi

so können Sie von sich |behi
Gefahren zu begegm
Bemühungen dürfen

e i n m a l .

4b is 6 „ ja “ : S ie s ind noch n ich t genügend
a u f S i c h e r h e i t b e d a c h t . S i e m ü s s e n s i c h d a r ¬
u m n o c h m e h r b e m ü h e n !

T i n i h r e nv i s !

ie na( i s s e n !

J U

l
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M I T T E I L U N G E NW E R K N A C H R I C H T E N - K U R Z B E R I C H T E

Lehrlingsfreisprechungsfeiern
in Hamburg und Kiel
Am 29 . März wu rden i n Hamburg 44
und in Kiel 58 Lehrlinge der Howaldts-
w e r k e — D e u t s c h e W e r f t A G n a c h d r e i -

bzw. d re ie inha lb jähr iger Ausb i ldungs¬
zeit freigesprochen.

Die Lehrabschlußfeier in Hamburg fand
am Nachmittag in der Kantine des Wer¬
k e s R o s s s t a t t .

Nachdem Ausbi ldungsle i ter Er ich Goe-
r i ng D i r ek to r D ip l . - I ng . Ge r r i t Kö r t e ,
sowie die Vertreter der Hamburger Ge¬
w e r b e s c h u l e n b e g r ü ß t u n d i h n e n f ü r
d ie a l l ze i t gu te Zusammenarbe i t ge¬
d a n k t h a t t e , w a n d t e e r s i c h a n d i e

„Hauptpersonen“ d ieser Fe ier, an d ie
A u s l e r n e r i n n e n u n d A u s l e r n e r d e r W e r ¬

ke Ross und Finkenwerder, um ihnen
zum erfolgreichen Abschluß ihrer Lehre
herz l i ch zu g ra tu l ie ren . „Eure E l te rn ,
E u r e L e h r e r i n d e n S c h u l e n , E u r e A u s ¬
b i l d e r i n d e n B e t r i e b e n h a b e n E u c h b i s ¬

her den Weg gewiesen, den Ihr hoffent¬
lich zu Eurer Zufriedenheit weitergehen
werdet“, sagte er. „Ihr seid diejenigen,
d ie e inmal d ie Zukunf t t ragen so l len .
Gaben und Fähigkeiten al lein genügen

a f

In Kiel sprach Direktor
A r n o K l e h n d i e L e h r ¬

linge frei. Hier über¬
r e i c h t e r d e m D r e h e r

R u d o l f K n u s t

s e i n e P r ä m i e .

i

t
>

nicht, man muß auch den Willen haben,
seine Kräfte entsprechend einzusetzen;
u n d w o d e r W i l l e f e h l t , m u ß m a n i h n

s c h u l e n . D e r W i l l e n s s t ä r k e w i r d d i e Z u ¬

kunft gewinnen.“
D i r e k t o r K ö r t e d a n k t e s o d a n n n a m e n s

der Wer f t le i tung a l len an der Ausb i l¬
dung Bete i l ig ten für ihre verständnis¬
vol le Vermi t t lung des zu Er lernenden,
den Lehrlingen aber für ihren Fleiß und
die bei den Prüfungen gezeigten guten
Leis tungen und sprach d ie Aus lerne¬
r i n n e n u n d A u s l e r n e r f r e i .

Anschließend überreichten Ausbildungs¬
leiter Hans Sass jenen Lehrl ingen des
Werkes Finkenwerder und Ausbildungs¬
leiter Erich Goering den Lehrlingen des
Werkes Ross, die sich besonders aus¬
geze ichne t haben , i h re P rämien . D ie
G l ü c k w ü n s c h e d e s B e t r i e b s r a t e s ü b e r ¬
m i t t e l t e d e r B e t r i e b s r a t s v o r s i t z e n d e d e s

W e r k e s R o s s , K a r l R i c h t e r ; a l s Ve r t r e t e r

der Berufsschulen sprach Oberstudien¬
rat Sorg von der Gewerbeschule Werft
und Hafen zu den jungen Facharbeitern
u n d w ü n s c h t e i h n e n G l ü c k f ü r d e n w e i ¬

teren Lebensweg.

D e n D a n k d e r L e h r l i n g e s p r a c h d e r
A u s l e r n e r P e t e r T r i l c k e , e i n S c h i f f b a u e r .

In Kiel konnte Ausbildungsleiter Rudolf
Meye r D i rek to r D ip l . - I ng . A rno K lehn
u n d a l s G ä s t e d i e Ve r t r e t e r v o n B e h ö r ¬

d e n , S c h u l e n u n d G e w e r k s c h a f t e n s o ¬

wie die Eltern unserer freizusprechen¬
den Lehrlinge zur traditionellen abend¬
l i c h e n F e i e r s t u n d e i m H o t e l „ B e l l e v u e “

begrüßen.

Direktor Klehn nannte den Tag der Frei¬
sprechung e inen Tag der Freude und
des Stolzes, wies jedoch auf die Not¬
wendigkeit von Selbstverantwortung und
Selbstdisziplin im beruflichen Leben hin
u n d r i e t d e n n u n m e h r j u n g e n F a c h ¬
a r b e i t e r n , a l l z e i t w e i t e r z u l e r n e n , u m
n i c h t d e n A n s c h l u ß a n d i e i m m e r r a ¬

santer werdende technische Entwicklung
z u v e r l i e r e n .

A u c h d i e „ G l ü c k w u n s c h a d r e s s e n “ v o n

Berufsschuldirektor Tietjen, dem Dezer¬
nenten für die gewerbl iche Berufsaus¬
bildung bei der Industrie- und Handels¬
kammer Kiel, Bruno Brettschneider, und
Be t r i ebs ra t sm i tg l i ed Ro l f Bende r be¬
schäft igten sich mit der Notwendigkeit,
im Ausbildungswesen mit der Entwick¬
lung von Technik und Wirtschaft Schritt
z u h a l t e n . D a s a b e r , w u r d e w i e d e r h o l t

und mit Nachdruck festgestellt, bedeute,
daß der theoret ischen Ausbi ldung eine

Lehrlingsfreispre¬
chungsfeier in Ham¬
burg; Abtei lungsiei ter
L o t h a r B e i s e u n d A u s ¬

bi ldungsleiter Hans
S a s s ü b e r r e i c h e n d e r
t e c h n i s c h e n Z e i c h n e r i n

Marianne Flügge
i h r e P r ä m i e .

D e r S c h i f f b a u e r H a r a l d
G e d u h n e r z i e l t e b e i

der Abschlußprüfung
besonders gute Resul¬
tate. Abteilungsleiter
L o t h a r B e i s e u n d A u s ¬

bildungsleiter Hans
Sass beglückwünschten
i h n u n d ü b e r r e i c h t e n

i h m e i n e P r ä m i e .
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s t ä n d i g w a c h s e n d e B e d e u t u n g z u ¬
k o m m e .

Die Schi ffbauer Thomas Fie l , Manfred
S c h u l z u n d R u d o l f S t e n d e r k o n n t e n i h r e

L e h r z e i t i m P r a k t i s c h e n w i e a u c h i m

Theoret ischen mit dem Prüfungsergeb¬
nis „sehr gut“ abschließen. Ihnen über¬
r e i c h t e D i r e k t o r K i e h n d i e U r k u n d e n f ü r

e in St ipendium an der s taat l ichen In¬
g e n i e u r s c h u l e u n d e i n e B u c h p r ä m i e .
V i e r w e i t e r e P r ü fl i n g e s c h l o s s e n m i t
„gut“ ab und erhielten Buchprämien.

N a m e n s d e r L e h r l i n g e d a n k t e H a n s -
Georg Asmus der Werft, den Ausbildern
in Lehrwerksta t t , Bet r ieb und Berufs¬
s c h u l e u n d d e n E l t e r n .

Während die Kapelle des Werkes Ross
zur Lehrl ingsabschlußfeier flotte Unter¬
hal tungsweisen aus der Operet tenwel t
beitrug, gefiel in Kiel vor allem „Puppet
o n a S t r i n g “ , d a s v o m K i e l e r W e r k ¬
orchester unter der Lei tung von Chri¬
stian Mohr mit viel Schwung vorgetra¬
g e n w u r d e .

Dich treffen! Der Lehrling ist immer ein
Neuling, nicht nur in seinem Beruf, son¬
dern überhaupt in der Arbeitswelt. Was
De in A l l tag i s t , das i s t fü r i hn noch
e i n e W e l t v o l l e r A b e n t e u e r . A l s e r d i e

Schule verließ, gab man ihm —genau
wie einst Dir —das Wort —„vom Ernst
des Lebens “ m i t au f den Weg . Abe r
muß das ein „blutiger“ Ernst sein, nur
wei l d ie er fahrenen Kol legen es ver¬
säumen, den Lehrling über die Gefah¬
ren seines Arbeitsplatzes aufzuklären?
Der Lehrling soll ja nicht nur ein fach-

Z e i t v o m 2 0 . b i s 2 9 . M a i i n d e r n o r w e ¬

gischen Hauptstadt stattfand.

Die erste Ausstellung dieser Art in Oslo
w a r 1 9 6 5 v o n m e h r a l s 5 0 0 0 0 F a c h ¬

l e u t e n b e s u c h t w o r d e n . M e h r a l s 2 5 0
F i r m e n a u s 1 8 L ä n d e r n w e r d e n i n d i e ¬

sem Jahr an der Messe teilnehmen, die
von den Norwegern als größte Ausstel¬
lung der Welt für Schiffsausrüstung be¬
z e i c h n e t w i r d .

Lehrlingseinstellung in Hamburg
Am 1 . Apr i l wurden von den Werken
R o s s u n d F i n k e n w e r d e r

33 Maschinenschlosserlehrl inge
5Bet r iebssch losser lehr l inge
2B lechsch losser leh r l i nge
8Sta rks t rome lek t r i ke r leh r l i nge
4Kup fe rschmiede leh r l i nge
3 D r e h e r l e h r l i n g e
5Sch i f f baue r leh r l i nge

10 Möbelt ischlehrl inge
1Mode l l t i s ch leh r l i ng

11 techn. Zeichnerlehrl inge
1Tei lze ichner in-An lern l ing und
9 B e t r i e b s w e r k e r

eingestellt, die mit Ausnahme der tech¬
nischen Zeichner, der Modell- und Mö¬
b e l t i s c h l e r d i e e r s t e n s e c h s M o n a t e

ih re r Grundausb i l dung im Werk Ross
e r h a l t e n . A n s c h l i e ß e n d w e r d e n s i e —

entsprechend den ihren Berufen zuge¬
o r d n e t e n B e r u f s b i l d e r n — a u f d i e B e ¬
t r i e b e v e r t e i l t .

Es ist nicht gefährlich, daß man man¬
ches nicht weiß. Gefährlich ist nur, daß
man so v ie les we iß , was n i ch t mehr
s t i m m t . D r . K u r t P e n t z l i n

Der NeUUn^
Eines Tages i s t e r da , der Neue. Er
s t e h t n e b e n D i r a n d e r W e r k b a n k o d e r

er arbei tet am gleichen Fl ießband, ist
e i n n e u e r M a n n i n D e i n e r A k k o r d ¬

ko lonne oder ganz e in fach e in neues
„ B e t r i e b s m i t g l i e d “ . D u w e i ß t , w i e e r
h e i ß t . D u a c h t e s t i n d e n n ä c h s t e n Ta ¬

gen darauf, was er für ein Kerl ist. Du
erfährst dieses und jenes und manches
von ihm. Bald wirst Du auch ergründet
h a b e n , w a s e r i n s e i n e m F a c h k a n n .

D u w i r s t i h n e i n w e i s e n i n s e i n e A r b e i t ,

d a m i t D u e i n e n g u t e n K o l l e g e n b e ¬
k o m m s t . D e n k s t D u d a b e i a u c h d a r a n ,
i h n m i t d e n G e f a h r e n v e r t r a u t z u m a ¬

chen, die seine neue Tätigkeit mit sich
bringt? Selbst wenn er ein „alter Hase“
i s t , s e l b s t d a n n k a n n e r n e b e n D i r e i n

„Neuling“ sein. Er hat seine Erfahrun¬
gen, gewiß, aber er hat sie vielleicht un¬
ter ganz anderen Umständen, bestimmt
aber an einem ganz anderen Arbei ts¬
platz gesammelt. Ein Neuling ist eigent¬
l i c h i m m e r i n G e f a h r . D e s h a l b s o l l t e s t
D u i h m H e l f e r u n d W a r n e r s e i n . S c h o n

aus eigenem Interesse; denn wenn er
e t w a s f a l s c h m a c h t , w e n n e r e i n e G e ¬

f a h r h e r a u f b e s c h w ö r t , k a n n e s a u c h

Nicht das neue Fischaugenobjektiv 1:4/17 mm,
Biidwinkel 180°, wurde hier verwandt, sondern
ein Teieobjekt iv 1:2,8/90 mm, Bi idwinkei ca.
23°. Der wirkungsvoi ie Effekt wurde dadurch
erzieit, daß die Spiegelung auf der VW-Rad-
kiappe aus etwa 1,5 mEntfernung aufgenom¬

m e n w u r d e .

Die neuen Betriebsräte
E i n U n t e r n e h m e n v o n d e r G r ö ß e u n d

d e r B e d e u t u n g d e r H o w a l d t s w e r k e -
D e u t s c h e W e r f t A G m i t s e i n e n m e h r

als 20 000 Belegschaftsmitgliedern läßt
s i c h h e u t e g a r n i c h t m e h r o h n e d i e
M i t a r b e i t d e r B e l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g
d e n k e n .

Überal l , wo Menschen leben und ne¬
beneinander tätig sind, entstehen Pro¬
bleme, Wünsche und Spannungen. Sie
rechtze i t ig zu erkennen, is t er forder¬
lich, wenn man „Explosionen“ aufgrund
von angestauter Unzuf r iedenhe i t oder
langangesammel tem Unwi l len vermei¬
den und unnötigen Auseinandersetzun¬
gen Vorbeugen will.

Der Betriebsrat, der meist recht genau
weiß, was sich in der Belegschaft tut,
w i rd s ich zum Sprecher der ihm be¬
kanntwerdenden, berechtigten Wünsche
machen und so helfen, Spannungen ab¬
z u b a u e n u n d K o n fl i k t s i t u a t i o n e n z u e n t ¬

s c h ä r f e n .

Daß der Bet r iebsra t um d ie s tänd ige
Verbesserung der Arbe i t sbed ingungen

kundiger Arbeiter, er muß auch ein si¬
c h e r e r A r b e i t e r w e r d e n !

Durch Schaden klug zu werden, ist im¬
mer e ine b i t te re Ar t , E r fahrungen zu
s a m m e l n . W e r w ü ß t e d a s n i c h t . S e l b s t

w e n n m a n d e m N e u l i n g t a u s e n d m a l
sagen muß, daß er dieses lassen soll
und jenes nur so und so unfal ls icher
bewerkstelligen kann, wir sollten es ihm
auch noch we i t e re Ma le sagen ! Be¬
lehre den Neuling —es kann viel leicht
f ü r i h n u n d f ü r D i c h L e b e n u n d G e s u n d ¬
h e i t b e d e u t e n .

Schiffahrtsmesse in Oslo
M i t S c h i f f s m o d e l l e n u n d G r o ß f o t o s ,

Or ig ina len und Model len von Sonder¬
f a b r i k a t e n h a t s i c h u n s e r e W e r f t a n

d e r z w e i t e n I n t e r n a t i o n a l e n S c h i f f a h r t s ¬

m e s s e i n O s l o b e t e i l i g t , d i e i n d e r

2 9
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steht aus 25 Mitgliedern, von denen 20
Arbeiter und 5Angestellte sind.

A u c h i m W e r k R o s s w u r d e n d e r V o r ¬

s i t z e n d e d e s B e t r i e b s r a t e s , K a r l R i c h ¬

ter, und sein Stellvertreter Walter Wend¬
land im Amt bestätigt.

I n den geschä f t s füh renden Ausschuß
wurden gewäh l t : Kar l R ich te r, Wa l te r
Wendland, Heinz Rähse, Rudi Dutschke
u n d L o u i s H e i d o r n .

D e r B e t r i e b s r a t d e s W e r k e s R o s s b e ¬

steht aus 21 Mitgliedern, von denen 17
Arbeiter und 4Angestellte sind.

I m W e r k F i n k e n w e r d e r w u r d e

W e r n e r P e t e r s z u m V o r s i t z e n d e n d e s

Be t r i ebs ra tes gewäh l t , wäh rend O t to
R i e c k h o f f s t e l l v e r t r e t e n d e r V o r s i t z e n d e r

wurde. Der b isher ige Bet r iebsratsvor¬
sitzende Fredy Suhr ist zwar wieder in
den Betriebsrat gewählt worden, doch
i n z w i s c h e n z u r ü c k g e t r e t e n . F ü r i h n
wurde Rolf Schoop Betriebsratsmitglied.
Der geschäf tsführende Ausschuß setzt
s i c h z u s a m m e n a u s : W e r n e r P e t e r s , O t t o

R i e c k h o f f , H e i n z H o l s t e n b e r g , K a r l
Behrens, H inr ich Dübe l t und He inr ich
R ü d e b u s c h .

D e r B e t r i e b s r a t d e s W e r k e s F i n k e n w e r ¬

der besteht aus 21 Mitgliedern, von de¬
nen 16 Arbeiter und 5Angestellte sind.

Am 8. März wählte die Belegschaft des Werkes Ross ihren neuen Betriebsrat.

der Belegschaft bemüht bleibt und die
sozialen und personellen Interessen der
A r b e i t n e h m e r w a h r n i m m t , v e r s t e h t s i c h

von se lbst . Wicht ig aber b le ib t auch,
die wirtschaftliche Entwicklung des Un¬
ternehmens zu verfolgen und aufgrund
von Gesprächen mi t der Le i tung des
U n t e r n e h m e n s z u u m f a s s e n d e r I n f o r m a ¬

tion der Belegschaft imstande zu sein.
D ie im Feb rua r und März gewäh l t en
B e t r i e b s r ä t e u n s e r e r d r e i W e r k e , d i e -

wie die Wahlbetei l igung erkennen läßt
—einen breiten Rückhalt in der Beleg¬

s c h a f t h a b e n , h a b e n s i c h i n z w i s c h e n
k o n s t i t u i e r t .

I m W e r k K i e l w u r d e n d e r b i s h e r i g e
V o r s i t z e n d e d e s B e t r i e b s r a t e s O t t o

B ö h m u n d s e i n S t e l l v e r t r e t e r H o r s t L o ¬

renz wiedergewählt.

I n den geschä f t s füh renden Ausschuß
w u r d e n g e w ä h l t : O t t o B ö h m , H o r s t
Lorenz, Walter Knaupe, Walter Krohn,
W i l l i B r a n d t , W e r n e r G e b a u e r , H e i n z
N e u m a n n u n d R o l f B e n d e r .

D e r B e t r i e b s r a t d e s W e r k e s K i e l b e -

M a n g e l n d e I n f o r m a t i o n k o s t e t e i m
J a h r e 1 8 1 5 z w e i t a u s e n d M e n s c h e n d a s

L e b e n . S i e fi e i e n i n d e r S c h l a c h t v o n

New Orleans, die gar nicht hätte statt¬
z u fi n d e n b r a u c h e n , w e i l n ä m l i c h d i e

beiden kr iegführenden Parteien, Groß¬
britannien und die Vereinigten Staaten,
bereits fünfzehn Tage zuvor den Frie¬
densvertrag unterzeichnet hatten.

T h o m a s v . R a n d o w

Die zu bewältigenden Aufgaben unserer
neugewählten Betriebsräte sind vielsei¬
tiger und wohl auch schwieriger als die
früherer Jahre, denn über die allgemei¬
nen Sorgen aller um die Sicherung der
Arbe i tsp lä tze h inaus g i l t es auch mi t
den Schwier igkei ten fer t ig zu werden,
d i e d e r Z u s a m m e n s c h l u ß u n s e r e r d r e i

Werke mit sich gebracht hat.

A is e ine der g rößten Schwier igke i ten
vorerst erweist sich, ein gerechtes und
e i n h e i t l i c h e s L o h n fi n d u n g s s y s t e m f ü r
u n s e r e d r e i W e r k e , d i e ü b e r d i e s i n v e r ¬

schiedenen Tarifgebieten liegen, zu er¬
s t e l l e n .B e t r i e b s r a t s w a h l i m W e r k F i n k e n w e r d e r a m 1 9 . M ä r z 1 9 6 8
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50 Jahre Daniel Brandt, Werkmeister
Walter Ragotzki, Kalkulator
Günther Schmidt, Feinblechner
Kurt Jörgensen, Tischler
Gerd Schmill, Maschinenschlosser
Werner Stahlberg, Maschinenschlosser
Heinz Kniphals, Elektriker
Walter Gries, Uhrmacher
Heinz Brede, Werkzeugmacher

1 . 4 . 1 9 6 8

1 . 4 . 1 9 6 8

1 . 4 . 1 9 6 8

1 . 4 . 1 9 6 8

1 . 4 . 1 9 6 8

1 . 4 . 1 9 6 8

1 . 4 . 1 9 6 8

1 . 4 . 1 9 6 8

1 . 4 . 1 9 6 8

W e r k R o s s

Fritz Falk, Meister (MB)
Max Scholz, Meister (SB)
Otto Schrieb er, Kranführer

1 . 4 . 1 9 6 8

4 . 4 . 1 9 6 8

1 1 . 4 . 1 9 6 8

40 JahreW e r k K i e l

2 6 . 1 0 . 1 9 6 7

2 3 . 1 2 . 1 9 6 7

1 0 . 2 . 1 9 6 8

2 7 . 3 . 1 9 6 8

3 . 4 . 1 9 6 8

1 3 . 4 . 1 9 6 8

1 8 . 4 . 1 9 6 8

Alfred Doempke, Maschinist
Fritz Lettau, Transportarbeiter
Wilhelm Bock, Werkmeister
Wilhelm Storm, Dreher
Friedrich Nicolai, Schiffszimmerer
Otto Schult, Konstrukteur
Max Schmidt, Maschinenwerker

W e r k R o s s

Rolf Brenner, Dreher
Heinz Opriel, Meister (Optik)
Herbert Krönke, E-Karrenfahrer
Gerhard Tokarski, Dreher
Willy Czyperek, Schiffszimmerer
Günther Gottschalk, Maschinenschlosser

2 9 . 3 . 1 9 6 8

5 . 4 . 1 9 6 8

1 9 . 4 . 1 9 6 8

1 9 . 4 . 1 9 6 8

5 . 4 . 1 9 6 8

5 . 4 . 1 9 6 8

W e r k R o s s

2 2 . 3 . 1 9 6 8

3 . 4 . 1 9 6 8

1 1 . 4 . 1 9 6 8

Karl Richter, Betriebsratsvorsitzender
Harry Dreves, Vorarb eit er
Hans Rieckert, E-Schweißer W e r k F i n k e n w e r d e r

Herbert Krüger, E-Schweißer
Josef Melz, Tischler
Oskar Wenzel, Ingenieur
Richard Weber, Helfer
Paul Mahlen, Vorarbeiter
Walter Ballmann, Tischler
Karl-Heinz Markmann, Vorarbeiter
Wilhelm Klein, E-Schweißer
Friedrich Wiese, Leiter des Baubüros
Georg Deutschier, Werkstattschreiber
Peter Weise, Vorarbeiter
Hans Wolter, Maschinenschlosser
Günther Kaiser, Elektriker
Karl-Heinz Petersen, Maschinenschlosser
Artur Krüger, Kupferschmied
Werner Oestmann, Technischer Angestellter
Rolf Sönksen, Schlosser
Wilhelm Händel, Anschläger
Erich Barr, Schiffszimmerer
Hans Paulsen, Ausgeber

3 . 1 . 1 9 6 8

8 . 1 . 1 9 6 8

8 . 1 . 1 9 6 8

1 4 . 1 . 1 9 6 8

1 7 . 1 . 1 9 6 8

1 4 . 2 . 1 9 6 8

2 . 3 . 1 9 6 8

1 1 . 3 . 1 9 6 8

2 9 . 3 . 1 9 6 8

3 0 . 3 . 1 9 6 8

3 0 . 3 . 1 9 6 8

1 . 4 . 1 9 6 8

1 . 4 . 1 9 6 8

1 . 4 . 1 9 6 8

1 . 4 . 1 9 6 8

1 . 4 . 1 9 6 8

2 . 4 . 1 9 6 8

6 . 4 . 1 9 6 8

1 4 . 4 . 1 9 6 8

1 9 . 4 . 1 9 6 8

W e r k F i n k e n w e r d e r

2 . 1 . 1 9 6 8

4 . 1 . 1 9 6 8

3 . 1 . 1 9 6 8

2 2 . 1 . 1 9 6 8

1 4 . 2 . 1 9 6 8

1 8 . 2 . 1 9 6 8

2 4 . 2 . 1 9 6 8

2 7 . 2 . 1 9 6 8

8 . 4 . 1 9 6 8

1 4 . 4 . 1 9 6 8

2 0 . 4 . 1 9 6 8

Berthold Korb, Dreher
Walter Bieneck, Kalkulator
Willy Lilienthal, Kontrolleur
Georg Vogl, Meister
Fritz Saggau, Tischler
Erich Wiechmann, Zimmermann
Gerhard Rüstmann, E-Schweißer
Hans Burmeister, Zimmermann
Willy Martin, Vorarbeiter
Willi Köster, Vorarbeiter
Oskar Thon, Meister

25 JahreW e r k K i e l

1 3 . 1 . 1 9 6 8

2 5 . 1 . 1 9 6 8

1 . 3 . 1 9 6 8

1 . 4 . 1 9 6 8

Johannes Sander, Zimmermann
Karl Bendig, Feuerwehrmann
Elfriede Richter, Kaufm. Angestellte
Klaus Gamm, Werkmeister

Lohnverhand lungen gekoppe l ten v ie r¬
ten Spitzengesprächs ihrem Höhepunkt
n ä h e r t e n , —

w ä h r e n d i n K i e l d i e B e z i r k s k o n f e r e n z

der IG Metall , Bezirksleitung Hamburg,
mit 120 Delegierten der vier Küstenlän¬
d e r N o r d d e u t s c h l a n d s i m H o t e l „ B e l l e ¬

vue “ t ag te , wobe i u . a . zu r Sp rache
kam, daß es bei der „Howaldtswerke -
D e u t s c h e W e r f t A G “ n u n m e h r u m e i n

e i n h e i t l i c h e s L o h n fi n d u n g s s y s t e m f ü r
die drei Werften, sowie eine Neurege¬
lung der Sozialleistungen und den Ab¬

schluß eines Generalvertrages über die
R e c h t e d e r A r b e i t n e h m e r n a c h d e m

Zusammenschluß gehe, -

- fand am Nachmit tag des 26. Apr i l in
der Ostseehalie eine Betriebsversamm¬
lung des Kieler Werkes statt.

Da ein beachtlicher Teil der Belegschaft
aufgrund vordr ing l icher Terminarbei ten
an d ieser Versammlung n icht te i lneh¬
men konnte, war die r iesige Halle nur
etwas mehr als bis zur Häl f te gefül l t .

G e g e n s t a n d d e r B e r i c h t e u n d K u r z -

Während s ich auf dem Petersberg bei
Königswinter die seit Februar im Gang
befindlichen Spitzengespräche zwischen
d e r I G M e t a l l u n d d e r D A G e i n e r s e i t s
u n d d e m G e s a m t v e r b a n d d e r m e t a l l -

industr ie l len Arbei tgeberverbände (Ge¬
samtmetal l) andererseits über den Ab¬
s c h l u ß e i n e s v o n d e n G e w e r k s c h a f t e n

geforder ten Rat ional is ierungsschutzab¬
k o m m e n s f ü r d i e 3 , 6 M i l l i o n e n B e ¬
schäftigten der bundesdeutschen Metall¬
i n d u s t r i e i m V e r l a u f d e s n u n m e h r m i t

3 1



B E R I C H T E - M I T T E I L U N G E NW E R K N A C H R I C H T E N ● K U R

J ü r g e n D a v i d ( K D )
zum Betriebsingenieur,

P e t e r D o h r m a n n ( K T B )
z u m B e t r i e b s - A s s i s t e n t e n

O t t o B a r e s e i ( K G R )
z u m W e r k m e i s t e r u n d

G ü n t e r S c h w a r z ( K S G )
z u m W e r k m e i s t e r .

für die drei zusammengeschlossenen
W e r f t e n

r e f e r a t e d e s B e t r i e b s r a t s v o r s i t z e n d e n

Otto Böhm und der Sprecher des DGB
u n d d e r D A G w a r e n :

s o w i e

9D ie No twend igke i t de r im Be t r i ebs¬
verfassungsgesetz geforderten „ver¬
t r a u e n s v o l l e n Z u s a m m e n a r b e i t “ z w i ¬

schen Werft lei tung und Betr iebsrat,
um u. a. die Teilnahme aller Beleg¬
s c h a f t s m i t g l i e d e r u n d w e n i g s t e n s
e ines Vors tandsmi tg l i edes an den
B e t r i e b s v e r s a m m l u n g e n s o w i e d i e
u m f a s s e n d e I n f o r m a t i o n d e r V e r ¬

s a m m e l t e n ü b e r d i e w i r t s c h a f t l i c h e

Situaton des Unternehmens zu ge¬
w ä h r l e i s t e n ,

® d e r U n m u t e i n e s g r o ß e n Te i l s d e r
B e l e g s c h a f t ü b e r d i e a m 1 . A p r i l
wirksam gewordene, einzig der Ab¬
sicherung bisher gezahlter übertarif¬
l i c h e r L o h n b e s t a n d t e i l e d i e n e n d e

Tarifvereinbarung vom 19. 12. 67/
4. 1. 68, aufgrund deren der Ecklohn
für d ie gewerb l i chen Arbe i tnehmer
der Meta l l i ndus t r ie Sch lesw ig -Ho l¬
s t e i n s v o n D M 3 , 2 7 a u f D M 3 , 4 2 e r ¬

h ö h t w o r d e n i s t , o h n e d a ß m i t d i e ¬

ser „Lohnerhöhung“ auch eine Ver¬
diensterhöhung verbunden ist,

ed ie Harmon is ie rung de r Akkord löhne
a u f d e n d r e i W e r f t e n u n s e r e s U n t e r ¬

n e h m e n s ,

●die a l lgemeine Tar i fs i tuat ion und d ie
Forderung nach einheitlichen Tarifen

9die Verhandlungen auf dem Peters¬
b e r g ü b e r h ö h e r e L ö h n e u n d e i n
Rat ional is ierungsschutzabkommen,
das al len Arbeitnehmern größtmög¬
liche Sicherung bieten soll.

D i e w e n i g e n D i s k u s s i o n s t e i l n e h m e r
b r a c h t e n z u m A u s d r u c k , d a ß L o h n e r ¬

höhungen grundsätz l ich e f fek t iv w i rk¬
s a m w e r d e n s o l l t e n , d a ß i n t e r e s s a n t

a l l e i n s e i , w a s i n d e r L o h n t ü t e d r i n s e i ,
u n d d a ß m a n k e i n V e r s t ä n d n i s f ü r d i e

Zustimmung der gewerkschaftl ichen Ta¬
r i f k o m m i s s i o n z u r Ta r i f v e r e i n b a r u n g
vom 19. 12. 67/4. 1. 68 habe, die nach
g e w e r k s c h a f t l i c h e r M e i n u n g b e s s e r e
Ausgangsposi t ionen für spätere Zei ten
geschaffen hätte.

A n d e r U n i v e r s i t ä t v o n W i s c o n s i n h a t

e ine Forschergruppe fes tges te l l t , daß
vor hundert Jahren ein Menscii im spä¬
t e r e n B e r u f s l e b e n e t w a n o c h e i n m a l s o ¬

v i e l d a z u l e r n e n m u ß t e , w i e e r i n d e r

Schule gelernt hat te. Heute is t es im
D u r c h s c h n i t t e r f o r d e r l i c h , d a ß e i n

M e n s c h , n a c h d e m e r d i e S c h u l b a n k
verlassen hat, zehnmal soviel Wissens¬
s t o f f a u f n i m m t , a l s i h m i n d e r S c h u l e
v e r m i t t e l t w u r d e . T h o m a s v . R a n d o w

Personalien
W e r k R o s s

Mi t Wirkung vom 1. Apr i l wurden er¬
n a n n t :

S i e g f r i e d S t o p a t ( 1 2 2 2 / 5 8 3 0 )
z u m Vo r a r b e i t e r f ü r d a s G e w e r k 1 2 2 2 /

S c h l o s s e r e i - B o r d b e t r i e b u n d

D ie te r Rose (61 /12131)
z u m Vo r a r b e i t e r f ü r d a s G e w e r k 5 11 /

Bordmontage.

W e r k K i e l

Dem Lei ter der Abte i lung Betr iebsab¬
r e c h n u n g , K i e l , H e r b e r t H e i t m a n n
(RA-K) , wurde am 19. Apr i l Gesamt¬
prokura erteilt.

Mi t Wirkung vom 1. Apr i l wurden er¬
n a n n t :

H e r b e r t A u g u s t ( K D )
zum Betr iebsingenieur, W e r k F i n k e n w e r d e r

M i t W i r kung vom 15 . Feb rua r wu rde
e r n a n n t :

S i e g f r i e d R ä t h e r
z u m M e i s t e r i m B e t r i e b B A 1 / A u s -

rüstungs- und Einr ichtungswerkstät¬
t e n .

Mi t Wi rkung vom 22. Februar wurden
e r n a n n t :

H e r m a n n B a r t e l s

z u m M e i s t e r i m B e t r i e b 2 3 4 0 / B o r d ¬

montage Reiherstieg,
P e t e r K r u s e

z u m M e i s t e r i m B e t r i e b 1 3 4 1 / B o r d ¬

montage, Reparatur Finkenwerder,

K u r t F l ü g g e
z u m M e i s t e r f ü r d e n B e t r i e b 2 5 3 0 /

E-Werkstatt Reiherstieg,

J o a c h i m H e i d e ( 2 3 4 0 / 1 6 0 6 3 )
z u m Vo r a r b e i t e r d e r B o r d m o n t a g e
Reiherstieg, Betrieb 2340

H e r m a n n D i c k s ( 1 3 4 1 / 1 0 1 5 2 )
z u m Vo r a r b e i t e r d e r B o r d m o n t a g e
F i n k e n w e r d e r , B e t r i e b 1 3 4 1 u n d

Wi l l i W iese (2230 /15491 )
z u m V o r a r b e i t e r i n d e r T i s c h l e r e i

Reiherstieg, Betrieb 2230.

Am 8. Mai besuchte eine aus zehn Direktoren verschiedener japanischer Werften bestehende
Delegation unter Leitung von Takao Nagata (Vizepräsident der Vereinigung japanischer Schiff¬
bauer) unser Werk Kiel. Die Delegation, hier bei der Besichtigung des im Dock 7(Werk Gaarden)
entstehenden Schwesterschiffes der „Esso Malysia“, befand sich auf einer Rundreise zu den
Großwerften Europas. Während dieser Reise fanden auch Besprechungen mit den Werftverbänden
verschiedener europäischer Länder statt. In London beklagte Nagata, daß die japanischen Groß¬
tankerbauten „ein großes Arbeitsvolumen ohne guten Profit“ mit sich gebracht hätten.
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. V o r s i c h t + R ü c k s i c h t = S i c h e r h e i t '

Aufpassen oder passen müssen
Tag für Tag gehen oder fahren wir zur
A r b e i t . E s f ä l l t u n s n i c h t s m e h r a u f .

Al les ist uns selbstverständlich gewor¬
den: die Straßen, durch die wir gehen,
d i e H ä u s e r , d i e M e n s c h e n , d e n e n w i r

begegnen. Plötzlich kreischen Bremsen.
W i r b l i c k e n u n s u m , b l e i b e n w e n i g e
Sekunden lang stehen, dann gehen wir
we i te r. Daß wen ig spä ter e in Unfa l l¬
wagen angerast kommt und einen Ver¬
l e t z t e n a u f n i m m t , b e m e r k e n w i r n i c h t
m e h r . A b e r s e l b s t , w e n n w i r e s b e ¬

m e r k t e n , w ü r d e n w i r m ö g l i c h e r w e i s e
n u r f e s t s t e l l e n : J a , s o i s t e s e b e n , w e n n

man nicht aufpaßt! Ist auch eine böse
Ecke, da mußte ja einmal was passie¬
r e n . . . I

Nicht aufgepaßt! Wir sagen es so da¬
h in , geben der Ecke d ie Schu ld , der
Kreuzung, einer von vielen Kreuzungen
i n d e r S t a d t . . . 1

Tag für Tag steht in jeder Zeitung eine
s o l c h e M e l d u n g . J e d e r l i e s t s i e : d e r
Kraftfahrer, der Radfahrer, der Fußgän¬
ger, der Chef, der Meister, der Proku¬
r i s t , d e r L e h r l i n g , d i e S e k r e t ä r i n . . .
Nicht aufgepaßt! Häufig genug ist dies
d i e U r s a c h e f ü r e i n e n U n f a l l .

Eigentl ich müßte uns jede dieser Mel¬
d u n g e n z u m S i g n a l w e r d e n , d a ß w i r
künf t igh in besser aufpassen, auf uns,
a u f d i e a n d e r e n . W i r k ö n n e n d e n m o ¬

dernen Verkehr nicht ignorieren, er ist
n u n m a l d a , o b e r u n s g e f ä l l t o d e r
n i c h t . Wa s w i r t u n m ü s s e n , i s t : Vo r s i c h ¬

t i g s e i n u n d r ü c k s i c h t s v o l l , d e n n e s
geht um unser Leben, um unsere Ge¬
s u n d h e i t , u m u n s e r e F a m i l i e ! W i r d e n ¬

ken an a l les mögl iche lange und of t ,
aber daran scheinbar allzu wenig!

Tag für Tag werden Unfälle verursacht,
k e h r e n M ä n n e r u n d F r a u e n n i c h t v o n

der Arbeit zurück, weil irgendeiner nicht
a u f g e p a ß t h a t ! S o ! ! d a s s o w e i t e r ¬
gehen? Wollen wir immer mit dem Ri¬
siko spielen, uns darauf einlassen, daß
schon nichts passieren werde . . . ?Ein
teuflisches Spiel ! Wie lange eigent l ich
n o c h ?

D e n k e n w i r d o c h d a r ü b e r n a c h : W e r

einmal nicht aufpaßt, den muß es zwar
nicht erwischen, es kann ihn aber gleich
s o e r w i s c h e n , d a ß e s i h m n i c h t m e h r

vergönnt ist aufzupassen; daß er pas¬
s e n m u ß — f ü r i m m e r !

Nein, sowas!
Von der Taufe der „Murex“ spricht kei¬
n e r m e h r . N a t ü r l i c h n i c h t . W e r s c h o n

d e n k t j e t z t n o c h a n d a s , w a s a m
2 7 . F e b r u a r w a r ?

E i n f e h l e n d e s K o m m a i m l e t z t e n S a t z

e iner Ze i tungsmeldung indes, d ie uns
erst jetzt bekannt wurde, r ief uns das
festliche Ereignis wieder in Erinnerung.
Bärbel Schwede {technische Zeichnerin
i m z w e i t e n L e h r j a h r / We r k K i e l ) i l l u ¬
s t r i e r t e , w a s i n d i e s e r i m s ü d d e u t s c h e n

Raum verb re i te ten Me ldung zu lesen
w a r .

S C H I F F S T Ä Ü F I . - G r a u w ö l b t e s i d i d e r
Himmel über den grünen Fluten der
Kieler Förde, als Rut Brandt (rechts) die
t rad i t ione l le F iasd ie Sekt am ro ten Wuls t¬
bug des Tankers »Murex« zersdiellen ließ,
der sich aus dem riesigen schwarzen
S d i i l f s l e i b v o r w Ö l b t . D i e F r a u d e s A u ß e n ¬
ministers, die einen modischen blauen ■
Mantel und eine Leopardenpclz-Kappe
trug, taufte das Schiff mit den Worten:
»Ich taufe dich auf den Namen >Murex« J
und wünsche dir und deiner Besatzung f
allzeit glückhafte Fahrt.« Nachdem die ?
Flasche mit lautem Knall am Bug zer^ /
splittert war, heulten die Sirenen und die
Belegschaft und die Ehrengäste kiätTckten
Beifall.

D a s k o m m t b e i u n s n i c h t v o r !
„Eigent l ich so l l test Du so etwas auch
fe r t i gb r i ngen können ! “ Das ha t t e d i e
tüchtige Ehefrau des jungen Flott ganz
n e b e n b e i b e m e r k t , n a c h d e m i h r M a n n

v o n e i n e m A r b e i t s k o l l e g e n b e r i c h t e t
hat te , dessen Verbesserungsvorsch lag
z u e i n e r e r h e b l i c h e n K o s t e n s e n k u n g
f ü h r t e u n d d e m d e s h a l b e i n e P r ä m i e

v o n e i n i g e n h u n d e r t M a r k ü b e r r e i c h t
w o r d e n w a r . „ U n d d i e s e P r ä m i e n f ü r

Ve rbesse rungsvo rsch läge werden un¬
versteuert und ohne Sozialabzug aus¬
gezahlt? Überleg’ doch mal, was wir
m i t s o l c h e i n e m z u s ä t z l i c h e n G e l d a l l e s

anfangen könnten! Ich müßte dringend
e i n n e u e s K l e i d h a b e n ! M e i n M a n t e l
i s t i n z w i s c h e n a u c h u n m o d e r n ! U n d

K l e i n - E r n a b r a u c h t n e u e S c h u h e ! U n d

u n s e r e U r l a u b s r e i s e , u n d . . . u n d . . .

So hatte das damals angefangen. Einige
Wochen lang hatten diese und ähnliche
sp i tze Bemerkungen zur Tagesrou t ine

se ines Eheweibes gehör t , b is er s ich
d a n n e n d l i c h a u f g e r a f f t u n d s e i n e
G e d a n k e n ü b e r e i n e n b e s s e r e n u n d
s c h n e l l e r e n A r b e i t s a b l a u f i n s e i n e r A b ¬

teilung zu Papier gebracht und als Ver¬
besserungsvorschlag eingebracht hatte.
I n t e r n h a t t e n s i c h s e i n e I d e e n l e i d e r

n i c h t v e r w i r k l i c h e n l a s s e n . S e i n C h e f

wa r da fü r e i n fach n i ch t ansp rechba r.
„Merken Sie sich ein für allemal, junger
Mann: ich leite diese Abteilung seit 30
J a h r e n . U n d d a k o m m e n S i e u n d w o l ¬

l e n m i r s a g e n , w a s b e s s e r g e m a c h t
w e r d e n k ö n n t e ? B l e i b e n S i e m i r m i t

I h r e m n e u m o d i s c h e n K r a m v o m H a l s e !

N o c h b e s t i m m e i c h h i e r , w a s z u t u n i s t

und wie es erledigt wird. Tun Sie ge¬
fälligst, was ich Ihnen aufgetragen habe
u n d ü b e r l a s s e n S i e d a s D e n k e n l i e b e r

den Pferden, die haben größere Köpfe!“
So hatte ihn sein Chef abfahren lassen,
a l s e r i h m s e i n e G e d a n k e n e i n m a l v o r -„ V o r s i c h t - F R ü c k s i c h t = S i c h e r h e i t '
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den, der sich aus seiner täglichen Ar¬
beit ergibt. Wer nämlich Arbeitsablauf
und Produkt ionsgang mit wachen Sin¬
nen beobachtet, also wirklich „ganz bei
der Sache“ Ist, wird nicht nur besser.

MacUch^ S i c im i t !tragen wollte. Und dabei lag doch auf
d e r H a n d , d a ß s i c h m a n c h e s — u n d
d a r i n w a r s i c h d i e g a n z e A b t e i l u n g
einig —wesentlich vereinfachen ließ.

N u r d a s w o l l t e e r m i t s e i n e m Ve r b e s s e ¬

rungsvorschlag erreichen. Aber, sein
Chef schien jetzt restlos sauer zu sein.
Mi t ihm war überhaupt n icht mehr zu
reden, seitdem er von der Geschäfts¬
leitung zur Abgabe einer Stellungnahme
über Flott’s Verbesserungsvorschlag auf¬
g e f o r d e r t w o r d e n w a r u n d s i c h a b ¬
zeichnete, daß die von Flott angeregten
Änderungen durchgeführt werden wür¬
d e n .

WIR . . . über legen uns bei al lem, was
wir tun, auch, ob sich unsere Aufgabe
v i e l l e i c h t a n d e r s b e s s e r o d e r s c h n e l l e r

e r l e d i g e n l ä ß t . W i r d e n k e n m i t u n d
l a s s e n n i c h t l o c k e r , w e n n e s d a r u m

geh t , Ve rbesse rungen du rchzuse tzen .
Als Mitarbeiter mit Vorgesetztenfunktion
greifen wir die Anregungen unserer Mit¬
arbei ter auf , prüfen s ie sorgfäl t ig und
setzen sie durch oder geben ihnen un¬
s e r e u n e i g e n n ü t z i g e U n t e r s t ü t z u n g ,
wenn ihre Verwirklichung außerhalb un¬
seres Zuständigkeitsbereichs l iegt. Wir
f ö r d e r n a u f d i e s e W e i s e d i e I n i t i a t i v e

u n d d a s M i t d e n k e n u n s e r e r M i t a r b e i t e r .

S e i t e i n i g e n Ta g e n k l e b e n a n d e n
M a u e r n e i n e r V i e l z a h l v o n G e b ä u d e n

unserer Werft in Hamburg und Kiel die
P l a k a t e m i t d e m l u s t i g e n , a n e i n e m
Kranhaken zappe lnden Männchen im
b l a u e n P ä c k c h e n m i t S c h u t z h e l m u n d

P l o s s e n fi n g e r , d a s u n s z u z u r u f e n
scheint: u n w a n n k ö r n s t d u t o m
Vorschlagsbüro?"

D i e s e F r a g e i s t d u r c h a u s e r n s t g e ¬
meint und an uns alle gerichtet.

Ü b e r d e n W e r t o d e r U n w e r t d e s i n n e r ¬

b e t r i e b l i c h e n Vo r s c h l a g s w e s e n s l ä ß t
s i c h b e i m b e s t e n W i l l e n u n d s c h o n s e i t

langem nicht mehr streiten. Seine Er¬
folge sind unbestritten.

D e n n o c h b e g e g n e t m a n h i e r u n d d a
a u c h b e i u n s n o c h d e m e i n e n o d e r a n ¬

d e r e n , d e r
a u c h i m m e r — i m m e r n o c h n i c h t s d a v o n

gehört zu haben scheint.

Sinn des innerbetrieblichen Vorschlags¬
wesens ist zum einen, aufgrund von Ver¬
besserungen jeder Art e infacher, bes¬
ser und billiger, also wirtschaftlicher zu
a r b e i t e n . Z u m a n d e r n a b e r s o l l d u r c h

d a s b e t r i e b l i c h e Ve r b e s s e r u n g s v o r ¬
schlagswesen die Anregung jedes ein¬
ze lnen Mi ta rbe i te rs zu se lbs tänd igem
D e n k e n u n d H a n d e l n i n s b e s o n d e r e i n

jenem Er fahrungsbere ich bewi rk t wer -

a u s w e l c h e n G r ü n d e n

un wann körnst du O
tom VORSCHLAGSBÜRO 5

s o n d e r n v o r a l l e m a u c h s i c h e r e r a r b e i ¬

t e n . U n d w i r d z u m d r i t t e n e n d l i c h i m

S e l b s t v e r t r a u e n u n d i n s e i n e r S e l b s t ¬

achtung bestätigt werden.
A l s o :

M a c h e n S i e m i t !

Beteiligen auch Sie sich beim inner¬
betriebl ichen Verbesserungsvor¬
schlagswesen!
S i e h e l f e n m i t , d i e W e t t b e w e r b s ¬

fähigkei t unserer Werf t zu stärken,
d i e A r b e i t s p l ä t z e z u s i c h e r n u n d
h a b e n n i c h t z u l e t z t d i e C h a n c e , e i n e
P r ä m i e z u b e k o m m e n !

O D E R S O L L T E S O E T W A S D O C H B E I

U N S V O R K O M M E N ?

Früherkennung des Krebses
ist wichtig!
Obwohl jährl ich bei uns etwa 130 000
M e n s c h e n a n K r e b s s t e r b e n , i s t e s n i c h t

leicht, die Menschen von der Notwen¬
d igke i t e iner Krebsvorsorge zu über¬
zeugen. Bei den Frauen sind die Be¬
strebungen hinsicht l ich der Früherken¬
nung schon auf fruchtbaren Boden ge¬
fa l len, be i den Männern is t es le ider
n o c h n i c h t d e r F a l l .

D ies l i eg t na tü r l i ch auch daran , daß
d i e d i a g n o s t i s c h e n Ve r f a h r e n k o s t ¬
spielig und zeitraubend sind. Die Zell¬
d i a g n o s t i k w i r d h e u t e j e d o c h s c h o n
überal l mit Erfolg angwandt. Die For¬
schungen sind soweit vorangekommen,
daß die Zelldiagnostik so wie bisher in
d e r F r a u e n h e i l k u n d e , d e m n ä c h s t a u c h

in de r Magen-Darmd iagnos t i k , i n de r

i

An acht Nachmittagen traten sich die Sicherheitsbeauftragten des Werkes Kiel in Gruppen von
fünfzehn bis zwanzig Mann zu Diskussionen Uber Fragen der Arbeitssicherheit und Unfallver¬
hütung in einem der Schulungsräume des Werkes Kiel-Dietr ichsdorf, Die Sicherheitsingenieure
Almendinger und Klostermann standen ihnen als Diskussionspartner zur Verfügung. Grundlage
der Diskussion boten Aufnahmen von im Werk festgestellten und „gestellten“ Mängeln im Ver¬
halten von Werksangehörigen.
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L u n g e n d i a g n o s t i k u n d i n d e r D i a ¬
gnostik von Blasenkrankheiten und der
Vorsteherdrüse mit Erfolg eingesetzt
w e r d e n k a n n .

Damit wird man in der Bekämpfung des
Krebses ein großes Stück weiterge¬
kommen sein, denn Früherkennung ist
Frühbehandlung und damit Frühheilung.
D i e s h a t d a n n a u c h e i n e w e s e n t l i c h e

Herabsetzung der Kosten zur Folge.
V i e l l e i c h t l ä ß t s i c h d a s i n Z a h l e n b e s s e r
a u s d r ü c k e n a l s i n W o r t e n : W ä h r e n d

sich die Behandlungskosten eines Früh¬
falles auf DM 500,— belaufen, steigen
diejenigen eines fortgeschri t tenen Fal¬
l e s a u f e t w a D M 3 0 0 0 0 , — b i s D M
3 5 0 0 0 , — . Z u d i e s e n r e i n e n B e h a n d ¬

lungskosten kommen dann noch Kur¬
k o s t e n , R e n t e n a n s p r u c h , L o h n a u s f a l l
und der Ausfall an Arbeitsprodukt.

M i t P l a k a t e n v o n u n -

gewönlichem Sex-
Appeal werben die im
allgemeinen als prüde

angesehenen Briten für
die Unfallverhütung.

D e r Te x t a u f d e m
P l a k a t f o t o w u r d e v o n

u n s e r e n S i c h e r h e i t s ¬

ingenieuren in deut¬
scher Sprache wieder¬

gegeben, um es bei
Dia-Vorträgen „ein¬

b l e n d e n “ z u k ö n n e n .

»Sichere Schuhe

vermeiden solche Stßrze»

? ? \

s e n , L e h r g ä n g e n u n d Vo r t r ä g e n a m
Wohnor t n ich t mögl ich is t . Das Lehr¬
programm 1968/69 umfaßt die Abteilun¬
gen Recht , Wi r tscha f t , Po l i t i k , A l lge¬
m e i n b i l d u n g , S p r a c h e n , M a t h e m a t i k ,
Soziologie, Führungslehren-Technik der
geistigen Arbeit.

Der Studiengang Arbeitsrecht z. B. ver¬
m i t t e l t a u s r e i c h e n d e F a c h k e n n t n i s s e f ü r

den Nichtjuristen, denn täglich kommen

wir mit Rechtsfragen in Berührung. Je¬
der Kauf, jeder Arbeite- und Mietvertrag
ist ein Rechtsgeschäft. Bei Unklarheiten
oder str i t t igen Fragen stehen die mei¬
s t e n M e n s c h e n d e m R e c h t z i e m l i c h h i l f ¬

los gegenüber, und es ist schwierig, die
f ü r e i n e n S a c h v e r h a l t m a ß g e b l i c h e n
Rechtsvorschriften ausfindig zu machen
und den Gesetzestext r icht ig zu lesen
und auszulegen.

H i e r h a t d i e B r i e f s c h u l e a l s e i n z i g e
F e r n s c h u l e e i n e v o l l e A u s b i l d u n g i m
A r b e i t s r e c h t f ü r d e n N i c h t - J u r i s t e n a u f ¬

g e b a u t , F a c h l e u t e , R i c h t e r u n d D o z e n ¬

ten haben diesen Studiengang zusam¬
menges te l l t . De r S tud ie rende beg inn t
mit der „Einführung in das Recht“. Hier
w e r d e n d i e G r u n d k e n n t n i s s e d e s Z i v i l ¬

rechts, des juristischen Denkens gelehrt
und mit Wissensfragen auch geübt. Auf
d iese Grundausbi ldung für den Nicht¬
juristen bauen dann die Lehrgänge
„Arbei tsver t ragsrecht“ , „Betr iebsver fas¬
s u n g s r e c h t u n d P e r s o n a l v e r t r e t u n g s ¬
rech t “ au f . „Ta r i f ve r t rags rech t “ , „P ro¬
z e ß - u n d V e r f a h r e n s r e c h t “ s o w i e d a s

Rechtsprechungsheft „Urtei le 67“, run¬
den die Ausbildung ab.

In der Abtei lung „Wir tschaf t “ s ind fo l¬
gende Lehrgänge aufgelegt: Einführung
in d ie Nat ionalökonomie, Betr iebswir t¬
schaft, Geld und Kredit, Volkswirtschaft¬
liche Gesamtrechnung.
I n d e r A b t e i l u n g „ A l l g e m e i n b i l d u n g “
s ind d ie Leh rgänge „F re ie Rede und
Versammlungstechnik“. „Der Studienzir¬
kelleiter“, „Deutsche Sprache“ usw. auf¬
gelegt.

Im Lehrgang „Freie Rede und Versamm¬
lungstechnik“ werden u. a. die wichtig¬
sten Fragen und Prob leme über Ver¬
sammlungsver lau f , Vo rbe re i tung e ine r
Versammlung sowie Rechtsf ragen zum
Vereins- und Versammlungswesen ver¬
m i t t e l t .

DGB-Briefschule
D e r D e u t s c h e G e w e r k s c h a f t s b u n d b e ¬

sitzt eine eigene Briefschule, die jedem
ein umfassendes und reichhaltiges Pro¬
gramm für e ine bessere Al lgemeinbi l¬
dung bietet, dem der Besuch von Kur-

Mit der dreiaktigen Komödie „Schicksal, dreih
di“ von Hans Balzer in der Inszenierung von
Bruno Ströbing haben die „Werftkomödianten“
u n s e r e s W e r k e s F i n k e n w e r d e r a n v i e r A b e n d e n
i n d e r G o r c h - F o c k - H a l l e i n F i n k e n w e r d b r u n d

im Haus der Jugend in Al tona gast ier t . Wie
schon so viele Inszenierungen in früheren Jah¬
ren, darf auch diese als eine schöne, abge¬
rundete Aufführung bezeichnet werden. Das von

einem pens ion ier ten Standesbeamten, der s ich n icht zum „a l ten E isen“ zäh len lassen wi l l ,
handelnde niederdeutsche Stück fand allseits Anklang.
Unser Foto zeigt von links nach rechts Bruno Strübing, Werner Dittes, Horst Leupelt und Inge
Sempf in der von Werner Di t tes und Paul Dre ier entwor fenen „guten Stube“ . Wei tere Mi l¬
wirkende waren: Elli Sienknecht und Günther Sempf. GretI Kielmann soufflierte.
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können . Durch d iese Verbesserungen
ist eine erhebliche Einsparung an Ma¬
t e r i a l u n d A r b e i t s z e i t e r z i e l t w o r d e n .

In Anerkennung der besonderen Le i¬
stung wurde den Vorschlagenden vom
Vorstand je eine Prämie von 1000,— DM
z u e r k a n n t .

Von den in Kiel abgeschlossenen Ver¬
besserungsvorsch lägen waren 21 vo r
1967, 17 im Jahre 1967 und 13 in die¬
sem Jahre eingereicht worden.
30 dieser Vorschläge behandelten Ver¬
besserungen auf techn ischem Gebie t ,
während 20 Verbesserungen im Bereich
der Arbeitsorganisation und Verwaltung
zum Gegenstand hat ten und einer d ie
Unfallverhütung betraf.

E l f Ve rbesse rungsvo rsch läge konn ten
mit Geldprämien von insgesamt 3690,—
D M b e d a c h t w e r d e n , w ä h r e n d n e u n w e i ¬

tere mi t Sachprämien be lohnt wurden
und 31 Verbesserungsvorschläge abge¬
l e h n t w e r d e n m u ß t e n .

Zwe i de r p rämi ie r ten Verbesse rungs¬
vorschläge waren von jeweils zwei Mit¬
arbeitern eingereicht worden. Sie erziel¬
ten Prämien von 1000,-/1000,- DM und
210,-/210,- DM. Team-Arbeit lohnt sich
a l s o a u c h h i e r .

Die folgenden Auszüge aus den Proto¬
kollen des Prüfungsausschusses mögen
Anregung für die eigene Mitarbeit sein.

Vorschlag Nr. 29/67
Charlotte Schlicht, Sekretärin

Anforderung von Minicars anstel le von
T a x e n .

Die Vorschlagende regt an, falls für den
Normalverkehr eigene Wagen nicht ver¬
fügbar sind, anstelle von Taxen Minicars
anzufordern, da hierdurch Einsparungen
z u e r r e i c h e n s i n d .

Seit einiger Zeit wird entsprechend ver¬
fahren. Der Vorschlag wirkt sich kosten¬
sparend aus.
Die Vorschlagende erhäl t e ine Prämie
von 150 ,— DM.

In den ersten drei Sitzungen des Prü¬
fungsausschusses für das betriebliche
Vorschlagswesen der Howaldtswerke —
Deutsche Werft Aktiengesellschaft Ham¬
burg und Kiel , Werk Kiel , d ie am 31.
Januar, am 28. Februar und am 27. März
dieses Jahres stattgefunden haben, wur¬
den insgesamt 51 Verbesserungsvor¬
schläge diskutiert und abgeschlossen.

Der Prüfungsausschuß für das betrieb¬
liche Vorschlagswesen der beiden Ham¬
burge r Werke w i rd au f se ine r e rs ten
Sitzung etwa die gleiche Zahl von Ver¬
besserungsvorsch lägen zu behande ln
h a b e n .

Vorschlag Nr. 162/66
O t t o S t e f f e n , W e r k m e i s t e r

H e i n z C a l l o n d a n n , Vo r a r b e i t e r

Vereinfachte Herstellung von Traversen.
Der Vorschlag, die Traversen nicht mehr
aus Winke le i sen m i t angeschwe iß ten
Rohren und Stegen zu fertigen, sondern
da fü r nu r noch e in S te l lagenrohr m i t
beidseitig angeschweißten Kettenhaltern

Auszüge aus den Protokollen
des Prüfungsausschusses für das betriebliche Vorschlagswesen

Vorschlag Nr. 13/68 K
H e l m u t K u n z , K a s s e n b o f e

Abteilung RFKK

Bessere Ausnutzung der Ordner und
Ablageplätze.
Der Vorschlag, gewisse Formblätter den
Kredi torenrechnungen anzukleben stat t
a n z u h e f t e n , h a t z u e i n e r b e s s e r e n A u s ¬

nutzung der Ordner und Ab lagep lä tze
geführt.
Der Vorschlagende erhäl t e ine Prämie
v o n 1 0 0 , — D M u n d e i n e B r i e f t a s c h e .

rüsten mit einer Winkelstel lage entfal¬
l e n . D a d u r c h s i n d Z e i t - u n d M a t e r i a l ¬

ersparnisse erzielt worden. Die Einspa¬
rungen sind jedoch einmalig, da es sich
h i e r b e i u m e i n e n S p e z i a l - S c h i f f s t y p
h a n d e l t .

Der Vorschlagende erhäl t e ine Prämie
v o n 1 9 0 , — D M u n d e i n e B r i e f t a s c h e .

Berufliches Spezial istentum ist
die Grundlage von Leistungen,
die der berufstätige Mensch sich
heute noch als Leistungen sei¬
n e r P e r s o n z u r e c h n e n k a n n .Vorschlag Nr. 199/65

M a x Z a c h a u , B e t r i e b s a s s i s t e n t
B e t r i e b 9 0 0

Papierverbrennungsofen für
W e r k G a a r d e n .

D e r v o r g e s c h l a g e n e P a p i e r v e r b r e n ¬
nungsofen ist bereits seit längerer Zeit
i n B e t r i e b . K o s t e n f ü r d a s b i s h e r e r ¬

f o r d e r l i c h e A b f a h r e n d u r c h e i n e F r e m d ¬

firma werden dadurch eingespart .
D e r Vo r s c h l a g e n d e e r h ä l t 2 7 0 , - D M
P r ä m i e .

Prof. Dr. Helmut Schelsky,
deu tsche r Soz io loge

Vorschlag Nr. 39/67
Franz Gawlik, Vorarbeiter,
W e r n e r T h e d e n , Vo r a r b e i t e r ,
b e i d e A b t . K H V

Verbesserungen an der Sandstrahl¬
anlage.
D ie vo rgesch lagenen Verbesse rungen
haben dazu be ige t ragen , daß Kos ten
für Mater ial und Arbeitszeit eingespart
w e r d e n .

Die Vorschlagenden erhalten ein Dank¬
s c h r e i b e n u n d e i n e P r ä m i e v o n j e
2 1 0 , - D M .

zu verwenden, hat s ich sehr gut be¬
w ä h r t .

Durch diese Vereinfachung wurden die
Herstellungskosten erheblich gesenkt.
Die Voschlagenden erhalten je 550,—DM
P r ä m i e .

Vorschlag Nr. 91/66
W e r n e r M u r r e r , W e r k m e i s t e r

Betr ieb 735 /Werkzeugmasch.-Instands.
H e i n z H a s s e , Vo r a r b e i t e r
Betr ieb 386 /Schiffbauhalle

Verbesserungen durch Umbau der
S i c o m a t - B r e n n m a s c h i n e .

Die Vorschlagenden haben die Sicomat-
Brennmaschine so umgebaut , daß e in
e i n w a n d f r e i e r 3 - P h a s e n - S c h n i t t i n e i n e m

Arbe i t sgang mög l i ch i s t . G le i chze i t i g
wurde die Düsenhalterung geändert, so
daß bi l l ige In jektor-Düsen anstel le der
teuren Originaldüsen verwendet werden

Vorschlag Nr. 23/66
Hans Guhl, Maschinenarbeiter
Betrieb 320 /Schiffbauhalle

Vorrichtung zum Halten der
S c h l e i f m a s c h i n e .

D i e v o r g e s c h l a g e n e Vo r r i c h t u n g z u m
H a l t e n d e r S c h l e i f m a s c h i n e h a t s i c h g u t
b e w ä h r t . M i t i h r w i r d e i n e b e s s e r e

Q u a l i t ä t d e s S c h l i f f e s e r r e i c h t u n d e i n e

f r ü h z e i t i g e E r m ü d u n g d e s S c h l e i f e r s
v e r m i e d e n .

D e r Vo r s c h l a g e n d e e r h ä l t 9 0 , — D M
P r ä m i e u n d e i n e G e l d b ö r s e .

Vorchlag Nr. 214/66
W a l t e r L a a t z e n , S c h i f f b a u e r
B e t r i e b 3 4 0 / S c h i f f s n e u b a u

Zeit- ud Materialeinsparung durch Ver¬
wendung von Knaggen a ls Ste l lagen¬
halterung.
Durch den Vorschlag, die Stel lage mit
den Verarbei tungsknaggen des Schi ff¬
b a u e r s z u k o m b i n i e r e n , i s t d a s E i n -
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Rückblickend stellt man fest, daß
die größten Sorgen die waren,
die man gar nicht hatte.

Henry de Montherlant,
f r a n z ö s i s c h e r S c h r i f t s t e l l e r

M a n v e r l i e r t d i e m e i s t e Z e i t d a ¬
durch, daß man welche gewin¬
n e n w i l l .

John Steinbeck,
a m e r i k a n i s c h e r S c h r i f t s t e l l e r

Gerüchte sind das Kleingeld der
W a h r h e i t .

Wer nicht an Wunder glaubt, ist
k e i n R e a l i s t .

Michel St. Pierre,
f r a n z ö s i s c h e r S c h r i f t s t e l l e r

Ben Gurion,
i s r a e l i t i s c h e r P o l i t i k e r

Die Weltraumfahrt ist ein Triumph
d e s V e r s t a n d e s u n d e i n V e r s a ¬
gen der Vernunft.

Max Born,
Professor der Physik

Ais mäßig gilt der, der viel ver¬
tragen kann.

Curd Jürgens,
deutscher Schauspieler ♦

m t

M l m ^ Das meiste auf der Welt geht
nicht durch den Gebrauch kaputt,
s o n d e r n d u r c h P u t z e n .

Erich Kästner,
d e u t s c h e r S c h r i f t s t e l l e r

● - i -
A * . m t t

-

- ● » I

Auch Revolutionäre tragen am
E n d e P a n t o f f e l n . D a s G e h e i m n i s a l l e r G e h e i m ¬

n i s s e i s t d i e W i r k l i c h k e i t .

Ernst Kreuder,
d e u t s c h e r S c h r i f t s t e l l e r

Giovanni Guareschi,
i t a l i e n i s c h e r S c h r i f t s t e l l e r

■
n «

^ ^

\ \

L o r b e e r i s t d a s a m s c h n e l l s t e n
w e l k e n d e G e m ü s e .

G i o v a n n i G u a r e s c h i ,
i t a l i e n i s c h e r S c h r i f t s t e l l e r

Das glücklichste Alter ist jener
Teil der Jugend, da man an sich
selbst zu glauben beginnt und
noch nicht aufgehört hat, an die
anderen zu glauben.

Francoise Sagan,
f r a n z ö s i s c h e S c h r i f t s t e l l e r i n




