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bringen sollen:

A m 1 5 . 3 . 1 9 6 1 w i r d d i e P r o b e f a h r t d e s M o t o r f r a c h t s c h i f f e s

„Har Sinai" (22 350 t) stattfinden. Die „Har Sinai" ist ein

N e u b a u f ü r d i e R e e d e r e i E L Y A M L t d , Te l A v i v .

Gesamtgesta l tung Wol f ram Clav iez
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Tägl ich können wir beobachten, wie mit den Kränen des
Großhelgens oder an Traversen der Seilbahnanlage hän¬
gend, schwere Schiffsteile zum Helgen gebracht werden.
D i e s e G r o ß b a u t e i l e — s o g e n a n n t e S e k t i o n e n — s i n d i n
unseren Vormontagehal len und auf f re ien Rostflächen in
Helgennähe gebaut worden. —

Die Methode, ein Schiff aus vorgefertigten Sektionen auf
dem Helgen zusammenzusetzen hat es nicht immer gege¬
ben. Hier war es unsere Deutsche Werft, welche erstmalig
schon zur Zeit der Nietbauweise daran ging. Quer- und
Längsschotte als Vorfertigungsteile außerhalb des Hel¬
gens herzustellen. Als mit Einführung des Elektroschwei¬
ßens im E isensch i f fbau d ie he rkömml iche N ie tbauwe ise
mehr und mehr verdrängt wurde, weil —besonders bei
größeren Schiffen —eine ganze Menge an Gewicht ein¬
gespart werden konnte und auch sonstige Vorteile vor¬
handen waren, begann der Vormontagebau im größeren
Umfang. Er war bei Anwendung der Nietung im Sek¬
tionsbau nur im kleineren Maßstab möglich gewesen.
Die konstruktiv bedingte Versetzung der einzelnen Plat¬
t e n n i e t s t ö ß e z u e i n a n d e r b r a c h t e e i n e s t a r k e V e r s c h a c h t e ¬
lung m i t s i ch und mach te den Zusammenbau e inze lne r
Kollis schwierig. Bei der geschweißten Bauweise dagegen
verlaufen die Schweißstöße ziemlich glatt über eine ganze
Sektion und bereiten beim Einbau an Bord keine Schwie¬
r i gke i t en ,
tage e inen fes ten Arbe i tsbere ich e in . Auf unserer Wer f t
ist sie derart ausgebaut worden, daß nur noch wenig
Schiffbaumaterial einzeln, nicht in Kollis eingebaut, zum
Helgen ge lang t . Dadurch a rbe i ten w i r ra t ione l l und e r¬
reichen kurze Helgenl iegezei ten. —

I n z w e i v o r a n g e g a n g e n e n B e r i c h t e n w a r s c h o n ü b e r
Schnürboden, Anzeichnerei und Bearbeitung geschrieben
worden, und wi r ha t ten ge lesen, daß in e inem Sor t ie r¬

lager das Schiffbaumaterial in Einzelplatten und Profilen,
zu e inem größeren Tei l auch zu Untergruppen vorgefer¬
tigt, bereitgestellt wird. Die nach Lochkarten hergestell¬
ten So r t i e r l i s t en e rmög l i chen es , m i t wen igen A rbe i t s¬
kräften die großen Mater ialmengen, welche aus den Be¬
a r b e i t u n g s h a l l e n t ä g l i c h i n d i e Vo r m o n t a g e g e l a n g e n ,
s c h n e l l u n d ü b e r s i c h t l i c h k o l l i w e i s e z u s o r t i e r e n .

Bodenko l l i s und H in te rs teven en ts tehen i n e ine r Ha l l e ,
die mit Laufkränen großer Hubkraft ausgestattet ist. Eine
starke, zement ie r te Rostfläche b i lde t den Baugrund und
v e r h i n d e r t d a s V e r z i e h e n u n d V e r w e r f e n d e r K o l l i s b e i m
A u f b a u u n d V e r s c h w e i ß e n .

Von der Überlegung ausgehend, daß die Vormontage
großer schiffbaulicher Teile in Montagehallen die Bauzeit
auf dem Helgen sehr herabsetzt, sind wir dahin gelangt,
ganze Boden-, Decks- und Schottsektionen vorzufertigen.
Eine Sektion reicht über die gesamte Schiffsbreite.
Für die verschiedenen Schiffstypen, welche auf unserer
Wer f t en ts tehen , haben s i ch un te rsch ied l i che Methoden
b e i m A u f b a u d e r B o d e n s e k t i o n e n a l s r a t i o n e l l u n d v o r ¬
t e i l h a f t e r w i e s e n .

Bei Trockenfrachtschiffen bauen wir über Kopf. Darunter
is t zu vers tehen, daß d ie Tankdecke, we lche hor izon ta l
im Schiff liegt und damit ein gutes Baufundament für
die Vormontage bietet, auf der planen Rostfläche aus¬
gelegt w i rd . Nachdem mi t Schweißautomaten Stöße und
N ä h t e f o l g e r i c h t i g v e r s c h w e i ß t w o r d e n s i n d , m a r k i e r e n
Kolli-Anzeichner, über deren Tätigkeit im ersten Bericht
aus führ l i ch gesprochen wurde, mi t La t ten und Mode l len
ein genaues Bi ld al l dessen, was auf der Plat tensekt ion
aufgebaut werden so l l ; außerdem zeichnen s ie d ie Um¬
risse, d ie Nahtvorberei tung der Kol l is töße und die Mon¬
tagezugaben an. Inzwischen sind al le Einbautei le

I m m o d e r n e n S c h i f f b a u n i m m t d i e V o r m o n -

t e i l s
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I m V o r w e g e w e r d e n d i e s c h w e r e n
P l a t t e n m i t A u t o m a t e n v e r s c h w e i ß t .

A u t o m a t e n s c h w e i ß e r Z i e g l e r .

B e i M a s s e n g u t f r a c h t s c h i f f e n
b a u e n w i r d i e B o d e n s e k t i o n e n

a u f d e n A u ß e n b ö d e n a u f .
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a ls vorgefer t igte Untergruppen, te i ls a ls Einzelstücke für
d e n A u f b a u

führung jedes einzelnen Bautei les, seines Gewichtes und
s e i n e r M a ß e f ö r d e r n d i e A r b e i t d e r Vo r m o n t a g e . E i n e
ganze Reihe von Namen
ist auf diesen Listen zu finden. Da gibt es für die Boden¬
sek t ionen Längs - und Quer t räger, Tankwandp la t ten und
Rahmenspanten, Dies al les wird nach Werkstattzeichnun¬
g e n a u f g e b a u t . N a c h B e e n d i g u n g d i e s e r A r b e i t s g ä n g e
w i r d a l s l e t z t e s d e r s c h o n v o r h e r m i t S c h w e i ß a u t o m a t e n

z u P l a t t e n f e l d e r n v e r s c h w e i ß t e A u ß e n b o d e n ü b e r d i e B o ¬

d e n w r a n g e n u n d L ä n g s t r ä g e r g e l e g t . W i r m ü s s e n b e i

dieser Bauweise zwar das fert ige Kol l i wieder umkanten,
aber gegenüber dem Aufbau auf dem Außenboden, wel¬
c h e r e i n e A u f k i m m u n g h a t , w i r d Z e i t u n d A r b e i t e i n ¬
gespa r t . D ie Sek t i on w i r d sch l i eß l i ch gekan te t und an
einem anderen Platz endgült ig fert iggestel l t .
Sehr unterschiedl ich dazu geht d ie Vormontage der Bo¬
densek t i onen von Tanke rn und Massengu t f rach tsch i f f en
v o r s i c h . I h r e K o n s t r u k t i o n i s t e i n e a n d e r e a l s d i e v o n
T r o c k e n f r a c h t s c h i f f e n . Ta n k e r b e s i t z e n k e i n e Ta n k d e c k e

in ihren Laderäumen, sondern s ind mit Bodenlängsspan¬
ten und schweren Rahmen ausgeste i f t , und Massengut¬
frachtschiffe haben seitl ich ihres Doppelbodens aufragende

bere i tgeste l l t worden, Kol l i l i s ten und Auf-

dem Sch i f fbauer ge läufig —

B e i B o d e n s e k t i o n e n v o n M o t o r s c h i f f e n i s t i m B e r e i c h d e s M a s c h i n e n r a u m e s d a s M a s c h i n e n f u n d a m e n t e i n Te i i d e s D o p p e l b o d e n s .



Sch i f fbauerko lonnen s ind au f den Bau be¬
st immter Koi l iar ten eingespiel t . Schirrmeistei
Beckmann, Schiffbauer Schulz, Schiffbauer Fock.

Bodenseitentanks, die ein Überkopfbauen ausschließen.
Bei diesen Schiffstypen bauen wir darum die Bodensek¬
tionen auf ihren Außenböden auf. Im Vorwege werden
die schweren Platten kolllweise auf einem besonders da¬
für eingerichteten Schweißplatz mit automatischen Ma¬
schinen verschweißt. In der Vormontagehalle legen An¬
schläger die ganze Plattensektion a u s .

Schi ffbauer und ihre Hel fer bauen anschl ießend die Bo¬
denlängsspanten, vorgefertigten Querrahmen und Längs¬
träger beim Tanker,- Quer- und Längsträger, Bodensei¬
tentanks und Tankdecke beim Massengutfrachtschiff dar¬
a u f a u f .

Danach beg inn t d ie A rbe i t de r Schwe ißer. I n Ko lonnen
werden sie auf den Sektionen so verteilt, daß gleich¬
mäßig und folgerichtig alle Bauteile miteinander v e r ¬

s c h w e i ß t w e r d e n k ö n n e n . —

Den Strom für den Schweißvorgang liefern die Groß¬
gleichrichter, in welchen die allgemeine Netzspannung
auf die wesentlich kleinere Schweißspannung herunter¬
transformiert werden muß. In jedem Gleichrichter sind
ein paar tausend Ampere Stromstärke verfügbar; genug
um eine ganze Reihe Schweißer mit dem Strom zu ver¬
sorgen, der für ihre Arbeit nötig ist.

Durch die Wärmespannungen des Schweißvorganges
können Verwer fungen auf t re ten. Unser Best reben is t es
sie mögl ichst k lein zu hal ten, um überflüssige Nachricht-

M i t d e m H a l b a u t o m a t e n w e r d e n s t a r k e S c h w e i ß n ä h t e d e s H i n t e r s t e v e n s
q e s c h w e i ß t . S c h w e i ß e r R i x a m A u t o m a t ,

A l t e B r e n n s c h n i t t e f ü h r e n u n s e r e B r e n n e r m i t t r a n s p o r t a b l e n M a s c h i ¬
n e n a u s . B r e n n e r N o w a c k u n d B e b a u e r H i l d e b r a n d t b e i i h r e r A r b e i t .

a rbe i ten e inzusparen. Gee ignete Maßnahmen dafür s ind
das Einhalten einer r ichtigen Schweißfolge, r ichtige Elek¬
t rodenwahl und saubere Vorarbe i t der Montagekolonnen.
Wenn dennoch Verwerfungen auftreten, werden sie durch
d i e F l a m m r i c h t e r w i e d e r a u s g e g l i c h e n . — Z u m S c h l u ß
w i r d d i e S e k t i o n v o n L a u f k r ä n e n u n d m i t T i e fl a d e r n a n

die Helgenkräne gebracht. —
B e s o n d e r s e r w ä h n e n s w e r t s i n d d i e B o d e n s e k t i o n e n v o n
M o t o r s c h i f f e n i m B e r e i c h d e s M a s c h i n e n r a u m e s . S i e s i n d

so konst ru ier t , daß das Haupt fundament des Sch i f fsmo- ■|

t o r s e in Te i l des Doppe lbodens i s t . De r Au fbau d iese r
Sekt ionen er fo lg t mi t e iner besonderen Vor fer t igung der
schweren Maschinenträger.

E ine Spez ia la rbe i t i n de r Vo rmon tage i s t de r Bau von
H i n t e r s t e v e n u n d R u d e r n . I n t e r e s s a n t s i n d d i e H i n t e r ¬

s teven , d ie w i r i n e iner Baugrube der Vormontageha l le
— b e s o n d e r s w e t t e r g e s c h ü t z t f e r t i gen . H ie rbe i muß .
bedingt durch die Tragkraft der Kräne und die Höhe der
H i n t e r s t e v e n , e i n e E i n t e i l u n g i n K o l l i s v o r g e n o m m e n
werden . M i t Mon tagebo lzen und Schrauben werden d ie
i n d e r M a s c h i n e n f a b r i k u n d i n d e r Vo r m o n t a g e v o r ¬

b e r e i t e t e n K o l l i s u n d K o l l i t e i l e z u s a m m e n g e s e t z t . B e i
d ieser Arbe i t is t große Genauigke i t der am Bau tä t igen
M ä n n e r n ö t i g , d a m i t d i e i m M a s c h i n e n b a u z u l ä s s i g e n
T o l e r a n z e n n i c h t ü b e r s c h r i t t e n w e r d e n . I m m e r w i e d e r m u ß

E i n H i n t e r s t e v e n k o l l i w i r d v o n M e i s t e r L a u d a m ,

V o r a r b e i t e r M a f f n e r u n d A n s c h l ä g e r F e r b e r a b ¬

geliefert. Den Kran fährt Kranführer Griepentrog.
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S e k t i o n e n i m B e r e i c h d e s

Ageraden Schilfskörpers bauen
^ w i r i m Ta k t v e r f a h r e n .

gelotet und gemessen und jede Ungenauigkeit sofort
beseitigt werden. Der starke Hintersteven verlangt große
Schweißquerschnitte und bringt eine Anhäufung von
Schweißverbindungen mit sich. Qualifizierte Schweißer
m ü s s e n

Schweißfolge verschweißen. Es treten sonst sehr leicht
gefährliche Wärmespannungen auf, die sich später in
dem stark beanspruchten Hintersteven unangenehm aus¬
w i r k e n k ö n n e n .

Das zum Hintersteven gehörende Ruder wird in einer
kräftigen Lehre aufgebaut. Auch hier sind saubere Schiff¬
bauerarbeit und genaue Schweißfolge die Vorbedingung
für ein gutes, passendes Ruder.
Eine zweite Abteilung der Vormontage baut Decksek¬
tionen, Quer- und Längsschotte, die Außenhautkollis des
geraden Schiffsteiles, Vorschiffe und Heckkollis.
E in au f Sch ienen fah rba re r K ran von 45 t ( 45 000 kg )
Tragfähigkeit —unser Wippkran —bestreicht das ge¬
samte Gelände, auf dem sich diese Vormontage vollzieht.
Ihm assist iert ein kleinerer Kran auf dem gleichen Gleis.
Eine lange Halle mit aufschiebbarem Dach ist das Kern¬
stück, eine Rostfläche entlang des Schienenstranges ein
wei terer Bauplatz d ieser Vormontage.
Die kolliweise gebündelten Profile lagern zwischen den
Schienensträngen des Wippkranes in übersichtlichen Hür¬
den; das Plattenmaterial wird mit Tiefladern vom Sort ier¬
platz angefahren und mit dem Kran durch das Dach hin¬
durch in der Halle abgelegt, oder aber zu den Rosten
gebracht . —
Schiffbauer-Kolonnen, denen jeweils ein besonders qua¬
l ifiz ie r te r Sch i r rme is te r vors teh t , s ind au f den Bau be¬
stimmter Kolliarten spezialisiert und eingespielt. Sie wer¬
den nach Möglichkeit immer wieder für ihre Arbeit ein¬
g e s e t z t .

A l l e Deckssek t i onen auße r den Luken , d i e Haup tdecke
von Trockenfrachtern, die Quer- und Längsschotte und
d ie Außenhau tko l l i s we rden nach dem g le i chen P r i nz ip
aufgebaut wie Bodenkol l is .

i h n m i t b e s o n d e r e n E l e k t r o d e n i n g e n a u e r

i Die Sektionen werden über weichem Sand vom Wippkran gekantet.

. f k l E j b L y L I



D i e A l u m i n i u m d e c k s w e r d e n m i t

einem Spezialgerät verschweißt. ̂
Schweißer Voigt schweißt ein Peildeck. ̂

Für d ie Luken der Decks mi t Balkenbucht benöt igen wir
besondere Lehren. Sie sind so gebaut, daß ihre Auflage
genau der Balkenbucht entspricht. Eine ausgelassene Öff¬
n u n g i n G r ö ß e d e r L u k e e r m ö g l i c h t d e n E i n b a u d e r
hohen Lukenumrandungen —wir Sch i f fbauer sagen dazu
Längs- und Quersül le —und wei terer Einbautei le.
Bei Massengutfrachtschiffen sind die großen Querschotten
n i c h t m i t S c h o t t s t e i f e n u n d R a h m e n v e r s e h e n , s o n d e r n

in s ich so gefal tet , daß die Fest igkei t durch die Bleche
a l l e i n e r m ö g l i c h t w i r d . A u c h f ü r d e n A u f b a u d i e s e r
Schotte aus einzelnen geknickten Plat tentafeln benöt igen
wi r e ine Lehre , we lche Form und Ges ta l t der Scho t ten
fest legt , —
Alle Brennschnit te, die an den Stößen und Umrandungen
der Ko l l i s vorgenommen werden müssen, führen unsere
Brenner mit t ransportablen Maschinen aus.
Wenn d ie Sekt ionen im ers ten Arbe i tsgang auf der zu¬
gäng l i chen oberen Se i te fe r t i gges te l l t s ind , werden s ie
v o m W i p p k r a n a u f g e n o m m e n , a u f e i n e m b e s o n d e r e n
Kantplatz über weichem Sandboden gedreht und auf Auf¬
lagen abgelegt . Nur so können wir Beschädigungen ver¬
meiden. In e inem absch l ießenden Arbe i tsgang er led igen
Schweißer, Brenner und Ausr ichter d ie le tz ten Arbe i ten.
Me i s t e r und Kon t ro l l eu re übe rp rü fen d i e Gü te de r A r¬
be i tsausführung.
Im Bere ich des geraden Schi f fskörpers von Tankschi f fen
und Massengutfrachtern gibt es eine Reihe gleicher Tanks
und Räume. Ihre Sektionen bauen wir nach der angegebe¬
n e n A r t i n e i n e m T a k t v e r f a h r e n . A u f m e h r e r e n , n e b e n ¬
e inander l i egenden Baup lä tzen en ts tehen d ie Sek t ionen
mit einer zei t l ichen Verschiebung nacheinander.
Unse re Sch i f f baue r, B renne r und Schwe iße r bea rbe i t en
dieser eingeplanten Verschiebung entsprechend eine Sek¬
t i o n n a c h d e r a n d e r e n . D a s i s t r a t i o n e l l , w e i l d i e a u f ¬
t re tenden unprodukt iven Ze i ten der Transpor te , Arbe i ts¬
w e g e , A r b e i t s a b s p r a c h e n u s w. g e r i n g g e h a l t e n w e r d e n
können. Außerdem sparen w i r wer tvo l le Fachkrä f te e in .
Die immer gleichen Arbeitsgänge können unter Aufsicht
e i nes ge l e rn ten Sch i f f baue rs von ange le rn ten Männe rn
ausgeführ t werden.
D i e V o r s c h i f f e u n s e r e r N e u b a u t e n e r f o r d e r n e i n b e s o n ¬

deres Maß an baul icher Überlegung für die Vormontage.

V 5 S -

S i e s i n d v i e l f a c h i n i h r e m u n t e r e n Te i l s e h r s c h a r f u n d
e n g u n d l a s s e n d o r t n u r P l a t z f ü r e i n e n M a n n . D a n n
bedingt es die Einbaufolge der vielen Stevenbleche, Strin¬
ger, Spantfüße usw., daß Schiffbauer und Schweißer ab¬
wechse lnd ih re jewe i l i ge Te i la rbe i t aus führen . Auch au f
d e m e n g s t e n R a u m m u ß n o c h e i n e g u t e u n d s a u b e r e
A r b e i t g e w ä h r l e i s t e t s e i n . D i e h o h e n Vo r s c h i f f k o l l i s
bauen w i r au f i h ren Decks über Kop f au f . S ie müssen
n a c h F e r t i g s t e l l u n g g e k a n t e t w e r d e n . D i e s e s w i r d m i t
zwei großen Kränen ausgeführ t , welche das Vorschi ff in
der Luf t umdrehen, damit ke ine Beschädigungen entste¬
h e n . —

Unser Werksto ff für den Schi f fskörper is t das E isen. In
e i n e m g e r i n g e n M a ß f e r t i g e n w i r d a n e b e n a b e r a u c h
Te i l e im Be re i ch des Magne tkompasses aus A lum in ium
a n . D i e s e D e c k s t e i l e w e r d e n v o n S c h i f f b a u e r n a u s d e r

Vo r f e r t i g u n g z u s a m m e n g e b a u t u n d v o n a u s g e b i l d e t e n
Aluminium-Schweißern mit einem halbautomatischen Spe¬
zia lgerät verschweißt .

E s k o n n t e n i c h t ü b e r j o d e n e i n z e l n e n A r b e i t s v o r g a n g
unsere r Vormontage ber i ch te t werden . D ieser Überb l i ck
wi l l nur aufze igen, w ie s ich d ie Arbe i t in unserem Ge¬
w e r k v o l l z i e h t . W i c h t i g f ü r d a s G e l i n g e n u n s e r e r A u f ¬
gabe s ind w i r a l le .

wel große Kräne drehen ein Vorschiff in der Luft.

3

i r



M e i s t e r u n d K o n t r o l l e u r e ü b e r p r ü f e n d i e G ü t e

d̂er Arbeitsausführung. Meister Eisermann und
S c h w e i ß e r R e i t e r .

Q u a i i fi z i e r t e S c h w e i ß e r m ü s s e n d e n H i n t e r -

Steven in genauer Schweißfolge verschweißen. ̂
Meister Nowaczyk bespricht die Schweißfolge
m i t S c h w e i ß e r N ö t z e l .

WAS DIE LETZTEN WOCHEN BRACHTEN



V o n d e n k a l t e n F ü D e n
a u f d e r w i n t e r l i c h e n T a u f k a n z e l
e r h o l t m a n s i d i
i n m i l d e r e m K l i m a

Am 25. 1. lief, wie schon gemeldet, die K U L M E R -

LAND" vom Stapel . Inzwischen is t d ie Ausrüstung
des Sch i f f es schon t üch t i g vo rangesch r i t t en ; w i r
w o l l e n a b e r t r o t z d e m n o c h e i n p a a r F o t o s v o m
Stapel lauf nachholen. Die „KULMERLAND" is t das
4 3 . S c h i f f , d a s d i e D e u t s c h e W e r f t f ü r d i e H a m ¬
bu rg -Amer i ka L i n i e gebau t ha t .

*

E i nen B r i e f , de r uns F reude mach te , e rh i e l t d i e
D e u t s c h e W e r f t v o n H e r r n M ü l l e r - S t i n n e s , d e m
I n h a b e r d e r H o r n - L i n i e , f ü r d e n w i r i n d e n l e t z t e n

zehn Jahren 12 Schiffe gebaut haben.

. . . S e h r g e e h r t e H e r r e n ,

B e t r i f f t : M . S . „ H O R N D E I C H '

K a p i t ä n K o l m a n a l s F ü h r e r d e s S c h i f f e s M . S .
HORNDEICH" sandte mir gestern fo lgendes Tele¬

g r a m m :

H O R N D E I C H 2 9 / 1 u m 2 0 2 4 e r s t e h u n d e r t -

S e e m e i l e n z u r ü c k g e l e g t , g l e i c ht a u s e n d

1 8 5 2 0 0 K i l o m e t e r , g l e i c h 4 , 6 2 m a l u m

Ä q u a t o r .
Schraubenumdrehungen 43 M i l l i onen .
Beförder ten b isher Fahrgäste 136, Stückgut

B a n a n e n s t a u d e n1 3 9 3 A u t o s 682,t o n s ,
801 953, andere Früchte 3906 Kisten.

K o l m a n "A n B o r d a l l e s w o h l a u f .

I c h h o f f e , d a ß d e r I n h a l t d i e s e s F u n k s p r u c h e s
auch Ihnen etwas Freude und berecht igte Genug¬
tuung über Ihr schönes Schiff bringen wird und
v e r b l e i b e

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

M ü l l e r - S t i n n e s

9



A l s l e t z t e s i s t d i e A b h e l e r u n g
H Ö E G H G A L L A N T " f ü rd e r

die Reederei Olaf Höegh, Oslo,
z u m e l d e n . D i e „ H Ö E G H G A L -

d e sw ä h r e n dL A N T ' h a t t e

Baues den Besitzer gewechselt . .D e r 4 7 0 0 0 t - T a n k e r w a r v o n

d e r R e e d e r e i S i g v a l B e r g e s e n
d. y. S tavanger in Auf t rag ge¬
g e b e n u n d a u f d e n N a m e n
BERGEBIG" ge tau f t worden.

B l i c k i n d e n T u r b i n e n r a u m
d e r „ H ö e g h G a l l a n t “

k l e i n e c h r o n i k d e r w e l t s c h i f f a h r i . . .

Mitte Januar erschreckte uns die Radiomeldung, das
Moto r sch i f f „MUNSTERLAND
Küste gesunken. War es doch gerade zwei Wochen her,
daß wir unsere „MÜNSTERLAND" an die HAPAG ab¬
geliefert hatten. Es war aber eine andere „MÜNSTER¬
LAND", ein kleines Küstenmotorschiff gleichen Namens,
das hier zu beklagen ist. Der Verlust dieses Schiffes reiht
sich in die endlose Kette ungenannter Tragödien, über
die die See den Mantel des Schweigens breitet. Wir
kennen die Ursache des Unglücks nicht. Keiner hat es
ü b e r l e b t .

Die schweren Stürme Anfang Februar brachten eine ganze
Reihe von Schiffen in Seenot. Das norwegische Motor¬
schiff „BRAGA" (1671 BRT) sank im Kanal; die Besatzung
wurde von den französischen Frachtern „RENNES" und
„BANORAN" gerettet. Andere Schiffe melden Ruder¬
schaden, Grundberührungen und sonstige ttavarien. Etwa
70 Schi f fe l ie fen Cuxhaven a ls Nothafen an. Das deut¬
sche Kümo „ANGELINA" (199 BRT) strandete vor Texel.

/ /

sei vor der norwegischen

* *

1 0



äußern, machtedieses Abenteuers eine klare Meinung zu
die „SANTA MARIA” in Recife fest, und die Passagiere

wieder an Land. Mit ihnen etliche Männer der
Besatzung. Mit dem Rest seiner „Getreuen“ konnte Gal-

nicht viel anfangen -aber auch mit vollzähliger
Besatzung wäre erneutes Auslaufen völlig sinnlos ge-

, denn ohne die vielen Fahrgäste an Bord war der
Weg für Bomben und Granaten frei. Der Held gab auf.
Soweit in Kürze das Geschehen, in dem wesentlich we¬
niger „Dramatik" steckt als die Schlagzeilen der Tages¬
zeitungen versprachen, über das sich aber um so mehr
nachzudenken lohnt. Denn was man auch las, wie wenig
hält einer strengen Prüfung stand. „Piraten kaperten
Ozeandampfer". Es waren Piraten, also „Seeräuber", die

in keiner Weise auf diejenigen abgesehen hatten, um
derentwillen zu allen Zeiten Piraten Schiffe und Reisende
überfielen. Im Gegenteil, sie taten alles, um ihre „Opfer"
zu ihren Verbündeten zu machen. Daß „Kapern" im tra¬
ditionellen Sprachgebrauch ebenfalls etwas anderes be¬
deutet, ist allgemein bekannt. „Dramatische Jagd auf
Piratenschiff" ist ebenso ärgerlich. Die dramatische Jagd
sah so aus, daß einem britischen Kriegsschiff bei der
Verfolgung der Brennstoff ausging, nachdem im briti¬
schen Unterhaus die Frage gestellt wurde, ob „die Re¬
gierung Ihrer Majestät der sowjetischen oder der unga-

Die beiden Fahrgastschiffe „SANTA MARIA" und „VERA
CRUZ" sind der Stolz der portugiesischen Handelsflotte.
Es sind Schwesterschiffe mit nur geringfügigen Abwei¬
chungen voneinander. Die „SANTA MARIA", (Bauwerft
SA. Cockerill, Hoboken, Belgien), wurde im Juni 1953,
etwa eineinhalb Jahre nach der „VERA CRUZ", an die
Companhia Colonial de Navegacao, Lissabon, abgelie¬
fert. Ihre Abmessungen sind:

w a r e n

v a o

w e s e n .

= 1 8 5 , 7 5 m
= 1 7 1 , 0 0 m
= 2 3 , 0 0 m
= 8,40 m
= 2 0 9 0 6 B R T
= 1 1 8 7 7 t d w

2 0 K n .

L. ü. a.

L. pp.
B. (in WL)
Tiefgang
Vermessung
Tragfähigkeit
Geschwindigkeit =

e s

Das Sch i f f fähr t im Südamer ika-Dienst und beförder t in
der 1. Klasse 148, in der 2. Klasse 250, in der 3. Klasse
228 Fahrgäste, darüber hinaus bis zu 616 Auswanderer,
so daß die Gesamtzahl der Passagiere 1242 betragen
kann. Die Besatzung zählt 319 Mann. Schiffbautechnisch
bemerkenswert war die beim Bau dieser Schiffe sehr weit¬
gehende Verwendung von Leichtmetall. Insgesamt wur-
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rischen Regierung ebenso zur Verfügung stehen wird,
falls eine ihrer Schiffsbesatzungen die Freiheit wählt".
Seit dreißig Jahren wurde niemals so nachdrücklich be¬
tont, daß der portugiesische Präsident ja ein Diktator
sei. Scharfe Schüsse auf die „SANTA MARIA" waren
überhaupt von keiner Seite aus zu befürchten, solange
600 vornehme Bürger Portugals und anderer Nationen
sich an Bord befanden. Was also soll das Geschwätz

Un te r de r schwarzen

den über 200 tLeichtmetall eingebaut (fast alle Bau¬
teile oberhalb des Oberdecks). -

über dieses Schiff fanden sich jüngst nahezu zwei Wo¬
chen lang in allen Zeitungen Sensationsberichte. Was

geschehen? Am 23. Januar, kurz nach Mitternacht,
bemächtigte sich in der Karibischen See eine Gruppe bis
dahin als harmlose Touristen getarnter Männer des
Schiffes. Mit Waffengewalt zwangen sie die Schiffsfüh¬
r u n g z u m
tet, weitere Männer der Besatzung verletzt. Diese Leute
wurden auf der zu Britisch-Westindien gehörenden Insel
STA. LUCIA ausgebootet, dann ging die „SANTA MA¬
RIA" unter ihrem neuen Befehlshaber, dem portugiesi¬
schen Hauptmann Enrique Gaiväo, auf Ostkurs. Da nicht
eine Sekunde lang Unklarheit darüber herrschte, daß das
Ganze eine politische Aktion war, vermutete
nächst Kurs Portugiesisch Angola. Es war aber bald of¬
fensichtlich, daß nicht Angola, sondern Brasilien das
Ziel des Schiffes war und daß die Amtsübernahme des

brasilianischen Präsidenten mit dem Geschehen
Zusammenhang stand. Nach elftägiger Kreuzfahrt

voller Spannung und Ungewißheit für alle Betroffenen,
einer Zeit, in der sich die außenstehenden Beobachter
zu hüten schienen, ob der Ungewißheit des Ausganges

w a r

von der „dramatischen Jagd"?
Flagge" -der gleiche Unsinn, wo die Rebellen dieses
Miniatur-Staatsstreiches größten Wert darauf legten

SANTA MARIA" sei portugiesischer
Grund und Boden und insofern von allen Mächten der
Wel t unantas tbar.

/ /

Gehorsam. Dabei wurde der 3. Offizier getö-

z u b e t o n e n , d i e

Wir wissen, daß das ganze eine innerpolitische Angele¬
genheit war, deren Hintergründe darzustellen nicht

Aufgabe ist. Jeder weiß heute, wie Salazar und
Delgado zueinander stehen. Todfeinde. Das

„Piratenstück" verlief im Sande, die Rebellen sind bla¬
miert. Wie aber, wenn sie Erfolg gehabt hätten? Wie
schnell eine neue Regierung wohl
Glückwunschtelegrammen anerkannt worden wäre? An
diesem Punkt hört es auf mit „innerpolitischer Angelegen¬
heit" und wird zu einer Gewissensfrage für uns alle. cl.

u n -m a n z u -

s e r e

G a i v ä o

n e u e n
d e r W e l t m i tv o n

i m
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,Por Espana N u e v o M u n d o

y c o n P I n z ö n h a l l o C o l o n " .

Den Briefmarkensammlern geht es heute nicht anders
als z. B. den Wissenschaft lern und Technikern; Je mehr
s i e d a s G a n z e w o l l e n , d e s t o m e h r w i r d e s S t ü c k w e r k
bleiben. Die Fülle des täglich neu erscheinenden zwingt
zur Konzentration auf Teilgebiete. Anders läuft man
Gefahr, in der Fülle zu ertrinken oder sich mit billiger
Oberflächlichkeit begnügen zu müssen.
Es gibt genug interessante Aspekte, unter denen man
sammeln kann. Nach Ländern oder „Motiven", Marken
aus einer bestimmten Zeit oder Marken, die durch einen
zufälligen Fehldruck selten und dadurch um so wertvoller
sind. Wir wollen mit einer Auswahl von Briefmarken, auf
denen Schiffe abgebildet sind, zu so einer spezialisierten
Sammelweise anregen. Das Thema ist interessant genug,
daß es nicht nur den Briefmarkensammler interessieren wird.
Auch wenn wir uns in dieser Weise bescheiden, gibt es
viele Möglichkeiten einer sinnvollen Ordnung. Manche
Lände r haben , w ie au f de r l i n ken Se i t e zu sehen i s t ,
ganze Schiffssätze herausgebracht. Das gibt schöne
bunte Seiten, die jedes Sammlerherz erfreuen. Den Hi¬
storiker wird das jedoch ziemlich gleichgültig lassen. Er
mag interessante Einzelstücke vorziehen, wie sie hier
rechts zu sehen sind. Der Schiffbauer schließlich wird die
Marken nach dargestellten Typen ordnen, etwa wie auf
den folgenden Seiten. Das bleibt aber der Phantasie des
einzelnen über lassen. Prüfen wi r d ie Marken im e inzel¬
n e n a u f i h r e n s a c h l i c h e n I n h a l t .

In der letzten Werkzeitung haben wir auf der blauen
Israel-Marke sofort unsere „ZION" erkannt. Beginnen
wir auch heute mit einem DW-Schiff -das allerdings
s c h w e r e r w i e d e r z u e r k e n n e n i s t . I c h m e i n e d a s w e i ß e
Schiff auf der 40 Kop. Sowjetmarke. Es ist die „ROSSIA",
: : : . „EMPIRE WELLAND", ex. „PATRIA", Bau-Nr. 174 der
DW (1938). Unsere alte „PATRIA" ging ja bekanntlich
als Kriegsbeute an die Sowjetunion und fährt im Dienst
O d e s s a - N e w Y o r k .

Die blaue Dreiecksmarke zeigt die drei Columbus-Schiffe.
Stutzig macht einen beim näheren Betrachten die In¬
s c h r i f t . W e r o d e r w a s z u m Te u f e l i s t „ P i n z ö n " , a u f
Deutsch „Fink", mit dem „Calumbus für Spanien die neue
Welt entdeckte"? Ein alter spanischer Freund klärte
mich auf, daß das der Name der JKapitäne der beiden
k l e i n e r e n S c h i f f e „ P I N TA " u n d „ N I N A " w a r. D a s w a r e n
zwei spanische Brüder, während Columbus doch „eigent¬
l i c h n u r I t a l i e n e r . . .

Die amerikanische 3-c-Marke zeigt die berühmte „SA-
VANNAH", das erste Dampfschiff, das 1819 den Atlan¬
tik überquerte. Nach ihr heißt übrigens das erste amerika¬
nische Atom-Frachtschiff, das demnächst fertig werden soll.
Darunter d ie F lo t te des Vasco da Gama, der 1498 den
Seeweg nach Indien entdeckte, und links daneben noch
einmal Columbus, „Land in Sicht".
Die blaue griechische Marke kam 1927 zur Erinnerung an
die Seeschlacht bei Navarino heraus (1827).
An den 2. Weltkrieg gemahnen die beiden folgenden
Marken. Sie stellen bestimmte Ereignisse dar: Norge
post 20 zeigt d ie Torpedierung des Postdampfers
„ IRMA". D ie USA 3-c-Marke ersch ien 1948 „zur Er inne¬
rung an die 4unsterblichen Feldprediger", die auf einer
Ü b e r f a h r t d e n S e e m a n n s t o d f a n d e n .

D a r u n t e r ; A t o m - U - B o o t „ N A U T I L U S " u n t e r d e m P o l a r ¬
eis; sinnbildlich dargestelit durch Hundeschlitten.
Israel: Handelsschiff aus der Zeit des Königs Salomo.
Rußland: Zum 100. Geburtstag des Admirals Rudnev,
darunter der alte russische Kreuzer „WARJAG".
Ungarn: Erster Passagierdampfer auf der Donau (heute
im Museum).
Jede dieser Marken erzählt eine ganze Geschichte bzw. regt
uns an, selbst den Zusammenhängen weiter nachzugehen.

e x .
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H a n d e l s s c h i f f u m d a s
J a h r 1 0 0 0 n . C h r.
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Spanische
u n d a m e r i k a n i s c h e

Darstellung der
„ S a n t a M a r i a "
d e s C o l u m b u s

m s M a t h l e w C a b o t l a n d e t

1 4 9 7 I n C a n a d a

t t M i t i P O i l A C A t ,

A m e r i k a n i s c h e

Fregatte „Constitution"
(1797)

m U E R l Ä T ^ D :
„De Zeven Provincien",
Flaggschiff des holl.
Admirals De Ruyter
v o n 1 6 0 7

3 0
i C ■

Berings Expeditions¬
s c h i f f s t r a n d e t 1 7 4 1 a u f

der Beringinsel

;-- Z)«—i2»TTr ^rsiincttn *~ t

A m e r i k a n i s c h e G e d e n k ¬

marke zur Eröffnung
des Handels mit Japan
(1853) Das Flaggschiff des

V a s c o d a G a m a .

Entdeckung des See¬
weges nach Indien 1498

S a i n r vI D .
I W

S ü d - A f r i k a : H u n d e r t
J a h r e N a t a l S i e d l e r

(1849)
R E P Ü B L I C A A R G E N T I P t A

S e e s c h l a c h t
b e i M o n t e v i d e ol l lMIMli i lN

S U I D - A F R I I ^[T

V o r 3 0 0 J a h r e n

l a n d e t e n d i e e r s t e n
W e i ß e n i n S ü d - A f r i k a

(1652)

V

S O U T H A F R I C A
< > 0 » T 1 9 4 - 7

N a n s e n , A m u n d s e n
u n d d i e „ F r a m "

(vergl. Werkztg. 10/59)
]

Wiederentdeckung
N e u s e e l a n d s

d u r c h J a m e s C o o k

-A-- ' -●
A r a b i s c h e D h a u i m

persischen Golfi X : 1 A l t e r S t e a m e r
u n d m o d e r n e r O z e a n -

Liner. (100 Jahre canad.
Br iefmarken)

; i

i ‘ - K e
k-^ ' r - J

F i d s c h i - I n s e l n

Aus legerboot
d e r S ü d s e e

(vergl. Werkztg. 8/56)
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Kapitänen Papanin
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F e u e r s c h i f f

E l b e 1
Kaiseryacht
„Hohenzollern 11". 189
b e i V u l c a n S t e t t i n

gebaut. 4250 tD, ab
1 9 1 4 L a z a r e t t s c h i f f

w ^ S t m L
W: i . ' l a ’m

ff.
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V i e r m a s t - B a r k

„Admira l Karpfanger" .
Alter Rickmers-Segler,
seit 1908 belgisches
S c h u l s c h i f f , 1 9 3 7 a l s

S c h u l s c h i f f v o n d e r H A L

ü b e r n o m m e n , 1 9 3 8 a u f
R ü c k r e i s e v o n A u s t r a l i e n

mit Weizenladung
v e r s c h o l l e n

‘T̂
H ' .

1

P a n z e r k r e u z e r „ H i e i "

auf dem Kaiser Kangh
v o n M a n d s c h u k u o

n a c h To k i o r e i s t e
6 . - 1 5 . 4 . 1 9 3 5
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E i s e n b a h n f ä h r e

„Schwerin" D e u t s c h e s U - B o o tI fsu i f tk

● M

DEUTSCHES REICH
H A P A G - S c h n e l l -

dampfer „Hamburg'
F r a n k r e i c h :

S c h l a c h t s c h i f f

,Clemenceau",
3 3 1 0 0 t D , 1 9 3 9 v o m

Stapel gelaufen,
n i e v o l l e n d e t

^33

/ i Schnei Idampf. „Bremen"
des Nordd. Lloyd.
War einst das größte
u n d s c h n e l l s t e S c h i f f
d e r W e l tm

e i m m i 0 s m w m -

N o r w e g e n :
Postdampfer „Svithun'
durch Luftangriff
v e r s e n k t5+SWHW,7|)':tttwr.23imra/t ö3«anrcnnen

m . "
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Hochseeyacht
„Peter von Danzig"

rtÜBKiVE 'pOSTiLiftl10
ä Türkische Gedenkmarl

a n l . B e s u c h d e s a m e r i k

Schlachtsch. „Missouri'
i n I s t a n b u l . A u f d e r

„Missouri" nahm 1945
Mc Arthur die japan.
Kapitulat ion entgegen

4Wie^tat)tSan^ig ● b t U }
M i d S O U P i

isuseui ZiNÄBCTi
5 . N i 8 A N , t 0 4 ö
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Saugbagger „Fu-Shing
bei Schichau Danzig
gebaut, ebenso

t>ar.esfil£«AJ

D e u t s c h e s S t u r m b o o t,Columbus", dr i t tgr.
Schiff des Nordd. Lloyd.
Wurde im Kriege
s e l b s t v e r s e n k t u m e s

dem Zugriff des Feindes
e n t z i e h e n
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„Hansestadt Danzig".
L i e f w i e d i e b e i d e n

a n d e r e n S e e d i e n s t -

Ostpreußen-Schiffe
„Tannenberg" und
„Preußen" auf eine
M i n e u n d s a n k

B a c k d e s N i e d e r l ä n d .

Kreuzers „De Ruyter"r

N E D E R L A N l
JreieSta'ötiDan^ia

B r a s i l i a n i s c h e r

F lugzeugträger
„Sao Paolo", ex engl.
„Vengeance", anläßl i
100. Geburtstag des
Admirals Tamandare,
des Begründers
d e r b r a s . F l o t t e

S ^ f f f
■TAMANDARf BI?ASIL'CORPflO *
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Die Hansekogge
„Peter von Danzig"
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M S „ B e r l i n " d e s N d L

ex „Gripsholm"

7 M a r k e n a u s e i n e m

Satz von Gegenüber¬
stellungen alter und
n e u e r Ve r k e h r s m i t t e l s

Alter Segler
u n d m o d e r n e r O z e a n ¬

dampfer (United States)

l̂ pTSPOSr BERUH Ip

■sssa t i r gPAQUEB
Ozeanschne l ldampfer
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Mtcf epftcUt Wk^aiî ^cUuiz/
Grenze des Er laub ten er re ich t . A l le we i te ren Repara tu¬
ren und Arbeiten gehören in die Hand des Fachmannes,
d e s E l e k t r i k e r s .

Für unsere Werft bedeutet das, daß man nicht versuchen
soll, stehengebliebene elektrische Geräte und Maschinen
wieder in Gang zu bringen, wenn man nicht genau mit
ihnen vertraut ist, sondern sie sind so schnell wie mög¬
lich in der Ausgabe umzutauschen, damit sie von dort
aus der fachmännischen Reparatur zugeführt werden.
Es bedeutet ferner, daß auch die provisorische Strom¬
leitung an Bord der Neubauten nur vom Elektriker ver¬
legt, verändert, betreut werden darf. Jeder andere muß
die Finger davon lassen. Es genügt nicht, daß man ein
Stück Isolierband kunstgerecht von der Rolle abreißen
kann, man muß auch wissen, wo es herumgewickelt wer¬
den darf und wo Isolierband nicht mehr ausreicht.
A l le e lek t r i schen Defek te müssen so fo r t gemelde t wer¬
den. Es genügt nicht, wenn man nur schimpft, daß diese
oder jene Lampe immer noch nicht wieder brennt.
Bei der Elektrizität gilt wie in der Technik überhaupt:

Vors icht is t ke ine Feighei t
u n d L e i c h t s i n n k e i n M u t !

D i e E l e k t r i z i t ä t n i m m t i n u n s e r e m L e b e n e i n e n i m m e r
größeren Raum ein. Nicht nur, daß wir zu Hause unser
Essen e lek t r i sch kochen , unse r B ie r e lek t r i sch küh len ,
den Bar t e lek t r isch abnehmen —in ers ter L in ie auf un¬
serer Arbeitsstelle, im Betrieb, können wir uns eine Ar¬
beit ohne Elektr izi tät nicht mehr vorstel len. Die Hil fe der
E lek t r i z i t ä t i s t w ie d i e de r He inze lmännchen , s t i l l und
unauffällig. Man sieht und hört sie nicht. Aber gerade
darin liegt ihre große Gefahr! Kein Pfeifen und Getöse
v e r r ä t i h r e t ö d l i c h e G e w a l t .

N ich t e ind r ing l i ch genug kann man immer w ieder a l l en
ins Gedächtn is ru fen , de fek te Masch inen und Le i tungen
n u r v o n E l e k t r o - F a c h l e u t e n ü b e r h o l e n z u l a s s e n . S c h l i e ß t

man e in empfind l i ches e lek t r i sches Gerä t fa lsch an , so
i s t e s u n t e r U m s t ä n d e n h i n ü b e r . D a r ü b e r h i n a u s i s t a b e r

der an dom Gerät Hant ierende gefährdet , denn gegebe¬
nenfalls genügt eine niedrige Spannung —nämlich bei
entsprechend hoher Amperezahl —schwerste Verbren¬
nungen oder gar Tod horbeizuführen.
Na tü r l i ch i s t es ke in Kuns ts tück , e i ne G lüh lampe ode r
eine Sicherung auszuwechseln, das müssen ja schon
unsere Frauen tun, wenn sie das Mit tagessen rechtzeit ig
gar haben wollen. Aber damit sei für den Laien die Bernd t , S i che rhe i t s i ngen ieu r

In der 2. Mannschaft klappte es nicht ganz so gut, bedingt
dadurch, daß die Mannschaft sehr oft Spieler für die 1.
Mannschaf t abste l len mußte. Aber auch h ier konnte der
Klassenerhalt gesichert werden.

S c h a c h :

Im Herbst 1960 wurde beschlossen, für die vom Hambur¬
ger Betriebssportverband ausgeschriebenen Mannschafts¬
kämpfe eine neue verjüngte Mannschaft zur Teilnahme
zu melden. In der Vorschau des Hamburger Betriebssport¬
v e r b a n d e s w u r d e u n s e r e r n e u e n M a n n s c h a f t n i c h t d i e

geringste Chance für einen Endsieg eingeräumt. Von
namhaften Schachexperten wurde für Gut und Geld die
Mannscha f t de r BSG Jus t i zbehö rde Hamburg a l s End¬
sieger vorausgesagt. Beim fälligen Meisterschaftskampf
m i t d i e s e r M a n n s c h a f t b e w i e s d i e B S G d e r D W , d a ß m i t

Mannschaftsgeist Berge zu versetzen sind und gewann
am Ende d iesen entsche idenden Kampf mi t 8 :2Punkten.
Nach b isher sechs ausget ragenen Kämpfen l ieg t unsere
Mannschaft unbesiegt an der Spitze der Tabelle und hofft,
auch die noch drei ausstehenden Kämpfe siegreich durch¬
zufechten und damit wieder, wie so oft in früheren Jah¬
ren, den Siegeslorbeer zu erringen. Freunde und Anhän¬
ger des Schachspieles sind herzlich willkommen. Anmel¬
dung im Hochhaus-Parterre (Telefon 570).
Vorschau auf unseren Tanz- und Unterhal tungsabend.
D i e B S G D e u t s c h e W e r f t l a d e t a l l e F r e u n d e u n d A n h ä n ¬

ger zu dem am 18. März 1961 in sämtlichen Räumen der
Elbschloßbrauerei-Ausschank, Hamburg-Nienstedten, stat t¬
findenden Tanz- und Unte rha l tungsabend herz l i chs t e in .
Ein erstklassiges Tanzorchester, dazu bekannte Unter¬
hal tungskünst ler von Funk und Bühne, sorgen für
Schwung und Stimmung. Die von allen BSG-Festen be¬
s t e n s b e k a n n t e R i e s e n - To m b o l a s t e h t s t a r t b e r e i t u n d i s t
i n d i e s e m J a h r m i t b e s o n d e r s w e r t v o l l e n P r e i s e n a u s ¬

g e s t a t t e t .
Alles in allem stehen ein paar schöne Stunden bei bester
L a u n e i n A u s s i c h t .

Eintr i t tskarten sind beim Betr iebsrat , bei den Mitgl iedern
d e r B S G u n d i m H o c h h a u s - P a r t e r r e b e i F r a u N e u m a n n

e r h ä l t l i c h . E i n t r i t t s k a r t e n f ü r M i t g l i e d e r w e r d e n n u r i m
Hochhaus-Parterre ausgegeben.
Sonder-Autobusse und DW-Sonderfähren in Richtung Fin¬
kenwerder gewähren auch während der Nachtstunden
ein gutes Nachhausekommen.

r »

1 r

Wie all jährlich im Januar, hatten wir auch in diesem Jahr
unsere M i tg l i ede r zu de r am 23 . Januar s ta t t findenden
O r d e n t l i c h e n H a u p t v e r s a m m l u n g e i n g e l a d e n . N a c h d e m
wegen ,,zu reger" Beteiligung aus dem großen in den
k le inen Raum umgezogen worden war, e rö f fne te der 1 .
Vo r s i t z e n d e H a n s M e e v e s d i e Ve r s a m m l u n g . Z u n ä c h s t
gab er einen kurzen Bericht über das vergangene Jahr
und über einige Veränderungen, die in der BSG eingetre¬
ten sind, sodann ertei l te er den Spartenleitern das Wort.
Nachdem diese kurze Berichte aus ihren Sparten gegeben
hat ten, er fo lg te d ie Ent las tung des Vors tandes. Be i der
a n sch l i e ße n d e n N e u w a h l w u rd e d e r a l t e Vo rs ta n d (m i t
Ausnahme des 3. Vorsi tzenden) wiedergewählt . Anschl ie¬
ßend wurden d ie in den voraufgegangenen Spar tenver¬
sammlungen gewählten Spartenleiter vom Vorstand be¬
stätigt. Die Versammlung wurde um 19.00 Uhr geschlossen.
F u ß b a l l :

Die Spiele der Winterrunde sind für alle Mannschaften
b e e n d e t . W e n n e s i m J a n u a r a u c h n o c h b e d e n k l i c h u m
d e n E r h a l t d e r K l a s s e f ü r u n s e r e 1 . M a n n s c h a f t a u s s a h ,

so konnte sie doch in den letzten vier Spielen noch sie¬
ben Punkte gewinnen. Am eindrucksvollsten war hierbei
wohl der 2:0-Sieg über den vorjährigen Winterrunden¬
m e i s t e r H a n s a M o t o r e n .

Nachstehend noch folgende Ergebnisse:
DW 1—Stellinger Bäckerei 7:1
D W 1 — B e h r e n s
D W 1 — H a n s a M o t o r e n

D W 2 — R a p i d

D W 2 — W e i ß G r ü n
E n g e l h a r d t 7 : 21 : 1

0 : 1 2D W 2 — B P
D W 2 — D t . B a n k

2 : 0
3 : 04 : 3
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Aus der Vergangenheit der Reiherstiegwerft (8)

Die stürmischen siebziger Jahre
Sehr bewegt und zeitweilig recht aufregend ist das Schick¬
sal der Reiherst iegwerft in den Jahren ab 1871. Auf die
Wer f t w i r k t s i ch aus , daß Hamburg nun e ine S tad t im
Deutschen Reich ist, daß die Gründung des Reiches der
Wirtschaft stürmische Impulse gibt.
Mit dem Sieg von 1871 ist die langersehnte staatliche
Einheit Deutschlands errungen. Nun auch wirtschaftlich
den biederen Provinzialismus von gestern zu überwinden,
sehen die unternehmerischen Kräfte nicht nur als ge¬
schäftliche Chance an, sondern geradezu als vaterländi¬
sche Pflicht . Die Voraussetzungen, Deutschland in e inen
modernen Industriestaat umzuwandeln, sind nun günstig.
D ie hemmende K le ins taa te re i i s t wegge fa l l en . Von de r
Kr iegskos tenen tschäd igung in Höhe von fün f M i l l i a rden
Goldfranken werden nur knapp 9Vo für mi l i tär ische Aus¬
gaben verwendet , der größte Tei l des Geldes d ient der
raschen Künd igung de r S taa t san le i hen und e rhöh t d i e
a l lgemeine L iqu id i tä t ; zug le ich werden zah l lose Staats¬
aufträge erte i l t , es entsteht e ine bedeutende zusätz l iche
Nachfrage.
Diese gesteigerte Nachfrage kann nur von großen Indu¬
str iebetr ieben befr iedigt werden. 1871—1873 werden da¬
her a l le in in Preußen 563 neue Akt iengesel lschaf ten mi t

f as t zwe i M i l l i a rden Mark Ak t i enkap i t a l geg ründe t ; das
ist fast ebensoviel wie in den vorangegangenen 20 Jahren.
An de r Sp i t ze s tehen d ie E i senbahngese l l scha f ten und
-materialunternehmen (600 Mil l . M.), es folgen die Berg¬
werke (500 Mill. M.), die Bau- und Baumaterialfirmen (450
Mi l l . M ) und de r Masch inenbau (140 M i l l . M ) ; au f d i e
Konsumgüter industr ie ent fa l len 230 Mi l l . M. Die Kapi ta l¬
ansammlung und -Vermitt lung l iegt in den Händen der in
den 50er Jahren gegründeten Invest i t ionsbanken und der
n e u e n I n s t i t u t e ; 1 8 7 0 e n t s t e h e n d i e C o m m e r z - u n d D i s -

c o n t o b a n k i n H a m b u r g ( s p ä t e r C o m m e r z - u n d P r i v a t ¬
bank) und die Deutsche Bank in Berl in; 1872 kommt die
Dresdner Bank hinzu. Die Deutsche Eisenprodukt ion er¬
h ö h t s i c h a b 1 8 7 0 J a h r f ü r J a h r u m 2 0 0 0 0 0 t v o n 1 , 4 M i l l . t

auf 2,2 Mi l l . t im Jahre 1873. Ähnl ich kommt d ie Stahl¬

produktion in Gang, 1870 waren es 170 000 t, 1873 sind es
be re i t s übe r 300 000 t .

D e n k l e i n e r e n B e t r i e b e n , d i e e r f a h r e n e F a c h k r ä f t e b e ¬

schäft igen, entsteht eine gefährl iche Konkurrenz in dieser
n e u e n G r o ß i n d u s t r i e m i t i h r e m M a s c h i n e n e i n s a t z u n d d e r

immer we i t e r en tw i cke l t en A rbe i t s t e i l ung ; h i e r benö t i g t
man ke ine so v ie l se i t i g e r fah renen Arbe i t sk rä f te . Den¬
n o c h k a n n m a n h ö h e r e L ö h n e z a h l e n . V o m L a n d e s t r ö m e n

Die Reiherstiegwerft an der Norderelbe, nach 1870. Zeichnung im ,,Hamburger Fremdenblatt“ vom 12. 5. 1928 nach einem allen Foto.
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amerikanische Dampfschiffahrts-Gesellschaft (1871), die
Deutsche Dampfschiff-Gesellschaft „Kosmos" (1872, Süd¬
amerika-Westküste) und die Deutsche Dampfschiff-Rhede-
rei (1871, Ostasienfahrt, unter dem Namen „Kingsin-
Linie" bekannt). An der Spitze der Kingsin-Linie stehen
Wm. O'Swald, Gustav Godeffroy, Krogmann u. a. Die
Hamburg-Süd wird von Heinr, Amsinck geleitet, beteiligt
sind John Berenberg-Goßler, Aug. Bolten, C. Woermann,
C. Laeisz und die Börsenkundschaft der neuen Commerz-
und Disconto-Bank. Beim „Kosmos" sind Th. Eggers und
Knöhr &Burchard d ie t re ibende Kra f t , dem Au fs i ch ts ra t

gehören Berend Roosen VII, ein Nachkomme unseres
Walfangreeders Berend Roosen, Angehörige verschiede¬
ner anderer Hamburger Häuser und später auch C. Ferd.
Laeisz an. Bei diesen Reedereigründungen finden sich die
konservativen Elemente der hamburgischen Kaufmann¬
schaft mit jüngeren, moderneren Kräften zusammen, die
von Hamburg aus die Seeschiffahrt des neuen Deutschen
R e i c h e s b e t r e i b e n w o l l e n .

d ie Menschen zunehmend in d ie neuen Indust r iezent ren
u n d - b e t r i e b e .

*

Viele Hamburger Kaufleute erhoffen von diesem stürmi¬
s c h e n A u f b r u c h d e r b i n n e n l ä n d i s c h e n I n d u s t r i e e i n e e n t ¬

scheidende Steigerung ihrer Exporte. Durch die Fertig¬
stellung der Eisenbahnbrücken über die Elbe im Jahre
1872 wird die direkte Verbindung zu Rhein und Ruhr er¬
schlossen. Im gleichen Jahr werden der Grasbrook- und
der Schi ffbauerhafen, moderne Tidehäfen mit Eisenbahn¬
anschluß und Lagerschuppen, dem Verkehr übergeben.
Neue Banken entstehen, so neben der bereits genannten
Commerz - und D iscon to -Bank d ie „ In te rna t iona le Bank"

und die „Anglodeutsche Bank", 1872 err ichtet a ls erstes
B e r l i n e r I n s t i t u t d i e D e u t s c h e B a n k e i n e F i l i a l e i n H a m -

Für die Reiherstiegwerft ist jetzt die Chance gekommen,
Seedampfer zu bauen. Den Versuchsschiffen, die seit 1858
für eigene Rechnung des Hauses Joh. Ces. Godeffroy 8d
Sohn entstanden waren, folgen jetzt Aufträge der ham¬
burgischen Kaufmannsreeder und der neuen Dampf-
schiffahrts-Aktiengesellschaften. In den drei Jahren bis
1873 werden elf Schraubendampfer für den Seeverkehr
fertiggestellt. Eingebaut werden Maschinen nach dem
Woolf 'schen System.Koblendampler ,,John Sauber", 856 Br.T., Bau-Nr. 231 der Relberstieg-

w e r f t ( 1 8 7 1 )

Seedampfer-Neubauten 1871—1873

bürg und 1875 wird d ie städt ische Hamburger Bank von
1619 in e ine Reichsbankfi l ia le umgewandel t . D ie neuen
Geld ins t i tu te verknüpfen das Wi r tschaf ts leben der S tad t
mi t dem Binnenland und le i ten b innenländisches Kapi ta l
in hamburgische Gründungen.
Eine solche Neugründung des Jahres 1871 ist die „Deut¬
sche Dampfschiff-Gesellschaft Atlantic" in Hamburg; an
ihr betei l igen sich die Deutsche Bank, die Berl iner Han¬
delsgesel lschaf t , d ie Ber l iner Häuser Mendelssohn &Co.
und Gebr. Schick ler und von hamburgischer Sei te u. a .
Rob. M. Sloman und F. Laeisz. Eine hamburgische Kon¬
kurrenz-Gründung ist der „Hamburger Lloyd"; für diese
Reedereigründung setzen sich u. a. L. Behrens Söhne, die
n e u e A n g l o d e u t s c h e B a n k , A u g . J o s . S c h ö n & C o . u n d
H. H. Eggers ein. Beide Unternehmen werden sehr schnell
zur „Transat lant ischen Dampfschi ffahrts-Gesel lschaft" ver¬

schmolzen (im Volksmund „Adler-Linie" genannt), die
Geschä f t s l e i t ung übe rn immt Rob . M . S loman . Au f dem
Nordatlantik kommt es sofort zum Konkurrenzkampf mit
der Hapag, die nun ihrerseits neues Kapital aufnehmen
muß; das Aktienkapital der Hapag wird 1872 von 3auf
1 0 , 5 M i l l i o n e n M a r k e r h ö h t . S c h o n 1 8 7 4 i s t e i n e w e i t e r e

K a p i t a l e r h ö h u n g a u f 1 6 , 5 M i l l i o n e n M a r k e r f o r d e r l i c h .
1875 übernimmt die Hapag die „Adler-Linie" unter noch¬
m a l i g e r K a p i t a l e r h ö h u n g u m w e i t e r e 6 M ü l . M a r k . Z w e i
Ver t re ter der „Ad ler -L in ie" t re ten in d ie Hapag-Di rek t ion
e in , darunter e rs tmal ig e in N ich thamburger ; d ie Le i tung
bleibt noch in Händen von Adolph Godeffroy.
Neugründungen der gle ichen Zei t s ind die Hamburg-Süd-

L ä n g e
i n m

B a u - R e e d e r e iB r e i t e P S nN a m e B r . T .
N r .

R o b . M . S l o m a n

R o b . M . S l o m a n

Hans. Dampfsdi.-AG
Hans. Dampfsdi.-AG
H a p a g

H a p a g
Hamburg-Süd
Kingsin-Linie
J. C. Godeffroy &Sohn
W m . O ' S w a l d & C o .

S a u b e r G e b r .

805 62 2 7 H a m b u r g
2 3 2 G e n u a

2 3 9 N e w a

2 4 0 T r a v e

2 4 3 A l s a t i a

2 4 6 C y c l o p

2 4 1 V a l p a r a i s o

2 3 3 O l y m p i a
2 4 2 P i o n i e r

2 2 3 A f r i c a

2 3 1 J o h n S a u b e r 8 5 6

5 4 7

8 11 0c a . 8 5 0 6 2

806 1 3 5 6

8085 9 2 5 6

2 2 57 2 91 2 0 0

8 1 2 09 3 8 6 9

11 3 0 02 2 4 7 9 0

9 11 06 61 0 5 1

7 6 04 1 7

7 4 03 5 2 4 5

11 06 2

Eiserne Tiefwasser-Segler werden 1871—1873 dagegen
überhaupt nicht gebaut. Es hat fast den Anschein, als sei
deren Zeit vorbei. Hafen- und Flußdampfer hingegen ent¬
stehen weiter in größerer Zahl, so fünf Alsterdampfboote,
drei Hafendampfboote ähnlichen Typs, drei Schlepper, ein
Leichter, zwei Schuten und drei Fahrgastdampfer, davon
z w e i f ü r d i e K ü s t e n f a h r t . A u ß e r d e m e n t s t e h e n z w e i N e u ¬

kons t ruk t i onen , e i n Heck raddamp fe r f ü r den Amur und
der erste Eisbrecher Hamburgs. Der Eisbrecher wird von
dem Schiffbau-Ingenieur C. F. Steinhaus entworfen, unter
2 4 E n t w ü r f e n w i r d s e i n e r a l s d e r b e s t e b e w e r t e t . E s i s t

ein kräftiges Dampfschiff von 39 mLänge, 10 mBreite und
150 PSn Masch inen le is tung (Woo l f ' sches Sys tem) . Vom
Winter 1871/72 an i s t der Hamburger Hafen ganz jähr ig
von See her zugänglich.

Auf der Werf t werden die Anlagen den gesteigerten An¬
sprüchen angepaßt . In den „Mi t te i lungen des Gewerbe-

2 0



C C c [ 0 □□□ü
i.

; V

: i i K
■ßlT - r -

J
, : A

Dampfer „Alsatia", 1200 Br.T., Bau-Nr. 243, 1871 für die Hapag gebaut. Bauplan im Archiv Deutsche Werft

Ve re ins f ü r Hannove r " , Jah rg . 1872 , sch re ib t M . Rüh l -
m a n n , P r o f e s s o r a n d e r Te c h n i s c h e n H o c h s c h u l e H a n n o ¬

ver, über d ie Re ihers t iegwer f t ; , ,Um den Anforderungen

der Neuzeit, namentlich in Bezug auf sehr große (eiserne)
Dampfschiffe besser genügen zu können,
Jahre 1871 d ie Maschinenfabr ik durch Anbau e iner sehr
geräumigen Mont ie rwerks ta t t , insbesondere zur Hers te l¬

lung der größten Schiffsmaschinen erweitert, worin sich,
beiläufig bemerkt, u. a. 4Lastkrahne befinden für Lasten
von 400 Centner, 150 Centner und 100 Centner Gewicht.

In diesem Jahre (1872) wurde das Etablissement durch
eine Kesselschmiede vergrößert, deren Raum 350 Fuß

Länge und 110 Fuß Breite hat. Zur Zeit (1872) beschäftigt
d i e F a b r i k 8 0 0 A r b e i t e r . . . "

♦
Der stürmische Wirtschaftsaufschwung zu Anfang der 70er
Jahre wurde 1873 jäh unterbrochen, es kam zum „Grün¬
derkrach". Ihren Ausgang nahm die 73er Krise in Öster¬
reich, das sich nach der politischen Bereinigung von 1866
und 1871 verstärkt dem Industr ieaufbau zugewandt hatte.
Am 9. Mai 1873, wenige Tage nach Eröffnung der Wiener
Wel t -Ausste l lung, mußte d ie Wiener Börse schl ießen, da
Skandale drohten. Vorher hat te d ie Spekula t ionswut der
Börsen - „M i t l äu fe r " d ie Ku rse züge l l os i n d ie Höhe ge¬
tr ieben, v ie le Gesel lschaften hatten zudem unsinnige In¬

w u r d e i m

Eisbrecher II, 1876 für die hamburgische Finanz-Deputation gebaut, aus einer aiten Bildreportage (nach Meyer-Marwitz)



Getreide vor allem nach England exportiert hatte und nun
von der amer ikanischen Konkurrenz aus dem Markt ge¬

drängt wurde, Der Großimport von Uberseegetreide war
möglich geworden, da Zahl und Größe der Überseeschiffe,
Segler wie Dampfer, ständig zunahm.
Hamburgs Schiffahrt und Schiffbau geraten durch die Er¬
eignisse von 1873 in einige Verwirrung. Die erste Reak¬
tion ist ein Stop im Bau von Seedampfern. 1874 entsteht
auf der Reiherstiegwerft kein einziger Neubau. 1873 wird
n u r d i e

fe r t igges te l l t

vestitionen vorgenommen, vor allem hatten Terraingesell¬
schaften ihr Bauland zu teuer gekauft; und die Baubanken
f a n d e n f ü r i h r e v i e l z u w e i t r ä u m i g e n u n d z u k o m f o r ¬
t a b l e n W o h n b l o c k s k e i n e M i e t e r . Ä h n l i c h e F e h l i n v e s t i ¬

t ionen waren im Eisenbahnbau getät igt worden. Als dies
ruchbar wurde , such te jeder se ine Ak t ien loszuwerden .
D e r A k t i e n k u r s d e s „ W i e n e r B a n k v e r e i n s " s a n k v o m

Tage der Wiedereröffnung der Wiener Börse, dem 12. Mai
1873, bis zum 28. Oktober 1873 von 260 auf 43.
Im September 1873 setzte infolge verfehlter Eisenbahn¬
spekulationen die amerikanische Bankenkrise mit dem

.Feronia" (1567 Br.T.) für die Kingsin-Linie
zur Leitung dieser Reederei gehört Gu-

■'J

Vollsdiiff „Polynesia", 1874 für Laeisz gebaut (Foto aus der Sammlung Kapt. Kornitzer)

Z u s a m m e n b r u c h e i n e s N e w Yo r k e r B a n k h a u s e s e i n , M i t t e

November g r i f f d ie En tw ick lung au f Eng land über. Be¬
rei ts im Oktober hatten in Ber l in drei Banken geschlos¬
sen, die sich vornehmlich in der Bodenspekulation und im
Wohnungsbau betä t ig t haben. Das Publ ikum hat te a l le in
be i d iesen dre i Banken in den vorangegangenen sechs
M o n a t e n K u r s v e r l u s t e i n H ö h e v o n 1 5 0 M i l l i o n e n M a r k

h innehmen müssen . In Hamburg mußte d ie „ In te rna t io¬
nale Bank“ l iqu id ieren. Insgesamt betrugen d ie Kursver¬
l u s t e i n D e u t s c h l a n d e i n e h a l b e M i l l i a r d e M a r k u n d i n

Ö s t e r r e i c h 3 0 0 M i l l i o n e n G u l d e n ,

Der Rückschlag im Eisenbahnbau führte zu Absatzschwie¬
r i gke i t en de r Mon tan - und Hü t t en i ndus t r i e . Es kam zu
Lohnherabsetzungen und Entlassungen, die Zahl der Aus¬
wanderer nahm wieder zu. Damit ging die Konjunktur der
B a u w i r t s c h a f t u n d d e r T e x t i l i n d u s t r i e z u r ü c k . H i e r v o n

unabhängig, aber zu gleicher Zeit , setzten Absatzschwie¬
rigkeiten der deutschen Landwirtschaft ein, die bis dahin

s tav Gode f f roy —, und d ie „He rmann Sauber " , d i e f ü r
d e n v o n d e r K r i s e w e n i g e r b e t r o f f e n e n K o h l e t r a n s p o r t
Eng land—Hamburg bes t immt i s t . 1876 fo lgen der Koh¬
lenfrachter „Betty Sauber" (1015 Br.T.) und der D. „Ram-
ses" (1608 Br.T.) für den Kosmos. 1877 ist der Küstenfrach¬
ter „M. Pongwe" (160 Br.T. , für Woermann) der e inz ige
S e e d a m p f e r n e u b a u d e r W e r f t . D i e L i n i e n r e e d e r ü b e n
äußerste Zurückhaltung.
D a g e g e n h e r r s c h t i m B a u e i s e r n e r T i e f w a s s e r - S e g l e r
plötzlich wieder Hochkonjunktur. 1874 läßt Laeisz am Rei¬
herst ieg d ie „Polynesia" bauen. 1875—1877 fo lgen zwöl f
w e i t e r e S c h i f f e m i t b i s z u 1 2 0 0 B r . T . f ü r W a c h s m u t h &

K r o g m a n n , B e r e n d R o o s e n ( V I I ) , R o b . M . S l o m a n , B .
Wencke Söhne, d ie e ine der größten Hamburger Segel¬
schi ff reedereien aufbauen, für Woermann, für J. C. Go¬
deffroy Sd Sohn usw. 1878 folgt die „Nauti lus" für C. H.
Donner; d ie „Naut i lus" wi rd der le tz te Segelschi f fneubau
der Reiherst iegwerft sein.

2 2
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Vollschiff , ,Argo", 1875 für Berend Roosen gebaut (Bildreproduktion
a u s d e r S a m m l u n g K a p t . K o r n i t z e r )

Bark „Melpomene" (später ,,Tercera“), 1030 Br.T., 1875 für B.Wencke
Söhne gebaut (Foto aus der Sammlung Kapt. Kornitzer)

sein) geben den Segelschiffreedern Beschäftigung —noch
b i s 1 9 1 4 . K o h l e u n d H o l z s i n d d i e R ü c k f r a c h t n a c h Ü b e r ¬

see. 1875—1879 wächst die deutsche Segelschifftonnage um
gut 8“/o an, während die Dampfschifftonnage um 5“/o zu¬
rückgeht .

Segelschiff-Neubauten 1874—1878

B a u -
B r . T .B a u j a h rN a m e Auftraggeber

N r .

1 8 7 5 6 4 7W a c h s m u t h & K r o g m a n n

W a c h s m u t h & K r o g m a n n
W a c h s m u t h & K r o g m a n n
B e r e n d R o o s e n

B e r e n d R o o s e n

B . W e n d c e S ö h n e
B . W e n c k e S ö h n e

S l o m a n

S l o m a n

L a e i s z

W o e r m a n n

G o d e f f r o y
P e t e r s & . B l o c k

D o n n e r

T h a l a s s a

D i o n e

I n d r a

A r g o
E x c e l s i o r

M e l p o m e n e
U r a n i a

C o p e r n i c u s

Kepler
P o l y n e s i a
E l l a

S o p h i e
N i a g a r a
N a u t i l u s

2 9 1
6 4 21 8 7 73 0 2
6 9 51 8 7 73 0 3

B e s t a n d d e r d e u t s c h e n H a n d e l s fl o t t e1 8 7 52 8 2
6 4 21 8 7 62 9 9

D a m p f e r
1 9 0 0 0 0 N R T

185 000 NRT

1 8 0 0 0 0 N R T

1 8 5 0 0 0 N R T

1 8 0 0 0 0 N R T

Segelschiffe
880 000 NRT

9 0 0 0 0 0 N R T

925 000 NRT

935 000 NRT

950 000 NRT

1 0 3 01 8 7 52 9 6
1 0 9 21 8 7 7 1 . 1 . 1 8 7 5

1 . 1 . 1 8 7 6

1 . 1 . 1 8 7 7

1 . 1 . 1 8 7 8

1 . 1 . 1 8 7 9

3 0 6
1 8 7 7 1 2 1 23 0 7

1 1 9 31 8 7 73 0 9
1 8 7 42 8 1

4 6 41 8 7 52 9 0
4 8 21 8 7 63 0 1

1 8 7 7 6 9 23 0 8
7 2 51 8 7 83 1 3

A u c h i m F l u ß s c h i f f b a u d e r W e r f t h a t t e s i c h d e r R ü c k ¬

schlag von 1873 bemerkbar gemacht. 1874 lagen nur we¬
nige Aufträge vor. Deshalb vermittelt Gustav Godeffroy.
der Senator, eine Bestellung der Finanz-Deputation auf
24 Schuten und zwei Hafendampfer. Ebenso wi l lkommen

sind die Bestellungen auf zwei Alsterdampfboote und auf
zwei Bagger für J. N. Schmilinsky Sne. In den folgenden
v i e r J a h r e n n o r m a l i s i e r t s i c h d e r K l e i n s c h i f f b a u w i e d e r ,

es werden fünf Alster- und sechs Hafendampfboote abge¬
l iefert , ferner ein Schlepper, eine Schute, Hamburgs Eis-

Diese überraschende Konjunktur im Segelschiffbau in den
J a h r e n 1 8 7 5 / 7 7 i s t n u r z u m Te i l e i n e R e a k t i o n a u f m a n ¬

cher le i Kinderkrankhei ten im Dampfschi ffbau und auf d ie
Schwierigkeiten der neuen Dampfschiffreedereien; in der
Hauptsache resultiert die Nachfrage nach immer größeren
Segelschiffneubauten aus dem Aufkommen der Massen¬
gutfahrt. Die europäischen Getreideimporte, die der Land¬
wirtschaft so v ie le Sorgen berei ten, die Masseneinfuhren
von Wolle und Reis, von Salpeter und Petroleum (in Fäs-

Sechs Alster-Dampfboote —in den siebziger Jahren auf der Reiherstiegwerft erbaut —am und vorm Jungfernstieg (Foto aus der Sammlung
R i c a r d o S i e p m a n n )



-x:
i

; . i

i

aO - i r 1 TT T

. j rV j X r '?●^

5 4 .
t

i l -

- 1 - -. ■ }

/ t f -

< l < . y C . . . > v

E ö-4- - I „ . . . ! . . .

1 5i l 1 ●\

f fl- Ä - T T T » ^ r 3. — ' V r t

i ;- i - i - i ' !Ü :t ~:r"~j _ 1 ± ,i' ‘■L-l-:
- 3 — : — r T?

l
T

I' ' J
1 4 j

ni L

I

X): , o * . I

L i
; r . /

, J ., r

L U 4
:i

3 - i r T ^ ^

r * J T l
O©

c - r

'

'● ?■

% / ■ sf r

/ /

Bau-Nr. 250, 1873, die älteste Uhlenhorster Dampffähre. Bauplan im Archiv Deutsche Werft, Foto aus der Sammlung Ricardo Siepmann

b r e c h e r N r. 2 , e i n F l u ß f a h r g a s t s c h i f f u n d f ü n f w e i t e r e
F lußdampfe r.
Neuen Auftr ieb gibt es 1878 im Seedampferbau. Die Ha-
pag läßt auf dem Reiherst ieg die „Borussia" (1777 Br.T.)
und die „Holsat ia" (1867 Br.T.) bauen, die D.D.G. „Kos¬
mos" bekommt die „Theben" (1686 Br.T.) und der Reeder
Gaiser einen kleineren Dampfer von 277 Br.T.
D i e n e u e I n i t i a t i v e d e r R e e d e r e i e n h a t v e r s c h i e d e n e U r ¬

s a c h e n . D e r S c h r e c k e n ü b e r d e n „ K r a c h " v o n 1 8 7 3 i s t i n ¬

z w i s c h e n a b g e k l u n g e n . Ve r l u s t e s i n d b e r e i n i g t — s o
mußte die Hapag 1877 ihr Kapital von 22,5 auf 15 Mil¬
l i o n e n M a r k h e r a b s e t z e n . A u c h b e l e b t s i c h d e r A u ß e n ¬

hande l l angsam w ieder, es mehren s i ch d ie Anze ichen
eines neuen Aufschwungs. Vor allem aber greift der junge
deutsche Staat von nun an energischer in das Wirtschafts¬
geschehen ein.
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F A M I L I E N N A C H R I C H T E N

E h e s c h l i e ß u n g e n :

Kupferschmied Thomas Schaffer mit Frl. Mechthild Rave am 16. 12. 1960
S c h l o s s e r K u r t P o l e d n i c e k m i t F r l . U r s u l a K l e n k e a m 1 7 . 1 2 . 1 9 6 0
Kfm. Angestellter Lothar Nemack mit Frl. Anita Meins am 6. 1. 1961
Maler Leopold Drexler mit Frau Herta Gerlach am 7. 1. 1961
E ' S c h w e i ß e r - A n l e r n e r K u r t J e s k e m i t F r l . H e r t h a Z o l l d a n n a m 1 3 . 1 . 1 9 6 1
Schlosser Adolf Stuchlik mit Frl. Renate Dölling am 13. 1. 1961
R o h r s c h l o s s e r P e t e r D r o s t e n m i t F r l . C h r i s t a W o z n i c z a k a m 1 3 . 1 . 1 9 6 1
E'Schweißer Lothar Zöger mit Frl. Hilde Baumgarten am 20. 1. 1961
M a t r o s e K a r l - W e r n e r B r e c k w o l d t m i t F r l . C h r i s t a S e n k e l a m 2 6 . 1 . 1 9 6 1
Tischler Jürgen Reuter mit Frau Gisela Andersson am 27. 1. 1961
Elektriker Gerd Stauch mit Frl. Margot Jacobi am 27. I. 1961
Dreher Manfred von Borgstede mit Frl. Christel Kauffmann am 3. 2. 1961
Sch i f f baue r W i l l i Rübke m i t F r l . Kä te Schwarz am 3 . 2 . 1961
M'Schlosser Werner Schönteich mit Frl. Antje Woilh am 3. 2. 1961

F ü r d i e m i r i n m e i n e m s c h w e r e n L e i d e r w i e s e n e A n t e i l n a h m e
u n d f ü r d i e u n s e r e m l i e b e n E n t s c h l a f e n e n a u f s e i n e m l e t z t e n
Wege gegebenen Beweise der Liebe und des treuen Geden¬
kens sage ich meinen herzlichsten Dank.

Emma Schwärig, geb. Griesbach

Für d ie v ie len Beweise aufr icht iger Tei lnahme beim Heim¬
gänge meines l ieben Mannes sage ich der Betr iebslei tung,
dem Betriebsrat und allen Kollegen meinen herzlichsten Dank.

E m m a S d r m i d t

Für die herzliche Anteilnahme beim Heimgange meines lieben
Mannes Erwin Dreyer, gestorben am 22. 1. 1961, möchte ich

F r a u A n n i D r e y e rh i e r m i t d a n k e n .

G e b u r t e n : Fü r d i e au f r i ch t i ge An te i l nahme be im He imgange me ine r
l ieben Frau sagen wir a l len Kol legen sowie der DW-Sied-
lungsgeraeinschaft Lurup unseren herzlichsten Dank.

August Nölke und Angehörige
S o h n :

E ' S c h w e i ß e r Wa l t e r Q u e c k e a m 1 . 1 . 1 9 6 1
M a t r o s e W e r n e r W i n k l e r a m 1 2 . 1 . 1 9 6 1
He l f e r Rud i G rünhe id am 13 . 1 . 1961
Schlosser Manfred Kurpat am 16. 1. 1961
Brenner C laus Böhnke am 17. 1 . 1961
He l fe r R icha rd Weber am 21 . 1 . 1961
M ' S c h l o s s e r D i e t e r v o n D o m b r o w s k i a m 2 1 . 1 . 1 9 6 1
E 'Schwe ißer I s tvan Cso t i am 22 . 1 . 1961
Schlosser Jost Eckhoff am 22. 1. 1961
Sch losse r Gün te r W iesner am 24 . 1 . 1961
Matrose Kurt Borowsky am 25. 1. 1961
Kupferschmied Uwe Neubauer am 27. 1. 1961

Wir gedenken unserer Toten
C l a u s S t a a t s

R e n t n e r

f r . V o r a r b e i t e r S c h i f f b a u

gest. im Januar 1961

B r u n o S a c h s e

M a l e r

gest. am 20. 1. 1961
T o c h t e r :

E 'Schwe iße r -An le rne r Jose f S tan am 11 . 1 . 1961
Sd i l osse r He lmu t Gerken am 12 . 1 . 1961
E 'Schwe iße r A r tu r Rohde am 16 . 1 . 1961
K o n s t r u k t e u r K a r l - D i e t r i c h We n k a m 1 7 . 1 . 1 9 6 1
Schlosser Franz Ko lansk i am 23. 1 . 1961
E ' S c h w e i ß e r G ü n t e r H a a s a m 2 5 . 1 . 1 9 6 1
Sch i f fbauer Kar l -Erns t John am 26. 1 . 1961
A u s r i c h t e r U w e G ü n t h e r a m 2 8 . 1 . 1 9 6 1

C u r t S c h m i d t

R e n t n e r

f r . S c h m i e d

gest. am 23. 1. 1961

P e t e r J o h a n n P l a m b e k

R e n t n e r

f r . D o c k h e i z e r

gest. am 11. 1. 1961

F ü r e r w i e s e n e A u f m e r k s a m k e i t e n d a n k e n F r i t z S d i w ä r i g
R e n t n e r

f r . S c h i f f b a u i n g e n i e u r

gest. am II. 1. 1961

W a l t e r M o r z e k

Z i m m e r m a n n

gest. am 28. 1. 1961

O t t o K r a u s e

M a r g a r e t h e K r ö g e r
W i l l i M ü l l e r

J u l i u s P r i g g e
P e t e r A l l e r s

H e r m a n n T i e d e m a n n
K a r l P r ü t z

Johannes Graepel
A l b e r t B r u h n u n d F r a u

Hans Zimmer (Rentner)

H a n s W o l l n i c k

V o r a r b e i t e r H a u s b e t r i e b

gest. am 7. 2. 1961

Der Kapitän auf dem Bi ld hält seinen Ir isch angeklebten
Bar t fes t und denk t , ho f fen t l i ch hä l t der zwe i S tunden.
Hier und da wi rd s ich noch gegensei t ig unterstütz t , der
S o u f fl e u r k a s t e n w i r d a u f g e s t e l l t , d i e S o u f fl e u s e n i m m t
Platz, und der Vorhang öffnet sich zur letzten Probe.

Wird es klappen? fm Vertrauen gesagt, es hat nicht
geklappt. Denn die Generalprobe darf gar nicht hinhauen,
w e n n d i e P r e m i e r e e t w a s w e r d e n s o l l .

Auf Wiedersehen in „So'n Kröt von Deern".
Generalprobe kurz belichtet B r w i n S a u t e r

Viel zu schnell ist er da, der Tag vor dem ersten Spiel¬
abend . Morgen ö f fne t s i ch de r Vorhang zum e rs tenma l
v o r u n s e r e n Z u s c h a u e r n .

Es w i rd e inem jeden k la r, j e t z t w i rd es e rns t . Schne l l
werden die Rollenbücher noch einmal durchgeblättert, um
noch etwas zu lernen. Aber man ist ja viel zu aufgeregt
u n d k a n n s i c h n i c h t m e h r s o r e c h t k o n z e n t r i e r e n .

Dann beginnt das Schminken. Plötzlich ein spitzer Schrei,
es steht ein Neger im Raum. Bei näherer Betrachtung
sieht man erst, daß es ein Mitspieler ist, der einen fal¬
schen Schminksti f t erwischt hat. Folge: großes Gelächter,
a l l e s w i e d e r r u n t e r v o m G e s i c h t u n d n o c h e i n m a l
s c h m i n k e n .

m s m



Ehrung der Jubilare am 27. 1. 1961

W i l l y M ü l l e r K r a n f ü h r e r2 5 J a h r e :

2 4 0 Ju l i us P r iggeP e t e r A l l e r s M a t r o s e V o r a r b e i t e r

2 2 2 K a r l P r ü t z D r e h e rK a r l F i s c h e r S c h l o s s e r

2 2 6 K a r l T h o r m a n n

H e r m a n n T i e d e m a n n B r e n n e r
J o h a n n e s G r a e p e l
A r n o l d L o g e s

V o r a r b e i t e r

S c h i f f b a u e r

S ' Z i m m e r m a n n

2 1 22 1 1

wcd'n 'IVeddef!
wind, de a l l da t Is un den Snee mi t Susen un Brusen
w e g w e i h .
Kuum leegst Du an Sünnobend inne Puch un büst an ' t
Ins lopen oder büs t a l l eben so 'n bee ten indusse l t , do r
rummelt dat anne Finstern und ramenteert, dat Du dinkst,
d o r w i l l e e n e r b i D i i n b r e e k e n . W a t i s d e n n d a t ? D e

Wind! De rüttel t anne Dören, an de Finster loden, dat Di
r e i n a n g s t u n b a n g w a r r d . O b e r n i x m e h r v u n f s u n
Snee und vun Küll. So'ne milde Luft kummt Di entgegen,
wenn Du Din Finster mol 'n lüt t beeten opmokst un wul l t
mol rutkieken. Un meist al l de Snee is weg. De is weg-
s m o l t a s B o d d e r i n n e S ü n n v u n d e n w a r m e n W i n d .

Un denn keem de Regen! De pladdert anne Schieben un
de groten Droppen perlt an de Schiew hendol un dat
s ü h t u t a s d ü s e n d D r o p p e n v u n D a u i n ' n S p i n n e n n e t t
annen f reuhen Morgen.
O b d a t n u w o l l f ö r d ü t t J o h r d e l e t z t e S n e e w e s t i s ?

W o k e e n k a n n w e e t e n . D a t i s j o e r s t ' n p o o r J o h r e
her, as dat ers t so r icht ig los gung mi t Is un Snee in
März, dor weern so hoge Sneewehen, dat nich mol Busse
dörchkeemen un Wogens all gornich. Na, wi könt jo mol
a f f t e u b e n .

N a G o t t l o f f i s d a t j o w e n i g s t e n s o b e n d s a l l ' n b e e t e n
heller worrn, dat is jo all'n Lichtblick! Un wenn dor ok
w ü r k l i c h n o c h ' n b e e t e n S n e e u n I s k u m m t , d e n n k a n n
dat jo eenen Seemann nich erschüttern un uns ok nich.

I r m a W e r n e r

Wenn Du morgens op den Damper kummst , wa t i s da t
e r s t e , w a t D u h ö r e n d e i h s t ? N e , w a t i s d a t w e d d e r f ö r ' n
Wedde r ! Eegen t l i ch sa l i man j o n i ch öbe r da t Wedde r
snacken , da t hüür t s i k jo wo l l n i ch . Ober dü t t Johr —
s o k o r t d a t e r s t i s — h e f f t w i j o a l l m i t d a t W e d d e r
a l lens Mögl iche be leewt .
To e r s t d o r d a c h e n w i , n u h e f f t w i d e n W i n t e r r i c h t i g
f o o t , s o a s s i k d a t h ü r t , m i t I s u n S n e e . M a n n , w e e r
dat 'n Kül l ! Un denn de scharpe Frost un de is ige Ost¬
w i n d , d e a l l d a t W o t e r u t d e E l w r u t d r e e w . D e E l w a s
so'n Wittes Band vun Is, hoge Isschullen an'n Strand, un
a f f u n a n i n a l l d a t I s m o l n e s m a l l e R i n n ' d o r t w ü s c h e n ,

wo 'n Damper oder n'Barkass' langsfohrt is, as so'n swat-
ten Foden op'n witt Dischdok.
U n s Gö r e n , d e h e f f t s i k j o b a n n i g f r e i t , a s d a t a n t o
sneen fung . För de g i f f t da t j o in 'n Win te r n ix Scheu-
neres as Is un Snee, dat kann jem gorn ich ko ld genug
w a r m . D e w ü l l t s i k k l ü t e r n , d e w ü l l t g l i p p e r n u n r o ¬
deln, jümmers beeter bi. Se mööt jo ok den neen Sieden
u l p r o b e o r n . D e F r o s t m a g n o c h s o r i c h t i g b i e t e n u n
knacken, dat warrd jem nich to veel.
O b e r l a n g h e t t d a t j o n i c h d u e r t m i t d e H e r r l i c h k e i t .
Eben har rs t D i üms te l l t op de Kü l l , denn weer da t a l l
wedder vörbi. De Weddermokers harrn jo seggt, dat geef
een Hoch un noch mehr Kül l , ober Petrus harr dat wol l
n i c h s o g a n z m i t k r e e g e n , w a t d e W e d d e r p r o p h e t e n s
seggt harrn, un dor schick he een warmen Fröhjohrs-
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Jahres geschafft, und die Zeit vergeht wirklich im Sause¬
sch r i t t . Zwe i Ab l i e fe rungen und d re i S tape l l äu fe haben
w i r i n d i e s e r Z e i t e r l e b t . D a s i s t s c h o n e t w a s !

Endl ich ist auch die neue Angestel l ten-Kantine in Betr ieb
genommen worden. Nun können wi r an den Umbau der
g r o ß e n K a n t i n e g e h e n , d a w i r a u f j e d e n F a l l j a e i n e
K ü c h e s t ä n d i g i n B e t r i e b b e h a l t e n k ö n n e n . We n n a l l e
d iese Arbe i ten fe r t ig s ind , werden wi r den Zustand er¬
re ich t haben, daß jeder unserer Bet r iebsangehör igen in
Finkenwerder genau so wie am Reiherst ieg, mit tags sei¬
nen festen Si tzplatz hat . Das wird hoffent l ich wesent l ich
zur Steigerung des Wohlbefindens al ler beitragen.
Die Jub i lare des Monats Februar haben übr igens schon
in der neuen Kant ine ih re Jub i la r fe ier begehen können.
Ihr wißt al le, daß die Jahresarbeitsprämie, die in diesem
Jahr nach neuen Grundsätzen berechnet wird, Gegenstand
verschiedener Erörterungen gewesen ist. Da hatten sich
zunächst d ie berufsmäßigen Luf tverschlechterer aus dem
Osten gemeldet und behauptet, die Deutsche Werft habe
den neuen Weg deswegen gesucht, damit den Betriebs¬
angehörigen unauffällig an anderer Stelle etwas abgezo¬
gen werden kann. Die Leute hatten damals behauptet,
es gebe mit Hinsicht auf die Jahresarbeitsprämie kein
Weihnachtsge ld mehr.
Nun, die Ereignisse haben wieder einmal bewiesen, daß
d iese Meckere ien pu re r Schw inde l waren , d ie nu r dem
Zweck d ien ten , be i uns i rgendwe lche Spannungen her¬
v o r z u r u f e n .

Bei uns im Betrieb ging es darum, ob die Urlaubszeit
in die Berechnung der Jahresarbeitsprämie mit einbezo¬
gen werden sollte oder nicht. Die Betriebsleitung war
zunächst davon ausgegangen, daß das Nichteinbeziehen
f ü r n i e m a n d e n e i n e n N a c h t e i l b e d e u t e n k ö n n e , d a i m

Laufe der Zeit ja ein Ausgleich eintreten muß. Jeder
geht ja schließlich in Urlaub. Weil es aber nun passieren
kann, daß jemand in einem Berechnungsjahr für die Ar¬
beitsprämie, das vom 1. Juli 1960 bis zum 30. Juni 1961
läuft, zweimal Urlaub gehabt haben kann, ein anderer
dagegen überhaupt nicht, hat man sich in Übereinkunft
m i t d e m B e t r i e b s r a t e n t s c h l o s s e n , d e n U r l a u b m i t 4 4
S t u n d e n z u b e w e r t e n .

Ich hoffe, daß diese Regelung allgemeinen Beifall findet.
Es wi rd bekannt se in , daß d ie Arbe i tsprämie nach dem
1. Juli zur Auszahlung kommt. Alle diejenigen, die vor
dem 1. Juli in Urlaub gehen, können sich einen Lohn¬
vorschuß in Höhe des bis Ur laubsbeginn verdienten An¬
teils der Jahresarbeitsprämie geben lassen, wobei aller¬
dings gleich darauf hingewiesen werden muß, daß der
Vorschuß zurückgezahlt werden muß, wenn der Betref¬
fende am 1 .7 .1961 n i ch t mehr be i de r DW beschä f t i g t
sein sollte. Das gilt selbstverständlich nicht für solche
Betriebsangehörige die wegen Erreichens der Altersgrenze
oder wegen Arbeitsunfähigkeit aus dem Arbeitsleben
a u s s c h e i d e n .

Das Jahr 1961 kann getrost als ein Wahl jahr besonderer
A r t b e z e i c h n e t w e r d e n . D a h a b e n w i r z u n ä c h s t d i e B e ¬

t r i e b s r a t s w a h l e n b e i u n s i m W e r k , d a n n k o m m e n d i e
Bundestagswahlen und die Wahlen zur Hamburger Bür¬
gerschaft. Es ist also einiges los auf diesem Gebiet. Hof¬
fen w i r, daß d iese Wah len ke ine beunruh igenden Aus¬
s t r a h l u n g e n i n u n s e r e n B e t r i e b h i n e i n h a b e n u n d d a ß
mit Rücksicht auf die Wahlen nicht von irgendwoher be¬
sondere Forderungen auf uns zukommen. Der Sch i f fbau
b r a u c h t j a e i n i g e R u h e , u m ü b e r h a u p t z u n e u e n A u f ¬
trägen zu kommen. Die zu erzielenden Preise sind ohne¬
h i n s c h o n n i c h t e r f r e u l i c h . W i r m ü s s e n u n s n o c h m e h r

e i n fa l l en l assen , um d i e P roduk t i on zu ve rb i l l i gen . I h r
w iß t , daß au f d iesem Geb ie t schon e ine ganze Menge
geschehen i s t , ande re rse i t s s ind w i r m i t Rücks i ch t au f
d i e G r ö ß e d e r S c h i f f e g e z w u n g e n , u n s e r e A n l a g e n z u
vervo l l kommnen. Wi r müssen d ie L iegep lä tze fü r g roße
S c h i f f e v e r b e s s e r n . D a s h a t d e n B a u e i n e r n e u e n K a i ¬

m a u e r z u r F o l g e . E i n e i n z i g e r M e t e r K a i m a u e r k o s t e t
13 000 DM. Ih r w iß t a l l e , w ie l ang e in Sch i f f i s t und
k ö n n t E u c h d a h e r a u s r e c h n e n , w e l c h e M i t t e l m a l w i e d e r
z u m E i n s a t z k o m m e n m ü s s e n , u m k o n k u r r e n z f ä h i g z u
b l e i b e n .

Im Rahmen der al lgemeinen Betrachtungen l iegt auch die
Über legung, ob man n icht e ines Tages zum Monats lohn
übergehen soll. Das setzt selbstverständlich völl ige Über¬
e i n s t i m m u n g z w i s c h e n B e l e g s c h a f t u n d B e t r i e b s l e i t u n g
voraus . E ine e inma l ige Zah lung im Monat ha t na tü r l i ch
h ins i ch t l i ch de r Vere in fachung unsere r Verwa l tung e ine
ganze Menge für s ich. Zum anderen kann ich mir den¬
ken, daß eine ganze Reihe von Betr iebsangehörigen zu¬
fr ieden sein würde, wenn sie einen größeren Geldbetrag
auf e inmal in d ie Hand bekämen. Vie l le ich t wäre sogar
e i n g r o ß e r Te i l u n s e r e r M i t a r b e i t e r d a r a n i n t e r e s s i e r t ,
d e n L o h n a u f e i n B a n k k o n t o ü b e r w i e s e n z u b e k o m m e n .

A l les das setz t natür l ich e ine Eingewöhnung voraus. Es
wäre ja für alle eine ganz erhebliche Umstellung.

Ih r w iß t a l le , daß d ie Lage au f dem Arbe i tsmark t nach
wie vor sehr angespannt ist. Es ist nicht möglich, geeig¬
n e t e K r ä f t e i n D e u t s c h l a n d z u fi n d e n . D e r E i n s a t z a u s ¬

l ä n d i s c h e r A r b e i t s k r ä f t e h a t a u f j e d e n F a l l i n e i n e m
We r f t b e t r i e b , s c h o n w e g e n d e r S p r a c h s c h w i e r i g k e i t e n ,
seine Bedenken; wenn wir auch sagen müssen, daß wir
m i t d e n M i t a r b e i t e r n , d i e b i s h e r a u s d e m A u s l a n d z u
uns gekommen sind, gute Erfahrungen gemacht haben.
Die wei tere Verkürzung der Arbei tszei t , d ie auf uns zu¬
kommt, ver langt, daß wir i rgendwas tun, um in der ver¬
kürz ten Ze i t d ie g le iche Le is tung wie b isher zu erbr in¬
gen, das ist ja die Voraussetzung für das Funktionieren
der Verkürzung der Arbeitszeit. Der Lohn soll ja be-
kanntl idi nicht absinken, sondern sich steigern.

D ie Du rchse tzung a l l e r D inge , d ie i ch h ie r angedeu te t
h a b e , s e t z t w i e i m m e r g u t e n W i l l e n a u f a l l e n S e i t e n
voraus. Nach unseren b isher igen Er fahrungen wi rd aber
alles klappen. Es hat ja immer geklappt.
D a s w ä r e e s f ü r h e u t e .

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