
WERKZEITUNG DEUTSCHE WERFT



Am 4. September wird der Stapellauf Bau-Nr. 746 statt¬
finden. Bau-Nr. 746 wird ein Kühl-Motorschiff für die Ree¬
derei Horn-Linien. Das Schiff wird eine Tragfähigkeit von
3 6 5 0 t e r h a l t e n .

Für den 8. September 1959 ist die Probefahrt des Hapag-
Motorschiffs „Vogtland" (10 800 t) vorgesehen.
Am 10. September 1959 wird der Stapellauf des Hinter¬
schiffs Bau-Nr. 747 erfolgen. Bau-Nr. 747 wird ein Tur¬
binentanker von 36 100 tfür die Inlercont. Tanker Com¬
pany, New York.
Am 30. September 1959 wird die mehrtägige Probefahrt
des Erzturbinenschiffs „Rio Manamo" für die Transworld
Carriers, Inc., Panama, beginnen.

Was d i e

nächsten Wochen

bringen sollen:

Titelbild; Deutsche Werft, Hamburg-Finkenwerder !Kupfergravüre von Egisto Pick, Düsseldorf
Dieses Bild erhalten unsere Jubilare von der Betriebsleitung
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D E U T S C H E W E R F T D O C K S

\^ERKZEITUNG DEUTSCHE WERFT
19. Jahrgang !Nr. 8!26. August 1959

U n s e r e M a l e r
m i t a m W e r k . 9 0 " / o a l l e r Te i l e a u f d e m S c h i f f m ü s s e n i n

mehreren Arbe i tsgängen vorbearbe i te t und mi t v ie r und
m e h r A n s t r i c h e n v e r s e h e n w e r d e n . „ E s i s t m a l s o a u f

d ieser Wel t , daß n ichts s ich ohne Farbe hä l t " sagt e in

altes Sprichwort der Maler.

Der Tagesablauf unseres Malergewerks zeigt die Viel¬
seitigkeit der Arbeiten. Bei Arbeitsbeginn tritt die Farben¬
ausgabe in Aktion. 150 bis 200 Mann müssen innerhalb
kürzester Ze i t mi t Farben versorgt werden. Das is t gar

nicht so einfach, wie es sich anhört. Bei der Vielzahl der

Wenige Minuten, bevor ein Schiff zur Probefahrt ausläuft,
gehen d ie Ma le r von Bord . S ie haben dem Sch i f f den

letzten Glanz gegeben. Ihnen ist es zu danken, daß alles
so neu strahlt. An Bord bewegt man sich mit Vorsicht, um

j a n i c h t s z u v e r d e r b e n —■ u n d u m s i c h n i c h t e i n z u ¬
s c h m i e r e n !

Begonnen hatte die Arbeit der Maler schon Monate vor¬

her. Be im Zusammenbau des Sch i f fes auf dem Helgen,

beim Bau der Maschinen, bei der Herrichtung der Rohre,

bei der Bearbeitung der Holzteile sind auch die Maler

Kar l Schwenk be i de r Fa rbenausgabeA u g u s t K u h l m a n n b e i m F a r b a i i i r ü h r e n
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Jakob Breeiz beim Spachle in R u d o l f W e h n e r l b e i m h i n s e l z e n v o nWoUgang Grae f be im Fa rbsp r i t zen
B u l l a u q e n g l ä s e r n

Chr i s t i an S igge lkow be im Schr i f tma lenH e r b e r t N e u b a u e r b e i m A u i s e t z e n
d e s S c h i f f s n a m e n s

H e n ry H ü l l e r se n b e i m S t re i ch e n d e r Gä n g e

1.^:^ '-Ifj

\ l
H e l m u t H e i d t m a n n b e i m D e k o r i e r e n
e i n e r M a n n s c h a f t s m e s s e

\

7

/
) O b . - I n g . L o r e n z , M e i s t e r G o t i s c h u n d O t t o F i

be im 40 jähr igen Jub i läum des Me is te r Gö l tsch

i



Sorten und Qualitäten soll jeder audi die für seine Arbeit

benötigte Farbe erhalten. Die muß vorher aufgerührt und
streichfähig gemacht werden. Die in der Ausgabe Beschäf¬
tigten tragen daher eine große Verantwortung.

Nun zu den Arbeitsgängen selbst: Sie sind sehr verschie¬
d e n . B e i E i s e n t e i l e n k o m m t z u e r s t d a s s a u b e r e E n t r o s t e n

m i t S t e c h e r u n d B ü r s t e u n d d a s S t r e i c h e n v o n z w e i u n d

D i e s e A r b e i t e n w e r d e n

beim Zusammenbau der Schi ffe auf dem Helgen ausge¬
f ü h r t . D i e a u s f ü h r e n d e n M ä n n e r m ü s s e n s c h w i n d e l f r e i

se in , da s ie au f den Ste l lagen in jeder Höhe arbe i ten
m ü s s e n .

In g le icher Weise werden d ie E isente i le bearbe i te t , d ie
in der Schlosserei und Kesselschmiede angefertigt werden

und zur Ausrüstung der Schiffe gehören.

A l l e H o l z t e i l e — K a m m e r w ä n d e , D e c k e n u s w , — w e r d e n

in der Werkstat t vor dem Einbau an Bord im Spr i tzver¬

fahren mit Feuerscbutzfarbe versehen und gespachtelt —

dies noch in Handarbeit, solange wir die neue Spachtel¬

maschine noch n icht haben. Die termingemäße Ausfüh¬

r u n g d i e s e r A r b e i t e n i s t e i n e w i c h t i g e Vo r a u s s e t z u n g

dafür, daß die Ausrüstung reibungslos weitergehen kann.

Der g rößte Te i l unserer Männer i s t i n der Ausrüs tung ,

d. h. an der Fertigstellung der Schiffe beschäftigt. Hier sind

d i e M a l e r i n K o l o n n e n a u f g e g l i e d e r t : d i e M a s c h i n e n - ,
R a u m - , K a m m e r n - , D e c k s m a l e r .

S i e a r b e i t e n i n d e n W o h n - u n d

W i r t s c h a f t s r ä u m e n , a n d e n

A u f b a u t e n u n d M a s t e n , i n d e n

L a d e r ä u m e n u n d i m M a s c h i n e n ¬

raum. H ier w i rd g rund ier t , ge¬

ki t te t , gespachte l t und lack ier t .
E i n e n b e s o n d e r e n P l a t z n e h m e n

d i e S c h r i f t m a l e r e i u n d d i e D e k o ¬

r a t i o n s a r b e i t e n e i n , d a z u d e r e n

Ausführung große Sachkenntn is

u n d G e w i s s e n h a f t i g k e i t n ö t i g
s i n d .

In der Regel werden die Maler

immer zur gleichen Arbeit heran¬

g e z o g e n . D a d u r c h w i r d e i n e
s a u b e r e A r b e i t u n d d i e r e c h t ¬

z e i t i g e F e r t i g s t e l l u n g g e w ä h r ¬
l e i s t e t .

m e h r R o s t s c h u t z a n s t r i c h e n .

H e r m a n n O h b e c k u n d H e i n z L i c h e l b e i m S t r e i c h e n d e s M a s t e s
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W i r M a l e r h a b e n n i c h t n u r

F r e u d e a n u n s e r e r A r b e i t , s o n ¬

dern auch ein Sorgenkind. Das

sind d ie Ausbesserungsarbei ten
k u r z v o r d e r P r o b e f a h r t , d i e v i e l

Z e i t u n d G e l d k o s t e n u n d s e h r

l e i c h t d a d u r c h v e r m i e d e n w e r ¬

den könnten, daß die schon fer¬

t igen Anstr iche nicht leichtfert ig
G ö t t s c hbeschädigt werden.

A n s t r i c h a r b e i t e n a n e i n e m R u d e r

i m R e p a r a t u r b e t r i e b
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Wir lieferten die Kesselanlage für die neue „Bremenu

d . h . K o n s t r u k t i o n , M a t e r i a l b e s t e l -Wenn d iese Ze i l en e r sche inen , befinde t s i ch d i e neue
„Bremen" ex „Pasteur" bere i ts im Tourendienst Bremer¬
h a v e n — N e w Y o r k .

D i e P r o b e f a h r t e n a m 1 8 . — 2 0 . u n d 2 5 . — 2 8 . J u n i h a b e n d a s

v o n R e e d e r e i u n d E i n b a u w e r f t d u r c h B e s t e l l u n g d e r
La-Mont-Kesselanlage in uns gesetzte Vertrauen gerecht¬
fertigt. Die technischen Bedingungen sind erfüllt worden
und können au f den i nzw ischen zu rückge leg ten e rs ten
beiden Aus- und Rückreisen, die ohne jede Beanstandung
erfolgten, als erwiesen angesehen werden.
Die von der DW gelieferten vier Kessel mit je 19 690 m
Heizrohren und einer Dampfleistung von je 65—80 t/h
sind die größten Dampfkessel, die bisher auf Handels¬
schiffen zum Einbau gekommen sind. Sie ersetzen die acht
Wasserrohrkessel, die in zwei Kesselräumen untergebracht
waren, und benöt igen dank der günst igen Bauweise nur
die Elälfte des bisherigen Raumes. An Stel le des einge¬
sparten Kesselraumes gibt es nunmehr ein Schwimmbad,
Sport-, Massage- sowie Sauna-Kabinen und in den höheren
Decks eine gemütliche Taverne.
Der Dampfdruck der Kessel wurde von 32 auf 48 atü und
die Dampftemperatur von 370 auf 460° Cerhöht. Dieser
Änderung entsprechend mußten auch die vier Antriebstur¬
b i n e n i m H o c h - u n d M i t t e l d r u c k t e i l e r n e u e r t w e r d e n . D i e

vier Propellerwellen übertragen eine Antriebsleistung
von 60 000 WPS bei einer Drehzahl von 196 U/min. Die'mitt-
lere Schiffsgeschwindigkeit beträgt hierbei 24 sm/h.
A u ß e r d e r g r ü n d l i c h e n M o d e r n i s i e r u n g d e r g e s a m t e n
Maschinenanlage wurden auch die schiffbaulichen Einrich¬
tungen ganz und gar erneuert. Kammern und Gesell¬
schaftsräume vermit te ln e ine behagl iche Atmosphäre.
D e r U m b a u d e s S c h i f f e s e r s t r e c k t e s i c h v o n E n d e O k t o b e r

1957 b is Ende Mai 1959. Davon benöt ig ten wi r für d ie

Kesse lhers te l lung
lung und Werks ta t tan fe r t i gung —rd . 14 Mona te . Ange¬
sichts dieser sehr kurzen Lieferzeit hatten wir die Genug¬
tuung , d i e Ab l i e f e rung de r Kesse l au f den Tag genau
eingehalten zu haben.
Die 'Ölfeuerung der Kessel ist nach dem bewährten Prinzip
der Drehzerstäubung eingerichtet worden. Jeder Kessel
i s t m i t zwe i Saacke-Drehzers täubern ausgerüs te t . E ine
Feuerungsregelanlage sorgt für den automatischen, gleich¬
mäßigen Ablauf der Verbrennung.
Die vier Kesselschornsteine sind getrennt voneinander
hochgeführt. Jeder dieser Schornsteine ist mit einem DW-
Funkenfänger ausgerüstet. Bei der guten Wirkungsweise
d iese r Appara te s ind Deckverunre in igungen so gu t w ie
ausgesch lossen . Tro t z de r Zusammen fassung de r vo r¬
genannten vier Hochdruckkessel auf bedeutend kleinerem
R a u m i s t e i n s e h r ü b e r s i c h t l i c h e r u n d g u t b e l ü f t e t e r
K e s s e l r a u m e n t s t a n d e n .

Wir hoffen, daß nach der guten Bemessung und Werk¬
stattausführung der Anlage eine ebenso gute Betriebs¬
bewährung fo lgen möge. H e i s e

Die Bilder auf der rechten Seite:

1 R a u c h g a s - S p e i s e w a s s e r v o r w ä r m e r j m Z u s a m m e n b a u

2 S t r a h l u n g s v e r d a m p f e r i m A u f b a u i n d e r W e r k s t a t t

3 A u f b a u d e r K e s s e l i n d e r W e r k s t a t t

4 Tr a n s p o r t d e r K e s s e l v o n d e r K e s s e l s c h m i e d e
d e r D e u t s c h e W e r f t z u m S c h i f f

5 Ve r l a d e n d e r K e s s e l i m S t ü c k g e w i c h t v o n 1 0 5 t i n d a s
Tr a n s p o r t s c h i f f
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Isotope helfen in der Industrie
Vo n D r . C . Ve r n i m b , E s s o - A . G .

Wenn heute von Kernenergie die Rede ist, dann denken
w i r me i s tens zue rs t an A tombomben und a l l en fa l l s an
Atomkraf twerke, aber nur se l ten an radioakt ive Isotope.
Und doch sind es gerade die radioaktiven Isotope, die
schon so manches schwierige Problem lösen halfen. Allein
d i e a m e r i k a n i s c h e E r d ö l i n d u s t r i e k o n n t e i m v e r g a n g e n e n
Jah r mehre re hunde r t M i l l i onen Do l l a r e i nspa ren , we i l
s i e s i c h d i e s e r k l e i n e n H e l f e r b e d i e n t e .

Was sind nun radioaktive Isotope? Was macht man damit,
u n d k ö n n e n s i e a u c h u n s h e l f e n ?

Fangen wir mit der ersten Frage an. Alle Materie setzt
sich aus Atomen zusammen. Alle Atome haben einen Kern
u n d e i n e H ü l l e , M a n c h e d e r K e r n e s i n d s t a b i l , s i e b l e i b e n

w i e s i e s i n d . A n d e r e K e r n e k ö n n e n s i c h v e r ä n d e r n , s i e

senden dabei eine ganz besondere Strahlung aus. Die
Kerne, die sich verändern können, nennt man radioaktive
Isotope, und den Vorgang der Strahlungsabgabe nennt
m a n R a d i o a k t i v i t ä t . W e n n v i e l e d i e s e r K e r n e z u s a m m e n

vorhanden sind, hat man ein radioaktives Präparat, einen
S t r a h l e r .

Nun kommen wir schon zur zweiten Frage, was man mit
einem solchen Strahler anfangen kann. Was machen wir
z. B., wenn wir wissen wollen, wie stark die Ablagerungen
sind, die sich nach längerer Zeit in einer Rohrlei tung in
der Raffinerie gebildet haben? Wir nehmen ein radio¬
aktives Kobaltpräparat, eine sogenannte Kobalt-60-Strah-
lungsguelle, und „durchleuchten" damit die Rohrleitung.
Das Kobaltpräparat sendet nämlich eine sehr durchdrin¬
gende Röntgenstrahlung, die sog. Gammastrahlung, aus.
Sie wird mi t e inem Geigerzähler nachgewiesen und ge¬
messen. Wie d ie Sch ich td icke der Ab lagerung best immt
w i r d , i s t a u s A b b i l d u n g 1 z u e r s e h e n . B e i d e r e r s t e n
Messung geht die Strahlung nur durch die Rohrwände,
bei der zwei ten auch durch d ie Ablagerung, Der In ten¬
s i tä tsuntersch ied be ider Messungen is t e in Maß für d ie
S tä rke de r Ab lage rung . I n p rak t i s chen Ve rsuchen s i nd
Kurven aulgestellt worden, aus denen man für jedes Inten-
s i l ä t sve rhä l tn i s d ie en tsp rechenden Ab lage rungss tä rken
e n t n e h m e n k a n n .

Interessant wird die Anwendung radioaktiver Stoffe, wenn
man sie als Leitisotope benutzt. Ein Leitisotop ist ein Prä¬
parat, das man in winziger Konzentrat ion einem anderen
Stoff zufügt, um dessen Ortsveränderung verfolgen zu
können. E in so lches Le i t i so top (auch „Tracer" genannt )
kann man zur Lecksuche verwenden (Abb, 2). Wenn z. B.
der Verdacht besteht, daß unter einer Reihe von Wärme¬
austauschern einer undicht ist , dann gibt man ein Lei t¬
isotop in das Einsatzprodukt und stellt fest, ob es sich
im aust re tenden Kühlwasser in e inem Geigerzäh ler be¬
m e r k b a r m a c h t . W e n n d a s d e r F a l l i s t , d a n n m u ß e t w a s

von dem Leitisotop, d. h. auch etwas vom Produkt in das
Kühlwasser übergegangen sein. Der Wärmeaustauscher
ist also undicht und muß auseinandergenommen und näher
untersucht werden. Durch Anbringen eines weiteren Zäh¬
lers am Ausgang des Produktenstroms und Vergleich der
Messungen beider Zähler gelingt es sogar —bei Kenntnis
der geometrischen und physikalischen Daten des Wärme¬
austauschers —, die Größe der Undichtigkeit abzuschät¬
zen . D iese Methode kann das Ause inandernehmen und
U n t e r s u c h e n e i n e r R e i h e v o n W ä r m e a u s t a u s c h e r n e r ¬

s p a r e n .

In ähnlicher Weise läßt sich in einem System von Rohr¬
leitungen, die durch Ventile verbunden sind, feststellen,
o b e i n Ve n t i l u n d i c h t i s t .

Für die Durchmischung zweier Stoffe wird manchmal eine
unnötig lange Mischzeit angesetzt, weil die Kontrolle für
den Grad der Durchmischung nicht genau genug ist. Fügt
man jedoch der einen Komponente ein radioaktives Isotop
zu, dann läßt sich sehr schnell feststellen, ob die Mischung
schon gleichförmig ist. Das ist nämlich der Fall, wenn ein
in geeigneter Weise angebrachter Geigerzähler einen
gleichbleibenden Meßwert anzeigt (Abb. 3). Ein zweites
Meßgerät an der Ausflußöffnung des Mischtanks kann
darübe r h inaus zu r Kon t ro l l e d ienen , ob d ie M ischung
e inen bes t immten M indes tgeha l t de r Zusa tzkomponen te
besitzt. Auch das Mischen von in Rohrleitungen fließenden
Produkten (line biending) kann auf diese Weise kontrol¬
l i e r t w e r d e n .

Bestimmung von Lecks
i n W ä r m e a u s t a u s c h e r n z a n t e r

Bestimmung von Ablagerungen
In e iner Rohr le i tung Trocer in jek t ion 0IKühtwai

ifLl t u

AS l r a m u n g s o u « !
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t W ä r m » Q u S t Q U 4 C h e r

K D i a g e r u r x g

z a n i T

B - 0
L ä K l e r

E i n e e x a k t e M e ß t e c h n i k e r l a u b t e s , w ä h r e n d d e s B e t r i e b e s d i e
Größe von Lecks te l l en i n .Wärmeaus tauschern abzuschä tzen .

Aus der Absorption von Gammastrahlen in Rohrleitungen kann man
schnell und zuverlässig auf Ablagerungen schließen.

A b b . 2A b b . 1
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ßestimniufig der Mischgeschwindigkeit Messung der Dunchflulitnenge
M i s c h t a n kTracer in jek t ion

i
I m p u l s f r e Q u e r u m e f S g e r ä tZ d n i e r

T r a c e r m j e k t i o n

0
S c h r e i b e r

* 3

P u m p e

Z a h l e r

0
Die Messung der Strömungsgeschwindigkeit von Flüssigkeiten bei
hohen Temperaturen und Drucken Ist häufig nur mit Hilfe eines
radioaktiven »Tracers» möglich.Bel Mischvorgängen läßt sich mit Hilfe eines radioaktiven »Tracers»

häufig viel Zeit einsparen.

A b b . 3 A b b . 4

Eine weitere Anwendungsmöglidikeit für radioaktive Iso¬
tope ist die Messung der Durchfiußmenge (Abb. 4), Dazu
fügt man dem Flüssigkeitsstrom, dessen Geschwindigkeit
bestimmt werden soll, ein radioaktives Isotop zu und
läßt den Strom an zwei Geigerzählern vorbeifließen, die
einige Meter voneinander entfernt an der Rohrleitung an¬
gebracht sind. Aus dem bekannten Abstand zwischen den
be iden Meßge rä ten und dem Ze i t un te r sch ied zw i schen
dem Ansprechen der Strahlungsmeßgeräte kann die Ge¬
schwindigkeit und damit die Durchflußmenge berechnet
w e r d e n .

Eine Unlersuchungsmethode, die auch bei uns bald ange¬
wendet werden wird, ist die Verschleißmessung mit radio¬
aktiven Isotopen (Abb. 5). Das Prinzip ist sehr einfach.
Das dem Verschleiß ausgesetzte zu untersuchende Ma¬
terial, z. B. die Kolbenringe eines Kraftfahrzeug-Motors,
werden eine Zeitlang in einen Kernreaktor gelegt. In
wen igen Wochen we rden w i r im Gees thach te r Reak to r
die Möglichkeit hierzu haben. Im Reaktor fangen die
Legierungsbestandtei le Neutronen ein, wodurch sie selbst
zu radioakt iven Isotopen werden und ihrersei ts Gamma¬
oder Betast rah len aussenden. Das akt iv ier te Stück wi rd
dann in den Motor eingebaut, und der Testlauf kann be¬
ginnen. Schon bald gehen winzige Mengen von Ver¬
schleißteilchen in das öl über, das gleichmäßig an einem
Strahlungsmesser vorbeigeführt wird. Je höher der Wert
ist, den das Meßgerät anzeigt, desto größer ist der Ver¬
s c h l e i ß .

Diese Methode der Verschleißmessung kann schneller
durchgeführt werden und ist billiger als die üblichen
Methoden, weil der Motor nur wenige Stunden statt
einiger Tage laufen muß. Ja, man kann sogar kurzzeitige
Änderungen der Betr iebsverhältnisse untersuchen und die
ganze An lage in e in Fahrzeug e inbauen und den Ver¬
schleiß während der Fahrt verfolgen.
Das sind nur einige Beispiele. Wir wollen nicht noch wei¬
tere hinzufügen, sondern uns fragen, ob diese neue Tech¬
nik auch bei uns Eingang finden kann. Die Frage ist leicht
beantwor te t , denn w i r a rbe i ten bere i t s m i t rad ioak t i ven
Stoffen. In der Raffinerie Hamburg wird schon seit drei
Jahren der Katalysator-Fül lstand in der Combinat ion Unit
mit Hilfe der Absorption von Gammastrahlung eines
Koba l t -60-Präpara tes bes t immt . We i te rh in wurden kürz¬
l i c h i m Ve r k a u f s l a b o r z w e i r a d i o a k t i v e S t r a h l e r f ü r
analytische Untersuchungen in Betrieb genommen. Mit

dem einen wird durch Messung der Absorption von Beta¬
s t r a h l u n g d a s Ve r h ä l t n i s d e r K o h l e n s t o f f a t o m e z u d e n
Wasserstoffatomen im t le izöl best immt. Aus diesem Ver¬
hältnis läßt sich z. B. der Heizwert berechnen. Mit dem
anderen Präparat, es ist radioaktiver Wasserstoff, kann
der Schwefelgehalt bestimmt werden.
Die Verwendung weiterer Strahlungsquellen ist bereits
gep lan t .
Man hört und liest soviel von den Gefahren, die mit den
radioaktiven Stoffen verbunden sind. Gewiß, es gibt diese
Gefahren, sie sind aber sehr gering, wenn man vor¬
schriftsmäßig und vernünftig mit diesen Stoffen umgeht.
Amerikanische Statistiken zeigen, daß die Zahl und
Schwere der Unfälle in solchen Betrieben, in denen mit
radioaktiven Stoffen gearbeitet wird, wegen der umfang¬
reichen Sicherheitsmaßnahmen geringer sind als in an¬
d e r e n B e t r i e b e n ,

Um auch in unserer Gesellschaft die Isotopenanwendung
zu fördern, hat der Vorstand einen „Beauftragten für
Isotopenangelegenheiten und Strahlenschutz bei der Esso
AG." eingesetzt, der in enger Zusammenarbeit mit unse¬
rem Hauptsicherheitsingenieur dafür sorgt, daß die gesetz¬
lichen Vorschriften auf dem Gebiet der Isotopenanwen-
dungen erfül l t und al le Mitarbeiter vor den Gefahren der
radioakt iven Strahlung geschützt werden.

Verschleif?messung an Kolbenringen
Impulsfrequenz mejbgeräl

S z l n t i Ü Q l - i o n s z ä h l e rM o t o r

f7= ̂QKtiviertex^
Kolbenringe

0
Kolbengehäuse P u m p e

S c h r e i b e r

□le Messung von Abrieb und Verschleiß aktivierter Werkstoffe i
ein wichtiges Hilfsmittel der Industrie.

i s t

A b b . 5
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Die letzten Wochen
Am 23. Jul i fand die Probefahrt des M.S. „Simoa" statt .
Die „Simoa", ein Stückgutfrachter, ist mit 10 441 BRT ver¬
messen und bes i tz t e ine Tragfäh igke i t von 14 906 tdw.
Die Abmessungen: Länge über alles 157 m, Länge zwi¬
schen den Loten 144,8 m, Breite 20,2 m, Seitenhöhe 12 m,
zwei MAN-Motoren von je 3180 PSe, 14 ,5 Knoten , D ie
„Simoa" is t e in Sechslukenschi ff mi t e inem 20-t -Schwer-
g u t b a u m , 1 2 L a d e b ä u m e n z u 5 t u n d 2 L a d e b ä u m e n
1,5 t. Von den Vertretern der übernehmenden Reederei,
der Sk ips A.S. Akersv iken, Oslo, wurde u. a . anerken¬
nend bemerk t , daß d ie be i schne l l e r l au fenden D iese ln
(mit 225 Umdrehungen/Minute) wichtige Geräuschfrage
gut gelöst sei. Seitens unserer Werft war ein Ansauge¬
schalldämpfer von unserem bewährten Typ eingebaut und
dajiiit der Geräuschpegel erheblich gemindert worden.
Am 11. August wurde der Turbinen-Erzfrachter „Rio Ma-
namo" getauft, Taufpatin war Mrs. T. W. Anderson, San
Franc isco . D ie „R io Manamo
das die Deutsche Werft für die Transworld Carriers Inc.,
Panama, gebaut hat. Zugleich ist sie das zehnte Schiff
dieses DW-Typs.

z u

ist das siebente ErzschiJf,

B r u t t o - T r a g -
R e g . - f ä h i g k e i t

T o n n e n T o n s

B a u N a m e A b l i e f e ¬

r u n gN r ,

7 i l „ R i o O r i n o c o "
„ R i o M a c a r e o "
„ R i o C a r o n i "
„ R i o S a n J u a n
„ R i o G r a n d e "
„ B a u m a r e "
„ B a u t a "
„ B a u n e "
„ R i o B a r i m a "
„ R i o M a n a m o "

Die Erzfrachter sind 190,50 mlang
und 26,52 mbreit. Sie haben eine Seitenhöhe von 14,02 m
und einen Tiefgang von 10,69 m. Ausgerüstet sind die
Schiffe mit AEG-Hochdruck-Turbinen von 9000 WPS, die
eine Geschwindigkeit von 14V4 Knoten gewährleisten. Wie
der DW-Garantie-Ingenieur Fricke in der Werkzeitung
12/57 ausführlich geschildert hat, haben die Schiffe in dem

2 7 . 3 , 5 7

1 2 . 7 . 5 7

7. 8 . 57

4 , 1 0 , 5 7

1 2 . 2 . 5 8

1 0 . 4 . 5 8

22. 7. 58
24. 9, 58
23, 6. 59

1 2 7 5 7

1 2 8 5 9

1 2 8 5 9

1 2 8 5 9

1 2 8 5 9

2 2 3 1 1

2 2 3 1 1

2 2 3 1 1

12 859
12 859

3 5 4 1 4

3 5 6 1 2

3 5 4 6 2

3 5 3 9 3

3 5 3 6 3

3 4 9 7 0

3 4 9 7 0

3 4 9 4 7

35 312

7 1 2

7 1 3

7 1 5

7 1 6

7 3 0

7 3 1

7 3 2

7 3 9
7 4 0

schwierigen Fahrgebiet des Orinoco ihre gute Manövrier¬
fähigkeit unter Beweis gestellt. Diese Bewährung hat das
Vertrauen der Reedereien in diesen Schiffstyp begründet.
Die „Rio Manamo" ist —nach dem TT „Troll" und dem
Turbinen-Erzfrachter „Rio Barima" —das dritte Schiff, das
—in zwei Teilen vom Stapel gelassen —in unserem
neuen Großdock 5in Hamburg-Finkenwerder zusammen¬
geschweißt wurde.

(zwischen den Loten)



D e n k a n d e i n e n N e b e n m a n n
weilig den Platz, ohne viele Worte zu verlieren. Der Ton
m a c h t d i e M u s i k .

Den Nebenraum sol l man in jedem Fal l in Augenschein
n e h m e n u n d a u c h d e n W e g w i e d e r h o l e n , w e n n e i n e
Arbeilsunterbrechung eingetreten war. Es könnte eben
jetzt da drüben eine Kolonne mit der Arbeit beginnen
wollen. Sie durch Klopfzeichen zu verständigen, wäre
bequem. Ob die Verständigung aber funktioniert, ist nicht
so sicher. Sitzt auf der anderen Seite ein anderer erfah¬
rener „Werfthase", besteht kein Zweifel, daß er richtig
zurückklopfl. Anders bei einem „Werftdachs". Was soll
der mit dieser Klopferei anfangen? Er stützt unvorher¬
gesehenerweise den Kopf bei der Arbeit gerade an dieses
Schott und erhält einen Prellschlag, der ihn besinnungslos
zusammensinken und abstürzen läßt. Oder von der durch¬
schlagenden Flamme wird sein Gesicht so verletzt, daß er
das Augenlicht verliert. Oder im Nebenraum fängt lagern¬
der Stoff Feuer. Oder ein Stropp, der auf einer Hänge¬
stellage eine Kolonne Nieter trägt, wird durchgeschmort.
Gar nicht auszudenken, welche Folgen sich daraus erge¬
ben. Mit dem gebräuchlichen Klopfzeichen hat es also
seine Schattenseiten. Der Weg auf die andere Seite ist
oft umständlich und Akkorde und Termine kneifen. Trotz¬
dem ist er in jedem Falle der sichere Weg für beide Teile.
Eine Unterlassung aus Bequemlichkeit kann eine Anklage
wegen fahrlässiger Körperverletzung durch den Staats¬
anwalt einbringen. Dem möchte man sich doch keinesfalls

tzen. Mit einer Schuld sein Gewissen belasten und
dann zeitlebens eine Rente zahlen müssen, wäre die
Folge. Deshalb soll jeder bestrebt sein, unfallfrei zu
arbeiten und auch den Mitarbeiter vor Schaden bewahren
h e l f e n .

D e n k a n d e i n e n N e b e n m a n n .

Dieses Wort ist Voraussetzung und Grundlage einer ge¬
deihlichen Zusammenarbeit. Jeder soll sich gleichermaßen
angesprochen fühlen und in seinem Betrieb bemüht sein,
die Unfallhäufigkeit herabsetzen zu helfen.
Die Sicherheit ist zu erreichen, wenn die Gefahrenquel le
erkannt, gemeldet und beseitigt wird. Da die Beseitigung
der Gefahr nicht immer Sache der erkennenden Person ist,
soll der Vorgesetzte unterrichtet werden; das kann der
Schirrmeister, der Vice oder auch der Meister sein. Vor¬
aussetzung ist selbstredend, daß die Sache Hand und Fuß
hat und nicht nur eine Meckerei ist. Wenn es sich um die
Gesunderhaltung der Kollegen und um deren Sicherheit
handelt, ist es wichtig, für die unverzügliche Beseitigung
der Gefahrenquel le zu sorgen.

Wenn es sich um die eigene Sicherheit handelt, wird der
oben beschriebene Weg zweifellos begangen werden. Wie
verhäl t man s ich e inem unbekannten Mi tarbei ter gegen¬
über oder zu einem Manne, mit dem man gestern Krach
hatte? Setzt man sich auch für ihn uneingeschränkt ein

I
a u s s e

H e r r m a n n

U n f a l l f r e i
arbeiteten auf der DW im Juli 1959
Werk Finkenwerder: 213 S'bau (warm), 214 Eisenlager O,

215 Eisenlager W, 232 Modelltischlerei, 237 Taklerei,
239 Baubetrieb, 240 Transport, 241 Güterverteilung,
242 Ausrüstung, 263 Sauerstoff, 264 Acetylen, 266
Schweißkontrolle, 268 W’erkzeugmacherei, 272 Werk¬
kontrolle, 282 Gleisfahrzeuge, 284 Kraftfahrzeuge,
2 9 8 F e u e r w e h r .

Werk Reiherstieg: 603 Bohrerei, 604 Stemmerei, 605 Rei¬
niger, 623 Malerei, 631 Tischlerei, 633 Zimmerei, 640
Verholgang, 641 Güterverteilung, 653 Dreherei, 655
Kupferschmiede, 662 Elektriker, 668 Werkzeugmacher,
672 Werkkontrolle, 683 Kranausrüstung, 698 Feuer¬
wehr, 503 Werkzeuglager, 568 Reinemachefrauen,
5 6 9 K a n t i n e .

nd werden alle notwendigen Schritte unternommen, ihn
einem Unfal l zu bewahren? Ein Lump wäre, wer esv o r

n i c h t t ä t e ,

Wie s ieht d ie Unfa l lverhütung am Arbei tsp latz denn nun
aus? Der gewissenhafte Arbeiter tauscht schadhafte Werk¬
z e u g e v o r
umgelegte Arbeitsbühnen, Laufplanken und so weiter wie¬
der ordnungsgemäß ausgelegt werden. Schläuche und
Kabel finden im Hänger oder Ständer Aufnahme.
A u s r i c h t e r, B r e n n e r u n d S c h w e i ß e r, N i e t e r, S t e m m e r,
H a u e r u n d B o h r e r a c h t e n b e i m B e a r b e i t e n v o n t r e n n e n d e n
Schotts und Decks darauf, daß sich nicht auf der anderen
Seite des Raumes ebenfalls jemand an der gleichen Platte

schaffen macht. Man geht auf die andere Seite und
wahrschaut ihn in sachlichen Worten. Aber nicht, wie kürz¬
lich zu hören war; „Hau ab, da unten, sonst wirst du ge¬
schmort !" Den Ton möchte der Sprecher von einem an¬
deren auch nicht hören, sehr leicht widersetzt er sich und
der Krach ist da. Wenn der Sachverhalt dagegen mit ver¬
nünftigen Worten klar gemacht wird, befolgt der Ange¬
sprochene vermutlich die Aufforderung und räumt zeit-

der Arbe i t sau fnahme um und veran laß t , daß

Lü l t j e Ge fä l l i g ke i t
„Du, August, lang mi doch mol den Vörslaghomer her ,
reep Hein sienen Kollegen to, as he op Deck vun de
„Traviata" stöhn dae. „Nee", antert Hein trüch, „heff keen

Na , w ie du wu l l t " .Tied l " „Ach wat , do man n ich so! "
u n d o a r m i t s m e t h e H e i n d e n H o m e r t o .

schreeg Hein mit 'nmol op, „büs woll verrückt
worrn, mi den Homer op'n Foot to smieten, du Blödheini

Ach wat, kannst mi mol, du Maioop, harst den
Homer jo sülm holn kunnt, du Pinsel!" „Wat seggst du
doar, hesst woll lang keen ballert kregen!"
So güng dat noch ne Wiel wieder, un ut luder Gefällig¬
keit güng de Fründschapp inne Brüch, un dat blos, dat
de Homer op dat Heuhneroog füllen waer!

A u
z u

d u !

J .
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Das geht nicht nur
d i e S c h w e i ß e r a n

( I I )

Ihr habt doch sicher alle schon mal ein Schiff gesehen,
das aussieht wie eine magere Ziege, bei der die Rippen
durchs Fell gucken? Nun, diese Erscheinung ist auch auf
Ve r z i e h u n g e n d e r A u ß e n h a u t b e i m Ve r s c h w e i ß e n d e r
Spanten zurückzuführen. Um diesem Übelstand, auch bei
Schotten und Decks, abzuhelfen, werden beim Heften der
Profile die bekannten Pappstreifen als Abstandshalter
zwischen Profil und Blech unterlegt. Diese Maßnahme ist
um so nötiger, je dünner das verarbeitete Blech ist.

Bei einem Kollistoß in der Außenhaut kann nun diese
eben beschriebene Winkelschrumpfung aus dem Ver¬
schweißen des letzten Spantes mit der Würkung der V/i
kelschrumpfung aus dem Plattenstoß Zusammentreffen,
wenn man nicht aufpaßt. Um der Winkelschrumpfung vom
Verschweißen des Spantes entgegenzuwirken, muß der
Plattenstoß von innen geschweißt werden. Das ist bei

n -

So so l l es n i ch t se in : Ausw i r kungen de r W inke l sch rump iung an
e inem n ich t au i de r DW gebau ten Repara tu rsch i l i

Schweißtuge gehör t , daß h in terher d ie Schlacke rest los
entfernt wird! Die zulässigen Stegabstände (gemeinhin
auch Luftspalte genannt) für die verschiedenen Blechslär-
ken sind in einem weiteren Anschauungsblatt zusammen¬
gestellt worden. Soweit ihr dieses Blatt noch nicht kennen
solltet, ist es an der Zeit, mal einen Blick hineinzuwerfenI
Gerade die Kol l istöße von Außenhaut, Boden und Ober¬
deck müssen, wie schon gesagt, besonders sorgfältig vor¬
bereitet und geschweißt werden, denn sie gehören, soweit
sie mit tschiffs im Bereich von etwa 0,6 der Schiffs länge
liegen, zur Güteklasse 1, d. h. an diese Schweißnähte wer¬
den die höchsten Anforderungen gestel l t .

Zur Güteklasse II gehören die Stöße an den Schiffsenden
außerhalb 0,6 L. und sämtliche Nähte in Außenhaut, Boden
und Deck mit Ausnahme der Teile der Nähte, die im Be¬
r e i c h v o n c a . 3 0 0 m m b e i d e r s e i t s d e r M i t t s c h i f f s k o l l i ¬

stöße liegen, also der Kreuzungsstellen von Nähten und

! M

Schematische Darsteiiung der Wirkung der Winkelschrumpiung
a m K o l l i s t o ß

einem in V-Form vorbereiteten Stoß nicht zu übersehen,
gi l t aber genauso für den in X-Form vorbereiteten Stoß.
Beim X-Stoß (aufgeteilt -/s innen, V.i außen) muß abwech¬
selnd von innen und außen geschweißt werden. Würdet
ihr den Stoß zuerst von innen ganz fertigschweißen, so
würde die Naht durch die Winkelschrumpfung so stark
nach außen kippen, daß dieser Schaden durch die Außen¬
schweißung nicht wieder in Ordnung gebracht werden
kann. Denn der zuerst geschweißte Teil einer X-Naht zieht
bei weitem mehr als der zuletzt geschweißte Teil.
Bei diesen Kollistößen muß mit ganz besonderer Sorgfalt
geschweißt werden. Es bedeutet ein besonderes Vertrauen
des Betriebsingenieurs in das Können der Schweißer, die
für das Schweißen von Außenhautkollis herangezogen
werden. Und diese Schweißer sollten sich dieser Auszeich¬
nung bewußt sein und stets ihr ganzes Können darein
setzen, dieses Vertrauen nicht zu enttäuschen. Aber das
Können auch des besten Schweißers ist für die Katz, wenn
d ie Schwe ißnaht sch lech t vo rbere i te t i s t . Da t r i f f t
doch manchmal Schweißfugen an, die aussehen, wie wenn
die Mäuse daran geknabbert hätten. Das Können der
Schiffbauer in puncto „Brennen" in allen Ehren, aber das
Nachbrennen der Kollistöße sollte in jedem Fall den dafür
vo rgesehenen B rennern übe r lassen b le iben . Und d iese
wiederum sollten die Kollistöße —soweit irgend mög¬
l i c h — m i t d e m L i n e a l b r e n n e n . F ü r d a s A n s e t z e n d e r
Lineale an senkrechter Wand haben unsere Ausgaben
doch Magnete! Und dann noch eines, meine Herren Bren¬
ner: Zu jedem Brennen einer Kante und besonders einer

Kollistoß im MiHsrhiffsbereich

Süteklassel
i .

4' Süteklasselj' 4 -
300, , 3 0 0

4 M-

'— %—

E i n t e i l u n g d e r S c h w e i ß n ä h t e a n A u ß e n h a u t , B o d e n u n d D e c k
n a c h G ü t e k l a s s e n

m a n

Stößen. Diese zählen ebenfalls noch zur Güteklasse I. Das
heißt: im Bereich dieser Kreuzungsstellen dürfen auf kei¬
nen Fall Heftschweißungen angebracht werden, weder
b e i H a n d s c h w e i ß u n g d e r b e t r e f f e n d e n N ä h t e n o c h b e i
Maschinenschweißung. Falls es nötig sein sollte, müssen
an diesen Steilen Riegelbleche aufgeschweißt werden, die
d i e S c h w e i ß n a h t f r e i l a s s e n .

(Wird fortgesetzt.) K a y s e r
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Stempelkarte unter dem angeforderten höheren Betrag
einen kurzen Vermerk zu machen (z. B. „s. Vw.“ =siehe
Vorwochen). Dann weiß der Abrechner, daß noch ein Rest¬
guthaben vorhanden ist und kürzt nicht etwa die für eine
Woche offenbar zu hohe Abschlagsforderung.

Die Lohnfü te is t in den meis ten Fä l len e ine er f reu l iche
Angelegenheit, denn sie enthält Geld. Anders sieht es
dagegen für manchen Empfänger mit der Kontrolle über
die Richtigkeit der darauf vermerkten Angaben aus. Sie
bereitet manchem Kopfzerbrechen. Darum heute einige
H i n w e i s e d a z u . ln der Spalle Mehrleistungsslunden „Art" bedeutet stets

d i e Z a h l 1 = N a c h t s c h i c h t s t u n d e n z u 1 2 , 5 ” / o , 2 = Ta g ¬
überstunden zu 25 "/o, 3=Nacht-Überstunden zu 50 "/o

D i e s e Z a h l e n s i n d a u f d e n e r s t e n L o h n t ü t e n i m

Grundsätz l ich zunächst : ünsere Buchungsmaschinen bu¬
chen nur die Leistungen, für die Arbeitszettel geschrieben
sind. Es müssen also für alle Leistungen oder zu bezah¬
lende Ausfal lzeiten, die zeit l ich auf der Stempelkarte er¬
scheinen, Akkord- oder Zeitlohnzettel über die gleiche
Zeit wie auf der Stempelkarte ausgeschrieben sein. Aus-

d a v o n i s t d e r Ta r i f u r l a u b . S e i n S t u n d e n s a t z

u s w .

Schlüssel am Fuß der Tüte falsch gedruckt. Auf dem
Neudruck isl das bereits richtiggestellt.

D ie Lohntü ten fü r d ie Abrechnungswochen sehen e twas
anders aus. Hier sind die Beträge der vier oder fünf Ab¬
schlagszahlungswochen zusammengefaßt und gleichzeitig
sämtliche Abzüge für diese Periode errechnet, üm die be¬
reits gezahlten Abschläge und den Gesamt-Bruttolohn
nachprüfen zu können, müssen daher alle Tüten der Ab¬
schlagszahlungswochen aufbewahrt werden! Deren End¬
beträge ergeben dann zusammen die auf der Tüte der Ab¬
rechnungswoche eingesetzten Beträge für Gesamt-Brutto¬
lohn und bereits gezahlte Abschläge. Tun sie das bei den

sind diese zu hoch gewesen und

g e n o m m e n

wird gesondert im Lohnbüro nach dem Durchschnitts-
Bru t toverd iens t der le tz ten acht Arbe i tswochen vor Be¬

ginn der ersten Urlaubswoche errechnet. Die richtige und
vollständige Ausfüllung der Arbeitszettel läßt teilweise
noch zu wünschen übrig; Falsche Kennummern, falscher
Lohnsatz und besonders ein Vergessen der über-, Nacht¬
oder Sonntagsstunden führen immer wieder zu zeitrau¬
benden Rückfragen aller Beteiligten und Verärgerungen
seitens der Empfänger der Tüten. Achtet also bitte darauf,
daß die Eintragungen auf den Arbeitszetteln richtig und
vollständig sind (das betrifft besonders die Werkstatt¬
schreiber), dann werden auch die Lohntüten zur Zufrie¬
d e n h e i t a u s f a l l e n .

Absch lägen n ich t , so
konnten demgemäß nicht vollständig in Abzug gebracht
werden. Der Restbetrag wird dann bei der nächsten Ab¬
rechnung zusätzlich einbehalten und erscheint dort ir.

Abzüge" als Pos. 21, über-
i n

d e r l e t z t e n S p a l t e u n t e r
hobener Abschlag. Dieser Posten hat schon zu vielen
Rückfragen im Lohnbüro Anlaß gegeben.

Auf den Tüten für die Abschlagszahlungswochen sind nur
die Leistungen für die in der ersten Spalte vermerkte
Lohnwoche zuzüglich der Nachzahlungen oder Abzüge aus
Vorwochen eingetragen. In letzterem Fall, also bei Ab¬
zügen, steht hinter dem Betrag in der Spalte „Gesamt-
Bruttolohn" ein CR (d. h. Credit =Guthaben der Werft).
Dieser Betrag ist also abgezogen worden. Wer das
übersieht, glaubt, sein Bruttolohn wäre falsch errechnet.
Die Maschinen rechnen aber richtig.

In der letzten Spalte steht dann über „Auszahlung" der
Abschlagsbetrag, wie er durch die Stempelkarte angefor¬
dert oder, falls das nicht geschah, gemäß der wöchent¬
lichen Arbeitsleistung ungefähr errechnef wurde. Dazu
noch e in Wor t : Mancher fo rder t e in oder zwe i Wochen

lang nur einen geringen Abschlag an, um dann in einer
folgenden Woche einen enfsprechend höheren Betrag
erhalten. In diesem Falle empfiehlt es sich, auf der

Die Beträge auf der dritten Zeile dieser Tüte, bereits ge¬
zahlte Abschläge, Lohnsteuer usw., ergeben zusammen
die Gesamtabzüge für die Abrechnungsperiode. Der Be¬
trag ist wieder mit CR bezeichnet, muß also vom Ge¬
samt-Bruttolohn abgezogen werden. Darunter erscheinen
dann noch die Abzüge für Vorschüsse usw. und Zurech¬
nungen für Urlaubsvorschuß usw. (s. „Erklärungen der
nebenstehenden Abzüge und Zurechnungen"). Somit er¬
gibt der Gesamtbruttolohn abzüglich der Beträge aus
Zeile 3und weiterer Abzüge (CR) gemäß Pos. 1—21, zu¬
züglich der Zurechnungen gemäß Pos. 70—82 den in der
Tüte enthaltenen Restbetrag für die Abrechnungsperiode,
der auf 5oder 10 Pfennige abgerundet ist. Die restlichen
Pfennige erscheinen hinter dem Strich und werden erst

H e g e n e r
z u

am Jahresende ausgezahlt.
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Wohnste
^ e i r r l r "erkoi-te '

«siMoif j,
jl:J 9 5 9£S!ia«ni

iP'enI

A_Mxs^e « n |

Spari Steuern! I- f̂ omiHe„
^ « f o n df'““ S-J.

„Schiffbaus;,
s t r .Hob. 20/

Schwarin

’7 fi-5.36
e i n sI d

Sfe.

Jedes Jahr kann man im Lohnbüro und in der Personal¬
abteilung für Angestellte die gleiche Feststellung treffen:
Unsere Mitarbeiter haben dem Finanzamt —manchmal
sogar ziemlich erhebliche —Geldbeträge geschenkt,

das hinterher erfährt, ist man natürlich ärger-

Sir::™;-
(?oum fOr rf[|- Q.' —

Ä3|Ä?is55£
Icelne

Kei l

W e n n m a n - .

lieh. Denn wer zahlt schon gern mehr Steuern als unbe-
dingt notwendig? Der Grund liegt jedoch weder beim
Finanzamt noch beim Lohnbüro —er ist bei jedem ein¬
zelnen Steuerpflichtigen selbst zu suchen.
Qew^iß —dieser oder jener mag entgegnen: Wer kann
sich heute noch durch das ganze „Lohnsteuergestrüpp"
durchfinden? Wer kann mit all den Bestimmungen, die
zudem noch sehr oft wechseln, fertig werden?

fomi(r«nttond;
S'euefkte«,
Kintferi
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eigene Geld geht, sollte jederD e n n o c h — w e n n e s u m s
Steuerzahler über die Möglichkeiten, die Mittel und Wege
Bescheid wissen, die ihm helfen, Steuern zu sparen.

JW?bi,.
rt'Ftr.p.lj J959.

Wir wollen daher in leichtverständlicher Form die Lohn¬
steuerrichtlinien, soweit sie für den einzelnen Milarbeiter
von Bedeutung sind, darlegen.
Man kennt heutzutage tatsächlich nur wenige, die keine
Steuern zu zahlen brauchen. Unter den Steuern nimmt
bei den Lohn- und Gehaltsempfängern die Lohnsteuer den
b r e i t e s t e n R a u m e i n .

Fast jedes Einkommen ist steuerpflichtig. Der Gesetzgeber
sieht allerdings in bestimmten Fällen Steuerfreibeträge
vor, die von dem steuerpflichtigen Einkommen abgezogen
werden, bevor die Steuertabelle angewendet wird.
Nach den Lohnsteuerr icht l in ien is t jeder Steuerzahler in
eine Steuerklasse eingestuft. Augenblicklich gibt es vier
S t e u e r k l a s s e n .

L

den einzelnen der beiden Ehegatten eine Lohnsteuerkarte
ausgeschrieben werden muß, weil beide berufstätig sind.
Auch diese Klasse unterteilt sich wie die Steuerklasse III
n a c h d e r A n z a h l d e r K i n d e r .

*

Das bisher Gesagle macht deutlich, wie wichtig es für je¬
den Mitarbeiter ist, daß auf seiner Steuerkarte die richti¬
gen Angaben stehen.
Wenn also der Steuerpflichtige am Ende eines Jahres
von der Gemeindebehörde seine Lohnsteuerkarte für das
kommende Jahr erhält, ist es unbedingt notwendig, daß
er zunächst überprüft, ob die Eintragungen vollständig
und richtig sind. Sind sie unvollständig oder falsch, dann
ist die zuständige Gemeindebehörde zu benachrichtigen,
die dann die notwendigen Änderungen vornimmt.
Darüber hinaus muß natürlich jeder Steuerzahler darauf
achten, daß auch im Laufe des Jahres alle Änderungen
des Familienstandes und der Steuerklasse eingetragen
werden. Wenn sich die Steuerklasse der Steuerpflichtigen
oder die Zahl seiner noch nicht 18 Jahre alten Kinder ver¬
ändert hat, nimmt die Gemeindebehörde entsprechende

Die Steuerklasse Ierfaßt alle Ledigen, Geschiedenen und
Verwitweten sowie die dauernd getrennt lebenden und
diejenigen Ehegatten, die nicht beide unbeschränkt steu¬
erpflichtig sind.
In der Steuerklasse II sind die Personen aus der Steuer¬
klasse I, die entweder das 50. Lebensjahr vollendet ha¬
ben oder denen die Behörde für ein Kind noch einen Kin¬
der f re ibe t rag gewähr t .

Der größte Teil unserer Mitarbeiter ist jedoch in der
Steuerklasse III. Diese Steuerklasse erfaßt alle Verheira¬
teten, wenn beide Ehegatten unbeschränkt steuerpflichtig
sind, aber nur für einen Ehegatten eine Lohnsteuerkalte
ausgeschrieben werden muß. Bei den Verheirateten mit
Kindern ergibt die Anzahl der Kinder jeweils die beson¬
dere Gruppe innerhalb der Steuerklasse: so gehört ein
Verheirateter mit 2Kindern zur Klasse III/2, ein anderer
mit 4Kindern in die Klasse III/4. Steuerklasse III trifft
jedoch nicht für diejenigen Verheirateten zu, die dauernd
von ihrem Ehegatten getrennt leben.

Änderungsant räge entgegen.
Heiratet also ein Steuerpflichtiger oder ist zu den zwei
Kindern ein drittes gekommen, so muß der Gemeinde¬
behörde diese Änderung gemeldet werden, die auf der
Lohnsteuerkarte die Steuerklasse Ioder II in die Steuer¬
klasse III oder die Klasse III/2 in die Klasse III/3 ändert.
Kinderfreibeträge werden beim zuständigen Finanzamt
beantragt. Wer kann einen solchen Freibetrag in An¬
spruch nehmen?
Für Kinder unter 18 Jahren erhält ein Steuerpflichtiger
den Freibetrag automatisch. Darüber hinaus aber kann
er einen Freibetrag beantragen, wenn

In die Steuerklasse III gehört dagegen der verwitwete
Zeitpunkt des Todes seinesSteuerpfl icht ige, wenn er

Ehegatten nicht dauernd getrennt von ihm gelebt hat.
Allerdings gilt diese Regelung nur für das Kalenderjahr,
in dem der Ehegatte verstorben ist, und für das darauf¬
folgende Kalenderjahr. Darüber hinaus kann jeder ver¬
witwete Steuerpflichtige diese Steuerklasse in Anspruch
nehmen, wenn er einen Freibetrag für ein Kind erhält,
das aus der Ehe mi t dem Verstorbenen hervorgegangen
ist, oder für das die Ehegatten im Todesjahr einen Kinder¬
freibetrag erhalten haben.

i m

das Kind im wesentlichen auf Kosten des Steuerpflichti-
unterhal ten wird und in der Berufsausbi ldung steht .g e n

zu Beginn des Kalenderjahres das 18. Lebensjahr voll¬
endet hat, aber nicht älter als 25 Jahre ist;
das K ind zum Wehrd iens t oder Ersa tzd iens t e inberu fen
wurde und dadurch seine Berufsausbildung unterbrechen
mußte, für die der Steuerpflichtige aber vor der Einberu¬
fung noch die Kosten des Unterhalts und der Berufsaus¬
bildung im wesentlichen getragen hat —jedoch auch hier

Die Steuerk lasse IV er faßt schl ießl ich a l le verhei rateten
Steuerpflichtigen —mit und ohne Kinder —, soweit beide
Ehegatten unbeschränkt steuerpflichtig sind, und für je-
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nur, wenn das Kind zwischen dem 18. und 25. Lebens¬
jahr steht;
das Kind wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen
dauernd erwerbsunfähig ist, im wesentlichen auf Kosten
des Steuerpflichtigen unterhalten wird und zu Beginn des
Kalenderjahres das 18. Lebensjahr vollendet hat.

(Anzahl der Kilometer für eine Fahrt) X0,22 DM (Pau¬
schalbetrag für Motorrad) =6,60 DM zu.
Mit dieser Pauschale gelten sämtliche Aufwendungen für
das Kraftfahrzeug als abgegolten.
Wer solche Werbungskosten für die Fahrt zwischen Woh¬
nung und Arbeitsstätte geltend macht, kann als Sonder¬
ausgaben lediglich die Hälfte der Prämie zur Haftpflicht¬
versicherung und die Hälfte der Schuldzinsen, die sich
aus einem Ratenkauf des Kraftfahrzeuges ergeben, auf¬
führen. Von den Sonderausgaben wird später noch die
R e d e s e i n .

Zu den Werbungskosten sind weiter die Aufwendungen
zu rechnen, die einem Steuerpflichtigen durch einen dop¬
pelten Wohnsitz entstehen, also dadurch, daß er in dem
einen Ort wohnt und einen eigenen Haushalt unterhält,
im anderen Or t arbe i te t und dor t e inen zwei ten Wohn¬
sitz hat. Diese Mehraufwendungen werden jedoch nur
dann anerkannt, wenn dem Steuerpflichtigen weder ein
Umzug an den Ort seiner Arbeitsstätte noch die tägliche
Rückkehr an den Ort des eigenen Haushalts zugemutet
w e r d e n k a n n .

Soweit Mehraufwendungen infolge doppelter Haushalts¬
führung nicht vom Arbeitgeber ersetzt werden, werden
v o n d e r F i n a n z b e h ö r d e a n e r k a n n t

die notwendigen Mehraufwendungen für Verpfle¬
gung, jedoch nicht mehr als 5,— DM je Tag,

die notwendigen Kosten für die Unterkunft am
Beschäftigungsort,

die tatsächlich entstandenen Fahrtkosten für jeweils
zwei Fami l ien fahr ten im Ka lendermonat , wobe i
alle bestehenden Tarifvergünstigungen ausge¬
n u t z t w e r d e n m ü s s e n .

Fährt ein Steuerpflichtiger jeden Tag von seiner Woh¬
nung zur Arbeitsstätte hin und zurück und ist regelmäßig
mehr als 12 Stunden von zu Hause abwesend, dann wer¬
den auch Mehraufwendungen für die Beköstigung am
Beschäftigungsort —in der Regel ohne Einzelnachweis —
bis zur Höhe von 1,50 DM je Tag als Werbungskosten
anerkannt. In diesem Falle zählen auch regelmäßige Über¬
s t u n d e n z u r A r b e i t s z e i t .

Werbungskosten im Sinne der Lohnsteuerrichtlinien sind
ferner die Kosten, die durch einen Umzug am Ort oder
von Ort zu Ort entstehen, wenn der Wechsel der Woh¬
nung auf Veranlassung des Arbeitgebers vorgenommen
w u r d e .

Kosten, die dem Steuerpflichtigen durch Aufwendungen
für die Berufsfortbildung entstehen, wie Besuch von Inge¬
nieurschulen, Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademien,
Volkshochschulen, Meisterkursen und Fachlehrgängen,
ferner für Berufskleidung, jedoch nur typische Berufsklei¬
dung, darüber hinaus für Werkzeuge, die er zur Berufs¬
ausbildung benötigt, schließlich auch die Kosten von Prü¬
fungen, der Meisterprüfung etwa, und von notwendiger
Fachliteratur —alle diese Aufwendungen gehören eben¬
falls zu den Werbungskosten.

Soviel über die einzelnen Steuerklassen, die Änderungen
und Eintragungen von Kinderfreibeträgen auf der Lohn¬
steuerkar te . Doch d ie Lohnsteuer läßt s ich noch wei ter
senken. Allerdings muß hier der Steuerpflichtige einen
Antrag auf Lohnsteuerermäßigung stellen.
Im Lohnbüro und in der Personalabteilung für Angestellte
liegen für die Mitarbeiter Vordrucke bereit, die
füllen und mit der Lohnsteuerkarte dem zuständigen
Finanzamt einzureichen sind. Es versteht sich von selbst,
daß Belege und Unterlagen über alle im Antrag gemachten
Angaben beigefügt werden müssen; sie werden später
wieder zurückgegeben.
Wenn man seinen Antrag am Beginn des Kalenderjahres
stellt, kann man die Aufwendungen durch Vorlage
Belegen aus dem vergangenen Jahr glaubhaft machen.
Wer den Antrag jedoch erst im Laufe des Jahres oder
gar nach Jahresende stellt, hat einen genauen Nachweis
über die tatsächlich entstandenen Aufwendungen
br i ngen .

a u s z u -

v o n

z u e r -

Was muß man wissen, wenn man eine Lohnsteuerermäßi¬
gung beantragen, den Vordruck ausfüllen will?
Der Lohnsteuerermäßigungsantrag gliedert sich in drei
große Gruppen, die jeweils einen Bereich der finanziellen
Aufwendungen des Steuerpflichtigen umschließen:

1. Werbungskosten,
2. Sonderausgaben,
3. außergewöhnliche Belastungen.

Werbungskosten sind alle Aufwendungen, die dem Steuer¬
pflichtigen bei der Ausübung seines Berufes entstehen
und die dem Erwerb, der Sicherung und Erhaltung seines
A r b e i t s l o h n e s d i e n e n .

Ein Betrag in Höhe von 564 DM im Jahr ist bereits für
jeden Steuerpflichtigen in der Lohnsteuertabelle als Frei¬
betrag berücksichtigt. Deshalb kann das Finanzamt
die über 564 DM im Jahr hinausgehende Summe als Frei¬
betrag auf der Lohnsteuerkarte einsetzen.
Was ist nun im einzelnen unter „Werbungskosten"
verstehen? Hierzu zählen zunächst einmal die Beiträge
Berufsstände und -verbände, auch der Beitrag an die Ge¬
werkschaften. Am häufigsten kommen unter den Wer¬
bungskosten jedoch die Fahrtkosten, die Aufwendungen
für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, in
Frage. Dabei schreibt das Finanzamt kein bestimmtes Ver¬
kehrsmittel zur Benutzung vor, sondern erwartet nur den
Nachweis der tatsächlich entstandenen Kosten. Allerdings
können nur die Aufwendungen für die Fahrt bis zu 40 km
von der Wohnung bis zur Arbeitsstätte aufgeführt werden.
Bei der Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeuges hat der
Gesetzgeber jedoch bestimmte Pauschalbeträge festgelegt,
d i e b e i m

n u r

z u

a n

Zum Schluß noch ein Tip für Steuerpflichtige mit Verlusten
aus Vermietung und Verpachtung:
Der Verlust bei den Einkünften aus Vermietung und Ver¬
pachtung, der bei Inanspruchnahme der erhöhten Abset¬
zung für Wohngebäude nach §7b EStG entsteht, kann
auf Antrag des Steuerpflichtigen jetzt auch durch Eintra¬
gung eines Steuerfreibetrages auf der Lohnsteuerkarte
berücksichtigt werden. Dadurch kommt der Steuerpflich¬
tige wesentlich schneller in den Genuß der Steuerermäßi¬
g u n g .

P k w

Kleinkraftwagen bis 500 ccm
M o t o r r a d o d e r - r o l l e r

M o p e d

je Kilometer von der Wohnung zur Arbeitsstätte aus¬
machen. Maßgebend hierbei ist die kürzeste benutzbare
Straßenverbindung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte.
Zudem kann der Berechnung nur eine Fahrstrecke —also
nicht die Hin- und die Rückfahrt —zugrunde gelegt
w e r d e n .

Fährt also jemand mit seinem eigenen Motorrad jeden
Tag 30 km von seiner Wohnung zum Arbeitsplatz und
30 km zurück, dann steht ihm für einen Arbeitstag —wenn
er sein Motorrad benutzt —ein Pauschalbetrag von 30

0 , 5 0 D M
0 , 3 6 D M
0 , 2 2 D M
0 , 1 2 D M

Damit ist die erste der drei Gruppen des Lohnsteuer¬
ermäßigungsantrages in groben Zügen Umrissen. Auf
weitere Möglichkeiten der Lohnsteuerersparnis werden
wir noch zu sprechen kommen.

Leo Cornel issen, GHH
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LURUPER HAUPTSTRASSE 266
Neubauten sagen kann. Die sonst verrufene Hellhörigkeit
ist bei uns nicht vorhanden. Die in Neubauten unvermeid¬
liche Feuchtigkeit ist erträglich. Alles in allem also eine
erfreuliche Angelegenheit, über Kleinigkeiten wollen wir
hinwegsehen, sie existieren in den meisten Fällen doch
nur, damit nachher alles um so besser funktioniert.
Unsere Wohnungen sind vollelektrisch eingerichtet, was
die Hausfrauen natürlich besonders freut. Es ist bequemer
und es ist leichter sauber zu halten. Im sogenannten Hoch¬
haus ist Zentralheizung, während die anderen Häuser
Naragheizung haben. Dort muß also jeder seine Kohlen
selbst kaufen und heizen. Im Hochhaus is t jeder Heiz¬
körper mit einem Wärmezähler versehen, so daß nie¬
m a n d ü b e r v o r t e i l t w i r d .

Für die Kinder ist es hier draußen ein kleines Paradies,
eine Hauptstraße nur, und wenn man ein kleines Stück¬
c h e n l ä u f t ; W i e s e n , W e i d e n u n d F e l d m a r k . D i e n e u e

bald fertig, ein Kino öffnet seine Pforten,

F ü n f J a h r e h a b e i c h m i t m e i n e r F r a u i n e i n e m 1 1 q m

großen Raum als Untermieter gewohnt. Das war manch¬
m a l n i c h t e i n f a c h . I m l e t z t e n J a h r m e l d e t e s i c h b e i u n s

auch noch der Klapperstorch an. Damit wurde die Wohn-
raumfrage für meine Familie zum Problem Nummer eins.
Vor kurzem bin ich nun Hauptmieter geworden. Wir woh-

jetzt anstatt in 11 in 52 qm! Für mich und meinen e n

Familie ist mit dem Einzug in die neue Wohnung ein
neuer Lebensabschnitt angebrochen.
Hundert Männern der Deutsche Werf t mi t ihren Fami l ien

ist geholfen worden. Hier in Lurup haben wir ein neues
Heim gefunden. Wir haben alien Grund, der Deutsche
Werft dankbar zu sein, denn 7500 DM Baukostenzuschuß
zu sparen, wäre uns wohl allen schwer gefallen.
Wer zur Untermiete gewohnt hat oder noch wohnt, der
wird ermessen können, wie sehr wir uns freuen, jetzt in

eigenen vier Wänden zu sitzen. Es gab eine Zeit,
in der wir in der Hoffnung lebten, einmal eine Wohnung
z u b e k o m m e n . W e n n i c h h e u t e

daran denke, daß wir uns immer
wieder daran aufgerichtet haben
und in unseren geheimsten Träu¬
men sogar an einen Balkon dach¬
ten, dann kommt es mir manch¬
m a l w i e e i n W u n d e r v o r . J e t z t

s i t z e i c h a u f d i e s e m B a l k o n u n d

sehe um mich her grüne Baum¬
spitzen, rote Hausdächer, ge¬
pflegte Gärten. Bei klarem Wet¬
ter kann ich sogar den Wasser¬
tu rm sehen , de r i r gendwo be i
B l a n k e n e s e s t e h e n m u ß . F r ü h e r

u n s e r e n

S c h u l e w i r d

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

mich; ich kann nicht sagen, daß
d a s s e h r i n t e r e s s a n t w a r . H i e l ¬

t s t e s s c h ö n e r . M e i n V i s a v i s h a t

u m s e i n H ä u s c h e n a n d i e h u n ¬

dert Kiefern angepflanzt, und so
habe ich zu allem übrigen noch
e i n e n k l e i n e n W a l d v o r d e r T ü r .

U n s e r B a l k o n m a c h t u n s b e s o n ¬

d e r s v i e l F r e u d e . V o r a l l e m u n ¬

se r Sohn ve r l ang t immer seh r
energisch, daß man ihn auf den
Balkon lasse, wo er dann —in
der Sprechweise seines Alters —
d i e H u n d e z ä h l t . M i t d e n H u n ¬
d e n h ä l t e r e s b e s o n d e r s , d a s

kommt aber wohl daher, daß er
s e l b s t n o c h a u f a l l e n V i e r e n h e r ¬
u m k r i e c h t . E s f ä l l t m i r s c h w e r ,

ihm gelegentlich klarmachen zu müssen, daß er einen Teil
seiner Zeit zum Schlafen benötigt.
Es läßt sich hier in Lurup also gut leben. Die Architekten,
we lche unse re Bau ten en twor fen haben , s ind bes t immt
Sonnenanbeter, ln ihrer scheinbaren Tagesbahn wander t
die Sonne gewissermaßen um unser Wohnzimmer herum.
Durch zwei große Fenster und die erwähnte Balkontür
kommt den ganzen Tag helles, freundliches Licht herein.
Auch der Farbanst r ich macht den Leuten, we lche dafür
verantwortlich sind, alle Ehre. Gewiß: den Baustil und
auch die Farbgebung sind viele von uns nicht gewohnt,
u n d s i e ä u ß e r n s i c h a b w a r t e n d . A u f j e d e n F a l l w u r d e
zweckmäßig gebaut, was man ja leider nicht von allen

und so wird es wohl noch eine Zeitlang weitergehen, bis
alle Bauvorhaben hier draußen beendet sind.
Man hör t manchmal , daß 91 DM v ie l Ge ld s ind . Wenn

aber die allgemeine Lage auf dem Wohnungsmarktm a n

bedenkt, wird man gerechterweise sagen müssen, daß wir
hier in Lurup noch glimpflich davongekommen sind. Ge¬
wiß, wir würden alle liebend gerne weniger Miete zahlen.
Aber lieber91 DM Miete für zweieinhalb Zimmer und Voll¬
bad als gar keine Wohnung.
Es bleibt zu hoffen, daß die Wohnungsnot bei uns in
Deutschland bald e in Ende hat , so daß jeder in seinen
eigenen vier Wänden zufrieden und glücklich leben kann.

G . K .
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£>n8 ftüle 0d)önbeug Wie herrlich die Landschalt, die Berge, das Tal!
S c h a u h i e r h i n ! u n d d o r t h i n m ü ß t e m a n a u c h e i n m a i !
Das Wandern begann, und stets Sonnenschein,
Durch Frühtau und Wiesen zum Berg Sauenstein,
Sind Täler gewandert am rauschenden Bach.
Uns aiien hat es viei Freude gemacht.
Der Arber war hoch, haben Passau gesehn.
Und vieie gedenken der Fahrt an die lünl Seen.
Nach Linz ging's ein Stück die Donau hinab.
Unvergessen bieibt diese uns lerne Stadt.
Zum Schiuß hat einer 'ne gute Idee,
Feiern Abschied bei Frau Limmer im Berg-Cale.
Der Uriaub in Schönberg, im Bayrischen Waid,
War Erhoiung lür uns und „gut Aulenthait".

Von Hamburg, der Stadt an der Waterkant,
F u h r e n w i r s ü d w ä r t s — i n s s ü d d e u t s c h e L a n d .
Vorbei g ings an manchem bedeutenden Ort ,
Doch immer noch weiter zogs von Hause uns iort.
Und mit uns der Regen, er stürmt an die Scheiben.
W i r w u r d e n b e d e n k i i c h : W i i i s We t t e r s o b i e i b e n ?
Bei Bamberg biieben die Woiken zurück.
Die Sonne kam raus, aiso doch Uriaubsgiück!
Die Stimmung wird besser, man erzähit und man lacht.
Hat baid miteinander bekannt sich gemacht.
Es dunkelt. Die Dämmrung zog schneil heran,
Viei State, dann kam'n wir in Pressath an.
Erst Essen und Trinken, doch dann ins Quartier:
Fix schiaien, denn früh gehts dann weiter von hier.
Am Morgen die Sonne am Flimmei schon iacht,
Ais troh wir und munter aui den Weg uns gemacht.
Da grüßten die Berge und Wäider voii Ruh',
Dazwischen die Straße iührt dem Zieie
Wir spähten vergebiich, haben's gar nicht entdeckt —
Bei der Kurve am Berghang, hinter Tannen versteckt —
„Da Schönberg!" Schon waren wir mitten im Ort.
.Am Mark lp ia tz v ie i Jubei im lauten Akkord!
Der Bus hieit. Am Ziel! Wurden ireundiich emplangen.
Hatten Zeit noch und sind zum Kadernberg 'gangen.

G ü n t h e r A r e n d h o t z .

nocl;mnlö 3nö Cü>uunö
u n s z u .

Wir kamen zur Kur hierher nach Bad Grund
Und woliten schiank werden und gesund.
Gesund zu werden scheint hier nicht sehr schwer.
D o c h s c h i a n k z u w e r d e n l e i d e r s e h r .
Denn Famii ie Sievert, I röhi ich und Ir isch,
Zauberte das Beste stets aui den Tisch.
Und wenn dann am Tisch saß die ganze „Eskort",
Waren a i ie gu ten Grundsätze io r t
Und jeder, der vorher nie Hunger verspürt.
Wurde buchstäbi ich zum Essen verlührt .
Bei jeder Mahizei t hauten wir re in,
A i s s o i i t e e s „ u n s e r e i e t z t e “ s e i n .
Es wurde recht viei gescherzt und geiacht.
Manch Naschen wurde naß gemacht.
Wir Helen und stiegen bergab, berga
Und setzten wie Bäume Ringe an.
Statt schlank zu werden, wurden wir rund.
Die Hose paßte nicht mehr in den Bund,
Und auch den Fraun so ganz sachte.
Manch' Kleidchen in den Nähten krachte.
Trotz Bergeshöh', trotz rund und dick,
Denken wir gern an Bad Grund zurück
Und wollen am Harz uns recht oit noch erbauen:
Sechs lustige Hamburger mit ihren Frauen.

Schwinge l , Schneider, Rabe,
Schenk, Gerking, Koukal.

n
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Ein Garan fie-Inffenienr herich fet
.... Am 1. 7. gegen 8Uhr kam die alarmierende Meldung, daß das Schott von Tank 7nach
dem h in teren Pumpenraum undicht se i . A iü Stb . -Se i te s icker te b is zu e iner Höhe von
ca. 5müber Flurplatte im Pumpenraum Asphalt aus der Isolierung. Um Art und Umlang
dieser Leckage festzustellen, mußte erst die Isolierung (Glaswolle und Blechmantel)
entfernt werden. Da in Tank 7z. Z. Asphalt von ca. 130° C. war, wurde beschlossen, den
.'\sphalt wieder an Land zu pumpen. Man wollte jedes Risiko, evtl. Verbrühen der
Leute heim Abnehmen der Isolierung, vermeiden. Aul See sollte dann, wenn der Tank
ausgekühlt war, die Isolierung entfernt und die Leckage aulgespürt werden.
Nach diesem Zwischenlall konnte das Schill fertig beladen werden. Da Tank 7leer ge¬
fahren wurde, wurden insgesamt nur 15 550 tAsphalt übernommen. Zum Trimmen des
Schilles wurden die beiden Seitentanks Nr. 7mit Wasser aulgelüllt.
Aul See wurde, nachdem der Tank genügend abgekühlt war, die Isolierung an der
betreuenden Stelle entlernt. In ca. 4mHöhe über Flurplatte im Pumpenraum konnte
dann aul Stb.-Seite die Leckage gelunden werden. Beim Abbrennen eines Stellagenhalters
ist der Brenner höchstwahrscheinlich eingeschfalen und hat unterhalb des abgebrannten
Stellagenhalters ein Loch von 70X5 mm durch das Schott gepustet.
Diese Leckage soll erst mal mit einem Flicken abgedichtet werden und später bei
f r e i e m S c h i l l v e r s c h w e i ß t w e r d e n . . . .

g a s -

H e r d e r

U/ci ain d.a.6 ̂ ckLa^an 5a^t
Wiev ie l Sch la f b rauch t e in Mensch? Manche Menschen
■schlafen sehr lange, zehn und mehr Stunden, andere wie¬
der kommen mit fünf bis sieben Stunden Schlaf aus. Das
Schlafbedürfnis des einzelnen Menschen ist weitgehend
abhängig von seiner Körperkonstitution, von seelischen
und körperlichen Einflüssen. Eine für alle Menschen gel¬
tende sichere Regel läßt sich nicht aufstellen. Im allge¬
meinen soll man jedoch acht Stunden schlafen. Spart dar
Mensch zu sehr am Schlaf und zwingt sich, weniger zu
sch la fen , a l s e r b rauch t , so t re ten nach Monaten oder
Jahren Störungen in seinem körperlichen und seelischen
Gleichgewicht auf. Er kann sich wohl an den Zustand des
dauernden Unausgeschlafenseins gewöhnen, doch wird er
das später mit vorzeitigem Verbrauch seiner geistigen
u n d k ö r p e r l i c h e n K r ä f t e b e z a h l e n m ü s s e n . H a t e i n
Mensch das Bedürfnis, mehr als acht Stunden zu schlafen,
so so l l man ihn ruh ig gewähren lassen. Der Sch la f i s t
für viele Menschen das beste Vorbeugungs- und Heilmit¬
tel gegen al lerlei Krankheiten, er stärkt die Widerstands¬
kraft des Körpers. Hat jemand allerdings das Bedürfnis,
ständig mehr als zehn Stunden zu schlafen, und ist trotz¬
dem am Tage noch müde und zerschlagen, so liegt ein
k r a n k h a f t e r Z u s t a n d v o r .

Die Frage, wann der Mensch schlafen soll, ist nicht leicht
zu beantworten. Es gibt Vfenschen, die den Schlaf l ieber
in d ie ers te —und andere, d ie ihn l ieber in d ie zwei te
Nachthälfte verlegen. Diese Unterschiede sind mehr durch

die körper l iche Konst i tut ion und sel tener durch Gewohn¬
heiten bedingt. Ein Frühzubettgeher kann kaum eine Ki¬
novors te l lung durchha l ten , e in Spätau fs teher kommt mi t
dem morgendlichen Berufsleben in Konflikt. Der Arzt
wird in der Regel frühes Zubettgehen und frühes Auf¬
stehen empfehlen. Wie die alte Volksweisheit sagt, ist
der Schlaf vor Mitternacht der gesündeste.
D u r c h d e n i n u n s e r e r I n d u s t r i e w e l t u n v e r m e i d l i c h e n
Wechsel des Schichtbet r iebes t re ten be i manchen Men¬
schen Schlafstörungen auf. Es sollte immer darauf geach¬
tet werden, daß der Mensch in einem gewissen Rhythmus
Ge legenhe i t e rhä l t , auch nach ts zu sch la fen . Der über
Jahre hinaus bestehende Zwang, nur tags zu schlafen,
kann gesundheitliche Störungen zur Folge haben.
Worauf soll man schlafen? Es ist eindeutig festgestellt,
daß der beste, t ie fs te und erholsamste Schlaf n icht auf
harten Unter lagen, auch nicht in weichen Unterbetten zu
erzielen ist, sondern auf festen, aber doch elastischen Ma¬
t r a t z e n .

Eine Art des Schlafens gibt es, die häufig Verdruß ver¬
ursacht und das ist der Schlaf am Arbeitsplatz. Dieses
E i n n i c k e n w ä h r e n d d e r A r b e i t k a n n v e r s c h i e d e n e U r s a ¬

chen haben. Häufig besteht bei dem Betreffenden Über¬
müdung. Er hat nachts nicht genug geschlafen. Es kann
aber auch ein übermäßiges Schlafbedürfnis auf Grund
körperlicher Störungen vorliegen. Die häufigste Ursache
ist aber die sogenannte Verdauungsmüdigkeit, besonders
nach dem Mittagessen. Bei schweren Speisen, insbeson¬
dere stark fetthalt igen Mahlzeiten, wird der gesamte Ver¬
dauungskanal stark beansprucht. Hierbei wird eine große
Blutmenge, die in dem Körper zirkuliert, benötigt. Die
allgemeine Durchblutung, besonders die der oberen Teile,
also des Gehirns, läßt deutl ich nach. Der Betroffene wird
müde, fängt an zu gähnen. Es ist empfehlenswert, wäh¬
r e n d d e r A r b e i t s z e i t k e i n e s c h w e r e n u n d f e t t r e i c h e n
M a h l z e i t e n z u s i c h z u n e h m e n . U b e r m a n n t e i n e n t r o t z d e m

einmal d ie Müdigkei t , so is t e in k le in wenig körper l iche
B e w e g u n g m i t t i e f e m A t m e n d i e b e s t e M e t h o d e , d e n
to ten Punk t zu überw inden. D ie Aufpu lverung mi t s ta r¬
kem Kaffee, Tee oder Zigaretten ist weniger empfehlens¬
w e r t .

Ein jeder trage also Sorge für (seinen Schlaf. Wer gut aus¬
geschlafen ist, sieht alles freundlicher. Viele Unfälle pas¬
s i e r t e n s c h o n , w e i l d i e B e t r e f f e n d e n u n a u s g e s c h l a f e n

D r , m e d . G o e t h ew a r e n .



"pQi /9lumQn5ttauß
Jeder von uns hat ja wohl so e ine k le ine L iebhabere i ,
die er recht gewissenhaft betreibt, ohne gleich ärgerlich
zu werden, wenn der andere darüber ein wenig schmun¬
ze l t . I ch muß zum Be isp ie l i n Kau f nehmen, daß man
immer e twas l äche l t , wenn i ch e inen B lumens t rauß i n
e i n e Va s e l u e .

Das ist bei mir eine umständliche Angelegenheit. Mit dem
Heraussuchen der geeigneten Vase beginnt es. Die paßt
in der Farbe nicht, die andere ist zu lang, die dritte zu
wuchtig. Es gibt da so Regeln, daß die Blumen um das
Anderthalbfache aus der Vase herausschauen sollen, aber
trotzdem bin ich oft unzufrieden. Genommen wird schließ¬

lich meist diejenige Vase, die ich als das kleinere Übel
empfinde. Das hat seine Ursache wohl darin, daß wir so
wenig Vasen haben —es sind nur an die dreißig.
Geradezu an Püttscherigkeit grenzt der nächste „Arbeits-

;Es wäre ja so einfach, den Strauß als Ganzes ing a n g

die Vase hineinzustopfen, das wäre schnell geschafft. Das
ich den Blumen aber nicht antun. Sie können zwarm a g

nicht schreien. Könnten sie's aber, würden sie es sicher A l s o k o m m t d i e V a s e i n u n s e r M e h r z w e c k z i m m e r . Z u m

Beispiel auf den Tisch. Ganz ideal ist es nicht. Auf dem
Tisch wird nämlich gegessen, geschrieben, gebügelt , ge¬
bastelt. Und fast immer muß die Vase weg. Meinen Blu¬
men gefällt das gar nicht. Also bin ich mehr für das kleine
Bücherregal . Dor t bekommen s ie noch genug L icht , und
wir können sie gut sehen, wenn wir nach dem Essen noch
ein wenig sitzen bleiben. Früher habe ich die Vase gern
in die Mit te des Regals gestel l t , das sah nach Ordnung
aus. Seit längerem kommt sie aber etwas auf die Seite.
Ob die Dekorateure das auch so machen, weiß ich nicht.

Tro t zd e m s i e h t d a s g a r n i ch t s ch l e ch t a u s . Ma n ch ma l
jedenfa l l s .
S i e m e r k e n s c h o n , v o n d e n B l u m e n s t r ä u ß e n v e r s t e h e i c h

wirk l ich nicht v ie l —obwohl ich Blumen gern mag. Viel¬
le icht sol l te an dieser Stel le mal jemand schreiben, der
h i e r ü b e r b e s s e r B e s c h e i d w e i ß .

tun. Meine ich jedenfalls. Ich stecke jede Blume einzeln
in die Vase. Jede soll Wasser haben —und Luft. Und
Sonne, wenn sie's vertragen. Meist ist dann Gemurmel im

er",der d iese Zei len
dekor ie r t ma l w ieder ! “ Me is t ge¬

lingt das „Dekorieren" nicht auf Anhieb. Dann müssen die
armen Blumen alle wieder aus der Vase heraus weil
das Ganze viel zu symmetrisch wirkte oder zu strakelig.
Ich bin leider kein Meister auf diesem Gebiet. Manchmal
habe ich nach längerem Tun das Gefühl, daß es so viel¬
leicht gehen könnte: ungefähr bilden Vase, Blumenart
und Anzahl (je weniger, desto lieber) ein Ganzes, das
mir gefä l l t .
Nun sind die Menschen ja etwas bequem, manchmal jeden¬
falls. Das ist leider auch bei mir so. Wenn ich mal gar
keine Lust zu all den Umständlichkeiten habe, mach ich s

Hintergrund; „Der Alte" —es ist ein
Pap ie r b r i ng t !z u

D G K

mir leicht und tue eine einzelne Rose

in eine kleine, zarte Vase. Macht sich
immer gut. Und die Leute sagen, ich
v e r s t ü n d e d o c h w a s v o n B l u m e n !

A b e r d a m i t s i n d w i r i m m e r n o c h

nicht fertig. Denn man muß ja die
Va s e m i t d e n B l u m e n n u n i r g e n d w o
h i n s t e l l e n . A l s m ö b l i e r t e n U n t e r m i e ¬

tern entfällt für uns die Frage, ob sie
e t w a i n s S c h l a f z i m m e r s o l l e n ? W i r

h a b e n n ä m l i c h k e i n e s . M a n s o l l e a u s

d i e s e m R a u m , w e n n m a n i h n h a t ,

kein Gewächshaus machen, sagen die
Vors icht igen; d ie B lumenhändler mei¬
n e n h i n g e g e n , i n M a ß e n s c h a d e e s
n i c h t . I c h fi n d e , d a s S c h l a f z i m m e r i s t

n i c h t d e r r e c h t e P l a t z f ü r B l u m e n . B e i

Ta g e i s t m a n a n d e r s w o u n d n a c h t s
i s t e s d u n k e l .
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■Ou.6 dem Ü\N-/9ettielrä6pott
F u ß b a l lT i s c h t e n n i s

Am 31. Juli 1959 fand in der Jahn-Kampfbahn das Fußball-

Endspiel um die Hamburger Betriebssport-Verbands¬
meisterschaft 1959 statt. Unsere 1. Herrenmannschaft war

wie in den vergangenen beiden Jahren auch in diesem
Jahr wieder Meister in der Sonderklasse Igeworden und
hatte sich damit für das Endspiel qualifiziert. Gegner war

Jahr die 1. Fußballmannschaft der Betriebs-

Schon bald nach der Neugründung unserer Betriebssport¬
geme inscha f t wu rden d ie e rs ten Sp ie le an de r g rünen
Tisch tenn isp la t te ausge t ragen . An fangs sp ie l t en w i r im
großen Gemeinschaftsraum, später wurde für die Punkt¬
spiele ein günstiger Raum in Hamburg gefunden. Im Ge-

wie im vorigen
Sportgemeinschaft E. Jung. Leider war es unseren Fuß¬
ballern auch in diesem Jahr versagt, Hamburger Betriebs¬
sportmeister zu werden. Das Spiel endete mit einem Er¬
gebnis von 3:1 Toren für die BSG Jung, bei einem Halb¬
zeitstand von 1:1. Ein Ergebnis, das verdient und gerecht

,denn der Gegner war besser als unsere eigene Mann¬
schaft, da wir infolge Urlaub nicht in der stärksten Be¬
setzung antreten konnten.

w a r

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

Es wird darauf hingewiesen, daß montags und freitags
während des Leichtathletiktrainings die Bedingungen für
das Deutsche Sportabzeichen und das Leichtathletik-Mehr-
kampfabzeichen abgenommen werden und daß Inter¬
essenten sich an den genannten Tagen auf dem Sportplatz
Finksweg e infinden können.

Anfang Juli nahmen unsere Leichtathleten an dem 2. Ver¬
bandssportfest des Betriebssportverbandes teil, das in die¬
sem Jahr erstmalig in Mölln stattfand. Bei wunderbarem
S o m m e r w e t l e r w u r d e n a l l e E r w a r t u n g e n e r f ü l l t u n d
schöne Erfolge errungen. Insgesamt brachten unsere
Aktiven 46 Siegerurkunden mit nach Hause. Das nächste
Sportfest findet am 29. August statt. Es handelt sich um
d a s t r a d i t i o n e l l e L e i c h t a t h l e t i k - S p o r t f e s t d e r B e t r i e b s ¬
sportgemeinschaft Reemtsma, bei dem unsere Sparte Leicht¬
athletik in altgewohnter Weise zahlreich vertreten sein

H e i n z T h o m a s

L i n k s :

Unsere s iegre iche Mannscha l l be im Thör l -Poka lkampi 1958
R e c h t s :

Ro l l Kunn ing im Kampi um den Ba l i

gensatz zu anderen Spor ta r ten unserer BSG kann man
Tisch tenn is a ls Win terspor t beze ichnen, denn im Früh¬
jahr wechseln viele Spieler zum Rasentennis.
Seit 1952 an den Punktkämpfen des Verbandes betei l igt,
w u r d e n v i e l e T u r n i e r - u n d E i n z e l i n e i s t e r s c h a f t e n b e s u c h t .

Während d ie Verbandswet tsp ie le a ls Mannschaf tskämpfe
ausgetragen werden, geht es auf den Turnieren meistens
Mann gegen Mann. Schon 1953 konnte nach einigen Aus¬
scheidungsspie len die höchste Spie lk lasse innerhalb des
Verbandes erreicht werden. Nach wechselnden Erfolgen in
■dieser Klasse gelang es in d iesem Jahr d ie Flamburger

Mannschaftsmeisterschaft zu err ingen. Außerdem konnten
unsere Spieler verschiedene Turniere und Einzelmeister¬
schaften gewinnen.
Auch wurden Bez iehungen zu Spor t f reunden außerha lb
Hamburgs aufgenommen. So fuhren 1954 e in ige Kame¬
r a d e n n a c h D r e s d e n , w o s i e e i n e h e r z l i c h e u n d f r e u n d ¬

schaf t l i che Aufnahme fanden. E in Jahr spä ter fand der
Gegenbesuch der Dresdener in Flamburg statt.
Ferner besuchte uns e ine Mannschaf t junger Schweden.
D i e s e r B e s u c h w u r d e e b e n f a l l s e r w i d e r t .

w i r d .

Prämiierte Verbesserungsvorschläge
5 0 , — D M

3 0 , — D M

1 2 5 , — D M

3 0 , — D M

5 0 , — D M

3 0 , — D M

1 2 0 , — D M

3 0 , — D M

5 0 , — D M

7 0 , — D M

1 2 0 , — D M

2 0 , — D M

1 2 0 , — D M

Nr, 984 Sauerstoffbatterie-Anschluß . . .

Nr. 990 Rohrkreissägen
Nr, 1021 Biegevorrichtung
Nr. 1027 Rettungstau für Außenbordstel lagen
Nr, 1028 Bearbeitung von Hintersteven . .
Nr. 1031 Heftverfahren für Profile . . . .

Nr. 1036 Bearbeitung von Stevenrohrbuchsen
Nr. 1038 Schweißvorrichtung
Nr. 1039 Schweißvorrichtung
Nr. 1043 ykbwickelvorr ichtung für Bandeisen
Nr. 1044 Aufspannvorr ichtung f . P lanscheibe
Nr. 1047 Iso l ie rung der Gasflaschens tänder
Nr. 1056 Verb indung v. Tankhe izungsrohrenH e l m u t L o h s e

2 2



Strandleupers mol hen und trüch, un denn is dat wedder schön ruhig
un stil l. Ab un an schriecht 'ne Möv oder irgendwo blafft
een Köter, un hoben up de Elbchaussee kummt de ersten
Autos, de jemmer Sünndagsfoahrt mokt. Klock halbi acht
ober kummt ut den Dunst , de öber de Stadt l iggt , een
smucken wit ten Damper: de Helgoländer. As son stolzen
Swon foahrt he vorbi . De Lüüd an Bord feult s ick ganz
moi, dat kann man direkt sehn. Blots buten up See doar
w a r d d e n e e n o d e r a n n e r n w o h l d o c h s o n b e t e n a n n e r s
warn, wenn de stiebe Wind dat Schipp so recht int Schau¬
k e l n b r i n g t . W e n n d e D a m p e r d e n n v o r b i i s u n b i n
Hirschpark in de Kimm verswinnt, denn go nich to dicht
ant Woter ran, kr iegst sonst von de hogen Wellen natte
F e u t !

D e n n k u m m t n o c h e e n e r , s ü h t m e i s t s o u t a s ' n d i c k e n
Maiseeber! Dat is de „Jan Molsen", de ook bit bobenhen
vullpackt is. Schient meist so, as de Minschen upeenanner
Sitten doht, as de Ölsardinen inne Doos! Weest Du ock,
dat de „Jan Molsen" twee Schosteens hett, eenen groten
un eenen lütten? De grote is för de Maschin, doar kummt
meist keen Rook rut, abers de lütte anne Siet, de is von
de Kök, de qualmt ganz mächt ig! Dat bedüt for mi , ick
mu t rup un no Hus , uns Mudders he t t wo l schon den
Koffeeketel lo Füer. Wat meenst, wat de Koffee smekken
d e i h t !

Kummst denn nomiddags mol wedder rünner an Strand,
d e n n s ü h t d a t a b e r s a n n e r s u t ! D e S t r a n d i s v u l l , d e B a n -
kens sünd a l le beset t un de scheune Elbuferweg is de
reinste Promenade für Modenschauen geworden. Wer mag
de mag, de kann sick dat jo gerne ankieken, ick goh denn
l e v e r e r s t n o t A b e n d b r o t w e d d e r d o l , w e n n d e S ü n n s i c k
a c h t e r n S w i e n s s a n d v e r k r u p e n d e i t u n d d e N a t u r u n s
d e s c h ö n n s t e n b u n t e n A b e n d b i l l e r s c h e n k t u n d d e D a m -

pers jemmer bunten Lichter upsteken doht.
Worum ick dit nu upschreven heff? Doar is mennig een,
de meent , he mut s inen Ur laub unbedingt in I ta l ien to-
bringen. Doar is mennig een, de an de Elv wohnen deiht
und goar nich weet, wo scheun unsere Heimot is —man
m u t b l o t s m o f r e u h u t d e P u c h r u t , d e n n k a n n s t D u s e h e n ,
dat dat nix beteres givt als uns heimatlichen Strand.

Dat g i f t een barg Strandleupers. Ick meen hier n ich de
Vageis, de hoben an' t wiede Wattenmeer jümmers to an
de Prieln un up'n Sand herumspazeert, ick meen hier de
Strandleupers von uns Elv ehrn Strand. Hest noch keen
sehn? Go mol sündags morgens K lock soß do l an den
S t r a n d , d e n n w a r s t s e s c h o n w i ß w a r n ! D o a r s ü n d e r s t m o l
de, de dat St randgoot barg t . Wat mennst Du wol l , wat
d o a r ö b e r N a c h f ö r n F ü e r h o l t a n s w e m m t i s ! D e n n s ü n d
doar de Lüd, d ie jemmer Phy lax oder Ter ry lopen le t t .
Ja —son t reuer Menschenbeg le i te r w i l l j o ock mo l wat
anners as an Lantüchtenpool rüken!
Denn sit doar eener unner de Landungsbrüch, wo keen
Schipp anleggen deiht. Hett he door twee, dree Angels
utlegt und töwt, dat se bieten sullt. Frog ick em nülich
mol, ob sick dat Geschäft denn lohnen deiht. Seggl he;
„Ne, Fisch biet nich an, will ick ock goarnich hebben, ich

teuf op de dicken Ools!" „Na", segg ich, „denn binn man
an jeden Angelhooken een Schild an, op dat steiht: An¬
beißen nur den Aalen gestattet!“ Doar wuß de Mann nix
mehr up to seggen ( ick gläuv, he si t hüt noch doar, de
Ools könt ja woll nich lesen).
Ja, doar achtern bi de Döns, doar kummt een Paar, Eng
umslungen goht se no Dübelsbrüch to. De gleunigen möden
Oogen pliert in die opgohende Sünn, un de frische Mor¬
genwind str iekt l ies um de Been. Ob düsse beiden wol l
sick över Nach bi Hugo Holthusen op’n Sool de Feut ver-
pett hefft un no mol eben lang de Elv goht, um jemmer
Müd igke i t to ve rd r ieven? Denn kummt noch eener. Da t
is de Mann, de schon im Deenst is, de Optiker! Wie all
s ind em Dank schü l l i g , denn he he t t swoare Arbe i t to
leisten! Dat ist rein nich möglich to gläuven, wat dat vor
Lüd gi ff t , de uns scheune Promenod for een Papierkorv
a n s e h e n d o h t !

Klock söben fang dat droben bi de Dütsche Warf an to
tuten: Schichtwechsel! Denn puckert de Barkass een poar- J .
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Was wissen wir von

Deutschland ?
Auf unsere vier Bildfragen im Juliheft, haben richtig ge¬
a n t w o r t e t u n d w u r d e n m i t P r e i s e n b e d a c h t :

1, Wolfgang Behmke, 294'35
F r a n z L o r e n z , 2 9 4 / 3 11

2, Karl Heinz Grimm, 294/423
R u d o l f W e b e r , S V - B ü r o

3. Hans Kramp, Rentner
B o d o H a r t m a n n , 2 1 0 ' 4 0 4 9

Bi ld 1zeigte das Rathaus und die Nikolaikirche in Stral¬
sund. Der Stralsunder Marktplatz mit der reichgegl ieder¬
ten Schauwand des Rathauses, die die schweren Formen
der benachbarten Nikola ik i rche auflöst , is t re inster Aus¬
d r u c k h a n s i s c h e r K u l t u r .

B i l d 2 w a r d i e W i e d e r g a b e e i n e s S e l b s t b i l d n i s s e s d e s
p r e u ß i s c h e n Z e i c h n e r s u n d M a l e r s A d o l p h M e n z e l a u s
d e m J a h r e 1 8 8 2 .

Bild 3zeigte das bekannte 1850 entstandene Menzelsche
Gemälde „F lö tenkonzer t " F r iedr ichs des Großen.

Auf Bild 4sahen Sie ebenfalls ein Gemälde Menzels,
e inen Ausschn i t t des Gemäldes „E isenwalzwerk" in Kö¬
nigshütte, Schlesien.

Menzel (1815—1905) is t e iner der bedeutendsten deut¬
s c h e n K ü n s t l e r d e s 1 9 . J a h r h u n d e r t s , l n s e i n e m S c h a f f e n

2stehen die Rückbesinnung und Gestaltung der wirklich
bedeutenden Vergangenhei t und d ie Auseinandersetzung
und Zustimmung zu dem Neuen seiner Zeit gleichberech¬
tigt nebeneinander. Menzel hatte begri ffen, und das geht
auch uns an, daß bestehen kann, wer ein kritisches „Ja"
z u m G e s t e r n w i e z u m H e u t e fi n d e t .

.#■, ..

■ * R I R i

l y

*

I n d i e s e m H e f t v e r ö f f e n t l i c h e n w i r B i l d e r a u s d r e i d e u t ¬
s c h e n S t ä d t e n u n d d a s S e l b s t b i l d n i s e i n e s b e r ü h m t e n. i t ( < V .
d e u t s c h e n M a l e r s u n d Z e i c h n e r s .

Die Einsendungen erbitten wir bis zum 10. September 1959.



F A M I L I E N N A C H R I C H T E N
Eheschl ießungen:
E - S c h w e i ß e r - A n l . D i e t e r M a r t e n m i t F r l , U r s u l a P o t r a t z

a m 2 6 . 6 . 5 9

S c h l o s s e r R o b e r t S c h u l z m i t F r l . M a r i o n M a r s c h e i
a m 2 6 . 6 . 5 9

B r e n n e r - A n l . G e r d - J ü r g e n R i c h t e r s m i t F r l . H a n n e l o r e
Rauche am 10. 7. 59

S c h l o s s e r W a l t e r B ö t t c h e r m i t F r l . R e n a t e V 7 e i d n e r
am 10. 7. 59

Kupferschmiedhelfer Horst Bartsch mit Frl. Silvia Mletzko
a m 1 0 . 7 . 5 9

M a s c h i n e n b a u e r K l a u s B r a n d t m i t F r l . I r m e l a Z e l l e r
am 10. 7. 59

Kupferschmiedhelfer Horst v. d. Kerkhoff mit Frl. Marianne
Koop am 15. 7. 59

Schlosser Ronald Stegmaier mit Frau Lotte Heyder geb.
G a u s e a m 1 6 . 7 . 5 9

S e i l b a h n f a h r e r J u l i u s S c h m i d t m i t F r a u H a n n e l o r e D i r k s e n
geb. Linden am 17. 7. 59

H a u e r H e i n z Z i o l k o w s k i m i t F r l . K a r l a H o l t z a m 1 7 . 7 . 5 9
T i s c h l e r H a n s - J o a c h i m S c h a d e m i t F r l . C h r i s t a N i t s c h k e

a m 1 7 . 7 . 5 9

E - S c h w e i ß e r - A n l . G ü n t e r L u t z m i t F r l . G i s e l a W i t t
a m 1 7 . 7 . 5 9

Schlosser Egon Urban mit Frl. Gertrud Bartels am 17. 7. 59
E-Schweißer-Anl. Richard Staudinger mit Frl. Olga Schulz

a m 1 7 . 7 . 5 9

A u s r i c h t e r L o t h a r J u r r e i t m i t F r l . M a r i n S c h r ö d e r
a m 1 7 . 7 . 5 9

E - S c h w e i ß e r - A n l . K l a u s H e i n s o h n m i t F r a u H e r t a L e m m e r -
mann geb. Kösling am 18. 7. 59

Schlosser Ferdinand Heilinger mit Frl. Eleonore Kücher
a m 2 3 . 7 . 5 9

E - S c h w e i ß e r D i e t e r B u r e c h m i t F r l . B a r b a r a H e r r m a n n
a m 2 4 . 7 . 5 9

E-Schweißer-Anl. Egon Duncker mit Fr l . Hennelorc Breh-
m e n a m 2 4 . 7 . 5 9

M a l e r M a r t i n E h l e r t m i t F r l . D o r o t h e a W e i c h e r t
a m 2 4 . 7 . 5 9

S c h l o s s e r H a r t m u t P r o r o k m i t F r l . G e r d a J o r t z i k
a m 2 4 . 7 . 5 9

S c h i f f b a u e r J o n a t h a n L i n s n e r m i t F r l . L i n d e R e s i n n e k
a m 3 1 . 7 . 5 9

M a t r o s e W e r n e r W i n k l e r m i t F r l . E r n a W a s c h k e
a m 3 1 . 7 . 5 9

E - S c h w e i ß e r - A n l . H e r b e r t W o l f f m i t F r l . I l s e B r u h n
a m 3 1 . 7 . 5 9

B l e c h s c h l o s s e r B r u n o P r i e ß m i t
F r l . G e r d a M a r k e r t a m 3 1 . 7 . 5 9

K u p f e r s c h m i e d h e l f e r H o r s t W a r -
n i ng m i t F r l . Rena te Ka rs tens
a m 3 1 . 7 . 5 9

Mon tagesch losse r Man f red S töge r
m i t F r l . E d d a M e i e r a m 6 . 8 . 5 9

T i s c h l e r W a l t e r G e e r k e m i t F r l .
Margarete Ziersch am 7. 8. 59

B o h r e r C a r l S i n e r a u s m i t F r a u H e d ¬
wig Lüdtke am 7. 8. 59

G e b u r t e n :

S o h n :

B renner Wo l fgang Son towsk i
a m 4 . 6 . 5 9

S te l l agenbauer Ku r t Mü l l e r
am 24. 6 . 59

S a n d s t r a h l e r J o h a n n L e i s t n e r
a m 2 4 . 6 . 5 9

S ' Z i m m e r e r W e r n e r T i e m a n n
am 28. 6 . 59

E - S c h w e i ß e r H e i n z G ü n t e r F r a h m
a m 5 . 7 . 5 9

M a s c h i n e n s c h l o s s e r H a n s - J o a c h i m
L u c k l u m a m 6 . 7 . 5 9

K r a n f ü h r e r K u r t H o f f m a n n
a m 8 . 7 . 5 9

S c h i f f b a u e r K a r l G u n d l a c h
a m 1 1 . 7 . 5 9

Maschinenschlosser Harry Behlau
a m 1 3 . 7 . 5 9

Tischler Josef Rynek am 14. 7. 59
S c h i f f b a u e r M a x K u k a m 1 6 . 7 . 5 9
B r e n n e r J o s e f To m a s z e w s k i a m 1 9 . 7 . 5 9
Kranfahrer-Anl. Jürgen Röhl am 22. 7. 59
Kupferschmiedhelfer V/illi Studt am 23. 7. 59
Dreher Uwe Kitzig am 27. 7. 59
E - S c h w e i ß e r H a n s L i t t e k a m 3 0 . 7 . 5 9
Schiffbauhclier Stephan Gerovac am 30. 7. 59
S c h i f f b a u h e l f e r K . - H . L o h m a n n a m 5 . 8 . 5 9

T o c h t e r ;

Kupferschmiedhelfer Karl-Heinz Clausen am I. 7. 59
B r e n n e r W e r n e r S ü d e i a m 7 . 7 . 5 9
B r e n n e r H a n s A m b a u e r a m 7 . 7 . 5 9
M a t r o s e U w e G a u k l e r a m 9 . 7 . 5 9
Vo r h a l l e r C l a a s C l a a s e n a m 1 2 . 7 . 5 9
Sch i f f baue r Hans Pe te rs am 13 . 7 . 59
F a h r e r F r i t z O t t o a m 1 4 . 7 . 5 9
M a s c h i n e n s c h l o s s e r A d o l f G r a m a n n a m 1 8 . 7 . 5 9
S c h i f f b a u e r G e r h a r d G r u b e a m 2 8 . 7 . 5 9
Ausrichter Johannes Meyer am 5. 8. 59

W i r g r a t u l i e r e n !

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

s a g e
m e i n e n

H a r a l d M o d l e r

Für die mir anläßlich meines 25jährigen Jubiläums er¬
wiesenen Aufmerksamkeiten und Glückwünsche sage ich
a l l en Be te i l i g ten he rz l i chen Dank . F. George

Hiermit möchte ich der Betriebsleitung und allen Arbeits¬
k o l l e g e n f ü r d i e m i r a n l ä ß l i c h m e i n e s A u s s c h e i d e n s
w i e s e n e n A u f m e r k s a m k e i t e n u n d G l ü c k w ü n s c h e h e r z l i c h

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

e r ¬

d e n k e n .

Wir gedenken unseres Toten
H e i n r i c h S c h n e i d e r

Rentner (früher Tischler)
geb. am 7. 1. 1893
verst . am 2. 8. 1959

Unser neues Verwaltungsgebäude im Werden

i i »! i

ü i i i l i i
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Emst Kusch 50 Jahre bei uns

Am 2. August 1959 konnte der Kassierer unserer Betriebs¬
krankenkasse, Herr Ernst Kusch, sein SOjähriges Dienst¬
jubi läum fe iern.
Herr K. trat am 2. Februar 1907 als kfm. Lehrling in die
Dienste unserer Rechtsvorgänger in , der F i rma Wetzel &
Freytag und wurde dort nach beendeter Ausbildung u. a.
als Expedient, Buchhalter und Kassierer beschäftigt. Wäh¬
rend de r l e t z ten sechs Jah re se ine r do r t i gen Tä t igke i t
war Herr K. Abteilungsleiter der Buchhaltung, der Kasse
u n d d e s E i n k a u f s .

Nach Übernahme der Fa. Wetzel &Freytag durch die Rei¬
herstieg-Werft und deren Übernahme durch die Deutsche
Werft am 1. Oktober 1927 war Herr K. als Einkäufer tätig.
Die Wir tschaf tskr ise der Jahre 1931—33 ergab auch für
Herrn K. in seiner BeschäUigungszeit eine ünterbrechung
v o n z w e i e i n h a l b J a h r e n .

Am 1. März 1934 erfolgte seine Wiedereinstellung bei der
D W a l s K a s s i e r e r u n s e r e r B e t r i e b s k r a n k e n k a s s e . D i e s e

Aufgabe wird von ihm noch heute ausgeübt.
D u r c h s e i n k o r r e k t e s Ve r h a l t e n , s e i n e g e w i s s e n h a f t e
Dienstauffassung, seinen unermüdlichen Fleiß und sein
f r e u n d l i c h e s W e s e n h a t H e r r K . s i c h d a s V e r t r a u e n s e i n e r

Vorgesetzten und Kollegen erworben.
A m 1 . O k t o b e r 1 9 5 9 w i r d H e r r K . i n s e i n e n w o h l v e r d i e n ¬
ten Ruhestand treten. Wir wünschen ihm noch lange Jahre
d e r G e s u n d h e i t u n d Z u f r i e d e n h e i t .

Am 13. 7. 59 konnte Friedrich George auf Am 17. August 1959 konnte Harald Modler Am 7. 8. 1959 konnte Willy Reimer sein
seine 25jährige Tätigkeit als Schlosser auf auf 25 Dienstjahre bei der DW zurück- 25jähriges Dienstjubiläum feiern. Er be-
d e r D W z u r ü c k b l i c k e n .

E r h a t s i c h d u r c h s e i n e n F l e i ß u n d s e i n e k a m i m K r i e g e z u r F e u e r w e h r u n d w u r d e w u r d e s p ä t e r K r a f t f a h r e r i n d e r G ü t e r v e r -
kameradschaftliche Haltung viele Freunde später in der Preßluft-Werkstatt eingesetzt, teilung. Er versieht den schwierigen Stadt¬
e r w o r b e n . W i r w ü n s c h e n i h m w e i t e r h i n A u f G r u n d s e i n e s K ö n n e n s u n d s e i n e r v e r k e h r ,

gute Gesundheit und viel Freude an seiner gewissenhaften Arbeitsweise wurde er Wegen seines kameradschaftlichen Ver-
Ko lonnen füh re r im Dodcbe t r i eb . Se ine Vo r - ha l t ens e r f r eu t e r . s i ch a l l geme ine r Wer t¬
gese t z ten und Ko l l egen , be i denen e r dank Schä t zung . D ie Be t r i ebs l e i t ung und se i ne
se ines ausgeg l i chenen Wesens sehr be l ieb t Arbe i tskameraden wünschen ihm noch v ie le
i s t , w ü n s c h e n i h m f ü r d i e Z u k u n f t a l l e s J a h r e i n g u t e r G e s u n d h e i t u n d F r e u d e a n

s e i n e r A r b e i t .

b l i c k e n . E r w a r z u n ä c h s t S c h i f f b a u - H e l f e r , g a n n 1 9 3 4 a l s K r a n k e n w a g e n f a h r e r u n d

A r b e i t a u f u n s e r e r W e r f t .

G u t e .

D ie l e t z te Be t r i ebsve rsammlung l i eg t
n u n s c h o n w i e d e r ü b e r e i n e n M o n a t
h in te r uns . I n unse re r schne l l eb igen
Zeit könnte dieser oder jener auf d ie
I d e e k o m m e n , d a ß m a n d a r ü b e r n i c h t s
m e h r z u b e r i c h t e n b r a u c h e , w e i l i m
A u g e n b l i c k g a n z a n d e r e F r a g e n i m
Vordergrund stünden. Die Betr iebsver¬
sammlung gehört nun aber einmal zum
L e b e n u n s e r e r W e r f t . A l s o s o l l a u c h

etwas über sie gesagt werden!
W i e i m m e r h a t u n s e r D r . S c h o l z z u ¬

nächst einen eingehenden Bericht über die Lage im Schiff¬
bau gegeben. Da unsere Jahreshauptversammlung, in der
der Geschäftsbericht für das Jahr 1958 vorgelegt worden

ist , auch im Jul i s tat tgefunden hat te, war es selbstver¬
ständlich, daß er auf die Bilanz einging. Aus dem Bericht

unseres Vorstandes ging hervor, daß die Schiffbauindustrie
schon günstigere Zeiten erlebt hat, daß aber die DW doch
noch auf Jahre h inaus jedem Betr iebsangehör igen e inen
s i c h e r e n A r b e i t s p l a t z b i e t e n k a n n . S e l b s t v e r s t ä n d l i c h
mußte Dr. Scholz als verantwortungsbewußter Leiter eines
Weltunternehmens nochmals darauf hinweisen, daß pünkt¬
l i c h e E r f ü l l u n g d e r Te r m i n e u n d d i e A b l i e f e r u n g g u t e r
Arbe i t Voraussetzung s ind, daß unsere Wer f t ih re Gel¬
tung behäl t .
In diesem Zusammenhang wies Dr. Scholz auf die betrüb¬
l i c h e Ta t s a c h e h i n , d a ß d i e K r a n k e n z a h l z u e r n s t e n B e ¬
denken Anlaß gäbe und daß man in der gegenwär t igen
Lage besonders erwarten müsse, daß jeder seine Pflicht tut.
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so gut wie verschont bleiben. Wir hatten Ende Juli 1959
i n F i n k e n w e r d e r i m D u r c h s c h n i t t e i n e n K r a n k e n b e s t a n d
von 6,27 ",/o. Die Betriebsangehörigen mit einem bis fünf
Dienstjahren waren zu rd. 12 Vo krank. Die Gruppe derer,
die zwischen sechs und zehn Jahren bei uns sind, zu 0,8 "/o.
während die Belegschaftsangehörigen mit elf und mehr
Dienstjahren 3,6 "/o hatten. Auf dem Reiherstieg war das
Verhältnis noch auffälliger. Dort waren 7,8 “/o der Beleg-
schafter krank, aber rd. 20,8 Vo der Betriebsangehörigen
mit einem bis drei Dienstjahren. Die Gruppe der Betriebs¬
angehörigen mit vier und fünf Dienstjahren stellte 11,4 “/o,
die Betriebsangehörigen mit sechs bis zehn Jahren hatten
nur 2,6 Vo Ausfall, die älteren 2,3 "/o Wir stehen also vor
der beachtl ichen Tatsache, daß die älteren Betriebsange¬
hörigen sehr viel weniger anfällig sind als die mit weniger
Dienstjahren. Diese Erscheinung ist auf jeden Fall vom
ärzt l ichen Standpunkt aus erstaunl ich.
Die Betr iebsle i tung hat s ich noch wei tere Anregung aus
der Betr iebsversammlung gehol t . Da is t z . B. d ie Frage
nach dem Weihnachtsgeld. Die Betriebsleitung hat sich
hingesetzt und gerechnet und dann von sich aus dem
Betriebsrat vorgeschlagen, die Regelung der gesamten
sozialen Zuwendungen auf eine völlig neue Basis zu stel¬
len. Es soll für 1959/60 für alle diejenigen, die am 1. 12. 59
vier Monate der Werft angehören, ein Betrag von 200 DM
gezahlt werden. Betriebsangehörige, die über
Monate bei uns sind, sollen 250 DM erhalten. Für Lehr¬
linge, Praktikanten und Rentner wird eine besondere
Regelung getroffen werden.
Die Zahlung der vorgenannten Beträge erfolgt in zwei
Raten. Die erste Rate wird als Weihnachtsprämie in Höhe
von 100,— DM steuerfrei mit der ersten Lohnzahlung im
Dezember 1959 ausgeschüttet werden. Für die zweite Rate
in Höhe von 100 DM bzw. 150 DM gibt es mit der Weih¬
nachtszahlung einen Scheck, der am 1. April 1960 ein¬
gelöst wird. Alle Betriebsangehörigen, die in der Zeit nach
dem 1. August 1959 eingetreten sind oder bis einschließ¬
lich 1. Dezember 1959 noch eintreten werden, können die¬
sen Scheck, der mit der ersten Lohnzahlung im Dezember
1959 ausgehändigt werden wird, nach dem 1. April 1960
e i n l ö s e n .

Diese Art der Regelung ist für uns etwas Neues. Sie ist
eine Anerkennung der Pflichttreue, der Zuverlässigkeit
unserer Belegschafter und soll daher auch die Bezeichnung
„Arbeitstreueprämie" tragen. Die selbstverständliche Kon¬
sequenz ist natürlich die. daß diejenirton Betriebsange¬
hörigen, die ihre Pflicht nicht voll erfüllt haben, auch kei¬
nen Anspruch auf die Treueprämie erheben können. Nur
der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß durch die
Zahlung dieser Prämie kein Rechtsanspruch für die Zu¬
k u n f t e n t s t e h t .

Die Bekanntgabe dieser Zuwendungen erfolgt so recht¬
zeitig, daß sich nun niemand mehr über das Tempo be¬
schweren kann. Außerdem meine ich, daß doch nun al le
recht zufrieden sein können. Der Betrag, der zur Aus¬
zahlung der Arbeitstreueprämie aufgewendet werden
muß, ist sehr viel höher als die Dividende.
Dann habe ich noch etwas, was wichtig ist. Es kommt von
Zeit zu Zeit vor, daß Betriebsangehörige sich im Rahmen
der sportlichen Betätigung in unserer Betriebssportgemein¬
schaft eine Verletzung zuziehen. Für diese Verletzung ist
nicht die Nordwestl iche Eisen- und Stahl-Berufsgenossen-
schaft zuständig, weil Sportunfälle, die sich bei Wettspie¬
len und Wettkämpfen unserer Betriebssportgemeinschaft
ereignen, nicht als Arbeitsunfälle angjesehen werden. Es
besteht vielmehr eine besondere Versicherung für unsere
Sportler. Eine Unfallmeldung erübrigt sich.
Zur Zeit läuft eine Lotter ieakt ion der Deutschen Lebens¬
rettungsgesellschaft. Die Deutsche Werft hat jedem un¬
serer Lehrlinge zwei Lose in die Lohntüte gesteckt. Hoffen
wir, daß auch Gewinne dabei sind.
Und schließlich habe ich noch eine Mitteilung, die wahr¬
scheinl ich Freude auslöst: Wir sind dabei, den Bau wei¬
terer Wohnungen vorzubereiten und hoffen, daß wir in
diesem Jahre noch recht wei t mi t den Neubauten kom¬
m e n w e r d e n .

D a s w ä r e e s m a l w i e d e r .

Die sich in beiden Versammlungen in Finkenwerder und
auf dem Reiherstieg an den Bericht von Dr. Scholz und
an den Tätigkeitsbericht des Betriebsratsvorsitzenden an¬
schließende Debatte ergab manche gute Anregung, leider
a b e r a u c h A n l a ß z u r V e r s t i m m u n g .

K r i t i k i s t s e l b s t v e r s t ä n d l i c h i m m e r g u t , w e i l d e r K r i ¬
t i s i e r t e d u r c h s i e i m m e r w i e d e r v e r a n l a ß t w i r d , s e i n
eigenes Tun daraufhin zu prüfen, ob er trotz allen guten
Willens nicht doch etwas falsch gemacht hat. Bedauerlich
b le ib t aber immer doch e ine Kr i t i k , d ie den pe in l i chen
Eindruck h inter läßt , ihrer se lbst wi l len erhoben zu wer¬
den. Ich bin es gewohnt, daß einige Sätze meiner monat¬
lichen Betrachtungen bei solchen Gelegenheiten aus dem
Zusammenhang gerissen werden und mit billigen Wort¬
spielen in das Gegenteil verkehrt oder entwertet werden
sol len. Einem Diskussionsredner hatte mißfal len, daß ich
gemeint hätte, daß wir die Lage auf dem Weltmarkt nicht
b e e i n fl u s s e n k ö n n e n u n d d a h e r d i e S i t u a t i o n i m W e l t ¬
schiffbau als gegeben hinnehmen müßten. Der Redner hat
aber leider nicht gesagt, wie er oder sonst jemand die
Tatsache des Vorhandense ins e iner zu hohen Kapaz i tä t
a l ler Wer f ten der Wel t zu ändern gedenke. Er hat s ich
darauf beschränkt , e ine Erk lärung abzugeben, d ie dahin
aufgefaßt werden muß, daß zur Vermeidung von Arbeits¬
losigkeit in Zukunft keine oder weniger Überstunden ge¬
l e i s t e t w e r d e n s o l l t e n .

Eine solche Auffassung ist bedenklich. Wir müssen die
übernommenen Verpflichtungen erfüllen. Es ist bekannt,
d a ß u n s H u n d e r t e v o n A r b e i t s k r ä f t e n f e h l e n , d i e , w i e
ebenfalls bekannt sein dürfte, wegen des Nichtvorhanden¬
s e i n s v o n A r b e i t s l o s e n i n d e r B u n d e s r e p u b l i k e i n f a c h
nicht zu haben sind. Es bleibt also im Augenblick nichts
weiter übrig, als im Rahmen der tariflichen Bestimmungen
Übers tunden abzu le i s ten , um d ie ve re inba r ten Te rm ine
zu halten. Im übrigen bemühen wir uns mit aller Kraft,
w e i t e r e A r b e i t s k r ä f t e e i n z u s t e l l e n .

Wer eine Meinung äußert, muß damit rechnen, daß es
jemanden gibt, der eine andere Meinung hat. Damit

rechne i ch na tü r l i ch auch . Wenn man m i r vo rw i r f t , im
Zusammenhang mit einem Problem, das ganz allgemein in
Deutschland unter der Bezeichnung „Bewältigung der Ver¬
gangenheit" bekannt ist, nicht die ganze Wahrheit zu

so is t dazu e inmal zu bemerken, daß d ie Frage
a l t i s t w i e d i e M e n s c h h e i t . I m

übrigen ist die Werkzeitung nicht der Platz, sich mit allen
Prob lemen des Lebens ause inanderzusetzen. S icher i s t
aber doch wohl, daß man die Vergangenheit nicht dadurch
bewältigt, daß man im wesentlichen nur die negativen
Sei len bet rachte t . Das is t dann ja woh l au f jeden Fa l l
nicht die ganze Wahrheit: denn das deutsche Volk hat
bestimmt auch positive Seiten, und zwar sehr beachtliche.
Man kann außerdem die hinter uns liegende Zeit nicht
mit dem Maßstab der Gegenwart messen. Das wird leider
zuweilen übersehen, und so kommt es dazu, daß die her¬
vorragenden Erscheinungen unserer Vergangenheit als
klein und dumm oder sonstwie negativ angesehen werden.
Das gilt für Friedrich den Großen genau so wie für Bis¬
marck oder irgend einen unserer heutigen Politiker. Die
Vergangenheit ist nun einmal ein Teil des Daseins. Man
soll sie nutzen, um aus ihr zu lernen und das Wesentliche
für die Zukunft zu bewahren. Ein Volk, dem man die Ver¬
gangenheit nimmt, wird zu leicht zum Spielball fremder
Kräfte und Einflüsse, weil ja nun einmal zu jedem Leben
eine Vergangenheit gehört. Wenn es nicht die eigene sein
kann, ist es eben eine fremde. Dieser Gesichtspunkt ist
gerade in unserer Lage besonders zu beachten, weil die
Gefahr riesengroß ist, daß das östliche Deutschland auf
den Grundsätzen der russisch-sowjetischen Ideologie auf¬
baut, während der westliche Teil über die Tradition der
westlichen Völker verfügt. Wenn in diesen Punkten keine
Änderung erfolgt, müßte es den endgültigen Untergang
jedes gemeinsamen Gefühls der beiden Teile unseres Vol¬
k e s b e d e u t e n .

D ie Bet r iebsversammlung ha t d ie Bet r iebs le i tung ange¬
regt, sich einmal über die Zusammensetzung unseres
Krankenbestandes unserer Betriebe Gedanken zu machen.
Dabei hat sich ein sehr überraschendes Ergebnis heraus¬
gestellt. Es hat sich nämlich ergeben, daß die Kranken
sich im wesentl ichen aus den Betriebsangehörigen rekru¬
tieren, die im ersten bis fünften Dienstjahr bei uns tätig
sind, während die übrigen Jahrgänge von Krankheiten
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„ W a s i s t W a h r h e i t ? " s o

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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