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Uber die Vorausrüstung von Großtankern
v o n E r n s t D e n k e r , K i e l

D i e W o c h e n s t u n d e n e n t h a l t e n a u c h d i e

Stundenleistungen von Fremdarbeitern,
stellen im übrigen aber die eigenen Lei¬
s tungen dar. Ger inge Veränderungen
durch A rbe i t sve rgabe im Fes tau f t rag ,
beispielsweise Malerarbeiten, sollen un¬
berücksichtigt bleiben.
Das Ziel der Vorausrüstung im Werk 1
kann wie folgt beschrieben werden:

O p t i m a l e r A u s r ü s t u n g s s t a n d b e i m
S t a p e l l a u t ( b z w. A u s d o c k e n ) u n d
damit kürzest mögliche Kail iegezeit.

H i e r b e i d a r f k e i n e Ve r l ä n g e r u n g d e r
s t a h l s c h i f f b a u l i c h e n B o r d m o n t a g e z e i t
e i n t r e t e n .

Das bedeutet, daß der gesamte Arbeits¬
ablauf so geplant und ausgeführt wird,
daß e inma l d ie Ausrüs tungswerke so
früh wie möglich mit der Bordmontage
beg innen können , zum anderen aber
d i e s t a h l s c h i f f b a u l i c h e D u r c h l a u f z e i t d a ¬

d u r c h n i c h t b e h i n d e r t w i r d . D i e n a c h

dem Stapfel lauf bzw. Ausdocken noch
benötigte Zeit soll sich aus einem kriti¬
schen Weg ergeben, der diejenigen Ar¬
be i t en umfaß t , d i e e rs t du rchge füh r t
w e r d e n k ö n n e n , w e n n d a s S c h i f f
s c h w i m m t .

A u f d i e V e r h ä l t n i s s e i m W e r k 1 b e z o ¬

gen, bedeutet d ies, daß Ausrüstungs¬
arbe i ten, d ie den vorgenannten kr i t i¬
schen Weg nicht beeinflussen, durchaus
a u f d e m Wa s s e r a u s g e f ü h r t w e r d e n
k ö n n e n . Z w e c k m ä ß i g e r w e i s e s o l l t e n
ein ige Arbei ten sogar erst am Liege¬
p la tz durchgeführ t werden, zum Be i¬
spie l das Einbr ingen von Möbeln und
I n v e n t a r . S o l c h e Te i l e l a s s e n s i c h k o ¬

stenmäßig günst iger am Liegeplatz an
Bord bringen.

B e s o n d e r s b e m e r k e n s w e r t i s t d e r v o r -
a u s i c h t l i c h e r z i e l b a r e G r a d v o n B a u -

N r. 1 2 0 7 a l s e r s t e m e i n e r S e r i e v o n v i e r

Sch i f f en . Be i den Fo lgesch i f f en w i rd
e ine S te ige rung b is au f ca . 70% fü r
möglich angesehen.

D i e Z e i t d a u e r n a c h d e m A u s d o c k e n i s t

bei den jetzt enstehenden Tankern er¬
heb l i ch ge r i nge r geworden . S ie w i rd
z . B . b e i B a u - N r . 1 2 0 7 n u r 3 7 A r b e i t s ¬

t a g e ( e i n s c h l . s o n n a b e n d s ) b i s z u r
Werftprobefahrt und voraussicht l ich 58
Arbe i t sage (e insch l . sonnabends) b is
zur Abl ieferung betragen. Dies ist ein
sichtbarer Erfolg der Vorausrüstung.

V o r e t w a z w e i J a h r e n w u r d e i n u n s e ¬

r e m W e r k K i e l b e s c h l o s s e n , d e n S t a n d

der Vorausrüstung unserer großen Tan¬
k e r z u v e r b e s s e r n , d . h . , d i e A u s ¬

r ü s t u n g s a r b e i t e n a n d i e s e n S c h i f f e n
vo r dem S tape l l au f zu i n t ens i v i e ren .
Diesen Weg beschreiten schon andere
fortschritt l iche Werften seit einiger Zeit
mit bestem Erfolg, insbesondere schwe¬
dische und japan ische. Der Grad der
Vorausrüstung erreichte bei einigen ja¬
panischen Werften schon 1967 bis 90
P r o z e n t , w o b e i s i c h d e r G r a d d e r V o r ¬

ausrüstung aus dem Verhältnis der Aus¬
rüstungs-Arbei tsstunden vor dem Sta¬
pellauf zum gesamten Ausrüstungsstun¬
denaufwand ergibt. Zur Feststellung der
Ausrüstungsgrade benutzt man zweck¬
mäßigerweise den wöchentl ichen Stun¬
dennachwe i s . D ie Aus rüs tung un te r¬
te i l t s ich dar in hauptsäch l ich in zwei
Gruppen

1. Schiffbauliche Ausrüstung
(Summe D)

2 . G e s a m t - M a s c h i n e n b a u .
D u r c h A d d i t i o n e r h ä l t m a n h i n r e i c h e n d

genau den Stand der gesamten Aus¬
rüstung.
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Hier eine Übersicht über das bisher erzielte Ergebnis bei uns: E s i s t a l s o i n ä h n l i c h e r W e i s e z u v e r ¬

fahren , w ie es im Stah lsch i f fbau se i t
J a h r e n ü b l i c h I s t u n d s e i n e n A u s d r u c k

in der Sekt ionste i lung bzw. Sekt ions¬
s t ü c k l i s t e fi n d e t .

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

Das Modell hat sich Im Werk 1gut be¬
währt und ist unentbehrl ich geworden.
Es ist al lerdings notwendig, daß noch
m e h r a l s b i s h e r e x a k t e M a ß z e i c h n u n ¬

gen für Rohrsysteme und Montagegrup¬
p e n , d i e d e m M o d e l l z u e n t n e h m e n
sind, angefer t ig t werden. Nur anhand
solcher Unterlagen kann die Arbeitsvor¬
berei tung Mater ia l ien und Arbei tsstun¬
den vorgeben und der Betrieb vorferti¬
gen. Der Umfang der vorbereiteten Ar¬
b e i t e n l ä ß t s i c h n o c h e r h ö h e n . M i t S i ¬

cherheit lassen sich auf diesem Wege
weitere Arbeitsstunden einsparen.
Es erscheint ebenfalls erforderlich, daß
m e h r a l s b i s h e r n a c h E r r e i c h e n e i n e s

en tsp rechenden Fer t i gs te l l ungsgrades
des Modells al le In Frage kommenden
Hauptsachbearbei ter aus Konstrukt ion,
P lanung, Arbe i tsvorbere i tung und Be¬
t r i eb geme insam e ine A r t „Manöve r¬
k r i t i k “ d u r c h f ü h r e n u n d M a ß n a h m e n b e ¬

schl ießen, In welcher Weise verfahren
werden soll. Auf diesem Weg läßt sich
ein noch größerer Effekt erzielen.

Einkauf und Lager
Das im Werk 1p rak t i z i e r te Ve r fah ren
über Bestellaufgabe, Termingebung und
Er fassung von Beste l l te l len entspr icht
Im wesentlichen den Anforderungen. In
der Ho l le r i thaufl is tung so l l ten in Zu¬
k u n f t a b e r z w e c k m ä ß i g e r w e i s e a u c h
diejenigen Teile mit aufgeführt werden,
die zwar noch nicht bestel l t , aber be-
berelts angefragt sind. Da die Voraus-
rütsung abhängig ist vom rechtzeit igen
Eingang der Tel le, b isher aber e in ige
Tel le nicht immer rechtzei t ig zur Ver¬
fügung s tanden , so l l t en Kons t ruk t i on
(Bestel laufgabe) und Einkauf ihre Be¬
mühungen zur Verbesserung des Zu¬
standes ernergisch fortsetzen.

P lanung
E s h a t s i c h i n z w i s c h e n e i n b e s t i m m t e s

P lanungsschema zu r E rz ie lung e ines
hohen Grades der Vorausrüstung anhand
der gemachten Er fahrungen e rgeben.
Auf Verfahrensfragen im Einzelnen soll
hier nicht näher eingegangen werden.

Abschl ießend sei bemerkt, daß in den
Hamburger Werken die g le ichen Zie le
angestrebt werden. Im Zuge der Fer¬
tigungskonzentration ist es in Hamburg
e r f o rde r l i ch , den Vo raus rüs tungsg rad
während der Bauzeit In der Vormontage
und auf der Hell ing erheblich zu stei¬
gern , denn d ie Ze i t f ü r d ie Endaus¬
rüstung im Werk Ross sol l wesent l ich
v e r k ü r z t w e r d e n . H i e r ü b e r w e r d e n w i r
e i n a n d e r m a l m e h r b e r i c h t e n .

B a u - Tragfähigkei t G r a d d e r Vo r ¬

rüstungN r . t d w R e e d e r e i Abl ie ferung

11 9 7 1 9 0 8 0 0

2 0 8 8 0 0

190 600

208 500

c a . 1 9 0 1 0 0

ca . 208 700

E s s o

S h e l l
E s s o

S h e l l

E s s o

T e x a c o

26,6 %
34,6 Vo
44,1 7o
63,5 7o

c a . 6 3 %
c a . 6 0 7 o

2 9 . 3 . 6 8

2 9 . 7 . 6 8

11 .1 0 . 6 8
1 7 . 3 . 6 9

Jun i 69

J u l i 6 9

11 3 3
11 9 8

1 2 0 0

1 2 0 4

1 2 0 7

D e r „ k r i t i s c h e We g “ , ü b e r d e n o b e n
g e s p r o c h e n w u r d e , v e r l ä u f t b e i d e m
Texaco-Tanker Bau-Nr. 1207 folgender¬
m a ß e n :

Umstände ließen indessen das ge¬
steckte Ziel schnell erreichlen, weil so¬
w o h l I m K o n s t r u k t i o n s b ü r o a l s a u c h i m

Ausrüstungsbetrieb (S und M) die Vor¬
aussetzungen dafür günstig waren. Er¬
stens gelang es der Konstrukt ion, die
in Frage kommenden Ausrüstungszeich¬
n u n g e n u n d B e s t e l l a u f g a b e n 3 b i s 4
Monate gegenüber früher vorzuziehen,
u n d z w e i t e n s b e n ö t i g t e d e r A u s r ü ¬
stungsbetr ieb (S und M) während des
Ablaufs von Bau-Nr. 1133 die Arbeiten
zur Auslastung.

Welche Vorausetzungen müssen ge¬
geben sein, um einen hohen Grad der
Vorausrüstung zu erreichen?

K o n s t r u k t i o n

Es muß sichergestellt sein, daß die be¬
nötigten Werkstattzeichnungen und Be¬
ste l lun te r lagen en tsprechend den von
der Abteilung Planung vorgegebenen
Terminen rechtzeitig zur Verfügung
stehen. Das bedeutet im gesamten Pro¬
jek t - und Konst ruk t ionsab lau f e in e r¬
hebliches Vorziehen gegenüber der
h e r k ö m m l i c h e n M e t h o d e . D a s b e d e u t e t

aber auch, daß jeder Konstrukteur von
der Notwendigkeit einer größeren Vor¬
ausrüstung überzeugt ist und sein Be¬
s t e s d a z u t u t .

Anhand der gesammelten Erfahrungen
hat es sich als notwendig erwiesen, ne¬
ben den bereits seit einigerji Jahren an¬
gefertigten Koordinierungdplänen der
Systeme in den Aufbauten einen Koor¬
dinierungsplan für alle Teile an Deck zu
bringen. Diese Pläne, die genaue Hin¬
weise auf beteiligte Zeichnungsnum¬
mern enthalten sollen, sind ein unent¬
behrliches Hilfsmittel für Planung und
B e t r i e b .

D a d e r A r b e i t s a b l a u f i m H i n t e r s c h i f f

(Masch inenan lage) beg inn t und tank -
weise von hinten nach vorn fortgesetzt
wird, ist es für die Zukunft erforderlich,
d a ß m e h r a l s b i s h e r d i e m a s c h i n e n b a u ¬

lichen Unterlagen hierauf abgestimmt
werden. Es müssen in der Zeichnungs¬
benennung die Bauabschnitte angege¬
b e n u n d d i e T e i l e i n d e r S t ü c k l i s t e

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

gen be i Sys temze ichnungen, d ie s ich
ü b e r m e h r e r e B a u a b s c h n i t t e e r s t r e c k e n .

Schiff ausgedockt und an
Liegeplatz 1

2 9 . 5 . 6 9 Ü b e r n a h m e G a s ö l

A n f a h r e n H i l f s d i e s e l

H i l f s k e s s e l z ü n d e n u n d
a u s b l a s e n

2. 6. 69 Hauptkessel zünden
5 . 6 . 6 9 K e s s e l a u s b l a s e n
6 . 6 . 6 9 H e i z ö l b u n k e r v o r w ä r m e n

9 . 6 . 6 9 K e s s e l m i t H e i z ö l f a h r e n u n d

Umbau zur Dampfabgabe
10. 6. 69 Dampfabgabe an Hochdruck-

Dampfsystem
11. 6. 69 Erproben Lade- und Ballast¬

system
12. 6. 69 Beginn Schiff auf Tiefgang

p u m p e n

14. 6. 69 Beginn der Maschinen¬
erprobung nach Programm

8. 7. 69 Beginn Werftprobefahrt
12. 7.60 Beginn Restarbeiten
3 1 . 7 . 6 9 A b l i e f e r u n g

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

Optimum hinsichtlich kurzer Kailiegezeit
von Turblnen-Tankern recht nahe ge¬
k o m m e n s e i n .

Ein anderer Vortei l weitgehender Vor¬
ausrüstung liegt in der Einsparung von
Arbeitsstunden. Da unter Benutzung des
Konstruktionsmodells jetzt für den Ma¬
schinenraum ein beachtlicher Umfang
an Rohr - und Montagegruppen werk¬
stattmäßig vorbereitet werden kann, er¬
gibt sich hierfür ohne Zweifel eine Stun¬
deneinsparung. Auch für die vorausge¬
r ü s t e t e n s c h i f f b a u l i c h e n S e k t i o n e n i m

Be re i ch des Masch inen raumes e rg ib t
sich durch das leichtere Einbringen der
Telle eine Reduzierung der Stunden.

Das wesent l ichste Ergebnis eines hö¬
heren Vorausrüstungsgrads ist die er¬
r e i c h t e b e s s e r e Te r m i n t r e u e . D a s d a r f

eindeutig festgestellt werden.
D e r b i s h e r e r z i e l t e h o h e S t a n d d e r

Vorausrüstung konnte nur erreicht wer¬
den durch ein gutes Zusammenwirken
zwischen Konstruktion, Planung, Ar¬
beitsvorbereitung und Betrieb .Die Kon¬
zeption dazu mußte erst gefunden und
s c h r i t t w e i s e e r a r b e i t e t w e r d e n . Z w e i

23. 5. 69

30. 5. 69

30. 5. 69
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Aus dem

Werftgeschehen

ln dreimonatiger Berichtszeit häuft sich
a l l e r l e i a n b e i e i n e r G r o ß w e r f t w i e d e r

Linsrigen. Manches ist schon fast wie¬
der vergessen
auch auf weiter zurückl iegende Ereig¬
nisse noch e inmal zu sprechen kom¬
m e n , d a m i t d i e C h r o n i k u n s e r e s B e t r i e ¬

bes, d ie d ie Werkze i tung in gewisser
W e i s e d a r s t e l l t , k e i n e L ü c k e n a u f w e i s t .
D a w a r a l s o e b e n n a c h R e d a k t i o n s ¬

s c h l u ß d e s l e t z t e n H e f t e s , a m 2 6 . F e -

Am 26. Februar wurde die „Artlenburg“ abgeliefert

t r o t z d e m w o l l e n w i r

bruar die Abl ieferung der „Art lenburg".
Noch am selben Tag lief deren Schwe-
sterschi ff „Aldenburg“ vom Stapel , e in
besonderer Festtag für den Korrespon¬
d e n t r e e d e r b e i d e r S c h i f f e , H . S c h u l d t ,

Hamburg. Mrs. Barbara H. Scibetta, die
Gat t in des fü r d ie Sch i f fahr tsbe lange
z u s t ä n d i g e n D i r e k t o r s d e r S t a n d a r d
Fruit Steamship Co. taufte das Schiff .
E s h a n d e l t s i c h b e i d i e s e n S c h i f f e n u m

schnel le Kühlsch i f fe (23 Knoten! ) von
3 7 1 0 t T r a g f ä h i g k e i t m i t B a n a n e n l a ¬
dung und 7750 ta ls Vol ldecker. (Wei¬
tere technische Angaben siehe Heft 5./68
Seite 10.) Am 4. Juni konnte während
e i n e r G ä s t e f a h r t a u f d e r K i e l e r F ö r d e

a u c h d i e s e s S c h i f f d e r R e e d e r e i ü b e r ¬

geben werden.

R e e d e r K u r t S i e hM r s . B a r b a r a H . S c i b e t t a.Aldenburg“ klar zum Stapellauf

■Bk-' ! i S
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we i Tage spa te r, am 28 . Februar, l i e f
i n F i n k e n w e r d e r d a s 7 2 0 0 t d w . M o t o r ¬

schiff „Hornmeer“ vom Stapel, das erste
e i n e r S e r i e v o n z u n ä c h s t 3 M o t o r s c h i f ¬

fen für die Horn-Linie, Hamburg.
I n d e n J a h r e n 1 9 5 1 - 1 9 6 0 h a t t e d i e
D e u t s c h e W e r f t z w ö l f S c h i f f e f ü r d i e

Horn-Linie gebaut, die gesamte Nach¬
kriegsflotte dieser Reederei. Außer der
1967 verkauften „Horncap“ sind sie alle
noch im D iens t . D ie „Hornmeer “ , d ie
v o n F r a u G e r t r u d Vo l l e r t s e n , d e r G a t t i n

des Geschäftsführers der Horn-Linie ge¬
tauft wurde, wird nach ihrer Fertigstel¬
lung ebenfalls im tradit ionellen Linien¬
dienst der Horn-Linie nach Venezuela,
K o l u m b i e n u n d a n d e r e n w e s t i n d i s c h e n

Best immungshäfen e ingesetzt werden.
Dieser Liniendienst wird in Fahrplange¬
meinschaft mit der Compagnie Generale
Transatlantique in Paris betrieben wer¬
d e n . D i e H o r n - L i n i e , s e i t b a l d 5 0 J a h r e n

im Linienverkehr nach Westindien tätig,
ist seit 20 Jahren auch Generalagent
d i e s e r f r a n z ö s i s c h e n R e e d e r e i f ü r d e r e n

die Bundesrepublik bedienenden Frachf-
d i e n s t e . S e i t k u r z e m i s t d i e H o r n - L i n i e

auch Generalagent für die Passagier¬
dienste der Compagnie Generale Trans¬
at lant ique, d ie auf d iesem Sektor a ls
„ F r e n c h L i n e “ b e k a n n t i s t . A u ß e r d e m

vertritt die Horn-Linie als Generalagent

d e n s c h w e d i s c h / f r a n z ö s i s c h e n G e m e i n ¬

schaftsdienst und ist auch für die peru¬
a n i s c h e R e e d e r e i „ C o n s o r c i o N a v i e r o

Peruano“ als Agentur tätig.

D e r „ H o r n m e e r “ w e r d e n b i s M i t t e d e s
n ä c h s t e n J a h r e s n o c h z w e i S c h w e s t e r ¬

schiffe folgen.

B e i d e r „ H o r n m e e r “ h a n d e l t e s s i c h u m

e i n E i n s c h r a u b e n - F r a c h t m o t o r s c h i f f m i t

Wu ls tbug und Sp iege lheck . A ls F re i¬
decker (2. Deck als Freiborddeck) be¬
s i tz t das Sch i f f e ine lange Back und
Poop . D ie Masch inenan lage und de r
A u f b a u s i n d z w i s c h e n d e n L a d e r ä u m e n

4und 5angeordnet . Zur Aufnahme der
Ladung sind fünf Laderäume mit einem
G e s a m t i n h a l t v o n c a . 5 1 0 0 0 0 c b f

Schü t t gu t e i nsch l . d re i Küh l kammern
von 4500 cbf und einer Kühltemperatur
von —20° Cvorgesehen.

An Ladegesch i r r s teht zur Ver fügung:
12 Ladebäume mit je 5/10 tHebefähig¬
k e i t , 2 j e 5 t u n d 2 j e 3 / 5 t f ü r L u k e 1
mit elektr isch angetr iebenen und fern¬
g e s t e u e r t e n H a n g e r - u n d P r e v e n t e r ¬
winden . E in 601 Schwergu tbaum, mi t
Doppelhangern bestückt, bedient Luke 3.
Außer für 4Fahrgäste in 2Doppelkam¬
mern bes teh t Un te rb r ingungsmög l i ch -
k e i t f ü r 4 9 P e r s o n e n i n 3 5 K a m m e r n .
F ü r a l l e W o h n - u n d A u f e n t h a l t s r ä u m e

ist eine Klimaanlage vorgesehen, welche
e i n e R a u m t e m p e r a t u r v o n + 2 0 ° C
b e i — 2 0 ° C A u ß e n t e m p e r a t u r b z w .
2 7 ° C u n d 5 0 — 6 0 % r e l a t i v e L u f t f e u c h ¬

t i gke i t un te r t rop i schen Bed ingungen
gewährleistet .

H o r n m e e r “ i s t n a c h d e n V o r ¬

s c h r i f t e n u n d u n t e r A u f s i c h t d e s G e r ¬

manischen L loyd für d ie Klasse +100
A4Egebau f ; d ie Masch inenan lage e r¬
h ä l t d a s K l a s s e n z e i c h e n M C u n d d i e

Ladeküh lan lage +KAZ.

Als Hauptantriebsanlage dient ein ein¬
fachwi rkender Zwei tak t -Kreuzkopf -D ie-
selmotor mit Abgas-Turboaufladung der
T y p e M A N K 6 Z 7 0 / 1 2 0 D m i t e i n e r
Leistung von 7200 PSe bei einer Dreh¬
z a h l v o n 1 3 5 U / m i n .

M . S .

T e c h n i s c h e D a t e n

Länge über Alles:
Länge zwischen den Loten:
Breite auf Spanten:
S e i t e n h ö h e I . D e c k :
S e i t e n h ö h e L . D e c k :

S e i t e n h ö h e I I . D e c k :

Tiefgang auf
S o m m e r f r e i b o r d :

Tragfähigkei t :

133,37 m

122,00 m
19,80 m

11,00 m
11,00 m

8,05 m

7,54 m
7 2 0 0 t

(1000 kg)
17,6 knGeschwindigkei t :

4



T S „ H A M B U R G ” a b g e l i e f e r t
Werftbilder einige stellen, die den Betrieb an Bord in voller Aktion zeigen. Herr
Alwin Böllmann, dessen lebendige Berichte von der Jungfernreise nach Südamerika
wir im Abendblatt mit Vergnügen gelesen haben, hat uns freundlicherweise seine
selbstgeschossenen Aufnahmen zur Verfügung gestellt, von denen wir auf den Seiten
10 und 11 eine kleine Auswahl zeigen. Die leuchtenden Farben, die würzige See¬
luft, die tropische Sonne —all das muß man sich hinzudenken.
Z u m A b s c h l u ß n o c h e i n m a l e i n W o r t d e s R e e d e r s A x e l B i t c h - C h r i s t e n s e n , d a s

in kürzester Form das Wesentliche zusammenfaßt, was es mit der „Hamburg“ auf
s i c h h a t :

„Konzipiert für die Belange der Passagierschiffahrt von morgen, wird die .Hamburg'
i n d e n k o m m e n d e n J a h r e n d a s i n t e r n a t i o n a l e P u b l i k u m a n z i e h e n . A l s S c h i l f v e r ¬

körpert sie Erfahrung und Wissen deutschen Schiffbaus, als Hotel die beste Tradition
in der deutschen Gastronomie, als Repräsentation Ihres Heimathafens die aufge¬
schlossene, freundliche Atmosphäre einer weltoffenen Stadt.“

I n v i e l e n H e f t e n h a b e n w i r ü b e r d e n

Bau der „Hamburg“ berichtet, das erste
deutsche Fahrgastschiff , das seit über
3 0 J a h r e n a u f e i n e r d e u t s c h e n W e r f t

gebaut worden ist. Jetzt ist das Schiff
be re i t s se i t d re i Monaten fe r t ig , und
schnel l s ind die Strapazen vergessen,
die solch ein Projekt im letzten Stadium
seiner Ausrüstung nun einmal mit sich
bringt. Wir haben im letzten Heft schon
über d ie Probefahr t des Schi ffes ge¬
sprochen; doch es war bis dahin zeit¬
lich nicht möglich, Fotos vom fertig auf¬
geklärten Schiff zu bringen. Das wollen
w i r h e u t e n a c h h o l e n u n d d a m i t v e r ¬

s u c h e n , a l l e n , d i e d a s S c h i f f n i c h t b e ¬

sicht igen konnten, einen Eindruck von
d iesem schönen, v ie lgesta l t igen Bau¬
w e r k z u v e r m i t t e l n . M e h r a l s e i n s c h w a ¬

c h e r V e r s u c h k a n n e s n i c h t s e i n , d e n n
w i e w o l l t e m a n a l l e s d a s , w a s d i e w i r k ¬

l iche Atmosphäre dieses Schiffes aus¬
macht, auf einigen wenigen Seiten be¬
druckten Papiers wiedergeben? Raum¬
ge füh l , L i ch t , f a rben f rohe behag l i che
W o h n l i c h k e i t , fl u t e n d e s L e b e n l a s s e n

sich ebensowenig mit ein paar Schwarz¬
weiß-Fotos e in fangen, w ie d ie Abb i l¬
dungen von Maschinen und Geräten et¬
was von deren Leistungsfähigkeit ver¬
r a t e n .

E i n e R e i s e s o l l t e m a n m i t m a c h e n — u n d

wer das einmal tut, läßt es gewiß nicht
b e i d e r e i n e n . D a s b e w i e s e n s c h o n d i e

Fahrgäste der al ten „Hanseat ic“! Jetzt
h a t d i e D e u t s c h e A t l a n t i k L i n i e z w e i
d e r m o d e r n s t e n K r e u z f a h r t s c h i f f e d e r

Welt in Dienst gestel l t , beide 25 000
B R T g r o ß , i d e a l f ü r d e n g e p l a n t e n
Zweck. Zwanzig Reisen in europäischen
u n d a m e r i k a n i s c h e n G e w ä s s e r n s i n d f ü r

dieses Jahr geplant! Darunter sind auch
N o r d l a n d r e i s e n , F a h r t e n n a c h M a d e i r a
u n d d e n K a n a r i s c h e n I n s e l n s c h o n a b

1000 DM, für die sich fragios ein gro¬
ßer Kreis auch jüngerer Menschen in¬
t e r e s s i e r e n w i r d , f ü r d i e e i n e S ü d ¬
a m e r i k a - T o u r n e e n o c h a u ß e r h a l b d e s

Erreichbaren liegt. 652 Fahrgäste haben
auf der „Hamburg“ während der Kreuz¬
f a h r t e n i n m i t a l l e m K o m f o r t a u s g e s t a t ¬
t e t e n K a b i n e n P l a t z .

Im allgemeinen verliert eine Werft ihre
Schiffe aus den Augen, sobaid sie ab¬
geliefert sind —d. h. wenn deren eigent¬
liches Leben beginnt. Meist ist es sogar
für die Werft um so besser, je weniger
s i e v o n i h r e n K i n d e r n h ö r t . D o c h i m F a i l

„Hamburg“ wollen wir uns den Abschied
e t w a s s c h w e r e r m a c h e n u n d n e b e n d i e

B l i c k a u f S o n n e n d e c k u n d L i d o d e c k m i t B o o t e n

u n d S c h w i m m b a d - u n d 2 5 M e t e r t i e f e r : B l i c k

in das E-Deck mit dem Swimming-pool.



Aus der Fülle schöner Details zwei herausgegriffene Beispiele: Ebenholztür mit Messingadern in einer mit Kalbslederpergamentplatten ver¬
kleideten Wand (Galerie, Promenadendeck) und stilvolle, behagliche Sitzecke im Grill-Room (C-Deck).



Der Atlantik-Club im Lidodeck mit seiner moosgrünen Zirkelbar (oben) und der Club „Helgoland“ im Promenadendeck
( u n t e n ) g e h ö r e n z u d e n s c h ö n s t e n P l ä t z e n a u f d e m S c h i f f .
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ESSO NORWAY

Am 15 . Ap r i l wu rde de r Supe r t anke r
„Esso Norway“ in K ie l ge tau f t . Tauf¬
pat in war Mrs. Lowry, d ie Gat t in des
P r ä s i d e n t e n d e r C r e o l e P e t r o l e u m

Comp., Mr. L. E. Lowry. Der Neubau,
e in Schwestersch i f f der g le ich fa l l s in
Kiel gebauten, bereits seit dem vergan¬
genen Jahr in Fahrt befindl ichen Tur¬
binentanker „Esso Malaysia“ und „Esso
B e r n i c i a “ i s t d e r l e t z t e d i e s e r v o n d e r

Esso Organisation bei der HDW in Auf¬
trag gegebenen Tanker. Die unter der
Baunummer 1204 geführte „Esso Nor¬
way“ wurde im Juni in Dienst gestellt.

Bei 323,74/304,9 mLänge, 47,2 mBreite
s o w i e 2 3 , 7 m S e i t e n h ö h e h a t d a s S c h i f f

auf 18,43 mSommerfreibordtiefgang rd.
193 140 tTrag fäh igke i t und läu f t m i t
e i n e r 3 0 4 2 0 W P S l e i s t e n d e n G e t r i e b e ¬

turbinenanlage der General Electric/AG
„ W e s e r “ ü b e r e i n e n s e c h s fl ü g e l i g e n
Propel le r 16,6 Knoten. E in Howald ts-
Hilfskessel mit Ölfeuerung kann bei
A u s f a l l d e s H o w a l d t - B a b c o c k - W i l c o x -

Hauptkessels zum Notantr ieb der Tur¬
bine verwendet werden. Insgesamt ste¬
h e n v i e r M i t t e l - u n d a c h t S e i t e n t a n k s

sowie der über d ie ganze Brei te ge¬
hende F lume-Sch l ingerdämpfungs tank
zur Ver fügung. Inha l t de r Lade tanks :
2 3 3 0 0 0 K u b i k m e t e r . V i e r T u r b o l a d e ö l -

pumpen leisten je 3000 cbm/st, während
eine Nachlenzpumpe auf 360 cbm und
d i e W a s s e r b a l l a s t p u m p e a u c h a u f
3 0 0 0 c b m k o m m e n . Z w e i S e i t e n t a n k s

sind nur für Wasserballast vorgesehen.
Die elektrische Stromversorgung erfolgt
durch e inen Turbo-Drehst romgenerator
mi t e iner Le is tung von 1000 kW. Ein
Dieselgenerator mit einer Leistung von
7 5 0 k W s o w i e e i n N o t d i e s e l v o n 2 0 0 k W

dienen als Notaggregate.

Konsul Adolf Westphal begrüßt die Taufpatin, Mrs. Lowry, und Mr. R. S. Kleppe, Assistent
Manager des Esso International Department.

E i n v o m M a s c h i n e n r a u m b i s i n s D e c k s ¬

h a u s l a u f e n d e r F a h r s t u h l h a t e i n e F a h r t ¬
s t r e c k e v o n 3 4 M e t e r n .

Die Besatzung von 37 Mann ist in vor¬
bildl icher Art in den achtern angeord¬
neten Aufbauten untergebracht . Jedes
B e s a t z u n g s m i t g l i e d h a t e i n e e i g e n e
Kammer. Für Offiziere, Ingenieure und
Unteroffiziere ist je ein eigener Dusch¬
raum mit WC vorgesehen, während die
M a n n s c h a f t s k a m m e r n s o a n g e o r d n e t
sind, daß jeweils zwei Kammern einen
gemeinsamen Duschraum haben. Offi¬
zieren und Mannschaften stehen je
eine Messe für die Mahlzeiten und je
ein geräumiger Tagesraum zur Verfü¬
gung. In der Freizeit kann die Besat¬
z u n g e i n S c h w i m m b a d a u f d e m B o o t s ¬
d e c k b e n u t z e n .
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Die HDW mit eigenem Stand auf der internationaien
Aussteiiung „Automatisierung 69” in Moskau

D a n e b e n w u r d e n a u f d e m H D W - S t a n d

eine Reihe von Fehieror tbest immungs-
g e r ä t e n u n d M e ß a p p a r a t u r e n f ü r d i e
Drahtnachr ichtentechnik gezeigt , z . B.
Nah- und Fernnebensprech-Dämpfungs-
tester, impuls-Echomesser, Hochspan¬
nungs-Prüfgeräte u. a.
M i t s o l c h e n G e r ä t e n b i e t e t d i e A b t e i ¬

lung Elektronik der HDW interessierten
Fachkre isen hochentw icke l te Erzeug¬
n i s s e a u f d i e s e m k o m p l i z i e r t e n G e ¬
b i e t a n .

(Nr. 32) und zeigte elektronische Meß¬
geräte ihrer Abteilung Elektronik in Kiel.
Das hervorstechende Ausstel lungsstück
der HDW war ein vollständig ausgerü¬
steter Mercedes-Kabelmeßwagen für die
Prüfung von Hoch-, Mittel- und Nieder¬
spannungskabeln. Die Meßgeräte s ind
im Fahrzeug fest installiert, was bedeu¬
tet , daß die erforder l ichen Messungen
direkt vom Meßwagen aus über vorhan¬
dene Kabel vorgenommen werden kön¬
n e n .

Vo m 1 4 . - 2 8 . M a i 1 9 6 9 f a n d i m A u s s t e l ¬

l u n g s p a r k „ S o k o l n i k i “ i n M o s k a u d i e
in te rna t iona le Auss te l lung „AUTOMA¬
T I S I E R U N G 6 9 “ ( M o d e r n e M i t t e l z u r
Au tomat i s ie rung von Produk t ionsp ro¬
zessen) statt.
I n i h r e m R a h m e n h a b e n f ü h r e n d e U n ¬

ternehmen aus der Bundesrepubl ik in
Ha l le 5des Auss te l lungsge ländes ih re
Erzeugnisse vorgestel l t . Die HDW be¬
te i l i g t e s i ch an d i ese r i n t e ressan ten
Fachmesse mi t e inem e igenen Stand

f J l S & J S i S S S S i

-
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,Automation 1969‘‘ in Moskau
\.K ■' .

L i z e n z
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Von ERNST-ULRICH FROMM, Moskau

Zum erstenmal seit rund vier Jahren ist die Bundes- Leonid Breschnjew hatte am Dienstagabend i n B e -
republik wieder auf den Titelseiten der sowjetischen gleitmg nahezu des gesamten Politbüros auf s e i n e m
Zeitungen als Ausstellerland auf einer Moskauer In- Rundgang durch die „Automation 1969** für eine halbe
dustriemesse genannt worden. Grund: Parteichef Stünde audi den deutsdien Pavillon besucht.

-Interesse das in diesen l^ochen und
Monaten so hart geforderte Bewußtsein
des mächtigen Parteichefs, j

Unterdessen reichte sein4
den umstehenden. Deutschen, darunter
auch Mtgliedem der unlängst von der
Regierungszeitüng „Iswestxja« so hart
angegangenen deutschen Bjotsöhaft, Zi¬
garetten. Es herrschte eine iAtmosphäre,
die mit jener der Che ‘
von 1965 nicht zu vergl
mals hatte Ministerpräsident Kossygin
vor dem deutschen PaviUbn kehrtge-
madht und vorher einem Rei>räsentanten
von Mannesmann zugerufen, seine Fir¬
ma trage Mitschuld am Röl̂ enembargo,

An den besuchten deutscjheh Firmen¬
ständen, aber nicht nur dbrt, herrscht
so etwas wie Hochstimmung. Politischer
Durchbruch oder atmosphärisch be¬
s t i m m t e G e s t e — d a s w

Die FRG, wie die Bundesrepubl ik ab¬
gekürzt in der Sowjetunion genannt
w i rd , e rh ie l t du rch d iesen p rom inen ten
B e s u c h a m n ä c h s t e n Ta g i h r e n P l a t z
i n d e r v e r ö f f e n t l i c h t e n A u f z ä h l u n g d e r
Ausstel ler länder, an deren Schluß dann,
und zwar in dieser Form zum erstenmal,
„ F i r m e n a u s W e s t b e r l i n “ a u f g e f ü h r t
w u r d e n .

„ M o d e r n — m o d e r n — m o d e r n “ , s a g t e
leutselig und staunend zugleich Partei¬
chef Breschnjew zu seiner Umgebung,
a l s e r d e n S t a n d d e r F i r m a S i e m e n s
betrat. Gelockert, ja, geradezu heiter gab
sich dei^sonst so starr wirkende Partei¬
ideologe Michael Suslow. Gut gelaunt
schien auch Gewerkschaf tschef A lexan¬
d e r S c h e l j e p i n , a l s e r z u s a m m e n m i t
B r e s c h n j e w a n e i n e r M a s c h i n e , d i e
Tassen und Te l l e r aus Kuns ts toÖ aus¬
spuckte, durch hartes Klopfe# prüfte,
ob diese Erzeugnisse auch haltbar seien.
Sie waren es.

Noch bei drei anderen Firmen aus der
Bundesrepublik^ machte die politische
F ü h r u n g s g r u p p e d e r S o w j e t u n i o n h a l t .
Schließlich bestieg Breschnjew, seinem
Gefolge lächelnd zurückwinkend, den
K a b e l m e ß w a g e n d e r D e u t s c h e n W e r f t
A. G„ ließ sdch dessen Einrichtimg er¬
k lä ren , und fü r wen ige M inu ten sch ien
es, als überwiege in dem einstigen Inge¬
n i e u r a u s d e r U k r a i n e d a s t e c h n i s c h e

h o h e B e s u c h i m d e u t s c h e n P a v i l l o n
noch e inmal sehr deut l i ch das sowje t i¬
s c h e I n t e r e s s e a n d e r w e s t d e u t s c h e n
P r o d u k t i o n . O h n e h i n h a t t e n s i c h i n d e n

.Tagen yorhär schon viele Fachminister
a n d e n d e u t s c h e n S t ä n d e n u n t e r r i c h t e n
lassen. Auch der Chef des Gosplan und
stellvertretende Ministerpräsident Bai-
bakpw war e rsch ienen .

I n d u s t r i e l l e r A u f b a u
Jedenfalls bleibt es nicht aus, daß auf

deutscher Seite mancherlei Überlegun¬
gen über die Motive des so akzentuiert
gezeigten sowjetischen Interesses ange-
stelit werden, Sie mögen zu einem Teil
in der Handelstradition liegen, auch in
der Gewöhnung der Russen ;an deutsche
M a s c h i n e n . Z u m a n d e r n a b e r z e i g t e s
s i ä i w o h l . a ü d i , d a ß L ä n d e r w i e
E n g l a n d , I t a l i e n , F r a n k r e i c h o d e r
Schweden die sowjetischen Bedürfnisse
n i c h t v o l l b e f r i e d i g e n k ö n n e n . E b e n
diese Bedürfn isse s ind ungeheuer groß;
ist doch die sowjetische Fülirung erit- ̂
s c h l o s s e n u n d g e z w u n g e n , a l l e s ' n u r
m ö g l i c h e f ü r d e n i n d u s t r i e l l e n A u f b a u
zu tun. ' "

Unumstr i t ten is t , daß d ie Sowjetun ion
e i n i m m e r g r ö ß e r e s G e w i c h t a u f d e n
Außenhande l l eg t , zue rs t na tü r l i ch au f
den Handel mit den Ländern des Cothe-
con. Dort stößt sie allerdings schnell im-

(Die Welt)

A u s s t e l l u n g
m w a r . D a -

, d i e F r a g e .
Man entschied sich für die letztgenannte
Interpretation. Schließlich hatte Bresch¬
njew alle Pavillons besucjit, nachdem
das gesamte Messegeländel vorher sei¬
netwegen von Besuchern gferäumt wor¬
den war. Besondere Aufmerksamkeit
widmeten die Herren des Politbüros den
Firmenständen der Tschechoslowakei,
wo man überdies gerade den nat ionalen
Messetag feierte. |

Nichtsdestoweniger xmterstr ich der

Howaldtswerke-Deutsche Werft Aktiengesellschaft Hamburg und Kiel
auf der Hannover-Messe 1969

Unsere Werft beteiligte sich an der diesjährigen Messe in Hannover im Rahmen der Gemeinschaftsschau des Salz-
gitterkonzers im „Salzgitterhaus“ an der Stahlstraße im Freigelände, denn wie bekannt, ist die Salzgitter A.G. mit 50%
des Aktienkapitals an unseren Werftunternehmen beteiligt.
In diesem Ausstellungsbau zeigte die HDW zur Veranschaulichung ihres umfangreichen Schiffsneubauprogrammes Präzi¬
sionsmodelle verschiedener in den Werften Hamburg und Kiel gebauter Schiffe, z. B. des Massengutfrachters „SIghansa“,
eines 400 tMagnus-Schwimmkranes und -als besondere Attraktion -des Ende März in Dienst gestellten Turbinen-Fahr-
gastschiffes „Hamburg“. Außerdem stellte die Abteilung „Elektronik“ der HDW eine Auswahl ihrer neuesten elektronisch9n
Meßgeräte für die Drahtnachrichtentechnik aus, darunter das Impuls-Echometer T05/9, das Echometer T03/3 und den Nah-
und Fernnebensprech-Dämpfungstester T43; außerdem wurde ein neuentwickeltes Fehlerortbestimmungsgerät
T04/1 gezeigt. Bereits kurz nach dem letzten Krieg begann diese Sonderfertigungsabteilung mit der Entwicklung und Fer
tigung solcher Kabelfehlerortungsmeßgeräte für Energie- und Fernmeldekabel. Diese langjährige Entwicklung gipfelte
mehr in den gezeigten, ausgereiften Spezialgeräten.
Die HDW begrüßte die sich durch die Hannover-Messe 1969 bietende Gelegenheit, die langjährigen Beziehungen der drei
Gründerwerften weiter pflegen und ausbauen zu können.

M i n i fl e x
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Der Wasserweg durch die Wüste ■100 Jahre Suezkanal
v o n W o l f r a m C l a v i e z

Der Name Suez weckt spontan eine Fülle verworrener Vor¬
stellungen und Gefühle, denn durch das aktuelle Geschehen
um Ihn herum werden die grundsätzl ichen recht l ich pol i t i¬
schen Verhältnisse nicht deutlicher, und durch die unerwar¬
tete technische Entwicklung der letzten Jahre wird die Unent¬
b e h r l i c h k e i t d i e s e r e h e m a l s m e i s t b e f a h r e n e n W a s s e r s t r a ß e

der Welt auch nicht gerade unterstrichen. Wie sich die Dinge
einmal entwickeln werden, darüber Vermutungen anzustellen
Ist e in müßiges Unterfangen. Die spannungsgeladene Ge¬
schichte, die sich in der Vergangenheit am Suezkanal abge¬
spielt hat, läßt kaum erwarten, daß der Kanal in absehbarer
Z e i t w i e d e r z u e i n e m s t a b i l e n F a k t o r i m W e l t v e r k e h r w e r d e n

w i r d . D a ß s e i t n u n m e h r z w e i J a h r e n 1 5 S c h i f f e d o r t b l o c k i e r t

l iegen, Schiffe freier Nationen, spricht in keiner Weise für
diejenigen, deren Trachten es so lange gewesen ist , über
den Kanal endl ich die vol le nat ionale Souveränität zu ge¬
w i n n e n .

Man i s t be i e inem gesch ich t l i chen Rückb l i ck zume is t im
Zweifel wo man beginnen soll. Man könnte z. B. bei einer
Be t rach tung zu r Gesch ich te der Sch i f fah r t be i den A l ten
Ägyptern oder bei der Entdeckung der Neuen Welt, oder
auch bei der Erfindung des Dampfschiffes ansetzen, je nach¬
dem worauf man hinaus will. Bei einer Untersuchung, welche
Bedeutung die Abkürzung des Seeweges von Europa nach
Asien durch einen künstlichen Wasserweg durch den Isthmus
von Suez hindurch hatte, genügt es jedenfalls nicht, den Bau
des heutigen Kanals vor hundert Jahren als Ausgangspunkt
zu nehmen. Ursprünglich ging es nämlich nicht darum, den
Seeweg Europa-Asien abzukürzen, sondern überhaupt erst¬
mal einen zu schaffen! So l iegen denn die ersten Anfänge
bereifs dreitausendfünfhundert Jahre vor der Entdeckung des
Seeweges nach Indien um das Kap durch Vasco da Gama.
Die frühesten Spuren verlieren sich im Dunkel vorgeschicht¬
licher Zeit. Nach alten Überlieferungen war es Sesostris III.,
ein König der zwölften Dynastie, der im 19. Jh. v. Chr. zuerst
e inen küns t l i chen Wasserweg vom Roten zum Mi t te lmeer
b a u t e . A l s K a n a l d e r P h a r a o n e n i s t e r i m G e d ä c h t n i s

der Menschhe i t geb l ieben und war -schon in den e rs ten
Anfängen bedingt durch politische Konstellationen —ze/'f-
we/se schiffbar. Es scheint, daß sich der Rhythmus: Offen¬
haltung des pr imit iven künst l ichen Wasserweges unter tat¬
kräftigen Flerrschern, -Vernachlässigung und völlige Ver¬
sandung, im Laufe der Jahrhunderte mehrfach wiederholt
hat. Unter Sethos I. und dessen Nachfolger Ramses II. im
13. Jh. V. Chr. soll eine Verbindung vom Nil zum Roten Meer
bestanden haben. Unter dem König Necho (609—594 v. Chr.)
wi rd im Zuge e iner vers tärk ten Seemachtpo l i t ik e in neuer
K a n a l b a u v o n B u b a s t i s a m ö s t l i c h s t e n A r m d e s N i l d e l t a s b i s

zum Roten Meer (Clysma) begonnen, aber er bl ieb unvoll¬
endet, nachdem er bereits 120 000 Menschen das Leben ge¬

kostet hatte. Rund hundert Jahre danach wurde das Bauwerk

fertiggestellt und später unter den Ptolemäern (3. Jh. v. Chr.)
noch erheblich verbessert —wobei er teilweise einen neuen
Ve r l a u f e r h i e l t — u m d a n n a b e r m a l s z u v e r s a n d e n .

Zur Zeit der römischen Besetzung wurde der Kanal wieder¬
hergestellt und durch eine neue Verbindung mit dem Haupt¬
strom des Nils reichlicher mit Wasser versorgt. Der Aus¬
g a n g s p u n k t w a r j e t z t B a b y l o n b e i H e l i o p o l i s , n a h e d e m
heutigen Kairo. Diese Wasserstraße ist als amnis Trajanus
(in der untenstehenden Karte mit amnis Augustus bezeich¬
net) in die Geschichte eingegangen und war bis ins dri t te
J a h r h u n d e r t h i n e i n s c h i f f b a r .

D a n n t r i t t d e r K a n a l e r s t i m 7 . J h . w i e d e r f ü r k u r z e Z e i t i n s

Licht der Geschichte, als er nach der arabischen Eroberung
Ägyptens mit der Erlaubnis des Kalifen Omar 642 wieder in
Betrieb genommen wurde. Doch abermals nicht für lange
Zei t : 776 wurde er endgül t ig d ichtgemacht, a ls Blockade¬
maßnahme gegen die revolt ierenden hei l igen Städte Mekka
und Medina. Wenn später e ine Wiedereröffnung d iskut ier t
wurde, ver fo lg te man so lche P läne n ich t we i te r „we i l s ie
d o c h n u r d e r S c h i f f a h r t c h r i s t l i c h e r L ä n d e r n ü t z e n w ü r d e “ .

Hinfort taucht der Kanal nur noch als Gedanke auf, wie etwa
zu Beginn der Neuzeit von Seiten der Venezianer, deren Han¬
de l nach der Entdeckung des Seeweges nach Ind ien um
Afr ika herum durch d ie Por tug iesen erhebl ich ins Hinter¬
treffen geraten war.
E s w ü r d e z u w e i t f ü h r e n , a l l e W ü n s c h e u n d P l ä n e a u f z u z ä h ¬

len, die um ein neues Kanalprojekt kreisten. Der erste, der
die Sache nach langer Zeit wieder ernsthaft aufs Korn nahm,
war Napoleon Bonaparte. Er ließ auf seiner Expedition nach
Ägypten 1798-1801 den Isthmus von Suez vermessen um zu
untersuchen, ob s ich dor t e ine Schi ffahr tsverb indung zwi¬
s c h e n d e m R o t e n M e e r u n d d e m M i t t e l m e e r s c h a f f e n l i e ß e .
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Ein mühsames Geschäft war der Kanalbau vor 10D Jahren. Zum Wegschaffen des Sandes wurden Kamele eingesetzt.
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Ein schmaler „Süßwasser-Kanal“ war gebaut worden, um die Arbeiter am
Hauptkanalbelt zu versorgen. nicht ab. Als Wasserstraße für die Weltschiffahrt in gewisser

Weise ein Bestandteil dessen, was durch den Begriff „Frei¬
heit der Meere“ umschrieben wird, durch wirtschaftliche Ab¬
hängigkeit und politische Einflüsse vielfach gebunden, lag
der Suezkana l von An fang an im Bere ich in te rna t iona le r
Spannungsfelder.

Die Schwierigkeiten begannen schon vor der Fertigstellung
d e s K a n a l s . 1 8 6 3 w u r d e n n ä m l i c h a u f B e f e h l d e s t ü r k i s c h e n

Sultans —Ägypten gehörte seit 1517 zum türkischen Reich
und erlangte erst in der zweiten Flälfte des 19. Jh. allmählich
seine Selbständigkeit -die Arbeiten gestoppt, weil er darauf
bestand, daß das ursprünglich an die Kanalgesellschaft ge¬
machte Zugeständnis auf freie Arbeit und Landnutzung in der
Kanalzone abgeschafft werden müsste, bevor er die Konzes¬
sion von 1856 genehmigte. Ein Schiedsgericht unter Napo¬
leon III verfügte, daß die Gesellschaft die ihr zunächst ein¬
geräumte Rechte gegen eine Entschädigung durch die ägyp¬
tische Regierung aufgeben solle.

Daraufhin wurden die Arbei ten wieder aufgenommen: doch
diese Entschädigungszahlungen und die Extravaganzen der
Khediven (Vizekönige) brachten Ägypten an den Rand des
Bankrotts. So kam es, daß die Ägypter, deren Änteil am
Gesellschaftskapital anfangs 44% betrug, ihre Aktien 1875
für 20 Mill. $an die britische Regierung verkauften und damit
die Kontrolle über die Kanalgesellschaft aufgaben.

Zu dieser wir tschaf t l ichen Abhängigkei t t rat auch bald d ie
polit ische: Der Aufstand der ägyptischen Nationalpartei und
ihre fremdenfeindl ichen Bestrebungen gaben 1881 Großbri¬
t a n n i e n d e n n i c h t u n w i l l k o m m e n e n A n l a ß z u m E i n s c h r e i t e n .

Ägypten wurde unter britische Schutzherrschaft gestellt -
was dem Land keineswegs zum Schaden gereichte sondern
einen kräftigen wirtschaftlichen Aufstieg nach sich zog.
Die britische Besatzung Ägyptens erhob nun die Frage nach
der Neutralität der Kanalzone, und so kam es zu der Kon¬
vention von Konstantinopel, dem Suezkanalvertrag von 1888,

War man in der Äntike mit der Landvermessung weiter oder
hat man damals mit mehr oder weniger zufällig glücklichem
Äusgang einfach drauflos gebaut? Im Altertum klappte doch
die Sch i f fahr t durch d ie Wüste ; aber Napo leons Vermes¬
sungsingenieur Lepere hatte ausgerechnet, daß der Spiegel
d e s R o t e n M e e r e s 9 , 9 0 M e t e r ü b e r d e m d e s M i t t e l m e e r e s

läge, und daß folglich ein Kanal ohne Schleusen nicht aus¬
f ü h r b a r s e i .

E s w a r n i c h t d a s e r s t e m a l , d a ß d a s f a l s c h e G u t a c h t e n e i n e s

Experten den weiteren Weg blockierte. Tatsächl ich st immte
die Rechnung nicht, die Meere haben das gleiche Niveau und
der Suezkanal braucht keine Schleusen. Doch das ergaben
erst spätere Untersuchungen, lange nach Napoleons Feld¬
zug, nämlich 1841.

1847 und 1855/56 wurden durch den Österreicher Negrelli
neue eingehende Geländeuntersuchungen vorgenommen, auf
deren Resultaten basierend ein neues Kanalprojekt ausge¬
arbeitet wurde. Doch kurz nachdem er vom Vicekönig von
Ägypten, Said Pasha, zum Generalinspekteur der Kanalarbei¬
ten ernannt worden war, starb Negrelli. Daraufhin kaufte der
f ranzös ische Bank ier und Dip lomat Ferd inand de Lesseps
a l l e P l ä n e u n d e r h i e l t v o n S a i d P a s h a d i e K o n z e s s i o n f ü r d e n

Bau eines Kanals. Lesseps gründete die „Compagnie univer¬
selle du canal maritime de Suez“, die nach Fertigstellung des
Kanals 99 Jahre lang durch Konzession Eigentümerin des
Suezkanals sein sollte, wonach dann der Kanal Eigentum
der ägyptischen Regierung zu werden hätte. Das war theo¬
r e t i s c h e r s t k ü r z l i c h d e r F a l l n ä m l i c h 1 9 6 8 , d e n n d e r S u e z ¬

kanal wurde nach zehnjähr iger Bauzei t im Jahre 1869 in
Betrieb genommen.

So unproblemat isch, wie man s ich d ie Sache vor hundert
Jahren gedacht hatte, ging es im Verlauf dieser Zeit freilich
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Die Kaiserin von Frankreich bei der Eröffnung des Suezkanals 1869 in Ismailia.

Rechte Seite: Port Said, die Hauptbunkerstation für aile Schiffe, die den Kana] passierten, galt als größte Kohle-Bunker¬
s t a t i o n d e r W e l t .
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1954: „Die beiden vertragschließenden Parteien erkennen an,
daß der Suezkanal, der ein integrierender Bestandteil Ägyp¬
tens ist, einen Wasserweg von internationaler wirtschaftlicher,
kommerz ie l le r und s t ra teg ischer Bedeutung dars te l l t , und
bringen ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, die am 29. 10.
1888 in Konstant inopel Unterzeichnete Konvent ion, d ie die
Freiheit der Kanalschiffahrt garantiert, einzuhalten.“
A n d e n w e i t e r e n Ve r l a u f k ö n n e n w i r a l l e u n s n o c h m e h r o d e r

weniger deut l ich er innern, insbesondere, da zu dieser Zei t
die politischen Ereignisse am Suez begannen, eine direkte
Auswirkung auf unseren Berufszweig zu haben. Man spricht
heute vom „Suez-Boom“, jenem Höhepunkt im internationa¬
len Schiffbau, der leider so unerfreuliche Anlässe hatte. Was
war geschehen?
Ägypten hat den Vertrag von 1954, obwohl dieser zunächst
nur auf 7Jahre abgeschlossen war, nicht eingehalten son¬
dern ihn bereits vor Ablauf von zwei Jahren gekündigt. Die
Finanzierung des Assuan-Staudammes spielt dabei eine Rolle
und politische Komplikationen die dadurch entstanden sind,
daß Ägyptens außenpolitischer Kurs den Amerikanern und
Westeuropa mißfallen mußte.
D e r S u e z k a n a l w u r d e v o n N a s s e r k u r z e r h a n d v e r s t a a t l i c h t ,

u m m i t d e n E i n n a h m e n a u s i h m d e n D a m m b a u z u fi n a n z i e ¬

ren. Das stand aber ganz und gar im Widerspruch zu den
Grundsätzen der Kanalgesel lschaf t , deren St reben es von
jeher sein mußte, in dem gemeinnützigen Interesse der in¬
ternat iona len Sch i f fahr t d ie Kanalgebühren so n iedr ig wie
möglich zu halten. „Keine Gewinne“ war eine Forderung,
die auf der 1. Suezkanalkonferenz in London im August 56
erhoben wurde, an der alle am Kanal interessierten und von
der Enteignung betroffenen Mächte teilnahmen. Ägypten
selbst hatte die Tei lnahme abgelehnt. Die Sowjetunion und
Indien hatten sich auf Ägyptens Seite gestellt. Ägypten be¬
hauptete, die Verstaatlichung entspreche seinem Souveräni¬
t ä t s r e c h t u n d b e r ü h r e d i e F r e i h e i t d e r S c h i f f a h r t k e i n e s w e g s .

Es wurden im September und Oktober noch zwei weitere
Suezkonferenzen einberufen, aber die Lage spitzte sich zu
statt sich zu entspannen und führte schließlich zu der eng¬
l i s c h - f r a n z ö s i s c h e n L u f t o f f e n s i v e a m 3 1 . O k t o b e r 1 9 5 6 , d i e

der die grundlegenden Richtlinien für die Benutzung des Ka¬
nals enthielt: „Zum Zwecke der freien Benutzung durch alle
Mächte zu allen Zeiten.“ Wichtig und interessant ist, daß das
auch für Kriegszeiten galt , „ für Handels- und Kriegsschiffe,
ohne Ansehung der Nation“, wie es im Artikel 1des 17 Arti¬
kel umfassenden Vertrages heißt. „Der Kanal unterliegt nicht
dem B lockaderech t . “ In we i te ren Ar t i ke ln w i rd fes tge leg t ,
welche Bestimmungen Schiffe kriegführender Staaten einzu¬
h a l t e n h a b e n h i n s i c h t l i c h P r o v i a n t ü b e r n a h m e , A u f e n t h a l t f ü r

Ausbesserungen usv<i„ doch die Durchfahrt sollte grundsätz¬
l i c h n i e m a n d e m v e r w e h r t w e r d e n , „ d e r K a n a l u n d d e s s e n
U m k r e i s s i n d n e u t r a l “ !

Nun, es nimmt nicht wunder, daß bei der Totalität der Krieg¬
führung in unserem Jahrhunder t auf so lche Abmachungen
wenig Rücksicht genommen wurde, weder im ersten noch im
zweiten Weltkrieg. Doch abgesehen davon bildete dieser Ver¬
trag, der zwischen Deutschland, Österreich, Spanien, Frank¬
reich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Luxemburg,
Rußland und der Türkei abgeschlossen wurde, die Rechts¬
grundlage für lange Zeit.

Eine Änderung des Status trat erst 1936 ein, als Großbritan¬
nien die militärische Besetzung Ägyptens beendete, jedoch
in einem neugeschlossen ägyptisch-britischen Freundschafts¬
und Bündnisvertrag das Recht behielt, in der Kanalzone für
20 weitere Jahre eine Truppenmacht zu stationieren, 80 000
Mann in einem Gebiet von etwa 160 x(40 bis 60) km Aus¬
dehnung.
Diese vertraglich festgelegte Frist hat Ägypten nicht abgewar¬
tet , sondern machte vorze i t ig e igene nat iona le Ansprüche
geltend. Als 1950 die um 1906 gegründete, nationalistische
WÄFD Partei mit großer Mehrheit den Wahlsieg errang, for¬
derte man in Ägypten den Abzug der Engländer und erklärte
den Vertrag von 1936 für hinfällig, da er durch die veränder¬
ten Zeitumstände überholt sei. Ein neues anglo-ägyptisches
A b k o m m e n ü b e r d i e S u e z k a n a l z o n e v o m O k t o b e r 1 9 5 4 s a h

den Abzug aller britischen Truppen innerhalb von 20 Monaten
vor, garantierte aber, den internationalen Status des Kanals
zu respektieren.
Wört l ich heißt es in dem Suezabkommen vom 19. Oktober
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Suez-Krise 1956. Die Pläne zeigen einen Teil der Hindernisse, mit denen Ägypten die Schiffahrt durch den Suezkanai unmöglich machen wollte.
Insgesamt waren es rund 50 versenkte Schiffe und 2zerstörte Brücken. rechte Seite: Der tote Kanal. April 1969.

F o t o s : R o b o k

durch sofortige Einberufung der Vollversammlung der UN ge¬
stoppt wurde. Es war wirklich nur ein „Blitzkrieg“, aber
über die Gefahr, der man mit knapper Not entronnen war,
war man sich wohl in aller Welt klar. Auch damals, vor drei¬
zehn Jahren, hatte Ägypten den Kanal durch Schiffsversen¬
kungen blockiert, aber wenige Monate später war er wieder
frei. Doch jetzt ist er bereits seit zwei Jahren tot, seit dem
Sechs-Tage-Krieg im Juni 1967, der durch Nassers unsinnige
Sperrung des Golfes von Akaba für israelische Schiffe aus¬
gelöst worden war.

Die Todfe indschaf t zwischen Israel und seinen arabischen
Nachbarn hat in unserer Zeit ein präzise zu fixierendes Da¬
tum: d ie Te i lung Pa läs t inas im Jahre 1948 . D ie Wurze ln
dieses unüberbrückbaren Gegensatzes reichen jedoch bis in
bibl ische Zeiten zurück. Heute schwankt die Welt zwischen
der resignierenden Einsicht, daß es Patentlösungen für Kon¬
flikte solchen Ausmaßes nicht geben kann und der Hoffnung,
daß unsere Zeit, in der so ziemlich alles im Umbruch ist,
auch hier eines Tages neue Grundlagen für eine Verständi¬
gung schaffen wird.

Die Welt wartet nun mit Spannung darauf, wann der Kanal
für die Schiffahrt wieder freigegeben wird. Wir haben bei

dieser kurzen historischen Übersicht deshalb so weit ausge¬
holt, unri zu zeigen, daß eine Unpassierbarkeit des Kanals
durchaus nichts neues ist. Neu Ist nur, daß die Weltschiffahrt
—so wünschenswert eine kostensparende Abkürzung des
Weges Von Europa nach Asien auch ist -noch nie so wenig
auf den Suezkanal wirklich angewiesen war wie heute.
Jedermann weiß, daß die Entwicklung zu den übergroßen
Tankerri hauptsächlich eine Konsequenz aus der Suezaffäre
ist. Die! großen Schiffe können mit geringeren Kosten pro
Ladekapazität gebaut und betrieben werden, wodurch der
Nachteil des längeren Weges um die Südspitze Afrikas herum
weitgehend kompensiert wird. Da sich diese Entwicklung mit
Sicherheit nicht rückgängig machen läßt, wird Ägypten, soll
der Wasserweg durch die Wüste wieder wirklich attraktiv
werden, den Kanal nicht nur wieder öffnen, sondern ihn
erheblich ausbauen müssen. Es heißt, daß Gespräche in die¬
ser Richtung mit der Sowjetunion bereits geführt werden, die
sich an solch einem Milliardenprojekt maßgeblich beteiligen
möchten. Übrigens Ist die sowjetische Schiffahrt von der
gegenwär t i gen S i t ua t i on ganz besonde rs be t ro f f en . E ine
Schiffbarmachung des Kanals für Tanker der heute gängigen
Größenordnung würde mindestens v ier Jahre dauern. Eine
halbe Milliarde Kubikmeter Sand muß ausgebaggert werden.
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stapellauf der

David P. Reynolds

A m 2 8 . M a i 1 9 6 9 u m 1 4 , 2 0 U h r l i e f i n

F i n k e n w e r d e r e i n f ü r d i e R e e d e r e i

Carr ibbean Steamship Company S. A.
(einer Tochtergesellschaft der Reynolds
Meta ls Company, R ichmond, Vi rg in ia )
gebauter Bauxit-Bulk-Carr ier vom Sta¬
pel. Das unter der Baunummer 832 der
alten DW-Bauliste geführte und im De¬
zember 1968 au f K ie l ge leg te Sch i f f
wurde von Frau Dr. Margarete Fi. Rey¬
nolds, der Gat t in des Vizepräsidenten
der Reynolds Metals Co. , auf dessen
N a m e n „ D AV I D P. R E Y N O L D S “ g e ¬
t a u f t .

Präsident Reynolds hat hier in Flamburg
zwei für se inen Konzern wicht ige Er¬
eignisse kombiniert: D e n S t a p e l l a u f
d i e s e s S c h i f f e s , e i n e s B a u x i t f r a c h t e r s ,

der z. Zt. als größtes Schiff seiner Art
gilt, und die Vertragsunterzeichnung im
Rathaus für ein Fiamburger Aluminium¬
werk . M i t d i ese r Ve r t r agsun te r ze i ch¬
nung ist ein wichtiger Schritt getan auf
dem Wege, neue Indust r iebet r iebe im
Fiamburger Raum anzusiedeln.

E s d ü r f t e u n s e r e L e s e r i n t e r e s s i e r e n ,

wer und was Reynolds ist; deshalb sei
der Name Reynolds, der nicht nur für un¬
s e r e W e r f t , s o n d e r n d a r ü b e r h i n a u s

für Flamburg von Bedeutung sein wird,
kurz vorgeste l l t . D ie Reynolds Meta ls
Company, R ichmond, Vi rg in ia , i s t d ie
zwei tgrößte A lumin iumgesel lschaf t der
Vereinigten Staaten, die drittgrößte der
W e l t ( A l c o a — U S A ; A l c a n - K a n a d a ;
R e y n o l d s - U S A ) .

I m a m e r i k a n i s c h e n G e s c h ä f t b e t r e i b t

Reyno lds 2A lumin iumoxyd- und 7A lu¬

o b e n :

D i e Ta u f p a t i n M r s . R e y n o l d s u n d B ü r g e r ¬
m e i s t e r W e i c h m a n n .

M i t t e :

A u l d e r S e n a t s b a r k a s s e .

u n t e n :

Erste Reihe von links nach rechts: Frau Vollz,
M r s . R e y n o l d s , M r . R e y n o l d s , D r . V o l t z .



m i n i u m s c h m e l z w e r k e ; s i e b e s i t z t ü b e r

20 Fabr ikat ionsanlagen in verschiede¬
n e n T e i l e n d e s L a n d e s . D i e s e W e r k e

e r h a l t e n d a s B a u x i t a u s d e n g e s e i l -
schaf tse igenen Bergwerken in Arkan¬
sas, Jamaika, Guyana und Haiti.

I m i n t e r n a t i o n a l e n G e s c h ä f t h ä l t d i e

Reyno lds In te rna t iona l , Inc . ,
100“/oige Tochter der Reynolds Metals
Company
Ländern gelegenen Gesel lschaf ten; so
in Belgien, Kanada, Kolumbien, Ital ien,
Japan, Mexiko, Niederlande, Norwegen,
Ph i l i pp inen , Span ien , Großbr i tann ien ,
Venezue la und in der Bundesrepub l ik
D e u t s c h l a n d .

e i n e

B e t e i l i g u n g e n a n i n 1 5

Einige Erstenlwickiungen, die Reynolds
a i s P i o n i e r u n d S c h r i t t m a c h e r i m A i u -

m i n i u m b e r e i c h a u s w e i s e n :

d i e e r s te nu r aus A lum in ium he rge¬
stei l te Bierdose stammt von Reynolds.
Reynolds stel l te den ersten Kühl- und
Güterwagen aus nur Aluminium für die
E i s e n b a h n h e r s o w i e d e n e r s t e n n u r

a u s A t u m i n i u m b e s t e h e n d e n h o c h f e s t e n

Leitungsdraht für Oberlandstromfeitun¬
gen. Reyno ids l ie fe r te den gesamten
Aluminiumbedarf für das Passagierschiff
„ U n i t e d S t a t e s “ .

Reynolds Aluminium Hamburg dient
d e n Z i e i e n h a n s e a t i s c h e r W i r t s c h a f t s -

po i i t i k und t r äg t zu r w i r t s cha f t l i chen
Entwickiung der Freien und Hansestadt
Hamburg bei. Es werden drei bis vier
J a h r e

e t w a 1 9 7 0 ; F e r t i g s t e l l u n g u n d I n b e ¬
t r i e b n a h m e 1 9 7 2 / 7 5 ) , e h e R e y n o l d s
A lumin ium Hamburg vo l l l au fen w i rd .
Bis dahin kosten alle Anlagen, die zur
Herstellung und zum Walzen von Alu¬
minium dienen, über 500 Millionen DM.
D a r i n s i n d d i e E r s t e l l u n g s k o s t e n f ü r
d i e P i e r , d i e b i s z u 6 0 0 0 0 t g r o ß e
Frach te r ab fe r t i gen kann , noch n i ch t
e n t h a l t e n .

(Grundstein legungvergehen

Der Erste Bürgermeister der Freien und
Hansestadt Hamburg, Prof. Dr. Weich¬
mann, ging in seiner Ansprache auf un¬
serer Werf t auf beide Ere ignisse e in,
auf d ie Neugründung des A lumin ium¬
werkes und den Stapellauf;

zweige zu fördern, die Entwicklungs¬
möglichkeiten haben.

Maßnahmen, um bessere Verbindungen
m i t a n d e r e n W i r t s c h a f t s z e n t r e n i n
D e u t s c h l a n d u n d i m A u s l a n d z u e r h a l ¬

t e n .

M a ß n a h m e n , u m d i e S t a d t a l s Z e n ¬
trum wirtschaftl ichen, sozialen und kul¬
turellen Lebens attraktiver zu gestalten.

Sehr verehrte Frau Reynolds,
m e i n e D a m e n u n d H e r r e n !

Zwei Ereignisse, die dem heutigen Tage
für Hamburg Bedeutung geben, sind mit
dem gleichen Namen —dem Namen
Reyno lds —verknüpf t :

—Heute vormit tag haben wir das um¬
fangreiche Vertragswerk über die Er¬
richtung eines vollintegrierten Alumi¬
niumwerks im Hamburger Hafenerwei¬
terungsgebiet durch Reynolds unter¬
z e i c h n e t ;

— e b e n h i e r t r e n n e n u n s n u r n o c h

wenige Minuten von dem Stapellauf
eines Schiffes des Reynolds-Konzerns
auf einer Hamburger Werft.

Die außergewöhnlich hohen Baukosten
k o m m e n d e u t s c h e n F i r m e n u n d b e s o n ¬

ders dem Hamburger Bauhaupt- und
Nebengewerbe und den Gewerbe- und
I n d u s t r i e z w e i g e n z u g u t e , d i e i n f o l g e
ihres speziellen Angebotes zur Fertig¬
stellung dieses dann größten europäi¬
schen Alumin iumwerkes von Reynolds
in Hamburg beitragen.

Ziele von Reynolds Aluminium sind:

Er r ich tung von A lumin iumwerken dor t ,
wo weltmarktgerechte Voraussetzungen
gegeben sind.

H a m b u r g b i e t e t i n d r e i J a h r e n d i e
Energie der Zukunft, Atomstrom, und ist
daher ein besonders geeigneter Platz.

Durch die feste Abnahme von Vs der
G e s a m t k a p a z i t ä t d e s n e u e n S t a d e r
Atomkraftwerkes (ab Herbst 1972 in Be¬
trieb) ist die Errichtung von Reynolds
Aluminium in Hamburg erst möglich ge¬
w o r d e n .

Wichtige Ziele der Wirtschaftspolitik der
Freien und Hansestadt Hamburg sind:

Maßnahmen zur Vergrößerung der Ka¬
pazität.

Maßnahmen, um d ie jen igen Indus t r ie -
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Beide Ereignisse sprechen, ein jedes auf
s e i n e A r t , f ü r d i e L e i s t u n g s f ä h i g k e i t
Hamburgs.

U n s e r e a k t i v e u n d v o r a u s s c h a u e n d e

Wirtschaftspoi i t ik, für welche die Aus¬
weisung und Erschl ießung des Hafen¬
e r w e i t e r u n g s g e b i e t e s e i n b e s o n d e r e s
Zeugnis ablegt, hat ihre Früchte getra¬
gen . Tro tz der har ten in te rna t iona len
Konkurrenz hat Hamburg in verhältnis¬
m ä ß i g k u r z e r Z e i t z u m z w e i t e n M a l
einen großen Ansiedlungserfolg erreicht.
Dieser Stapellauf sodann, dem wir mit
der immer wieder e igenar t igen Span¬
nung entgegensehen, bezeugt die Lei¬
stungsfähigkeit Hamburgs als Schiffbau¬
zentrum. Ebenfalls gegen die internatio¬
n a l e K o n k u r r e n z h a t d i e H o w a l d t s -

werke-Deutsche Werf t AG den Auf t rag
für den Bau des größten Bauxit-Carriers
der Welt nach Hamburg holen können.
Da dieses Schiff nicht das erste ist, das
die Werft für Reynolds baut, wurde offen¬
b a r a u c h e r r e i c h t , w o r a u f e s l e t z t l i c h i m

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

schaf t l i chen Tatsachen zu tun haben,
a b e r a u c h d i e s e S t a d t i s t b u s i n e s s

m i n d e d u n d w i r f ü h l e n u n s s o d e m

neuen Unterfangen als Partner verbun¬
den. Zu dem Erfolg hat nicht zuletzt auch
unsere Arbei terschaf t beigetragen, d ie
d u r c h i h r e P r o d u k t i v i t ä t u n d i h r e n A r ¬

beitswi l len entscheidend mit dazu ge¬
holfen hat, Hamburg als Industrieansied-
lungsort interessant zu machen.

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

J a h r Z w e i t a u s e n d h a t b e i u n s s c h o n

seit langer Zeit begonnen und die Wei¬
chen in diese Zukunft sind systematisch
d u r c h I n f r a s t r u k t u r v o r h a b e n u n d E n t ¬

wicklungspläne vorbereitet oder gestellt.

Wir wissen um den Wettbewerb, den es
immer wieder zu bestehen gilt. Wir wis¬
sen aber auch, daß der ständige Wechsel
der Dinge in einer sich stürmisch ent¬
wickelnden Welt nicht angeblich bis in
das Jahr 2000 reichende fixierte Pläne,
sondern rea lpo l i t ische Rahmenvorste l¬
lungen verlangt, die zwar langfristig sein
m ü s s e n , a b e r a u c h d e r F l e x i b i l i t ä t d e s
P l a n e n s u n d H a n d e l n s o f f e n b l e i b e n . W i r

denken an dieser Herausforderung der
Z e i t n i c h t v o r b e i , s o n d e r n s t e h e n i h r

wach, akt iv, aber auch wandlungsfähig
gegenüber.

Sodann danke ich aber auch der Werft,
d e n n h i e r w a r e n e b e n s o Ta t k r a f t u n d e i n

hoher Leistungsstand von der Technik
b i s z u r m e n s c h l i c h e n A r b e i t s k r a f t a u s ¬

schlaggebend für den Erfolg im harten
W e t t b e w e r b .

S c h l i e ß l i c h d a n k e i c h a u c h d e n v e r s c h i e ¬

denen politischen Instanzen in Bund und
Ländern, der Verwaltung und der Bür¬
gerschaf t , d ie durch Zusammenwirken
die erfreulichen Ereignisse von heute ge¬
fördert und schließlich zu einem guten
Ende gebracht haben.

I c h b e e n d e z u v e r s i c h t l i c h m e i n e k u r z e n

Worte mit allen guten Wünschen für das
Schiff, für die Werft, für die Eigner und
für Hamburgs Zukunft.Zugleich möchte ich aber als Absicht des

Senats versichern, daß dieses Ende für
uns kein Ende, sondern im Gegenteil als
eine Geschichte mit Fortsetzungen be¬
t r a c h t e t w i r d . W i r w e r d e n w e i t e r l e i -

stungswilig bemüht sein, unsere ansäs¬
sige Wirtschaft zu fördern, soweit sie auf
gesunder Basis Förderung verdient. Wir
w o l l e n w e i t e r s y s t e m a t i s c h u n s e r e

Es liegt mir daran, in diesem Augenblick
zunächs t dem Unternehmen Reyno lds
u n d s e i n e n l e i t e n d e n M ä n n e r n f ü r i h r e
Ta t k r a f t u n d f ü r d a s V e r t r a u e n z u d a n ¬

ken, mit dem sie Hamburg als neue Ba¬
s is geschä f t l i che r Ak t i v i t ä t akzep t ie r t
h a b e n . W i r w i s s e n , d a ß w i r h i e r n i c h t

m i t Char i t y, sondern m i t ha r ten w i r t -

*

Die „David P. Reynolds“ ist das dr i t te
und größte Schiff der Reynolds Metals
C o . B e r e i t s i n F a h r t b e fi n d e n s i c h z w e i

kleinere Einheiten dieses Typs mit einer
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Breite auf Spanten:
S e i t e n h ö h e I . D e c k :

Tiefgang auf Sommerfreibord: 12,750 m

Tragfähigkei t :

Vermessung:

Geschwindigkei t :
K l a s s e :

31,090 m

17,526 m

Tragfähigkeit von je 32 000 ts, die eben¬
fal ls in Hamburg gebaut worden sind.
D e r B a u e i n e s v i e r t e n S c h i f f e s i s t d e r ¬

zeit im Gespräch. Die Erweiterung der
Reynolds-Flotte geht Hand in Hand mit
dem Ausbau des Reyno lds Baux i tab¬
b a u e s i n J a m a i k a . Z u s a m m e n m i t a n d e ¬

ren Spezialschiffen wird die „David P.
Reynolds“ später in der Rohmaterialver¬
sorgung für das Hamburger Aluminium¬
werk eingesetzt werden.

so daß die Ladung den 221 Schiebern
ü b e r d i e F ö r d e r b ä n d e r z u fl i e ß e n k a n n .

Um ein möglichst schnelles Löschen der
Bauxi t ladung zu ermögl ichen, is t e ine
Selbstentladeanlage vorgesehen, beste¬
h e n d a u s 3 F ö r d e r b ä n d e r n , m i t e i n e r

E n t l a d u n g s l e i s t u n g v o n 2 0 0 0 t / S t d .
Diese Fließbänder sind so angeordnet,
d a ß d a s m i t t l e r e B a n d ü b e r e i n i n R a u m

4l iegendes Querband zu den äußeren
B ä n d e r n f ü h r t , d i e d u r c h d e n M a s c h i n e n ¬
r a u m a u fl a u f e n u n d ü b e r e i n Q u e r b a n d

das zum 14-m-Auslegerbaum führende
Mittelband beschicken. Die hydraul isch
betätigten Schieber werden so gesteu¬
ert, daß die Bandkapazität ständig voll
genutzt werden kann.

L u f t w ä s c h e r m i t e i n e m L u f t d u r c h s a t z v o n

95 000 m^/Std. gewährleisten, daß die
A u ß e n l u f t d u r c h d i e a n f a l l e n d e s t a r k e

Staubentwicklung beim Löschen der La¬
dung nicht verunreinigt wird.

5 1 5 0 0 t

ca. 30 000 BRT

16,5 kn

A B S - F A 1

B u l k C a r r i e r “ A M S

Maschinenanlage: A E G - K o n d e n s a -

t ionsturbinenanlage
mit Doppelunterset¬
zungsgetriebe, Lei¬
stung 18 000 SHP
bei 85 U. p. m.

Zwei (2) Babcock-
Integral-Schiffskes-
sel mit Ölfeuerung;
Leistung je 27.7/
35.6 t /Std. bei 63 atü

und 500° C.

Nun ku rz zum Sch i f f se lbs t , das e in nach

den neuesten Erfahrungen in der Bauxit-
Fahrt konzip ier tes Einschrauben-Turbi -
nenschiff mit Wulstbug ist , gebaut als
Volldecker mit Back und Poop. Maschi¬
nenanlage und Aufbau sind achtern an¬
geordnet.

D i e s i e b e n L a d e r ä u m e d e s S c h i f f e s h a ¬

b e n e i n e n G e s a m t i n h a l t v o n 1 6 3 0 0 0 0
K u b i k f u ß b z w . 1 4 3 0 0 0 0 K u b i k f u ß u n t e r

Berücks ich t igung e ines Schü t tw inke ls
von 35° für Bauxit. Durch die Anordnung
von Topse i ten tanks und Se i ten längs¬
schot ten s ind d ie Räume innen völ l ig
glatt gestaltet. Der Laderaumboden wird
durch geneigte Längsschotte gebildet.

Zu r E rhöhung de r Manöv r i e r f äh i gke i t
des Schiffes beim An- und Ablegen so¬
w i e b e i D u r c h f a h r t d u r c h S c h l e u s e n a n ¬

lagen w i rd e ine Bugs t rah l ruderan lage
mi t vers te l lbaren Prope l le rflüge ln und
einer Leistung von 1200 PS eingebaut.

D ie Haup tabmessungen des Sch i f f es
s i n d :

Länge über Alles:

Länge zwischen den Loten:

223,950 m

213,360 m

Das Schiff -Das geplante Werk.

Im ersten Bauabschnitt sollen zunächst vier langgestreckte Hallen für die Aluminium-Aulbereitung (im Photo links) errichtet werden. Eine spä-
Erweiterung des Schmelzwerkes durch nochmals vier Hallen (lichte, weiße Linien) ist der Zustimmung des Hamburger Senats Vorbehal¬

ten. Im Gebiet zwischen Köhlfleet und Süderelbe (Vordergrund) baut die Freie und Hansestadt Hamburg eine neue Pier, die für die Abfertigung
60 000-Tonnen-Erzfrachtern ausreicht. (Das Modell stellt einen ersten, noch nicht endgültig verabschiedeten Entwurf dar).

t e r e

v o n
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DETAILS VON GROSSMAST UND GROSSR.AH EINER SCHNAU UM 1800

6 G r o ß w a n t e n
7Püttingswanten
8Stengewanten
9Großstag

10 Großsegel

1 G r o ß m a s t
2 G r o ß r a h

3Großmarssaling
4 S c h n a u m a s t
5 G a f f e l

11 Groß-Marssegel
12 Schnausegel —

Großgaffelsegel
13 Großrahhangerstropp
14 Großtoppnant
15 Großb rasse

16 Groß-Fußpferd
17 Groß-Springpferd
1 8 G r o ß - G e i t a u

19 Refftalje
20 Re f f bändse l ,

S teckbo l zen

2 1 M a r s s c h o t
2 2 M a r s - G e i t a u

23 Mars-Bulinsprut
2 4 Vo r - M a r s b r a s s e

25 Schnausegel, Gording

E i n B u c h d a s u n s a u f fi e l :

S E E F A H R T
1

N A U T I S C H E S L E X I K O N I N B I L D E R N
Nachsch lagewerke g ib t es heu te au f a l l en Geb ie ten und
jeden Umfangs; streng sachliche und solche mit viel Auf¬
wand, viele, die von wissenschaft l icher Gründl ichkeit leben
und andere, die man gerade für Kreuzworträtsel gebrauchen
kann. Nur selten erleben wir indessen, daß uns ein Lexikon
von der ersten Seite an und auf den ersten Blick in seinen
Bann zieht und nicht mehr losläßt, bis man es aus der Hand
legt. Ein solches Buch, das den strengen Ansprüchen des
Fachmanns genügt und dennoch eine magische Attraktion
ausübt, die vom rein fachlichen her allein nicht erklärt wer¬
den kann, ist das Buch „Seefahrt" mit dem Untertitel „Nau¬
tisches Lexikon in Bildern“. Es ist ein Werk einer langjähri¬

gen Zusammenarbeit auf internationaler Ebene; Fachleute
aus acht Ländern haben daran mitgewirkt. Idee, Entwurf und
Druck Tre Tryckare, Cagner &Co., Göteborg, Schweden.
Unter der Leitung des Kapitäns Sam Svensson arbeiteten
dem Buch Schiffbauer, Ingenieure, Kapitäne, Museumsexper¬
ten und andere Schiffahrtssachverständige mit.
Entsprechend dieser Gemeinschaftsarbeit bei der Herstellung
erschien das Buch gleichzeitig in mehreren Ländern: in
Schweden, Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Holland
und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die deutsche
Ausgabe besorgte der bekannte Schiffahrtsverlag Delius
Klasing &Co., Bielefeld.

a n
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M A S T T O P P

MASTTOPP-DETAILS EINES LINIENSCHIFFES VON 1750, OROSSTOPP

1 G r o ß m a s t

2Längssalingc
3 G r o ß m a r s

4 U n t e r m a s t t o p p
5 M a r s s t e n g e

16 Großtoppnant
17 Groß-Fußpterd
1 8 G r o ß - G e i t a u
1 9 G r o ß - M a r s s c h o t
20 Groß-Hangertaliel

11 G r o ß s t a g
1 2 H i l f s s t a g , B o r g s t a g
1 3 P ü t t i n g s w a n t e n
14 Stengewanten
15 Kreuz -S tenges tag

6Groß-Eselshaupt
7 G r o ß r a h

8 G r o ß r a c k

9Racktal je
1 0 G r o ß w a n t e n

liebevoller Akribie sind die Details von den Riggs der Wind¬
jammer, von den ersten Kolbendampfmaschinen, von nauti¬
schen Inst rumenten, von modernen Schi f fsgeschützen ge¬
zeichnet. Der Stoff umfaßt Schiff und Ausrüstung in alter und
neuer Zeit, Schiffe mit Segeln und Atomantrieb, Schiffe für
den Handel, den Seekrieg, Fischerei und Sport. Die Details
re i chen von Jung fe r, Jacks tag und Nockgord ing b i s zum
Turboauflader, zum Kompaßgeber, zum Schleppnetzsteert.
Ein Register mit ca. 5000 Stichworten erleichtert das Auf¬
finden jeder Einzelheit in den betreffenden Zeichnungen. Das
Buch ist in 17 Farben gedruckt, hat das Format 28x28 cm
und kostet 120,- DM. Das beste, was dieses Werk leistet,
ist, daß es die Kluft überbrückt, die heute ein Fachbuch von
e i n e m B i l d e r b u c h f ü r d e n i n t e r e s s i e r t e n L a i e n z u t r e n n e n

pflegt. Jeder kommt auf seine Kosten. Dieses Buch wurde
nicht von Journalisten, sondern von Experten gemacht.

D i e s e s B i l d e r l e x i k o n v o n d e r S e e f a h r t e n t h ä l t m e h r a l s 1 5 0 0

Il lustrationen und dabei kein einziges Foto. Diese Tatsache
i s t h ö c h s t b e m e r k e n s w e r t . M a n s o l l t e m e i n e n , S a c h l i c h k e i t

sei die Domäne der Fotografie, Zeichnen mehr die des per¬
s ö n l i c h e n A u s d r u c k s . D o c h w i e s i c h v o n d e n m e i s t e n T h e s e n

auf dieser Welt sagen läßt, das Gegenteil sei auch wahr, ist
auch d iese Re la t ion umkehrbar. D ie Ze ichnungen in dem
Buch „Seefahr t “ s ind ke in Fo to-Ersa tz , sondern schöns te
Beispiele für eine Verdeutlichung, wie sie durch viele Worte
und die optische Linse kaum erreicht werden kann: Hervor¬
hebung des Wesentl ichen, Weglassen des Störenden, Ord¬
nen des Zufälligen, Sichtbarmachen des Verdeckten usw.
Nicht nur, daß man das über 288 großformatige Seiten kon¬
sequent durchgehal ten hat , is t e ine erstaunl iche Leistung,
mehr noch wie man das ganze gestaltete, so daß die Bilder
n i r gendwo s te reo t yp und l angwe i l i g w i r ken . M i t g l e i che r c l
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W e n d e n e i n e r B a r k

Die Bark segelt am Wind mit Backbordhalsen „Klar zum
W e n d e n ! “

Durch etwas voller Halten wird die Fahrt vermehrt

„Hart über das Ruder!“ Das Ruder wird nach Luv gelegt,
die Klüverschoten werden losgeworfen, um die Klüver
killen zu lassen, und der Besan wird nach Luv geholt, um
d a s A n l u v e n z u u n t e r s t ü t z e n

Die Bark liegt fast im Wind. Jetzt: „Großtopp rund!“ Die
Großrahen werden rund gebraßt, die Klüver übergenom¬
men, während das Schiff Im Wind liegt
Die Fahrt voraus nimmt ab. Die backen Vorsegel drücken
d i e B a r k w e i t e r h e r u m

Wenn sich die Segel am Großmast zu füllen beginnen,
kommt das Kommando „Vortopp rund!“ und der Vortopp
wird rundgebraßt

Das Schiff fällt ab, bis die Segel voll stehen. Alle Segel
werden am Wind getrimmt, die Schoten der Unter- und
Stagsegel dichtgeholt
D i e B a r k m a c h t F a h r t v o r a u s

Sie wird mit Steuerbordhalsen am Wind gehalten. „Klar
Deck überall!“ (Tauwerk wird belegt und aufgeschossen)

Zu den Abbildungen:
1

2H a l s e n e i n e r B a r k

3

1Die Bark segelt am Wind mit Steuerbordhalsen

2„Klar zum Halsen!“ Die Brassen werden zum Laufen klar¬
gelegt. Das Großsegel wird aufgegeit

3Der Besan wird geborgen. „Auf das Ruder!“ Das Rad
wird nach Backbord gedreht, und die Großrahen lebend
bis Vierkant gebraßt

4Ohne Achtersegel fällt das Schiff ab

5Die Bark läuft vor dem Wind. Die Vorrahen erst Vierkant,
dann angebraßt und die Klüver nach Steuerbord über¬
gehol t

6Beim Anluven auf den neuen Bug hält man die Vorsegel
lebend. Der Großtopp wird angebraßt

7Der Besan wird gesetzt, und alle Segel am Wind getrimmt

8Die Bark liegt mit Backbordhalsen am Wind. Das Groß¬
segel wird gesetzt und das Deck aufgeklart

4

5

6

7

8

9

Der Auftragsbestand der HDW im Juni 1969
(vorläufige unverbindliche Angaben)
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Containerschiff-Auftrag erfoigreich abgeschiossen
Das zweite der vier Containerschiffe, die
unsere Werft im Auftrag des britischen
R e e d e r e i k o n s o r t i u m s O v e r s e a s C o n t a i ¬

ners Limited (OCL) baut, die „Flinders
Bay“, wurde am 30. März an ihren Eig¬
ner, „The Ocean Steamship Co., Liver¬
pool“ , übergeben, das dr i t te, d ie „Bo-
tany Bay“, folgte am 30. Mai. Eigentü¬
m e r i n d i e s e s l e t z t e r e n S c h i f f e s i s t d i e

Reederei Furness Withy &Co. Ltd.,
London . Das v ie r te und le tz te Sch i f f
d i e s e r S e r i e w i r d e t w a m i t E r s c h e i n e n

dieses Heftes folgen.

Wir haben in vorangegangonen Heften
viel über die vier Containerschiffe der
„Bay-Klasse“ berichtet. Es bleibt heute
noch hinzuzufügen, daß diese neuarti¬
gen Schiffe auch unsere wissenschaft¬
liche Abteilung sehr beschäftigt haben.
Die Schiffe stellen durch ihre großen
Luken sogenannte „o f fene Kastent rä¬
ger“ dar und sind als solche im beson¬
deren Maße Torsionsbeanspruchungen
ausgesetzt, d. h., Verdrehungsbean¬
spruchungen, die durch schräg zur Kiel¬
linie verlaufende Wellenzüge und un¬
symmetrische Massenverfeilung hervor¬
g e r u f e n w e r d e n .

Solche Belastungen treten natürlich bei
anderen Schiffen auch auf, doch fallen
sie bei einem weitgehend geschlosse¬
nen Decksverband viel weniger ins Ge¬
wicht. Bei den Container-Schiffen mußte
die fehlende Torsionssteifigkeit an an¬
derer Ste l le e ingebracht werden. Das
ist durch Doppelhüllenkonstruktion ge¬
schehen. Theoretische Untersuchungen
und Modellversuche zur Verformungs¬
und Spannungsermittlung sind vor und
während des Baus der Schi ffe durch¬

geführt worden. Dies war notwendig,
da Erfahrungen mit dieser Art Schiffen
n i ch t vo r l i egen und s i che re Be rech¬
n u n g s m e t h o d e n f ü r o f f e n e S c h i f f e f e h ¬

len. Einen vorläufigen Abschluß dieser
Untersuchungen b i lde te e in s ta t ischer
Torsionsversuch im Januar dieses Jah¬
res mit „Discovery Bay“. Das Schiff
wurde durch F luten best immter Tanks
mit einem Torsionsmoment belastet. Da¬
bei wurden Spannungen, besonders in
den Lukenecken und in der Doppel¬
hülle, Längenänderungen der Diagona¬
len in den Lukenöffnungen und die Ver¬
drillung des Schiffes, gemessen.Damit wäre dann dieser Großauftrag

abgeschlossen; mit welchem Erfolg —
das zeigt am deutlichsten die Tatsache,
daß die HDW inzwischen einen neuen
Großauftrag von der OCL erhalten hat.
Wir sollen vier weitere, noch größere,
n o c h s c h n e l l e r e C o n t a i n e r s c h i f f e b a u e n .
D i e S c h i f f e e r h a l t e n d i e B a u - N u m ¬
m e r n 2 4 - 2 7 n a c h u n s e r e r n e u e n S c h i f f s ¬

liste, die nun wieder mit 1beginnt.
Wir bringen heute zum erstenmal eine
Übersicht über den derzeitigen Auf¬
t r a g s b e s t a n d d e r H D W a u f S e i t e 2 9 .

Gegenwärtig werden bei den bereits in
Fahrt befindlichen Schiffen in einer mitt¬
schiffs liegenden Lukenecke täglich
Spannungen gemessen. Für eine Lang¬
zeitspannungsmessung über 1Jahr wer¬
den auf „Discovery Bay“ zur Zeit Vor¬
bereitungen getroffen. Alle diese Unter¬
suchungen sol len dazu dienen, Erfah¬
r u n g e n m i t o f f e n e n S c h i f f e n z u s a m m e l n

und die theoret ischen Erkenntnisse zu
e r w e i t e r n .
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A b s c h i e d n a c h 4 7 J a h r e n
che Vielfält igkeit mit stets wachsenden
technischen und personellen Problemen
erhie l t d ie Elast iz i tä t und ergab neue
Anregungen.

Nachdem ich noch vor der Bildung der
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 d a s
P e n s i o n s a l t e r e r r e i c h t e u n d a u s d e m a k ¬

tiven Dienst ausgeschieden war, über¬
n a h m i c h a n s c h l i e ß e n d a u f W u n s c h d e r

d a m a l s n o c h g e t r e n n t e n D e u t s c h e n
Werft und Howaldtswerke Hamburg so¬
wie Blohm-I-Voss die Koordinierung der
Arbeiten für den Bau der 5z. Z. größ¬
ten Containerschiffe, die von dem eng¬
l i s c h e n R e e d e r e i - K o n s o r t i u m O v e r s e a s

C o n t a i n e r s L t d . ( O C L ) b e i d e n d r e i
Hamburger Werften als Gemeinschafts¬
auftrag bestellt waren.

Dieser Auftrag ist jetzt abgeschlossen
u n d d a m i t s c h l i e ß e a u c h i c h m e i n e b e ¬

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

s c h i e d v o n d e r W e r f t u n d a l l e n i h r e n
M i t a r b e i t e r n .

Seiten der Werft noch hinzuzufügen, was
H e r r K ü h f f ü r u n s e r U n t e r n e h m e n b e ¬

d e u t e t e , d e m e r n a h e z u f ü n f J a h r z e h n t e
d i e T r e u e h i e f t . E r h a t t e e s s i c h z u r L e ¬

bensaufgabe gemacht, afi seine Kräfte
i n d e n D i e n s t d e r D e u t s c h e n W e r f t z u

S t e f f e n — d a s W e r k s t a n d f ü r i h n i m

Vorde rg rund , n i ch t se ine Pe rson . Es
m a c h t e i h m n i c h t s a u s , n e b e n e i n e r s o
s t a r k e n P e r s ö n fi c h k e i t w i e W i fi i a m S c h o i z

bescheiden im Hintergrund zu stehen —
doch gerade diese Bescheidenheit und
seine Lauterkeit trugen ihm überafi Ach¬
tung und Sympathie ein.

Kühfs Aufgabe war es fange Zeit, sich
mit der Bearbei tung von Projekten zu
befassen und sich um neue Aufträge zu
bemühen, in dieser Steifung hatte er mit
R e e d e r n d e s i n - u n d A u s i a n d e s z u t u n ,

und weicher Wertschätzung er sich bei
ihnen erfreuen durfte, das beweist am
aiierschönsten das schi ichte, unpathe¬
tische Urtei i , das uniängst eine in der
Shipping Worid höchst einflußreiche Per¬
sönlichkeit fällte: „Herr Kühl ist ein an¬
gesehener Mann!"

Die Werftleitung war froh und dankbar,
d a ß s i c h H e r r K ü h l n a c h E r r e i c h e n d e r

Altersgrenze noch für zwei weitere Jahre
für eine Spezialaufgabe zur Verfügung
stellte, die niemand besser hätte erfül¬
len können als er, nämlich die Deutsche
Werf t im Conta inersh ip-Konsor t ium zu
repräsentieren. Mit großem Geschick
u n d s e i n e r u n e r s c h ü t t e r l i c h e n R u h e h a t

Direktor Kühl diese Aufgabe gemeistert,
wie wir es von ihm gewohnt waren.Mit der
Fertigstellung der vier Containerschiffe
sieht Herr Kühl seine Aufgaben auf un¬
serer Werft endgültig als erfüllt an, und
e r b a t u m s e i n e n A b s c h i e d . D a ß d e r e r ¬

folgreiche Abschluß dieses großen Bau¬
auftrages gekrönt wird von der Erteilung
eines neuen, ist zu einem nicht unbe¬
t r ä c h t l i c h e n Te i l K ü h f s W e r k . D i e H D W

wünscht Herrn Direktor Hans Kühl noch
viele Jahre in Rüstigkeit und Gesund¬
heit, in denen er sich seinen persön¬
l i c h e n I n t e r e s s e n w i d m e n k a n n .

1 9 2 2

Is ich am 1. März 1922 mit 21 Jahren

a ls Jung ingen ieur be i der Deu tschen
W e r f t i m M a s c h i n e n b a u - E n t w u r f s b ü r o

m e i n e n D i e n t a n t r a t , h a b e i c h e s m i r
nicht träumen lassen, daß dies der Be¬
ginn für eine nahezu 5Jahrzehnte wäh¬
r e n d e A r b e i t i n d i e s e m U n t e r n e h m e n

s e i n s o l l t e . I c h h a b e d i e s e n S c h r i t t a b e r

nicht einen Augenblick bereut.

Der Werft leitung und al len denjenigen,
d i e m i t m i r gea rbe i t e t , m i r geho l f en
u n d m i c h u n t e r s t ü t z t h a b e n , d a n k e i c h

herzlich für diese gute Zusammenarbeit,
ohne d ie ich meine Aufgaben für d ie
W e r f t n i c h t h ä t t e e r f ü l l e n k ö n n e n . M e i n

Dank g i l t auch den bere i ts in Ruhe¬
stand befindl ichen Kol legen sowie den
Mitarbeitern der ehemaligen Howaldts¬
w e r k e u n d d e n e n v o n B l o h m - | - Vo s s ,
die entscheidend dazu beigetragen ha¬
ben, daß d ie Gemeinschaf tsarbe i t im
C o n t a i n e r s c h i f f s k o n s o r t i u m z u e i n e m

guten und er fo lgre ichen Ende geführ t
w e r d e n k o n n t e .

D i e W e r f t w a r d a m a l s n o c h n i c h t v i e r

Jahre alt und hat sich in ganz kurzer
Zeit unter der energischen und zielbe-
vyußten Leitung von Dr. Scholz, der bei
der Gründung gerade 34 Jahre alt ge¬
wesen war, in stürmischer Entwicklung
zu einem der größten und bedeutend¬
s t e n W e r f t b e t r i e b e e n t w i c k e l t . E i n s o l ¬

cher Aufbau und die gerade in diesen
J a h r e n e i n s e t z e n d e t e c h n i s c h e E n t w i c k ¬

lung er forder te von a l len Mi tarbei tern
den restlosen Einsatz ihrer Fähigkeiten
und Leistungen. Der erzielte Erfolg war
nicht zuletzt das Ergebnis vorbildl icher
K a m e r a d s c h a f t u n d d e r B e r e i t s c h a f t z u

reibungsloser Zusammenarbeit im Inter¬
e s s e d e r W e r f t . D i e s e r G e i s t m a c h t e d i e

A r b e i t z u r F r e u d e .

H a n s K ü h l

*

"y\ach mehr als 45jähriger Tätigkeit
wird Herr Direktor Kühl in diesen Tagen
u n s e r e We r f t v e r l a s s e n . E r s e l b s t h a t m i t

vorstehendem Abschiedsgruß einen kur¬
zen Abriß seines beruflichen Lebens ge¬
geben, so daß wir uns Wiederholungen
sparen können, was die Stationen sei¬
nes Lebensweges betrifft. Es bleibt von

Ich hatte das Glück, im Laufe der Jahre
in immer verantwortungsvollere Stellun¬
gen hineinzuwachsen, an zahlreichen
vie lse i t igen Aufgaben mi tzuwirken und
d a b e i v i e l e n i n t e r e s s a n t e n u n d b e d e u ¬

tenden Männern zu begegnen. Fast alle
Hamburger Reedereien haben bei der
D e u t s c h e n W e r f t b a u e n l a s s e n . D a n e ¬

ben wurden viele Aufträge für auslän¬
d i s c h e A u f t r a g g e b e r a u s g e f ü h r t ; a u s
den europäischen Nachbarländern, aber
auch aus USA, Südamerika, Rußland,
Israel, Ägypten und anderen, die mir die
Gelegenheit gaben, diese Länder und
i h r e M e n s c h e n k e n n e n z u l e r n e n . S o l -

1 9 6 9





T E X A C O
A l l e d r e i W e r k e a r b e i ¬

t e n m i t H o c h d r u c k a n

d e n T e x a c o - T a n k e r n ,

d e n 2 0 8 7 0 0 t - R i e s e n ,
v o n d e n e n d r e i n o c h i n

diesem Jahr abgeliefert
w e r d e n s o l l e n , d i e

S c h i f f e B a u N r . 1 2 0 7 ,
1 2 0 8 u n d 1 2 0 9 .

D i e B i l d r e i h e n z e i g e n
v o n l i n k s n a c h r e c h t s :

Stapellauf eines Boden¬
s t ü c k s f ü r 1 2 0 8 a m

1 2 . M ä r z i m W e r k R o s s ;

Stapeliauf eines Boden¬
s t ü c k s f ü r 1 2 0 9 a m

1 9 . M a i i n F i n k e n w e r ¬

d e r ; Z u s a m m e n b a u v o n
1 2 0 7 i m W e r k K i e l .



G l e i c h e r m a ß e n e r f o r d e r t d i e Z u s a m ¬

menarbeit die Ermitt lung des Bedarfes
und d ie Erarbe i tung von Vorsch lägen
für die Rehabil itationseinrichtungen.

Schon die Aufzählung dieser Aufgaben
zeigt, welchen Umfang die notwendige
Koordinierung hat. Wenn die Bundes¬
arbeitsgemeinschaft diese Aufgaben in
der von ihr selbst konzipier ten Weise
erfüllt, was natürlich auch eine gründ¬
liche Information der Öffentl ichkeit er¬
fo rder t , so wäre d ie Prob lemat ik der
Rehabilitation zu einem großen Teil ge¬
l ö s t .

Mit den Trägern der Sozialversicherung
und der Nürnberger Bundesanstalt ha¬
ben s ich jene Einr ichtungen zu e iner
Koord in ie rung zusammengesch lossen ,
d ie , wesen t l i ch bee influß t du rch i h re
Selbstverwaltungsorgane, schon bisher
a u f d e m G e b i e t d e r R e h a b i l i t a t i o n H e r ¬

vorragendes geleistet haben. Durch die
Betei l igung des Bundes und der Län¬
der sowie der Arbeitsgemeinschaft der
Deutschen Hauptfürsorgestellen und der
überört l ichen Träger der Sozialhi l fe Ist
auch d ie Mi ta rbe i t der jen igen Ste l len
gewährleistet, die Behinderte betreuen,
die keine Ansprüche aus den Sozialver¬
sicherungsgesetzen haben.

Bundesarbeits-

gemeinschaft
für Rehabilitation

Das Recht eines jeden Behinderten, die
bes tmög l i chen H i l f en zu r Hers te l l ung
oder Wiederhers te l lung se iner beru f¬
l ichen Leistungsfähigkeit und zur Ein¬
gliederung oder Wiedereingliederung in
das Arbeitsleben zu erhalten (Rehabili¬
tat ion) , hat seinen Anspruch aus dem
G r u n d s a t z d e r U n v e r l e t z l i c h k e i t d e r

M e n s c h e n w ü r d e ( A r t i k e l 1 G G ) . Z u ¬
gleich bedeutet es aber eine Verpflich¬
tung des Staates zur Schaffung entspre¬
chender gesetz l icher Regelungen, d ie
s i c h a u s d e m G r u n d s a t z d e r S o z i a l ¬

staatlichkeit (Artikel 20 GG) ergibt. Über
die Bedeutung der Rehabi l i ta t ion be¬
steht allgemein Einigkeit.

Das Problem besteht jedoch darin, daß
d a s R e c h t d e r R e h a b i l i t a t i o n i n e i n e r

Vielzahl von Gesetzen geregelt ist, und
daß ih re Durch führung e iner Vie lzah l
von Träge rn ob l i eg t . Ausgehend von
der Tatsache, daß optimale Erfolge am
ehesten durch freiwil l ige Zusammenar¬
beit aller Beteiligten zu erreichen sind,
w u r d e a u f I n i t i a t i v e d e s D G B u n d d e r

Bundesverein igung der Deutschen Ar¬
beitgeberverbände (BDA) am 6. Februar
1969 die Bundesarbeitsgemeinschaft für
Rehab i l i ta t ion gegründet . Ih r gehören
a n : d i e V e r b ä n d e d e r U n f a l l v e r s i c h e ¬

rung, die Verbände der Rentenversiche¬
rung, die Bundesanstalt für Arbeitsver¬
mit t lung und Arbei ts losenvers icherung,
die Verbände der Krankenversicherung,
Bund und Länder, d ie Arbei tsgemein¬
schaf t der Deutschen Haupt fü rsorge¬
stel len, die Bundesarbeitsgemeinschaft
de r überö r t l i chen Träger de r Soz ia l¬
h i l f e , d e r D G B , d i e B D A u n d d i e D A G .

Unfall-Versicherung
Die eigene Freizeitgestaltung fällt auch
dann nicht unter den Schutz der ge¬
setzlichen Unfallversicherung, wenn sie
vom Arbei tgeber unterstützt wird. Das
entschied das Bundessozialgericht. Das
gilt nach der höchstrichterlichen Feststel¬
lung auch für das Fußballspielen nach
A r b e i t s s c h l u ß , s e l b s t d a n n , w e n n d e r

A r b e i t g e b e r B ä l l e u n d S p o r t k l e i d u n g
kostenlos zur Verfügung stellt. Der Un¬
fallversicherungsschutz für das Fußball¬
sp ie len is t nach Auffassung des Ge¬
r ichts nur dann zu bejahen, wenn es
s i c h d a b e i u m e c h t e n B e t r i e b s s p o r t
handelt. (Aktenzeichen: 2RU 147/65)

Das Ziel der Bundesarbeitsgemeinschaft
ist es, durch enge Zusammenarbeit aller
Beteiligten die Maßnahmen der medizi¬
n i s c h e n , b e r u fl i c h e n u n d s o z i a l e n R e h a ¬

b i l i t a t i o n i m R a h m e n d e s g e l t e n d e n
R e c h t s z u k o o r d i n i e r e n u n d z u f ö r d e r n .

D a b e i k o m m t e s w e s e n t l i c h a u f d i e E r ¬

arbeitung von Grundsätzen an, die die
g le ichmäßige Durchführung der Maß¬
nahmen durch alle Träger ermöglichen.
I n d i e s e m R a h m e n w i l l d i e B u n d e s a r ¬

bei tsgemeinschaft insbesondere darauf
h i n w i r k e n , d a ß d i e M a ß n a h m e n d e r R e ¬

hab i l i t a t i on i n j edem E inze l f a l l nach
einem genauen Plan so früh wie mög¬
l ich eingeiei tet und durchgeführt wer¬
d e n , o h n e d a ß e i n m ö g l i c h e r S t r e i t
über die Kostenträgerschaft als Hinder¬
n i s w i r k s a m w e r d e n k ö n n t e . D e r i m

v o r a u s a u f z u s t e l l e n d e P l a n s o l l d a s

sinnvolle Ineinandergreifen der berufli¬
c h e n , d e r m e d i z i n i s c h e n u n d d e r s o ¬
z i a l e n R e h a b i l i t a t i o n b i s h i n z u r A r ¬

beitsvermitt lung und der nachgehenden
Fürsorge am Arbeitsplatz sicherstel len.
M a n I s t s i c h d a r ü b e r k l a r , d a ß d i e s e

Z i e l e n u r e r r e i c h b a r s i n d , w e n n d i e

notwendige Beobachtung von Wissen¬
schaf t und Technik im gesamten Be¬
reich der Rehabilitation gemeinsam be¬
trieben und ihre Ergebnisse allen Trä¬
gern zugänglich gemacht werden.

Kinder muß man sichern
Kinder muß man im Auto doppel t gut
s i c h e r n , d a s i e b e i e i n e m A u f p r a i l
w e n i g e r f e s t e n H a l t a l s E r w a c h s e n e
haben. Es muß verhindert werden, daß
sie dabei nach vorn oder gar aus dem
Auto geschleudert werden. Falsch Ist es,
K l e i n k i n d e r a u f d e n Vo r d e r s i t z e n m i t z u ¬

führen. Säuglinge und Kleinstkinder rei¬
s e n i m A u t o a m b e s t e n i n i h r e m K ö r b ¬

chen oder in der Tragtasche, die ge¬
gen Herausfallen gesichert und am Sitz
festgebunden sein müssen. Kleinkinder
k o m m e n i n d e n K i n d e r s i t z . F ü r e i n e

feste Verriegelung der Vorderlehne muß
gesorgt werden. Für normale S icher¬
hei tsgurte s ind k le inere Kinder of t zu
u n r u h i g u n d n i c h t s t a b i l g e n u g . F ü r
K i n d e r i m S c h u l a l t e r s i n d a b e r B e c k e n ¬

gurte geeignet.

i

r i 1
i

qsSft ' -

Welcher Arbeiter
gilt als vorzeitig berufsunfähig?

S ä
fl

r
5 ^ Als vorze i t ig beru fsunfäh ig s ind nach

einer Entscheidung des Bundessozial¬
ger ichts nur d ie Angestel l ten und Ar¬
b e i t e r a n z u s e h e n , d i e d i e A r b e i t n i c h t

m e h r a u s ü b e n k ö n n e n , d i e i h n e n a u f

Grund ihrer Ausbi ldung und ihrer bis¬
herigen Berufstätigkeit zugemutet wer¬
den kann . In d iesem Zusammenhang
m ü s s e n s ä m t l i c h e M e r k m a l e d e s b e t r e f -

, * v

i
/ \ . ^X

Lesen auch Sie: IMPULS, die Zeitung für Sicherheit im Betrieb
Die Lektüre der von der Berufsgenossenschatt der Feinmechanik und Elektrotechnik unter Mit¬
wirkung der Nordwestl ichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft herausgegebenen, interes-
ant aufgemachten Zeitung schärft das Bewußtsein für Gefahren im Betrieb.
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fenden Berufes angemessen berücksich¬
tigt werden. Dazu gehört auch das Ar¬
b e i t s e i n k o m m e n .

Ferner müssen bei der Abwägung aller
Umstände neben der Berufsausbi ldung
auch etwaige Ernennungen und Beför¬
d e r u n g e n m i t b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n .
Dabei kommt es jedoch nicht nur auf
d i e d a m i t v e r b u n d e n e L o h n - o d e r G e ¬

haltserhöhung, sondern auch darauf an,
a u f w e l c h e b e r u fl i c h e n K e n n t n i s s e u n d

Fähigke i ten d ie Ernennungen zurück¬
z u f ü h r e n s i n d .

M i t d i e s e r B e g r ü n d u n g w u r d e v o m
Bundessozialgericht ein ungelernter Ar¬
beiter aus Lüneburg, der im Laufe sei¬
n e s A r b e i t s l e b e n s o h n e e i n g e h e n d e
Prüfung einfach zum Facharbei ter er¬
nannt worden war, vom Bundessozial¬
ger icht auf e ine anderwei t ige Berufs¬
t ä t i g k e i t v e r w i e s e n ( A k t e n z e i c h e n 1 2
RJ 284/66).

Mietvertrag darüber nichts besagt oder
etwa gar das Gegentei l best immt. Die
wicht igste unabdingbare Vorschr i f t des
neuen sozialen Mietrechts ist die sog.
Sozialklausel (§§ 556 abis 556 cBGB),
d i e d u r c h d a s D r i t t e M i e t r e c h t s ä n d e ¬

rungsgese tz vom 1 . Janua r 1968 an
eine neue Fassung erhalten hat. Nach
d i e s e r K l a u s e l k a n n d e r M i e t e r v o n

Wohnraum der Kündigung des Vermie¬
ters widersprechen und die Fortsetzung
des Mietverhältnisses verlangen, wenn
d i e v e r t r a g s g e m ä ß e B e e n d i g u n g d e s
M i e t v e r h ä l t n i s s e s f ü r d e n M i e t e r e i n e

Härte bedeuten würde, die auch unter
Würdigung der berecht igten Interessen
des Vermieters nicht zu rechtfertigen Ist.
Als hauptsächliche Härtebestände sind
in der Rechtsprechung anerkannt:

Soziales Mietrecht
und Einheitsmietvertrag

In ihnen wurde Einigkeit darüber erzielt,
daß der Entwurf des Hamburger Muster¬
mietvertrages durch zwei neue Fassun¬
gen ersetzt wurde, eine für Sozialwoh¬
nungen und die andere für die sonsti¬
gen Wohnungen, insbesondere die Alt¬
bauwohnungen.

D ie zur Ze i t gebräuch l i chen Mie tver¬
t r ä g e g e h e n z u m Te i l n o c h a u f d e n
alten „Einheitsmietvertrag“ zurück, den
die Spi tzenverbände der Hausbesi tzer
und Mieter im Jahre 1934 ausgearbei¬
tet und Ihren Mitgl iedern zur Verwen¬
dung empfohlen haben. Zum Tei l s ind
a u c h n a c h d e m K r i e g e v o n d e n
wohnungswir tschaft l ichen
neue Musterverträge entworfen worden.
D i e m e i s t e n d i e s e r Ve r t r ä g e t r a g e n
n i c h t d e n V o r s c h r i f t e n d e s s o z i a l e n

Mietrechts Rechnung.

Auch ein in jüngster Zeit vom Landes¬
v e r b a n d H a m b u r g i s c h e r G r u n d e i g e n ¬
tümer herausgegebener Mustermietver¬
trag hat eine lebhafte Diskussion in der
Öffentlichkeit ausgelöst und zu einer
Mündlichen Anfrage eines Bundestags¬
abgeordneten in der Fragestunde des
Bundestages geführt. Der Abgeordnete
beans tandete , daß in d iesem Ver t rag
die Sozialk lausel n icht r icht ig wieder¬
gegeben wurde, weil noch anstelle der
s e i t d e m 1 . J a n u a r 1 9 6 8 v e r b e s s e r t e n
K l a u s e l d i e a l t e f ü r d e n M i e t e r w e s e n t ¬

l ich ungünstigere Gesetzesfassung an¬
geführt wurde. Ferner wurde beanstan¬
det, daß in dem Vertrag dem Mieter die
Verpflichtung aufer legt wurde, Repara¬
turen an Licht, Klingelanlagen, Schlös¬
sern, Wasserspülungen, Klosettspülun¬
gen, Öfen und Warmwasserbereitungs¬
anlagen auf seine Kosten ausführen zu
l a s s e n u n d d a ß d e r V e r m i e t e r e r m ä c h ¬

t i g t w u r d e , s i c h z w e i u n v e r z i n s l i c h e
M o n a t s m i e t e n a l s S i c h e r h e i t v o r a u s ¬

z a h l e n z u l a s s e n .

I n s e i n e r A n t w o r t e r k l ä r t e d e r B u n d e s ¬

m i n i s t e r f ü r W o h n u n g s w e s e n u n d
Städtebau, eine erste Überprüfung habe
ergeben, daß das Muster mehrere Be¬
stimmungen enthalte, die mit den ge¬
setzlichen Vorschriften nicht In Einklang
s t ü n d e n . D i e K r i t i k a n d e m M u s t e r v e r ¬

trag führte zu Verhandlungen zwischen
Vert re tern der Hamburger Baubehörde
und des Grunde igen tümer -Verbandes .

a) Hohes Aller, vor allem wenn noch
weitere Umstände hinzutreten (z. B.
K r a n k h e i t , g e r i n g e s E i n k o m m e n ,
langjähriges Mietverhältnis). In die¬
s e n F ä l l e n w i r d h e u t e v o n d e n G e ¬

r i c h t e n d a s M i e t v e r h ä l t n i s I n d e r

Regel auf unbestimmte Zeit verlän¬
gert ;

b) Krankheit, auch wenn der Mieter
kein hohes Alter hat, wenn aber In¬
folge der Erkrankung die Bemühun¬
gen um die Beschaffung einer Woh¬
nung schwieriger sind als bei einem
gesunden Mieter;

c) Kinderreiche Familien oder Vorhan¬
dense in k l e i ne r K inde r, vo r a l l em
w e n n e s s i c h u m e i n k o m m e n s ¬

s c h w a c h e M i e t e r h a n d e l t , d i e e s
schwer haben, eine andere Wohnung
zu erträglichen Preisen am freien
Wohnungsmarkt zu finden;

d) Vermeidbarer mehrfacher Umzug,
wenn für den Mieter innerhalb ab¬
sehbarer Ze l t e ine Ersa tzwohnung
zur Verfügung steht, insbesondere
wenn der Mieter vor der Inangr i ff¬
n a h m e e i n e s B a u v o r h a b e n s z u r B e ¬

friedigung seines Wohnbedarfs (Ei¬
genheims) steht oder ihm eine an¬
dere Mietwohnung fest zugesagt Ist;

e) Höhere Aufwendungen für die Woh¬
nungen, die noch nicht abgewohnt
s ind;

f) Ablehnung einer Mietzinserhöhung,
w e n n d e r V e r m i e t e r a u s d i e s e m

Grund das Mietverhältnis gekündigt
hat, obgleich der Mieter im Hinblick
auf se ine wi r tschaf t l i chen Verhä l t¬
n isse zur Zah lung der geforder ten
höheren Miete nicht in der Lage Ist
und er eine entsprechende Ersatz¬
wohnung zu einem für ihn tragbaren
Mietpreis nicht erhalten kann; dieser
Ta t b e s t a n d I s t a l l e r d i n g s I n d e r
Rechtsprechung bestritten.

Um in Zukunft derartige Vorfälle zu ver¬
m e i d e n , h a t d e r B u n d e s m i n i s t e r f ü r

Wohnungswesen und Städtebau dem In¬
stitut für Wohnungswirtschaft und Woh¬
nungsrecht an der Universität zu Köln
den Auftrag erteilt, einen neuen Ein¬
heitsmietvertrag zu erarbeiten. Dieser
Vertrag soll den neuen Vorschriften des
sozia len Mietrechtes angepaßt werden
und den Grundgedanken e iner echten
P a r t n e r s c h a f t z w i s c h e n V e r m i e t e r u n d

Mieter zum Ausdruck br ingen. Da e in
neues Ver t ragsmus te r e ine r l ängeren
Vorbereitungszelt bedarf, wird es frü¬
h e s t e n s i n e t w a e i n e m J a h r e r s t e l l t

sein, zumal der Entwurf zu gegebener
Z e i t m i t d e n S p i t z e n v e r b ä n d e n d e r
Haus-bes l tzer und Mie te r abges t immt
w e r d e n s o l l u n d d a r ü b e r h i n a u s a u c h

Sachverständige der Wohnungswirt¬
scha f t , de r Ve rb raucherve rbände und
der Gewerkscha f ten angehör t werden
s o l l e n . D a s M u s t e r w i r d s o d a n n v o m

B u n d e s m i n i s t e r f ü r W o h n u n g s w e s e n
u n d S t ä d t e b a u d e n Ve r m i e t e r n u n d M i e ¬

tern empfohlen werden. Allerdings kann
die Anwendung n icht verb ind l ich vor¬
geschrieben werden; nach unserer
R e c h t s o r d n u n g k ö n n e n n u r G e s e t z e
z w i n g e n d e n C h a r a k t e r h a b e n , n i c h t
a b e r Ve r t r a g s m u s t e r. A u f j e d e n F a l l
dürf te aber viel gewonnen sein, wenn
ein von vornherein amtl ich überprüftes
Vertragsmuster der Öffentlichkeit zur
Verfügung steht.

V e r b ä n d e n

Unabhängig von einem neuen Einheits¬
mietver t rag s ind aber schon je tz t d ie
zwingenden Vorschriften des neuen so¬
z ia len M ie t rech ts zu beach ten , auch
w e n n d e r i m E i n z e l f a l l v e r w e n d e t e
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Versicherungsschutz im Uriaub
v o n H a n n e S c h r e i n e r

(manchmal sehr viel höher) als die sei¬
n e s H a u s a r z t e s d a h e i m . E i n e Z u s a t z ¬

versicherung für Auslandsreisen ist also
kein Luxus, sondern ein Gebot der Ver¬
n u n f t .

Vernünftig ist es auch, das Reisegepäck
z u v e r s i c h e r n . N i m m t m a n s i c h n ä m l i c h

einmal die Mühe, mit Bleistift und Pa¬
pier zusammenzurechnen, was man „an
W e r t e n “ s o a u f e i n e r R e i s e b e i s i c h h a t ,

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

respektable Zahlen, wobei das bißchen
Schmuck, das die Gatt in mitzunehmen
beabsichtigen könnte, noch nicht einmal
mitgerechnet zu werden braucht. Im Nu
s ind e in paar Tausender be isammen,
wenn etwa eine vierköpfige Famil ie in
Ur laub fähr t . S ie s ind h in , wenn das
Gepäck verschwindet und nicht vers i¬
chert war —wobei man im übrigen nicht
u n t e r v e r s i c h e r n s o l l t e .

U r l a u b s a n w ä r t e r , d i e e t w a m i t d e m
A u t o n a c h G r i e c h e n l a n d , I t a l i e n o d e r

Portugal fahren wollen, sol l ten für die
D a u e r d e r U r l a u b s r e i s e e i n e Vo l l k a s k o ¬

versicherung abschließen, denn in die¬
sen Ländern gibt es keinen Versiche¬
rungszwang. Wird einem dort von einem
Einheimischen das Auto zusammenge¬
fahren , so kann man , wenn be i dem
L a n d e s b e w o h n e r a b s o l u t n i c h t s z u h o ¬

len is t , auch be i e indeut iger K lärung
der Schuldfrage eben leer ausgehen.

J e n a c h d e n b e s o n d e r e n U m s t ä n d e n

kann es noch zweckmäßig se in , e ine
Reise-Ausfal lkosten-Versicherung abzu¬
s c h l i e ß e n . D a s i s t b e s o n d e r s z u e r w ä ¬

gen, wenn man mit Kindern einen Ur¬
laub macht, die oft plötzlich erkranken,
w o d u r c h d e r U r l a u b e n t w e d e r n i c h t a n ¬

ge t re ten werden kann oder abgebro¬
c h e n w e r d e n m u ß . D e r A b s c h l u ß e i n e r

Reise-Ausfallkosten-Versicherung ist bei
Buchung der Reise, bzw. nach Erhal t
d e r R e i s e b e s t ä t i g u n g v o r z u n e h m e n ,
spätestens Innerha lb von 48 Stunden
nach Erhalt der Bestätigung seitens des
Ur laubsquar t iergebers. Die Reise-Aus-
fallkosten-VersIcherung vergütet die Un¬
kosten, die dadurch entstehen, daß die
vereinbarte Reise wegen plötzl ich ein¬
tretender ernster Krankheit, Unfall oder
Tod des Versicherten, seines Ehegatten,
seiner Kinder, El tern oder Schwieger¬
eltern abgebrochen werden muß, oder
gar nicht angetreten werden kann. Das
gleiche gilt bei schwerem Sachschaden
am E igen tum des Vers i cher ten du rch
F e u e r o d e r e i n a n d e r e s E l e m e n t a r e r ¬

eignis, wodurch seine Anwesenheit drin¬
gend erforderl ich wird. Bekanntl ich hat

Ir land, und mit Portugal. Entsprechen¬
des gilt für die Türkei.
M i t w e i t e r e n S t a a t e n b e s t e h e n b i s h e r

noch keine Vereinbarungen, nach de¬
n e n U r l a u b e r w ä h r e n d i h r e s A u f e n t ¬
h a l t s i m a n d e r e n S t a a t K r a n k e n v e r s l c h e -

rungsschutz genießen.
Fü r s i e i s t es ge radezu une r l äß l i ch ,
eine Zusatzversicherung für Auslands¬
reisen abzuschließen, die eis in ver¬
sch iedenen Kombina t ionen g ib t . Aber
auch in den Staaten, mit dendn entspre¬
chende Vereinbarungen bestehen, kann
man Pech haben. Denn abgesehen da¬
von, daß man in fast allen djesen Län¬
dern sich vorher mit der entsprechen¬
den Sozialversicherungsanstal t in Ver¬
bindung setzen muß, um „auf Kranken¬
s c h e i n “ e i n e n A r z t k o n s u l t i e r e n z u k ö n ¬

nen, (Einzelheiten sind bei cler für den
Versicherten zuständigen Krankenkasse,
bzw. aus den jewei l igen Merkb lä t te rn
zu erfahren) kann es sein, daß einem
diese Anspruchsberechtigung gar nichts
nützt. Denn nicht alle Ärzte sind bereit,
einen solchen Krankenschein zu akzep¬
tieren. Dies kann insbesondeî e in Öster¬
reich, in den Haupturlaubsgebieten Tirol,
K ä r n t e n , Vo r a r l b e r g u n d S t e i e r m a r k
Vorkommen. Solche Er fahrungen kann
m a n a b e r a u c h i n a n d e r e n L ä n d e r n

machen. Ke iner le i Prob leme dagegen
gibt es in England, wo man auch als
d e u t s c h e r U r l a u b e r u n t e r d e n s e l b e n

Voraussetzungen und im gidichen Um¬
fang wie britische Staatsangehörige die
Leistungen des Staatlichen Gesundheits¬
d ienstes (Nat iona l Heal th Serv ices o f
the United Kingdom) erhält , kostenfrei
und ohne den Nachweis, daß man in
Deutschland gegen Krankheit versichert
ist. Ansonsten hat man, wird die „Be¬
handlung auf Krankenschein“ im Aus¬
land abgelehnt, nur die Wahl, sich als
P r i v a t p a t i e n t b e h a n d e l n z u l a s s e n ,
selbst zu bezahlen und eine spezifizierte
und quit t ierte Rechnung zu verlangen,
u m s i e d a n n d e r h e i m i s c h e n K r a n k e n ¬

kasse vorlegen zu können. Die Kasse
w i r d d a n n d i e z u H a u s i n D e u t s c h l a n d

ü b l i c h e n K a s s e n s ä t z e e r s t a t t e n . O d e r

I n d e n l e t z t e n J a h r e n w u r d e n d i e D e u t ¬

s c h e n z u r m o b i l s t e n R e i s e n a t i o n E u r o ¬

pas. Das ergab jüngst eine Bestands¬
a u f n a h m e a n l ä ß l i c h e i n e r „ F r e m d e n v e r ¬

kehrs -Debat te “ im Bundes tag (12 . 2 .
1969).
Mehr a ls e in Dr i t te l der bundesdeut¬
schen Urlauber reisen ins Ausland. Für
sie ist es besonders wichtig, gut ver¬
sichert in den Urlaub zu fahren. Gewiß,
niemand gibt gern Geld „umsonst“ aus.
Ist alles gut gegangen, bringt man sein
Gepäck und sein Auto wieder gut nach
Hause, kommen a l le Fami l ienmi tg l ie¬
der, ohne im Aus land e inen Arz t ge¬
braucht zu haben, wieder gesund und
u n b e s c h a d e t a u s d e m U r l a u b z u r ü c k ,
h ä t t e m a n s i c h d e n r u n d e n H u n d e r t e r ,

d e n m a n f ü r e i n e n a u s r e i c h e n d e n a l l -

seitigen Versicherungsschutz ausgeben
muß, ersparen können. Dann rechnet
man sich vielleicht aus, welche Souvenirs
m a n d a f ü r n o c h h ä t t e k a u f e n k ö n n e n . . .

Doch solche Rechnungen s ind verge¬
bens. Wer sich vor unliebsamen Über¬
raschungen, genauer gesagt, vor ihren
fi n a n z i e l l e n F o l g e n s c h ü t z e n w i l l ,
kommt, Insbesondere bei Auslandsrei¬
sen , n i ch t da rum he rum, zusä tz l i che
Versicherungen abzuschließen.
Da ist, zum Beispiel, das spezielle Ur¬
laubs-Risiko Krankheit, auf das man im
A u s l a n d n i c h t n u r m e h r g e f a ß t s e i n
muß, als zu Hause, weil die oft völl ig
v e r ä n d e r t e n L e b e n s - u n d K l i m a b e d i n ¬

gungen ein erhöhtes Risiko in sich ber¬
gen. Auch ein Unfall, der mit dem eige¬
nen Auto gar nichts zu tun haben muß,
kommt, wenn er vom Arzt oder im Kran¬
k e n h a u s b e h a n d e l t w e r d e n m u ß . I m

Aus land me i s t t eu re r, o f t wesen t l i ch
teurer zu s tehen, a ls wenn e inem in
d e n h e i m i s c h e n G e fi l d e n e t w a s z u s t ö ß t .

Zunächst einmal sollte sich jeder In der
gesetzl ichen Krankenkasse Versicherte
e inen sogenannten „Aus landskranken¬
schein“ von seiner Kasse geben lassen
—samt dem für das spezielle Land da¬
zugehörigen Merkblatt, das man genau
l e s e n u n d i n d e n U r l a u b m i t n e h m e n

sol l te . Spätestens bei der Vorsprache
bei der gesetzlichen Krankenkasse wird
man vielleicht Grund zur Verwunderung
da rübe r haben , daß se lbs t i nne rha lb
Europas für das eine Land nicht g i l t ,
w a s f ü r d a s a n d e r e v e r b i n d l i c h i s t .

Außer den EWG-Ländern Belgien, Frank¬
reich, Italien, Luxemburg und den Nie¬
derlanden bestehen diesbezügliche So¬
z ia lvers icherungsabkommen In Europa
nur noch mit Österreich, Spanien, Grie¬
c h e n l a n d , G r o ß b r i t a n n i e n u n d N o r d -

man kann, wenn Elle nicht geboten ist,
weitersuchen nach einem Arzt, der „auf
K r a n k e n s c h e i n b e h a n d e l t . W i e d e m
a u c h s e i . E i n e s i s t s i c h e r : d i e B e h a n d ¬

lung als Privatpatient wird teurer, denn
d e r a u s l ä n d i s c h e A r z t n i m m t d e m U r ¬

lauber mit Sicherheit mehr Geld ab, als
i h m d i e K a s s e n a c h h e r e r s t a t t e t . A b e r

auch wer berei ts pr ivat vers ichert is t ,
muß damit rechnen, daß die Rechnung
d e s A r z t e s i m A u s l a n d h ö h e r i s t ,
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e in Quar t i e rgeber
e inen En tschäd igungsanspruch , wenn
der angemeldete Urlaubsgast ausbleibt
u n d k e i n a n d e r e r d i e L ü c k e f ü l l t .

Nun muß man sich al lerdings darüber
i m k l a r e n k e i n , d a ß a u c h d i e b e s t e
Vers icherung n ich ts nü tz t , wenn man
nicht entsprechende Reserven an Bar¬
geld in der Tasche hat. Die Auto-Repa¬
raturwerkstatt, der Arzt, die Geschäfts¬
leute, bei denen man sich den nötig¬
sten Ersatz für das gestohlene Gepäck
b e s c h a f f t - s i e a l l e g e b e n n i c h t s a u f
Kredit. So kann es sein, daß das rest¬
liche Urlaubsgeld in diesen Kassen ver¬
schwindet -und man dann schleunigst
h e i m f a h r e n m u ß - o d e r d a s m a n b e ¬

re i t s am Ende se ine r F i nanzen , das
nächste Konsulat anpumpen muß.
Aber auch hier ist guter Rat nicht teuer.
Wer Mitglied des ADAC oder eines an¬
deren Automobilklubs ist, kann für ein
paar Mark einen Auslandsschutzbrief
e r w e r b e n ; e r e n t h ä l t a u c h K r e d i t ¬

o d e r V e r m i t t l e r S c h e c k s . D a m i t i s t d e r R e s t d e s U r l a u b s

im al lgemeinen gesichert. Und bezahlt
wird erst zu Hause. Aber, um für „Not¬
f ä l l e “ e i n e R e s e r v e p a r a t z u h a b e n ,
k a n n m a n a u c h m i t s e i n e m G e l d i n s t i t u t

reden. Dort kann man im al lgemeinen
o h n e g r o ß e S c h w i e r i g k e i t e n u n d f ü r
v e r h ä l t n i s m ä ß i g w e n i g G e l d R e i s e ¬
s c h e c k s a u f K r e d i t b e k o m m e n . W e n n

man s ie n i ch t b rauch t , g ib t man s ie
n a c h d e r R e i s e e i n f a c h z u r ü c k .

Für unvorhergesehene Ausgaben ist ge¬
wappnet, wer mit „eurocheque“ in Ur¬
laub geht . Von Apr i l 1969 an is t d ie
Sparkassen-Scheckkarte in 15 Ländern
E u r o p a s g ü l t i g . We r S c h e c k h e f t u n d
Scheckkarte der heimischen Sparkasse
o d e r e i n e s a n d e r e n d e u t s c h e n K r e d i t ¬

instituts bei sich trägt, dem kann nicht
so l e i ch t e twas pass ie ren . Denn d ie
Sparkassen-Scheckkar te g i l t ab Apr i l
nicht nur, wie bisher. In der Bundesre¬
publik und in Österreich, sondern auch
in Belgien, Dänemark, Finnland, Frank¬

re ich , Großbr i tann ien , I r l and , I ta l i en ,
Luxemburg, den Niederlanden, Norwe¬
g e n , S c h w e d e n , S p a n i e n u n d d e r
S c h w e i z . I n d i e s e n L ä n d e r n k a n n m a n

s i ch gegen Vo r l age von Scheck und
Scheckka r te b i s zum Gegenwer t von
200 DM per Scheck in der jewei l igen
Landeswährung auszahlen lassen. Wenn
m a n e i n e n h ö h e r e n B e t r a g b e n ö t i g t ,
s t e l l t m a n e b e n m e h r e r e S c h e c k s a u s .

Auf diese bequeme und unkomplizierte
Weise kann man s ich se i t Apr i l 1969
bei fast 150 000 Niederlassungen aus¬
l ä n d i s c h e r K r e d i t i n s t i t u t e s c h n e l l B a r ¬

geld besorgen. An Eingangstüren oder
Schaufenstern angebrachte einheit l iche
Aufkleber mit „e. c.“ , dem Symbol für
„eurocheque“, kennzeichnen diese Kre¬
di t ins t i tu te . „eurocheque“ so l l spez ie l l
d e n C h a r a k t e r d e r R e s e r v e h a b e n . M a n

kann also von 15 europäischen Ländern
aus jede rze i t au f se in Gu thaben au f
dem Girokonto oder auf seinen Dispo¬
sit ionskredit zurückgreifen.

Wie teuer ist das Leben in der Fremde?
die sich In klimatischer, wirtschaftl icher
u n d s o z i a l e r H i n s i c h t n i c h t a l l z u s e h r

v o n d e n d e u t s c h e n V e r h ä l t n i s s e n u n ¬

terscheiden, genügt meist die Orientie¬
rung an diesem Mittelwert. Für Kauf¬
kraftvergleiche mit Ländern, In denen
erhebl iche Abweichungen von unseren
L e b e n s g e w o h n h e i t e n b e s t e h e n , v e r ¬
d i e n t d a g e g e n d i e B e r e c h n u n g n a c h
dem h ies igen Ve rb rauchsschema den
Vorzug.

landsaufentha l te . Für Tour is ten dage¬
gen sind sie nur bedingt anwendbar.
S o w e r d e n e t w a d i e K o s t e n f ü r H o t e l ¬

unterkunft und -Verpflegung bei der Er¬
mittlung der Verbrauchergeld-Paritäten
nicht berücksicht igt . Anderersei ts s ind
Gebrauchsgüter enthalten, die ein Ur¬
l a u b s r e i s e n d e r n o r m a l e r w e i s e n i c h t i m

A u s l a n d e r w i r b t . M a n b e m ü h t s i c h d e s ¬

ha lb , daneben besondere „Re isege ld -
Paritäten“ zu ermitteln, an denen sich
d e r T o u r i s t b e s s e r o r i e n t i e r e n k a n n .

Immerhin geben auch die Verbraucher¬
geld-Paritäten grobe Anhaltspunkte über
d e n K o s t e n a u f w a n d e i n e r A u s l a n d s r e i s e .

K a u f k r a f t u n d D e v i s e n k u r s
s t i m m e n s e i t e n ü b e r e i n

Der nachhaltige Konjunkturaufschwung
h a t d i e R e i s e l u s t d e r w e s t d e u t s c h e n B e ¬

völkerung kräftig angeregt. Jeder zweite
E i n w o h n e r d e r B u n d e s r e p u b l i k w a r
1968 verreist; mehr als 15 Millionen Ur¬
l a u b e r v e r b r a c h t e n i h r e F e r i e n a u ß e r ¬

h a l b d e r d e u t s c h e n L a n d e s g r e n z e n .
Für jeden Auslandsreisenden stellt sich
die Frage, welche DM-Beträge er auf¬
wenden muß, um den in der Bundesre¬
publik gewohnten Lebensstandard auch
i m G a s t l a n d a u f r e c h t e r h a l t e n z u k ö n n e n ,

da s i ch de r nahe l i egende Weg e ine r
Umrechnung über die offiziellen Wech¬
s e l k u r s e h i e r f ü r k a u m e i g n e t . D i e
amt l i chen Ku rse sp iege ln näm l i ch i n
e r s t e r L i n i e d i e P r e i s e i m A u ß e n h a n d e l

wider, nicht dagegen die Preisrelationen
f ü r d e n p r i v a t e n Ve r b r a u c h . U m e i n
realistisches Bild zu erhalten, muß man
d e s h a l b u n m i t t e l b a r v o n d e n K o n s u ¬

mentenpreisen ausgehen. Die stat ist i¬
s c h e P r a x i s s e t z t z u d i e s e m Z w e c k d i e

Ausgabensummen für einen nach Menge
und Qual i tä t repräsenta t iven „Waren¬
k o r b “ i n d e n e i n z e l n e n L ä n d e r n z u e i n ¬

ander in Beziehung und ermittelt dar¬
a u s „ Ve r b r a u c h e r g e l d - P a r i t ä t e n “ . I m
Vergleich zu den amtlichen Wechsel¬
kursen zeigen sie einen Kaufkraft-Ge¬
w i n n o d e r e i n e n K a u f k r a f t - Ve r l u s t .

Billige und teure Reiseländer
D a s f ü r A u s l a n d s a u f e n t h a l t e n a c h w i e

vor billigste Land ist Jugoslawien ge¬
b l i e b e n . E s b i e t e t n a c h d e r a m t l i c h e n

Statistik gegenüber dem offiziellen
W e c h s e l k u r s e i n e n K a u f k r a f t v o r t e i l v o n

etwa zwei Fünfteln. Als relativ günstig
können ferner Reisen nach Österreich
(+ 10%), Spanien (+ 9%), Großbri¬
tannien (+ 8%) sowie den Niederlan¬
den (+ 7%) gelten. Paßt man sich dem
ausländischen Lebensstil an, so verbil¬
ligen sich insbesondere Dänemark,
H o l l a n d u n d G r o ß b r i t a n n i e n . Ve r h ä l t n i s ¬

mäßig teuer sind dagegen die USA, die
skandinav ischen Staaten, d ie Schweiz
und I ta l ien ; durch Anpassung werden
jedoch auch hier die Kaufkraftnachteile
z u m Te i l b e t r ä c h t l i c h v e r m i n d e r t .

G e n e r e l l m u ß a l l e r d i n g s f e s t g e s t e l l t
w e r d e n , d a ß z a h l r e i c h e R e i s e l ä n d e r
w i e d e r u m t e u r e r g e w o r d e n s i n d . I n
F i n n l a n d , F r a n k r e i c h , N o r w e g e n u n d
d e n U S A s i n d d i e K a u f k r a f t n a c h t e i l e

größer geworden; in Jugoslawien und
Ö s t e r r e i c h h a t s i c h d e r K a u f k r a f t v o r t e i l

ermäßigt.

Anpassung verbilligt den Urlaub
Ob eine Auslandsreise billig oder teuer
ist, hängt im übrigen wesentlich davon
ab, inw iewe i t s i ch der Besucher den
Lebensgewohnheiten des Gastlandes
anpaßt. Im allgemeinen läßt sich sagen,
d a ß d i e K a u f k r a f t d e r D - M a r k u m s o

höher ist, je mehr man sich den frem¬
den „Warenkorb“ zu eigen macht. Nicht
immer freil ich wird eine solche Anpas¬
sung ge l ingen; Schwier igke i ten e rge¬
b e n s i c h v o r a l l e m b e i s t a r k v o n e i n a n ¬

de r abwe ichender E rnäh rung , w ie es
gegenüber südlichen Ländern oft der
Fa l l i s t .

Das Statistische Bundesamt gibt in sei¬
nen Berechnungen deshalb d ie Kauf¬
k r a f t d e r D - M a r k s o w o h l n a c h d e u t ¬

s c h e m a l s a u c h n a c h a u s l ä n d i s c h e m
V e r b r a u c h s s c h e m a a n u n d e r r e c h n e t

zusätz l i ch aus be iden Angaben e inen
Mittelwert. Bei Vergleichen mit Ländern,

F ü r T o u r i s t e n
nur bedingt geeignet

Diese Budgetvergleiche eignen sich
allerdings vornehmlich für längere Aus-
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S C H W E D E N

Okt . 1967

Okt . 1968

F R A N K R E I C H

Nov. 1967

Nov. 1968

G R O S S B R I T A N N I E N
Okt . 1967

Okt . 1968

I T A L I E N

Okt . 1967
Okt . 1968

J U G O S L A W I E N
Nov. 1967

Nov. 1968

N I E D E R L A N D E

Sept. 1967
Sept. 1968

ÖSTERREICH
Nov. 1967

Nov. 1968

S C H W E I Z

Nov. 1967

Nov. 1968

S P A N I E N

Sept. 1967
Sept. 1968

D Ä N E M A R K

Okt . 1967

Okt . 1968

Abweichung der Verbrauchergeld-Parität vom Devisenkurt in °/o
— 1 9 , 0

— 1 8 , 3

— 1 4 , 4

— 1 3 , 6

— 1 6 , 7

— 1 5 , 91Jugoslawien +40,0
Österreich +10,5

Spanien +9,0
Großbritannien +8,1

Niederlande +7,0

Griechenland 2,6
Dänemark +0,6

J
7 ,4 3 ,7 2 ,5

K a u f k r a f t v o r t e i l e 8 ,7 -1 - 2 ,5 3 ,7

+ 4 , 6 8 ,0 + 1 , 8
+ 1 5 , 0+ 8 , 1 + 2 2 , 1

Kaufkraft der( i m A u s l a n d ” ) — 2 0 , 3

— 1 8 , 7

3,1 — 1 2 , 5

— 1 0 , 91 ,6

Portugal
Belgien
Frankreich

-10,4 Norwegen
-14,0 Finnland
-14,4 Schweiz
-18,3 Schweden

-18,7 Italien

+ 4 6 , 9

+ 4 0 , 6
K a u f k r a f t n a c h t e i l e

+ 1 6 , 0 + 2 5 , 0 + 2 0 , 5

+ 1 3 , 4+ 7 , 0 + 1 8 , 9

+ 1 1 , 0

+ 1 0 , 5

- - 20 ,0

+ 1 9 , 6
-L 15,5
f 1 5 , 1USA- 3 4 , 1

°} zugrunde gelegt ist das deutsche Verbrauchsschema
C O M M E R Z B A N K

— 1 9 , 1
— 1 4 , 4

— 1 5 , 9 — 1 7 , 5

— 1 1 , 28 ,0

Verbrauchergeld-Parität
im Vergleich zum Devisenkurs

Abweichungen in %; +=Kaufkraftvorteil der DM;
— = K a u f k r a f t n a c h t e i l

+ 8 , 5

+ 9 , 0

5,0 2 ,0 3 ,5

+ 0 , 6 + 3 , 8 2 ,2d t . S c h e m a a u s l . S c h e m a M i t t e l w e r t
U S A

B E L G I E N

N o v . 1 9 6 7

Nov. 1968

Nov. 1967

Nov. 1968
—33,1 —
—34,1 —

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes

6 ,5 — 1 9 , 8

— 2 1 , 36 , 6 + 6 , 7 + 0 , 1

+ 1 , 6

8 ,2
5,1 - i - 8 , 4

Se lbs t loser E insatz B e i d e m t ö d l i c h e n B e t r i e b s u n f a l l u n s e ¬

res Meisters Paul Regge am 18. 12. 68
i n C u x h a v e n h a b e n s i c h u n s e r e b e i d e n

D o c k - M a s c h i n e n b a u e r K a r l F r a n k e u n d

R u d o l f R e i n e r s t a t k r ä f t i g u n d o h n e
Rücks icht auf ih re e igene Person an
den Rettungsarbeiten beteil igt.

U m d e n z w i s c h e n d e n E i s s c h o l l e n t r e i ¬

benden Verunglückten zu bergen, lie¬
ß e n s i c h d i e b e i d e n H D W - M ä n n e r w i e ¬

derholt an einem Seil in das eisige
Wasser herab, bis der Verunglückte ge¬
borgen werden konnte. Wegen der lang¬
a n h a l t e n d e n u n d z u s t a r k e n U n t e r k ü h ¬

lung verstarb unser Meister Regge trotz
schnel lsten Transports ins Cuxhavener
K r a n k e n h a u s .

K a r l F r a n k e R u d o l f R e i n e r s

In Anerkennung ihres hervorragenden
E i n s a t z e s w u r d e d e n b e i d e n H D W - M i t -

arbeitern in einem angemessenen Rah¬
men ein namhafter Betrag, der gemein¬
sam von der Geschäftsleitung und der
zuständigen Nordwestl ichen Eisen- und
Stahl-Berufsgenossenschaft ausgesetzt
worden war, übergeben.



Der Bundestag verabschiedete das Arbeitsförderungsgesetz
M i t d e m „ G e s e t z ü b e r A r b e i t s v e r m i t t ¬

l u n g u n d A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g “
hatte die Weimarer Republik 1927 eine
soziale Sicherung für den arbei tenden
Menschen geschaffen, die in der dama¬
ligen Welt ihresgleichen nicht hatte. Die¬
ses Gesetz ist nunmelr durch ein grund¬
l e g e n d n e u e s a b g e l ö s t w o r d e n : d e r
Bundestag verabschiedete am 13. Mai
1969 das Arbeitsförderungsgesetz.
D e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e m a l t e n
u n d d e m n e u e n G e s e t z I s t k e n n z e i c h ¬

nend für den Übergang von einer sozia¬
len Schutzpolitik zu einer konstruktiven
Gesel lschaftspol i t ik.
W ä h r e n d b e i d e m a l t e n G e s e t z d a s B e ¬

mühen, die Folgen krisenbedingter Ar¬
bei ts los igke i t abzufangen, im Vorder¬
grund stand, geht es dem Gesetzgeber
nunmehr darum, Arbe i ts los igke i t nach
M ö g l i c h k e i t ü b e r h a u p t z u v e r h ü t e n .
W e n n d e r e i n z e l n e A r b e i t n e h m e r b i s h e r

den Wand lungen i n de r W i r t s cha f t s¬
und Berufsstruktur durch Technisierung
und Automation, durch Rationalisierung
und Spezialisierung relativ passiv aus-

geliefert war, soll er mit Hilfe des neuen
Gesetzes In die Lage versetzt werden,
sich den Wandlungen aufgrund eigener
In i t ia t ive ak t iv anzupassen. Daher is t
der Kern des Gesetzes d ie S tä rkung
d e r b e r u fl i c h e n M o b i l i t ä t d u r c h U m s c h u ¬

l u n g , b e r u fl i c h e A u f s t i e g s - u n d L e i ¬
stungsförderung. Al le bisherigen Maß¬
nahmen, die überwiegend der Hi l fe in
N o t s i t u a t i o n e n g a l t e n , s i n d a n d i e
zweite Stelle gerückt.
D a s G e s e t z u n t e r s c h e i d e t z w i s c h e n i n ¬

s t i t u t i o n e i l e n u n d i n d i v i d u e l l e n F ö r d e ¬

rungsmaßnahmen. So wird die Bundes¬
anstalt für Arbeit, wie der neue Name
lauten wird, bestehende berufliche Bil¬
dungseinr ichtungen fördern und selbst
w e i t e r e e i n r i c h t e n . D e r e i n z e l n e E r ¬

werbstätige wird bei der Teilnahme an
Lehrgängen ein Unterhaltsgeld erhalten.
Auch d ie Kosten für Lernmi t te l , Fahr t
u n d U n t e r k u n f t u s w . w e r d e n v o n d e r

Bundesanstalt getragen.
D i e B u n d e s a n s t a l t f ü r A r b e i t s o l l z u m

a n d e r e n i n v e r s t ä r k t e m M a ß e A r b e i t s ¬

markt- und Berufsforschung betreiben.

um länger f r is t ige Entwick lungstenden¬
zen frühzeitig erkennen zu können. Sol¬
cherart sollen die Grundlagen für eine
akt ive Beschäf t igungspol i t ik der Bun¬
desregierung erarbeitet werden.
Die Verabschiedung des Gesetzes war
d e r e r s t e S c h r i t t . J e t z t k o m m t e s d a r a u f

an, bei jedem Arbeitnehmer den Willen
zur berufl ichen Wei te rb i ldung und zur
Anpassung an d ie s ich verändernden
B e d i n g u n g e n z u w e c k e n . S o s o l l t e n
a u c h d i e ä l t e r e n A r b e i t n e h m e r — t r o t z

der rapiden technologischen Verände¬
rungen -nicht resignieren, sondern die
Chance , d ie das neue Gese tz jedem
bietet, auch wahrnehmen und den Weg
sozialen Aufstiegs, der ihnen hier ge¬
boten wird, gehen.
Die persönliche Initiative des einzelnen
steht Im Vordergrund des neuen Geset¬
z e s u n d s o l l e n t s p r e c h e n d g e f ö r d e r t
werden. Nicht jener Arbei tnehmer, der
s i c h a u f d e n s o z i a l e n S c h u t z w a l l v e r l ä ß t ,

war se in Le i tb i l d , sondern jener, de r
sich dem Leistungswettbewerb stellt und
f ü r i h n fi t m a c h t .

Freie Gewerkschaften gründen „Europäischen Bund3 3

Sch lüsse de r e inze lnen Fachgewerk¬
schaften wird der europäische Gewerk¬
s c h a f t s k o n g r e ß d e n C h a r a k t e r e i n e s
wirkl ich demokrat ischen und repräsen¬
tativen Organs erhalten.
In einer In Den Haag verabschiedeten
Entschließung forderte der neue Euro¬
pä ische Gewerkschaf tsbund den Auf¬
b a u e i n e r a l l e d e m o k r a t i s c h e n L ä n d e r

Europas umfassenden Gemeinschaft mit
dem Ziel, so rasch wie möglich die Ver¬
einigten Staaten von Europa herbeizu¬
f ü h r e n . S o z i a l e r F o r t s c h r i t t u n d Vo l l b e ¬

schäft igung seien in der EWG vorran¬
gig zu gewährleisten und auf allen Stu¬
f e n d e r W i r t s c h a f t m ü s s e e i n e D e m o k r a ¬

t is ierung erfolgen, In dem eine ange¬
m e s s e n e M i t w i r k u n g u n d M i t b e s t i m ¬
mung der Arbeitnehmer und ihrer Ge¬
werkschaften sichergestellt wird.
Ferner verabschiedete der Kongreß ge¬
m e i n s a m e G r u n d s ä t z e f ü r e i n e e u r o ¬

päische Tarifpolitik. Darin wird die Ver¬
teidigung der Tari fautonomie, die Ver¬
w i r k l i c h u n g e i n e r a k t i v e n Ta r i f p o l i t i k
und die Ablehnung einer ausschl ießl i¬
chen Bindung der Löhne und Gehälter
an irgendwelche Leitlinien, Orientie¬
rungsdaten oder Indices ausgesprochen.
Der Exekutivausschuß wurde beauftragt,
eine Koordinierung der gewerkschaft l i¬
chen Tarifpoli t ik In al len EWG-Ländern
v o r z u b e r e i t e n . D a b e i s o l l e n M a ß n a h m e n

zum Schu tz de r A rbe i t nehmer gegen
die Auswirkungen der Rational isierung,

betonte, daß die Rolle der Gewerkschaf¬
t e n i n d e r E W G d a m i t b e d e u t s a m e r

würde und versprach, sie künftig an der
Ausarbe i tung der Programme und an
den Entscheidungen stärker zu beteili¬
gen. Zugleich forderte er die Gewerk¬
schaf ten auf , s tärkeren Druck auf d ie
A r b e i t s m i n i s t e r i h r e r L ä n d e r a u s z u ü b e n ,

daß sie sich endlich zu einer gemein¬
samen Sozialpolitik in der EWG zusam¬
menfinden. Europa werde nicht nur in
B r ü s s e l e r b a u t .

Als Zweck des neuen Europäischen Bun¬
des wurde proklamiert , d ie wir tschaft¬
l ichen, sozialen und kulturel len Rechte
u n d I n t e r e s s e n d e r A r b e i t n e h m e r a u f
d e r E b e n e d e r G e m e i n s c h a f t b e s s e r z u

vertreten und zu verteidigen. Sein Ziel
ist die Förderung des wirtschaftlichen
u n d s o z i a l e n F o r t s c h r i t t s s o w i e d i e S t ä r ¬

kung der Demokratie in Europa. Mit¬
glieder des Bundes sind der DGB, die
f ranzös ische Force Ouvr iere , d ie i ta¬
l i e n i s c h e n G e w e r k s c h a f t s b ü n d e C I S L

und UIL, der nieder ländische Verband
NW, der belg ische FGTB und die lu¬
xemburgische CGT. Weitere Mitglieder
s i n d d i e i n F o r m v o n G e w e r k s c h a f t s ¬

a u s s c h ü s s e n b e s t e h e n d e n Z u s a m m e n ¬
s c h l ü s s e d e m o k r a t i s c h e r G e w e r k s c h a f ¬

t e n f ü r e i n e n o d e r m e h r e r e W i r t s c h a f t s ¬
b e r e i c h e d e r E W G .

D u r c h e i n e a n g e m e s s e n e Ve r t r e t u n g
n i c h t n u r d e r e i n z e l n e n B ü n d e , s o n d e r n
a u c h d e r ü b e r n a t i o n a l e n Z u s a m m e n -

Vo r 11 J a h r e n b e s c h l o ß d i e e r s t e G e n e ¬

r a l v e r s a m m l u n g d e r F r e i e n G e w e r k ¬
schaften In der Europäischen Gemein¬
s c h a f t e i n e z u n ä c h s t , n o c h " l o s e Z u s a m ¬

menarbeit und die Errichtung eines ge¬
m e i n s a m e n S e k r e t a r i a t s i n B r ü s s e l . A m

23. April 1969 sprachen sich die 150 De¬
legierten von 12 Millionen organisierten
A r b e i t n e h m e r n i n d e n E W G - L ä n d e r n a u f

einem Kongreß in Den Haag ohne Ge¬
genst immen bei nur 3Enthaltungen für
e i n e n o r g a n i s a t o r i s c h e n Z u s a m m e n ¬
schluß in Gestal t eines „Europäischen
B u n d e s d e r f r e i e n G e w e r k s c h a f t e n i n
d e r G e m e i n s c h a f t “ a u s .

So nüch te rn d i e A tmosphä re i n dem
modernen Zweckbau des Kongreßge¬
bäudes in Den Haag war, man spürte
die Bedeutung dieses Ereignisses. Lud¬
wig Rosenberg, der den Gründungskon¬
greß leitete, sprach von einem histori¬
schen Augenblick in der Geschichte der
Arbe i terbewegung. Er w ies aber auch
m a h n e n d d a r a u f h i n , d a ß N a m e u n d

Satzung des neuen Europäischen Bun¬
des gegenwärtig mehr Verpflichtung als
R e a l i t ä t b e d e u t e t e n . N a c h d e r W i l l e n s ¬

erklärung, innerhalb der Gewerschafts-
bewegung d ie nat iona len Grenzen zu
überwinden, müßten nun die entspre¬
chenden Tatsachen geschaffen werden.
Für d ie EWG-Kommiss ion gra tu l ie r ten
Präsident Rey, Vizepräsident Mansholt
und Wi lhelm Haferkamp den Gewerk¬
schaften zu dieser Entscheidung. Rey
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hängigkeit fortgesetzt werden, damit
ein wirklich demokratisches Europa auf
polit ischer, wirtschaftl icher und sozialer
E b e n e e n t s t e h e n k a n n .

Zum Abschluß wählte der Kongreß zum
e r s t e n P r ä s i d e n t e n d e s n e u e n „ E u r o ¬

päischen Bundes“ einstimmig den 46jäh-
r i gen N ieder länder Andre K loos , den
V o r s i t z e n d e n d e s n i e d e r l ä n d i s c h e n G e ¬

w e r k s c h a f t s b u n d e s N N V. G e n e r a l s e k r e ¬

tär wurde der Belgier Rasschaert.

viert war dagegen die Haltung gegen¬
ü b e r d e n i n F r a n k r e i c h u n d I t a l i e n b e ¬

s t e h e n d e n k o m m u n i s t i s c h e n G e w e r k ¬

schaften CGT und CGIL. Der Kongreß
n a h m K e n n t n i s v o n d e m B e s c h l u ß d e r

E \ W G - K o m m i s s i o n , A r b e i t s k o n t a k t e z u r
C G T u n d C G I L a u f z u n e h m e n u n d b e ¬

auf t rag te den Exekut ivausschuß, „d ie
Situation und ihre Entwicklung aufmerk¬
sam zu ver fo lgen. “ Inzwischen so l len
die eigenen Aktionen in völl iger Unab-

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

S t r u k tu r ä n d e r u n g e n i m Vo r d e r g r u n d ¬
s t e h e n .

Bedeu tsam war auch de r Appe l l des
Kongresses an den durch seinen Prä¬
sidenten Cool in Den Haag vertretenen
Vt/eltverband der Arbeit (früher Christ¬
l iche Gewerkschafts internat ionale), der
g e g e n w ä r t i g e n Z u s a m m e n a r b e i t a u f
e u r o p ä i s c h e r E b e n e d a u e r h a f t e u n d
organisierte Formen zu geben. Reser-

W a h l d e r A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r i n d e n H D W - A u f s i c h t s r a t
Der Aufs ichtsrat e iner Akt iengesel lschaf t oder e iner Kom¬
manditgesellschaft auf Aktien muß zu einem Drittel aus Ver¬
t r e t e r n d e r A r b e i t n e h m e r b e s t e h e n .

Die Vertreter der Arbeitnehmer werden in allgemeiner, gehei¬
mer, gleicher und unmittelbarer Wahl von allen wahlberech¬
tigten Arbeitnehmern der Betriebe des Unternehmens gewählt.
So steht es im §76 des Betriebsverfassungsgesetzes, und so
i s t e s a m 2 2 . u n d 2 3 . M a i i n d e n We r k e n K i e l , R o s s u n d F i n ¬

kenwerder unserer Werft geschehen.
Dabei wurden von 19 586 Wahlberechtigten 9219 Stimmzettel
abgegeben, von denen wiederum 8886 gültig und 333 ungül¬
tig waren. Die Wahlbeteiligung entsprach den allgemeinen Er¬
wartungen. Sie betrug etwas mehr als 46 %.
Von den fünfzehn fristgerecht eingereichten Wahlvorschlägen,
von denen je sechs Kandidaten der IG Metall und der DAG
angehörten, während drei Mitglieder des CGD waren, konn¬

ten s i ch d ie sechs Kand ida ten de r IG Me ta l l i n de r Wah l du rch¬

setzen. Von den insgesamt möglichen 53 316 der gültig abge¬
gebenen Einze ls t immen (6 je St immzet te l ) vere in ig ten s ie
25 776 oder 48 °/o auf sich.

G e w ä h l t w u r d e n :

1. Böhm, Otto (Dreher)
2. Peters, Werner (Dreher)
3. Lorenz, Horst (techn. Angest.)
4. Richter, Karl (Schlosser)
5. Scholz, Heinz (Gew.-Angest.)
6. Renger, Rolf (Stadtrat in Kiel)

Die Amtsdauer der neu gewählten Arbeitnehmervertreter im
Aufsichtsrat läuft nach fünf Jahren ab; sie endet nach der Be¬
schlußfassung der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft
über das vierte Geschäftsjahr.

m i t 5 5 2 0 S t i m m e n

m i t 4 6 1 0 S t i m m e n

m i t 4 3 5 7 S t i m m e n
m i t 4 0 7 7 S t i m m e n

m i t 3 8 6 3 S t i m m e n

m i t 3 3 4 9 S t i m m e n

W e r n e r P e t e r s H o r s t L o r e n z

K a r l R i c h t e r H e i n z S c h o l z Rolf Renger
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Bestandteil ingenieurmäßigen Denkens
G e s a m t h e i t . N u n k ö n n e m a n n a t ü r l i c h

nicht verlangen, daß die Betriebsinge¬
nieure und Meister die UVV auswendig
könnten, doch so l l te ihnen zumindest
d e r i h r e n B e t r i e b o d e r d a s G e w e r k b e ¬

treffende Teil geläufig oder doch wenig¬
stens bekannt sein. Im übrigen seien ja
d ie Sicherhei ts ingenieure jederzei t da
und berei t , s ie zu beraten. Er könne,
sagte Hasenberg, mit Freude feststel¬
len, daß sich die bei besonderen Vor¬
haben jewei ls verantwort l ichen Männer
d e r W e r f t i m m e r w i e d e r a n d i e S i c h e r ¬

heitsingenieure wendeten.
„Unfa l lverhütung is t heute Bestandte i l
ingenieurmäßigen Denkens“, sagte Ha¬
senberg in seinem Schlußwort und fuhr
for t : „Jeder Ausfa l l e ines Verunglück¬
t e n o d e r a u c h n u r d u r c h U n a c h t s a m k e i t

zu Schaden gekommenen zäh l t heute
doppelt schwer, weil es für einen guten
Facharbe i te r ke inen Ersatz g ib t . Ge¬
w ö h n l i c h i s t e r n u r d u r c h Ü b e r s t u n d e n

d e r a n d e r e n z u e r s e t z e n “ .

D i e D i s k u s s i o n a n d i e s e m A b e n d w a r

e b e n s o l e b h a f t w i e i n t e r e s s a n t , s t e l l t e

Hasenberg, der auf eine siebzehnjäh¬
r ige Tät igkei t a ls Sicherhei ts ingenieur
bei uns zurückblicken kann, später fest.

A m A b e n d d e s 2 8 . M ä r z t r a f e n s i c h

e t w a s i e b z i g B e t r i e b s i n g e n i e u r e u n d
A s s i s t e n t e n u n s e r e s K i e l e r W e r k e s z u

einer fast schon Tradit ion gewordenen
Zusammenkunft der Betr iebsingenieure
im Hotel „Conti-Hansa“ in Kiel, um über
Fragen der Arbei tss icherhei t und Un¬
fallverhütung zu diskutieren.
Sicherheits ingenieur Hasenberg konnte
zu dieser Veranstaltung auch die Vor¬
standsmitg l ieder Dip l . - Ing. Arno Klehn
und Dip l . - Ing . Ger r i t Kör te sowie d ie
B e t r i e b s d i r e k t o r e n T h e o d o r G r e v e u n d

K l a u s N e i t z k e b e g r ü ß e n . H a s e n b e r g
stellte in seinem Referat, das die Unfall¬
verhütung im al lgemeinen und beson¬
dere Erfahrungen im Laufe der letzten
be iden Jahre zum Gegenstand ha t te ,
einlei tend fest, daß die Methoden der
Unfal lverhütung bisher in unseren drei
Werken im einzelnen notwendigerweise
verschieden gewesen seien, da es keine
a l l g e m e i n v e r b i n d l i c h e A u s b i l d u n g f ü r
S i che rhe i t s i ngen ieu re gebe und s i ch
jeder ein eigenes System habe erarbei¬
t e n m ü s s e n . D i e Z u k u n f t a l l e r d i n g s
w e r d e i m R a h m e n d e r a l l g e m e i n e n
Harmonisierungsbestrebungen auch im
Bereich der Unfallverhütung schon bald
e i n h e i t l i c h e Ve r h ä l t n i s s e b e i u n s s c h a f -

r i

r

D e m o n s t r a t i o n u n s e r e s H ö h e n s i c h e r h e i t s g e ¬

rätes (Absturzs icherung) vor neuen Mi tar¬
b e i t e r n .

e in größerer Schaden verhindert wor¬
den“, heißt es im Bericht unserer Werk¬
feuerwehr, d ie beim Eintreffen an der
B r a n d s t e l l e

F e u e r v o r f a n d .

Wenn es Hermann Rehbehn nicht ge¬
lungen wäre, die Brennstoffzufuhr ab¬
zustel len, wäre der Ofen so stark er¬
hitzt worden, daß es zu einer Explosion
d e s B r e n n s t o f f t a n k s u n d e i n e r d a m i t

v e r b u n d e n e n A u s w e i t u n g d e s F e u e r s
h ä t t e k o m m e n k ö n n e n .

Ganz abgesehen von mög l ichen Ver¬
letzungen anderer Mitarbeiter hätten
auch die Sektionen beschädigt werden
und somit größerer Schaden entstehen
k ö n n e n .

H e r m a n n R e h b e h n e r h i e l t f ü r s e i n u m ¬

sichtiges Verhalten ein Dank- und An¬
erkennungsschre iben und e ine Prämie
v o n h u n d e r t M a r k .

b e r e i t s g e l ö s c h t e se i n

f e n . Prämie für umsichtiges Verhalten:
Stellagenbauer verhinderte

Brandausweitung
Am 25. April war die Überdachung eini¬
ger Schi ffssekt ionen in einem unserer
K i e l e r W e r k e — v e r m u t l i c h d u r c h e i n e n

schadhaften Qlofen, der die überdachte
Arbeitsstätte heizte - in Brand geraten.
Der Stel lagenbauer Hermann Rehbehn
sprang beherz t h inzu und dreh te d ie
Brennstoffzufuhr für den Ölofen ab.
„Zwe i fe l l os i s t du rch se in E ing re i fen

Hasenberg erinnerte an die Zeit, in der
jährlich etwa dreißig bis vierzig Zusam¬
m e n k ü n f t e s t a t t f a n d e n , b e i d e n e n d i e

Angehörigen jeweils mehrerer Gewerke
zusammengefaßt und intensiv geschult
wurden. „Mit Befehlen“, sagte er, „oder
A n o r d n u n g e n , m ö g l i c h e r w e s e g a r i n
schroffem Ton, ist nichts getan; Erzie¬
hung zu gefahren- und sicherhei tsbe¬
w u ß t e n A r b e i t e n i s t a l l e s . “ D i e G r u n d ¬

lage der ünfallverhütung seien die ün-
fallverhütungsvorschriften (ÜVV) in ihrer

Direktor Klehn beglückwünscht den Möbeltischler Hans Uwe Preuß zu seinem guten Ab¬
schneiden bei der Facharbeiterprüfung. Lehrlingsfreisprechungsfeier

in Kiel
A m 2 7 . M ä r z w u r d e n i m R a h m e n e i n e r

F e i e r s t u n d e i m H o t e l

Lehr l inge unseres Kieler Werkes nach
bestandener Abschlußprüfung durch Di¬
rektor Klehn freigesprochen. Der Stahl¬
b a u s c h l o s s e r U w e S c h n a b e l u n d d e r

Dreher Günter Barkley erhielten als An¬
erkennung für ihre sehr guten Leistun¬
gen außer Buchpreisen, auch von der
Industrie- und Handelskammer, Stipen¬
d i e n f ü r d e n B e s u c h d e r I n g e n i e u r ¬
schule. Zehn wei teren Prüflingen wird
d i e W e r f t d e n k o s t e n l o s e n B e s u c h d e r

Techniker-Abendschule ermögl ichen.

B e l l e v u e “ 6 9

l
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Vorschlag Nr. 31/68 K

Horst Buldt, Meister, Werner Prill, Kes¬
s e l s c h m i e d

b e i d e B e t r i e b 7 3 4 / K e s s e l b a u

Neuartige Verschweißung der Membran¬
w ä n d e a n K e s s e i n .

D i e v o r g e s c h l a g e n e M e m b r a n w a n d -
Sammierschweißung wird erstmaiig bei
den Haupt- und Hiifskessein der Bau¬
serie Nr. 1207—1210 durchgeführt. Die-

Auszügen aus den Protokoiien des Prä¬
mi ierungsausschusses, der am 7. Mai
im Verwai tungsgebäude unseres Wer¬
k e s F i n k e n w e r d e r ü b e r d i e P r ä m i i e r u n g

von 38 Verbesserungsvorschiägen ent¬
s c h i e d . D i e s e 3 8 w a r e n d e m P r ä m i i e ¬

rungsausschuß von den t echn i schen
Kommiss ionen i n Hamburg und K ie l ,
die in jeweils zwei Sitzungen insgesamt
110 Verbesserungsvorschläge (davon 6
aus dem Jahre 1967) diskutiert und vor¬
geprüft hatten, zur Prämiierung vorge¬
schlagen worden. Daß 38 von 110, also
34,5% der behandelten Verbesserungs¬
vorsch läge prämi ie r t werden konnten ,
darf als durchaus gutes Ergebnis be¬
z e i c h n e t w e r d e n . I n s g e s a m t w u r d e n
9820,— DM Prämien gezahlt. Die höch¬
s te Prämie be t rug 2000,— DM, doch
wurde dieser Vorschlag von zwei Mit¬
arbeitern eingereicht, so daß jeder von
i h n e n 1 0 0 0 , - D M e r h i e l t . D i e h ö c h s t e

an einen Einzelnen gezahlte Prämie be¬
trug 1100,— DM.

k B e t r i e b l i c h e S i
V o e n

Gutes Ergebnis im
Vorschlagswesen

I n t e n s i v e M i t a r b e i t i m b e t r i e b ¬

l ichen Vorschiagswesen bietet
eine größere Gewähr für einen
G e w i n n a l s F u ß b a l l t o t o o d e r
Z a h l e n l o t t o !

Ra t iona l i s ie rung i s t Trumpf . S ie w i rd
einer der stechenden Trümpfe und an¬
z u s t r e b e n d e s Z i e l i n d e r W i r t s c h a f t , i n

d e r i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n v o r a l l e m ,

bleiben. Das Wort „Rationalisierung“ ist
lange ke in Schreck- oder Schockwor t
mehr, und vom betrieblichen Vorschlags¬
wesen als von der „Rationalisierung im
Kleinen“ zu sprechen, fast schon abge¬
griffene Münze. Und doch muß von eben
d i e s e r „ R a t i o n a l i s i e r u n g i m K l e i n e n “
immer wieder gesprochen werden, weil
s i e i n D e u t s c h l a n d — s e l t s a m e r W e i s e —

n o c h i m m e r n i c h t s o s e l b s t v e r s t ä n d l i c h

zu r t äg l i chen A rbe i t gehö r t w ie be i¬
spielsweise in Amerika.

ses Fertigungsverfahren wird von allen
maßgeblichen Stellen, einschließlich der
K l a s s e n , v o l l b e f ü r w o r t e t .

Die zwei Vorschlagenden erhalten eine
Prämie von je 1000,- DM.W e r k V o n d e n

t e c h n .
K o m m i s s ,

b e h a n ¬
d e l t e V V

P r ä m i e n
G e l d -
(Sach)

P r ä m i e n ¬
beträge

insgesamt
i n D M Vorschlag 56/68 HFkw.

Hermann Gummel, Schlosser und
H e i n z G r e s e n s , M a s c h i n e n a r b e i t e r ,

be ide Bet r ieb 3HFA-BA 1Ausrüstungs-
W e r k s t ä t t e n b e t r i e b

Aushebevo r r i ch tung f ü r Abkan tp resse
M4846 (Schlosserei II, Fkw.)

Die selbstgefertigte Vorrichtung erleich¬
t e r t d i e A r b e i t u n d e r h ö h t d i e S i c h e r ¬
h e i t .

Die Vorschlagenden erhalten eine Prä¬
mie von je 50,— DM.

1 K i e l 5 3

2Ross 40 (5*) 1 8
3Fkw. 17 (1*) 3 (1) 3 0 0

15 (1) 5 9 0 0

3620 (720*)

Daß die „Rationalisierung im Kleinen“,
näml ich d ie E in führung der au fg rund
d e s 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
bekann t gewordenen Verbesserungen
gleich welcher Art, auch ein wesentl i¬
c h e s M i t t e l i s t , u n s e r U n t e r n e h m e n k o n ¬

kurrenzfähiger zu machen und derart zur
Sicherung unser aller Arbeitsplätze bei¬
z u t r a g e n , s o l l t e j e d e m e i n l e u c h t e n .
Konnte doch aufgrund der Durchführung
von Ve rbesse rungsvo rsch lägen a l l e i n
i n e i n e m u n s e r e r d r e i W e r k e i n d e n
l e t z t e n s i e b e n J a h r e n e i n e r r e c h e n b a r e r

N u t z e n v o n f a s t s e c h s M i l l i o n e n M a r k
e r z i e l t w e r d e n .

Um mögl ichs t jedem e ine Vors te l lung
von den vielseit igen Möglichkeiten der
Mitarbei t im betr iebl ichen Vorschlags¬
wesen zu geben , ve rö f f en t l i chen w i r
a u c h d i e s m a l w i e d e r e i n e A n z a h l v o n

H D W :

110 (6 ) 36 (2) 9 8 2 0
* d a v o n a u s 1 9 6 7

Auszüge aus den Protokollen
des Prüfungsausschusses für das

betriebliche Vorschlagswesen Vorschlag 49/68 HRoss
Werner Gehrs, Maschinenschlosser,
B e t r i e b H H M / M a s c h i n e n b a u w e r k s t a t t

S c h l e i f b o c k f ü r S c h i e b e r k e i l e e t c . b i s

N W 2 0 0 m i t a u s w e i c h s e l b a r e n S c h l e i f t e l ¬
l e r n .

Die Vorrichtung kann an den Montage-
bzw. Demontageor t gebrach t werden ,
so daß alle Einpaß-Arbeiten örtlich beim
Zusammenbau erfolgen können.

Der Vorschlagende erhält eine Prämie
von 470,— DM.

Vorschlag Nr. 232/68 K

F r i t z K r a u s e , K u p f e r s c h m i e d ,
Betr ieb 760/Rohrlei tungsbau.

Kennzeichnung von Acetylen- und Preß¬
l u f t s c h l ä u c h e n .

Der Ve rbesse rungsvo rsch lag i s t seh r
n ü t z l i c h .

Vor Einreichung des Vorschlages waren
die Anschlußschläuche für Acetylen und
Sauersto ff an der Vor lage des Preß¬
lu f tver te i le rs be im Vergütungsvorgang
d e r K e s s e l s c h w e i ß n ä h t e o h n e j e d e
Kennzeichnung. Bei Rück- bzw. späterer
Weitergabe der durch die Preßluft innen
mit Öl verschmierten und nicht gekenn¬
z e i c h n e t e n S a u e r s t o f f s c h l ä u c h e b e s t a n d

sehr große Explosionsgefahr.

Nach Bekanntwerden des Vorschlages
wurde angeordnet, daß für den Vergü¬
tungsvorgang nur noch grüne Schläuche
b e n u t z t w e r d e n d ü r f e n .

Der Vorschlagende erhält eine Prämie
von 200,— DM.

Auch heute noch gibt es den
s c h ö p f e r i s c h e n B l i t z d e s G e ¬
d a n k e n s , n u r w i r d d i e s e r G e ¬
danke meist so schnell „ausge¬
wertet“, daß sich ein erfolgrei¬
c h e s Te a m a m E n d e o f t v e r w u n ¬

dert fragt: „Wer von uns war es
e i g e n t l i c h , d e r s e i n e r z e i t d e n
e n t s c h e i d e n d e n E i n f a l l h a t t e ?

Bert Seekamp

Vo r s c h l a g N r. 1 8 8 / 6 8 K

Rolf Blaasch, kfm. Angestellter,
Abteilung VML

Spezia l -Wasserre in igungsfil ter

Durch die Einführung des Filters in der
R ö n t g e n a b t e i l u n g , d e r F o t o a b t e i l u n g
und im Opt.-Büro können jetzt die Fo¬
to-Negative einwandfrei in kristallklarem
Wasser gereinigt werden.

Der Vorschlagende erhält eine Prämie
von 150 ,— DM.

U
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P R A G 1 9 6 9
Die Tschechische Werft Prag (Ceske Lodenice Praha) steht
mit der HDW seit Jahren in Geschäftsverbindung. Sie kauft
von uns Turbolo-Entöler. Dies war der Ausgangspunkt eines
Kontaktes der Betr iebssportgemeinschaften beider Werf ten.
Am Samstag, dem 30. November 1968, traf die Prager Fuß¬
bal lmannschaf t In Hamburg e in . Für v ier Tage hat ten wi r
e ine sympath ische und sehr au fgesch lossene Gruppe zu
G a s t . E s w a r e i n e F r e u d e f ü r u n s , i h n e n u n s e r e S t a d t u n d

unsere Werft zeigen zu können. Als am Dienstag, dem 3. De¬
zember der Zug nach Prag unseren Hauptbahnhof ver l ieß,
waren nicht nur Freundschaften geschlossen; al len akt iven
Te i l n e h m e r n u n s e r e r B S G w a r k l a r : W i r f a h r e n 1 9 6 9 n a c h

Prag. Das Jahr 1969 kam sehr schnell und mit ihm die um¬
f a n g r e i c h e n Vo r b e r e i t u n g e n f ü r u n s e r e F a h r t . M i t t w o c h ,
30. April 1969, 23.04 Uhr Bahnhof Altona: 17 junge Hambur¬
ger gehen auf d ie 20stündige Reise nach Prag. Es sol l te
e i n e R e i s e v o m W i n t e r i n d e n S o m m e r w e r d e n . A m 1 . M a i

um 19.00 Uhr passieren wir zum ersten Mal den Wenzels¬
p la tz . Vie l Mi l i tä r, sehr v ie le Menschen, aber a l les b le ib t
ruhig. Wir sind die einzigen Gäste in einem herrlichen Haus,
dem Gästehaus der Werft in der Nähe von Prag. Ein Reise¬
bus der Werf t steht ausschl ießl ich für uns zur Verfügung.
Ein Programm, sehr liebevoll zusammengestellt, wird uns
überreicht. Und dann erleben wir Prag! Vier Tage versuchen
wir sovie l wie mögl ich in uns hineinzustopfen. Die Prager
Burg, Burg Karlsstein, „Zum Fleck“, Karlsbrücke, Wenzels¬
platz, die Werft und immer wieder die Stadt. Zwischendurch

der obligate Einkaufsbummel und das Fußballspiel. Es wird
von unseren Gastgebern verd ient mi t 4 :2 gewonnen. Vie l
z u s c h n e l l k o m m t d e r A b s c h i e d s a b e n d . W o d k a , W ü r s t c h e n

vom Grill und Lieder in beiden Sprachen. Noch eine Stunde
bis zur Abfahr t des Zuges -da, bre i ter Hamburger Dia lekt
aus der Gruppe: „Nun hätten wir ja noch schnell eben eine
Burg besichtigen könneni“
Abschied von guten Freunden —Prag wird zur Er innerung,
z u e i n e r u n s e r e r s c h ö n s t e n . A n d e r G r e n z e

t ro l len , w i r beha l ten d ie Stadt und d ie Menschen dor t in
bester Erinnerung.
In Nürnberg vier Stunden Abendbummel durch die Stadt,
d a n n n o c h e i n e k u r z e N a c h t f a h r t ,

Dienstag, 6. Mai 1969, 6.47 Uhr Bahnhof Altona. Der Prager
Sommernachtstraum ist zu Ende, der Hamburger Winter hat

H a n s W e g n e r

k e i n e r l e i K o n -

u n s w i e d e r .

K ie ler HDW-Gehermannschaft
3. Mannschaftssieger beim 4. Volkslauf- und Gehertag in Kiel

alten Howaldtzeichen gestartete Mann¬
schaft lag mit der addierten Gesamtzeit
von 6:45,09 Std.nur neun Sekunden hin¬
ter dem zweiten Sieger. Ihre Mitglieder
e r h i e l t e n z u m L o h n d i e V o l k s l a u f - E r i n ¬

nerungsmedaille in Silber mit Goldrand.

Zum 4. Volkslauf- und Gehertag in Kiel
am 27. April fand sich zum ersten Male
e i n e H D W - M a n n s c h a f t z u s a m m e n , d e ¬

ren fünf Mitglieder trotz starker sport¬
licher Konkurrenz im Mannschaftsgehen
ü b e r e i n e S t r e c k e v o n 1 2 , 5 k m d e n 3 .

Mannschaftssieg err ingen konnte. Jür¬
gen Steinmetz (KSS) stellte mit 1:14,25

S td . den E inze l s iege r von i nsgesamt
5 7 Te i l n e h m e r n b e i e l f M a n n s c h a f t e n .

Günter Wisotzki (KMK) brauchte 1:19,12
Std., Helmut Völkner (KMK) 1:22,14 Std.,
Hans Linke (RPKU-D) 1:23,19 Std. und
B e r n d S c h e e l 1 : 2 5 , 3 2 S t . D i e u n t e r d e m

Von l inks nach rechts : Bernd Schee l , Hans L inke, Jürgen Ste inmetz , He lmut Vö lkner und
G ü n t e r W i s o t z k i .



Wasser kann, wenn es maßvoll
genossen wird, niemandem scha¬
d e n .Z I T A T E . . Mark Twain,

a m e r i k a n i s c h e r S c h r i f t s t e i i e r

Das Probiem der modernen Wir t¬
schaft ist, wie man es sich lei¬
sten kann, endlich so 2u leben,
wie man schon iange lebt.

Karl Farkas,
ö s t e r r e i c h i s c h e r K a b a r e t t i s t

Die beste Art, die Menschen zu
nehmen, ist die, daß man sie als
das nimmt, was sie seibst zu
sein giauben.

Ich glaube nicht an Zufall. Die
Menschen, die in der Welt vor¬
wärtskommen, sind diejenigen,
die aufstehen und nach dem von
ihnen benötigten Zufall Aus¬
s c h a u h a l t e n .

Will iam Faulkner,
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

G. B. Shaw,
b r i t i s c h e r S c h r i f t s t e l l e rE i n K o m ö d i e n s c h r e i b e r i s t e i n

S c h r e i b t i s c h - C l o w n .

Marcel Pagnol,
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

D e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n e i n e m

guten und einem schlechten Ge¬
w i s s e n b e s t e h t o f t n u r i n e i n e m

bißchen Vergeßlichkeit. |
Truman Capote,
a m e r i k a n i s c h e r S ö h r i f t s t e l l e r

Gerüchte sind der Wellenschlag
u n t e r d r ü c k t e r I n f o r m a t i o n .

Roger Peyrefitte,
f r a n z ö s i s c h e r P o l i t i k e r

Die Fähigkeit, heute anders zu
denken als gestern, unterschei¬
det den Klugen vom Starrköpfi¬
g e n .

Überhaupt sind wir schon so weit, daß sich die Jüngeren den
Älteren gleichstellen. Ja gegen sie auftreten in Wort und Tat. Die
Alten aber setzen sich^ unter die Jungen und suchen sich ihnen
gefällig zu machen, indem sie ihre Albernheiten und Ungehörig-
keiten übersehen oder gar daran teiinehmen, damit sie ja nicht den
Anschein erwecken, als; seien sie Spielverderber oder auf Autorität
v e r s e s s e n .

A u f d i e s e We i s e w e r d e n d i e S e e l e u n d d i e W i d e r s t a n d s k r a f t a l l e r
Jungen allmählich mürbe. Sie werden aufsässig und können es
schließlich nicht mehr jertragen, wenn man nur ein klein wenig
Unterordnung von ihnen verlangt. Am Ende verachten sie dann auch
die Gesetze, weil sie niemand und nichts mehr als Herrn über sich
anerkennen wollen. Und das ist der schöne, jugendfrohe Anfang
der Tyrannei.

n

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 i l e r

Ein Chef, der seine hübsche Se¬
kretärin heiratet, wird nie wieder
e i n e h ü b s c h e S e k r e t ä r i n h a b e n .

D o n a l d D r i s c o l l

U n e r f a h r e n h e i t b e d e u t e t n i c h t
unbedingt Talentlosigkeit.

( ( Piaton, griechischer PhiiosophJerry McNeeiy

P E R S O N A L I E N der Leiter der Hauptabtei lung Zentrale
Planung (TZ) Ar thur DInse und Klaus
Mehls, der den Bereich Stahlschiffbau
Im Werk Finkenwerder (HFS) am 1. Ja¬
n u a r ü b e r n o m m e n h a t .

Hans Kaiser (KBM/1) wurde am 1. Ja¬
n u a r z u m B e t r i e b s l e i t e r e r n a n n t .

Zu Betriebsingenieuren wurden ernannt:
Uwe V. Grebmer (KBM/2) und Jochen
Kuhtz (HHS) am 1. Januar, sowie Man¬
fred Wittig (KUR) am 1. April und Rolf
Fischer (KUSo) am 1. Juni.
Z u B e t r i e b s a s s i s t e n t e n w u r d e n a m 1 . J a ¬

nuar ernannt: Dieter Groth (KBF/4) und
Horst Polaschyk (HHS).

Z u W e r k m e i s t e r n w u r d e n e r n a n n t : P e t e r

Wernecke (KBF/4) und Hermann Kunde
(HFR) am 1. Januar, Heinz Hasse (KBS)
am 1. März und Rolf Wohlert (KT) und
Ernst Lange (KUR) am 1. April.

Kurt Homann wurde am 1. April zum Lei¬
ter des Werkschutzes in Kiel (RPKS) er¬
n a n n t .

Dipl.-Kfm. Jochen Rohde hat am 1. März
d i e L e i t u n g d e r H a u p t a b t e i l u n g G e ¬
schäftsbuchhaltung (RG) übernommen.

M i t d e m A u s s c h e i d e n u n s e r e s V o r ¬

standsmitg l iedes Dip l . - Ing. Arno Klehn
gegen Ende des Jahres wird Vorstands¬
m i t g l i e d D i p l . - I n g . G e r r i t K ö r t e d i e
technische Leitung des Werkes Kiel (K)
übernehmen. Die Lei tung der Betr iebe
Dietr ichsdorf uncL Gaarden sowie der
Abteilung Stahlbau (KT) hat Körte be¬
reits am 10. April übernommen. Den von
Ihm bisher geführten Vorstandsbereich
de r Hamburge r Werke (H ) ha t unse r
Vorstandsmitgl ied Heinrich Röhrs (bis¬
her C) am 1. April übernommen.

Betriebsdirektor Klaus Neitzke (KB) hat
am 1. Januar d ie Le i tung des Stah l¬
s c h i f f b a u e s i n K i e l u n d i n z w i s c h e n a u c h

d i e b i s h e r u n s e r e m d e m n ä c h s t a u s ¬
s c h e i d e n d e n B e t r i e b s d i r e k t o r T h e o d o r

Greve unterstehenden Abteilungen über¬
n o m m e n .

B e t r i e b s d i r e k t o r D i p l . - I n g . B e r t h o l d
Gentzsch (KU) hat am 1. Januar die Lei¬
tung der Sonderschiffbaubetriebe über¬
n o m m e n .

Dipl .- Ing. Wil f r ied l lchmann (TP-K) hat

am 1. Dezember 1968 die Leitung der
Projektabteilung des Werkes Kiel über¬
n o m m e n u n d P r o k u r a e r h a l t e n .

Mit Wirkung vom 1. 2. 19^9 erhielten
Prokura die Betriebsdirektoren Dipl.-Ing.
Berthold Gentzsch (KU), Klaus Neitzke
(KB), Dipl.-Ing. Ludwig Raudenkolb (HF)
und Ulr ich Wagenitz (HH) sowie Dipl.-
Ing. Udo Ude (KW).

Helmut Greif hat für den ausgeschiede¬
n e n D r . M a n f r e d D e u t s c h m a n n m i t W i r ¬

kung vom 27. Mai d ie Hauptabtei lung
P e r s o n a l u n d a l l g e m e i n e Ve r w a l t u n g
(RP) übernommen.

K a r l H e i n z U l r i c h w u r d e a m 1 5 . 4 . z u m

L e i t e r d e r A b t e i l u n g H a u p t a n t r i e b e
(HMH) ernannt.

Dip l . - Ing. Herber t Fräse (b isher KHT)
wurde am 1. Februar zum Abteilungs¬
leiter für die Arbeitsvorbereitung im
Sonderschiffbau (KVU) ernannt.

Zu Ober i ngen ieu ren wurden e rnann t :
d e r L e i t e r d e s M a s c h i n e h b a u - A u ß e n -

betriebes (KBM) Dipl.-Ing. Ernst Tohtz,
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Spanisch kommt den Seelords in Cowboytracht die Tänzerin vor,hinterder sich das Seemannsliebchen Agathe verbirgt.

W e r f t k o m ö d i a n t e n
h a b e n P r e m i e r e

Tnder al ten Hafenkneipe geht es hoch
her. „Cowboys, Quiddjes und Matro¬

sen“ —so heißt das Seemansgam in drei
A k t e n v o n G ü n t h e r S i e g m u n d — v e r ¬
anstalten ein mit vielen lustigen Einfäl¬
l e n v e r s e h e n e s F e u e r w e r k d e r F r ö h ¬
l i c h k e i t . D i e F i n k e n w e r d e r W e r f t k o m ö ¬
d i a n t e n h a b e n m i t d i e s e m n e u e i n s t u ¬
dierten Stück am morgigen Freitag 20,
Uhr, in der Gorch-Fock-Halle Premiere.
Zwei wei tere Aufführungen finden dor t
Sonnabend und Sonntag s ta t t . In der
darau f fo lgenden Woche gas t ie ren d ie
Werftkomödianten am 5. und 6. Juni, Im
Haus der Jugend in Altona.

A u f d e m G e l ä n d e d e r D e u t s c h e n
Werft, wo die beliebte Laierispieltruppe
seit kurzem ein eigenes Studio einge¬
richtet hat, wird bereits eifr ig geprobt.
An den Wänden lehnen die Kulissen, auf
einer die neue „Hamburg“. Das stolze

1 S c h i f f s p i e l t i m d r i t t e n A k t m i t . A u t o r
Günther Siegmund vom Ohnsorg-Thea-
t e r l ä ß t i n d e m S t ü c k e i n e n B e r l i n e r
(Gün the r A rendho lz ) Hamburger P la t t

sprechen. Was dabei herauskommt, ist
vor a l lem für „p lat tdütsches“ Publ ikum
z w e r d i f e l l e r s c h ü t t e r n d . K e i n W u n d e r ,
denn der Schauspieler stammt tatsäch¬
lich aus Berlin. Aber auch Paul Dreier,
I rmgard Laddey, Ba rba ra Me ie r, O t to
Kohrs , Günter Sempf , Günter K locke,
Inge Sempf und Horst Leupelt, der zu¬
gleich die Inszenierung besorgte, ver¬
stehen es vorzüglich, keine Langeweile
a u f k o m m e n z u l a s s e n .

Das Stüde, obwohl bereits vor sieben
Jahren geschrieben, ist bisher nur selten
aufgeführ t worden, wei l es an Laien¬
bühnen relat iv hohe technische Anfor¬
derungen s te l l t . D ie „Wer f t komöd ian¬
ten“ können jedoch solche Aufgaben lö¬
s e n , n a c h d e m s i e i n e i n e r B a r a c k e e i n
f ü r i h r e Z w e c k e b e i n a h e i d e a l e s B e t ä t i ¬
g u n g s f e l d e r h i e l t e n . D o r t w e r d e n n i c h t

nur die einzelnen Szenen einstudierti,
sondern mit Hammer und Hobel, Pinsel
und Farbe entsteht jene Welt der Illu¬
sionen, die nun einmal dazugehört,
wenn sich der Vorhang öffnet.

♦

I /
h g s f :

\ i ' .E ine-Wer f t ,
i n z w e i ^ t ä d t e / I T '

iilinimm?irnniTmmimnmmni-<

Großer Erfolg für
Werft-Komödianten = 3 :

Cowboys, Quittjes und Matrosen
Leichtmatrosen Hein g

Klodce) waren ein

Spaß mit » 5

d e mRiesenspaß bereiteten die
z a h l -

s o w i e

Mück (Günter
famoses Trio.

K ö s t l i c h v o r
die Kneipe in Cowboys verwandelt
hatten. Ihnen gegenüber drei weib-
lidie Vertreter im Stück; die langst
bewährte Irmgard laddey als Hen-

Kinkelwitt und Heike Melf-
b e i d e A u ¬

di. Einen^
Werft-Komödianten ihren
Kleben Freunden zum Wochenencle

Gorch-Fock-Halle durch ein
in drei Akten, daß

und Schau¬

allem, als sie sich für
i n d e r

S e e m a n n s g a r n
der bekannte Regisseur
Spieler Günther Siegmund von derRlchard-Ohnsorg-Btthne vor Jahren
gar lustig gesponnen hat. „Cow¬boys, Quittjes und Matrosen hmßtdieses Stück und es atmet echte
Luft von der Waterkant.

Wenn dabei den Qudtjes mM-
ches gute Wort ohne Uberhebli*-
keit gewidmet wird, wirkt das be¬
sonders sympathisch. Alles spielt

3sich in einer Seemannskneipe al̂verbunden mit einer tollen

r i e t t e

(Barbara Meier) —
gestellte in der Kneipe -dietemperamentvolle Agathe (tage
Senpf). Auch sie waren mit ihren
Rollen ganz im

'"“iSbt nur zu sagen daß noA |
Paul Dreier als Freund des Gast- ̂
Wirts viel Farbe in das lustige Ge- gsdiehen brachte. Um das müxeu- ̂
echte Bühnenbild hatten sich Wer- ̂
ner Dittes und Paul Dreier verdient ̂
gemacht und ihnen gebührt ein ̂
Sonderlob. 3

Ob ein Stück gut ankommt da- ^
sind die Zuschauer der beste g

Wertmesser. Sie amüsierten siÄ gköstlich und überschütteten die =
tüchtigen Werftkomodianten zum g
Schluß mit stürmischem Beifall, den ̂der Autor Günther Siegmund ^

Bühne entgegennehmen =

s e n

Sinne des Autors

Schwindelei dreier Matrosen zur
Cowboy-Kneipe wandelt.Für eine Laienspielbuhne ist das
Stück mit Schwierigkeiten vieler
Art gespickt: dreimal Szenenwan-

und zudem müssen Spieler zur
Verfügung stehen, die ihre Rolle1auch ®ausfüUea können,

IGastwirt Kasimir Quitt als Berliner
=(Günter Arendholz) und der Pia
1nist Vinzenz (Horst Leupelt) als
= e c h t e r Q u i t t j e ,
1Da kann nur gesagt werden, daß
Idie Werft-Komödianten ihre Aut-
^q$be ausgezeichnet lösten und eine
1ihrer besten Aufführungen heraus- i
1brachten. Die drei „Seelud ,der 1

Jan Brass (Otto Kohrs)

f ü rd e l

a u c h
a u f d e r
k o n n t e .

Von ihm - , =
qeselUgen Beisammensein g

Restaurant „Zur |
brücke" -empfingen die Werft-Ko- ^
mödlanten Lob und Anerkennung |
für ihre Aufführung, und dies von g
einem Bühnenfachmann w a r g
noch mehr wert, als der BeUall, s
der vordem gezollt worden

—bei einem anschlie
ß e n d e n

Bootsmann . . ^ j ,
stand zum ersten Mal auf der

Bühne und zeigte eine beachtens¬
werte Leistung -mit dem Volt-

Paul Torf (Günter Sanpt)

e r

w a r .

m a t r o s e n lUSitll




