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Aufgaben, Aufbau und Veranlagungsverfahren der wasserwirtschaftlichen 

Verbande des niederrheinisch-westfalischen Industriegebietes.
Von Professor Dr. Karl Oberste-Brink,  Essen.

In der auf Grund des Gesetzes iiber Wasser- und 
Bodenverbande (Wasserverbandgesetz) vom 10. Februar
1937 erlassenen Ersten Wasserverbandverordnung vom 
3. September 1937 sind jm § 191 die fiinf groBen óffent- 
lich-rechtlichen wasserwirtschaftlichen Verbande des nieder- 
rheinisch-westfalischen Industriegebietes von den Vor- 
schriften der vorgenannten Verordnung ausgenommen wor
den. Es eind das in der Reihenfolge, wie sie die Verordnung 
auffiihrt, die nachstehenden Wasserverbande: die Em- 
schergenossenschaft,  der Ruhr ta lsperren  verein, 
der Ruhrverband,  der L ippeverband  und die Links- 
niederrhein ische Entwasserungsgenossenschaf t .  
Von vier dieser Verbande liegt das Arbeitsgebiet auf der 
rechten, von einem, wie schon sein Name sagt, auf der 
linken Rheinseite (s. Abb. 1). Zwei der rechtsrheinischen 
Verbande haben órtlich dasselbe Arbeitsgebiet, namlich der 
Ruhrverband und der Ruhrtalsperrenverein, von denen der 
eine sich mit der Reinhaltung der Ruhr, der andere mit der 
Sicherstellung der nótigen Wassermenge befaBt. Durch 
VorstandsbeschluB vom 12. Juli 1938 sind inzwischen diese

Jahrzehnten bestehenden Verbanden gemacht worden sind, 
•zu berichten, um diese Erkenntnisse bei der Neugriindung 
von Wasserverbanden ahnlicher Art nutzbar zu machen.

1. Die Emschergenossenschaft.

Der alteste der vorgenannten fiinf Wasserverbande ist 
die durch Gesetz vom 14. Juli 1904 geschaffene Emsche r 
genossenschaft,  die den ersten Ausbau ihres Vorflut- 
gebietes deswegen auch bereits am weitesten vorangetrieben 
hat. Sie bewirtschaftet ein Gebiet von 825 km2 GroBe, in 
dem einmal von Haus aus, dann aber auch nachtraglich 
durch den Bergbau verursachte Vorflutschwierigkeiten vor- 
lagen, zum anderen eine durch starkę Industrialisierung und 
zunehmende Besiedlung eingetretene weitgehende Ver- 
schmutzung des FluBwassers zu beseitigen war. Ent
sprechend ist diesem Wasserverband im § 1 des Emscher- 
genossenschaftsgesetzes die nachstehende A u f g a b e  ge
stellt: Die Regelung der Vorflut nach MaBgabe eines ein- 
heitlichen Planes und die Abwasserreinigung im Emscher- 
gebiete' sowie die Unterhaltung und der Betrieb der
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Abb. 1. Das Arbeitsgebiet der groBen wasserwirtschaftlichen Verbande des niederrheinisch-westfalischen
Steinkohlenbeckens.

beiden Verbande zu einer Verwaltungseinheit mit dem- 
selben Vorsitzenden und derselben Geschaftsfiihrung ver- 
schmolzen worden.

Da zur Zeit im Deutschen Reich die Griindung oder 
Neugestaltung zahlreicher anderer Wasserverbande mit 
ahnlichen Aufgaben wie bei denjenigen des Ruhrgebiets 
auf Grund der Ersten Verordnung iiber Wasser- und 
Bodenverbande vom 3. September 1937 in vollem Gange 
ist, erscheint es zweckmaBig, iiber die Erfahrungen, die 
hinsichtlich des Aufgabenkreises, des Aufbaues und der 
Beitragsveraniagung in diesen heute zum Teil bereits seit

ausgefiihrten Anlagen. Ais Grundlage fiir den Bauplan 
wird in § 1 des Statuts vom 19. Marz 1906 der landes- 
polizeilich gepriifte Entwurf des Wasserbauinspektors 
Middeldorf bezeichnet.

Heute hat die Emschergenossenschaft bereits 78 km 
des Hauptvorfluters, der Emscher, begradigt und tiefer- 
gelegt sowie weitere rd. 250 km Nebenlaufe. Es werden 
von der Genossenschaft 24 Klaranlagen betrieben, in 
denen jahrlich rd. 3 Mili. m3 NaBschlainm aus dem FluB 
herausgezogen werden, die etwa 400000 m3 stichfestem 
Schlamme entsprechen. Von den 2,3 Mili. Einwohnern des
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Emschergebietes sind rd. 1,9 Millionen an Klaranlagen an- 
geschlossen. 16 Entphenolungsanlagen halten weitgehend 
die bei der Verkokung der Kohle anfallenden Phenole zu- 
riick. Da sie ein begehrter Rohstoff sind, tragen sich die 
Kosten der Phenolgewinnung zur Zeit praktisch selbst. 
47 Pumpwerke sorgen fiir die Entwasserung von Tief- 
gebieten, in denen durch Vertiefung der Emscher oder ihrer 
Nebenlaufe eine natiirliche Entwasserung nicht mehr zu 
erreichen ist. Die Emschergenossenschaft hat bisher etwa 
200 Mili. 3tM verbaut, wovon etwa 100 Mili. .%M auf die 
Zeit vor der Inflation entfallen.

Was den Aufbau  dieses Wasserverbandes betrifft, 
so werden in § 3 der Satzung ais seine Organe bezeichnet:

1. die Genossenschaftsversammlung,
2. der Vorstand,
3. die Berufungskommission.

Eine Besonderheit der Emschergenossenschaft im Ge- 
gensatz zu den iibrigen Verbanden ist, daB bei ihr zwar die 
unmittelbar Beteiligten, d. h. die Bergwerke, sonstigen In- 
dustrien und die Gemeinden die Beitrage aufbringen, aber 
allein die Stadt- und Landkreise Mitglieder sind. Ent
sprechend hat die Emschergenossenschaft heute nur 20 Mit
glieder. Die Kreisvertretungen wurden die Organe fiir die 
Bildung der Genossenschaftsversammlung. Man hat diesen 
Ausweg s. Zt. gewahlt, um den Wasserverband schnell ins 
Leben rufen zu kónnen, immerhin atjer im Gesetz und in 
der Satzung Bestimmungen getroffen, damit durch geeignete 
Auswahl der von den Stadt- und Landkreisen zu der Ge- 
nossenschaftsversammlung zu entsendenden Abgeord- 
neten die Interessen der Beteiligten gewahrt bleiben. Ent- 
sendet z. B. ein Mitglied zwei Abgeordnete, so muB nach 
§ 4 des Gesetzes der eine beruflich dem Bergbau ange
hóren. Bei einer groBeren Abgeordnetenzahl sind die im 
§ 6 des Gesetzes genannten drei Beteiligtengruppen: 1. 
Bergwerke, 2. andere gewerbliche Untemehmungen, Eisen- 
bahnen und sonstige Anlagen, 3. Gemeinden, ihrem Bei- 
tragsverhaltnis entsprechend sowie die Landwirtsc[iaft tun- 
lichst zu beriicksichtigen.

Jeder Genosse entsendet wenigstens einen Abgeord- 
neten. Sobald der Jahresbeitrag eines Genossen ein Hun- 
dertstel der Jahresumlage iibersteigt, entsendet der Genosse 
nach § 4 der Satzung einen zweiten und fiir jedes weitere 
oder angefangene Hundertstel der Jahresumlage einen 
weiteren Abgeordneten. Zur Zeit besteht die Genossen- 
schaftsversammlung aus 112 Abgeordneten, deren Amts- 
dauer 6 Jahre betragt. Abwesende Abgeordnete kónnen sich 
auf Grund schriftlicher Vollmacht durch anwesende ver- 
treten lassen.

Der V o r s t a n d  besteht aus 12 Mitgliedern, yon 
denen 11 auf 6 Jahre gewahlt werden, zu denen ais 12. der 
Erste Baubeamte des Wasserverbandes tritt. Wie bei der 
Auswahl der Abgeordneten ist auch beim Vorstand Vor- 
sorge getroffen, daB die verschiedenen Beteiligtengruppen 
geniigend vertreten sind und auch die einzelnen Teile des 
Vorflutgebietes eine Vertretung haben. Jeder der 3 oben 
bereits genannten Gruppen sowie der Landwirtschaft muB 
ein Vorstandsmitglied angehóren. Von den 11 gewahlten 
Mitgliedern sollen 4 der Rheinprovinz und 5 der Provinz 
Westfalen durch Wohnsitz angehóren.

Der BerufungsausschuB, der bei der Emscher
genossenschaft ais einzigem der Wasserverbande des Ruhr- 
bezirks noch ais zu den Verbandsorganen gehórig betrachtet 
wird, wodurch die Selbstverwaltung bis zum auBersten ge- 
trieben ist, besteht aus 9 Mitgliedern, von denen 3, dar- 
unter der Vorsitzende, von den Behórden ernannt und 6 
von der Genossenschaftsversammlung gewahlt werden. Der 
Vorsitzende ist ein von der Aufsichtsbehórde zu bestimmen- 
der Staatsbeamter, der keinem der beteiligten Kreise durch 
Wohnsitz, Grundbesitz oder Gewerbebetrieb angehóren 
darf; der zweite Behórdenvertreter — ein Kulturbau- 
beamter — wird ebenfalls von der Aufsichtsbehórde be- 
stimmt, der dritte Behórdenvertreter ist ein vom Oberberg
amt Dortmund zu benennendes Mitglied dieses Oberberg- 
amtes. Von den sechs gewahlten Mitgliedern der Berufungs
kommission miissen 2 den Kreis- oder Gemeindevertre- 
tungen, 2 beruflich dem Bergbau und 1 Mitglied beruflich 
der Landwirtschaft angehóren. Je 2 miissen in der Rhein- 
provinz und in Westfalen wohnen.

Die Finanzierung der Bauarbeiten erfolgt wie auch bei 
den iibrigen Wasserverbanden des Gebietes durch Anleihen. 
Die Kosten der Verzinsung und Tilgung dieser Anleihen 
und fur die Verwaltung, die laufende Unterhaltung und 
„den Betrieb der Genossensehaftsanlagen werden durch Um-

lap-en nach einer alljahrlich aufgestellten Beitragsliste auf-
o-ebracht Wahrend im Jahre 1913 erst 2,9 Mili. 3tM auf- 
7irhrinf?en w'aren, hat die SchluBsumme des Haushaltes in 
den Jahren 1930-1936 zwischen 5 und 5,5 Mili. 3U I ge- 
legen und ist in den letzten Jahren wegen der Arbeiten zur 
nochmaligen Verlegung des Unterlaufes der Emscher in den 
Rhein mit 10-13 Mili. 3tM besonders hoch. Etwa vom 
Jahre 1944 ab wird aber das Aufbringen wieder auf den 
Betrag von 5-6 Mili. JIM heruntergehen.

Die Bergwerke iiberhaupt und wer von den im § 6 des 
Gesetzes unter 2. genannten Beteiligten mindestens 1/5000 
der Jahresumlage zu tragen hat, wird nicht iiber die Ge
meinden, sondern unmittelbar von der Genossenschaft ver- 
anlagt und hat entsprechend bei dieser ein Einspruchsrecht.

Hinsichtlich der Verteilung der jahrlichen Umlage auf 
die Beteiligten, d. h. der V e r a n 1 a g u n g, sieht der § 6 
des Emschergenossenschaftsgesetzes ahnlich wie der § 81 
der Ersten Wasserverbandverordnung nur folgendes vor: 
»Bei der Veranlagung sind einerseits die durch den 
Veranlagten in dem Emschergebiete herbeigefuhrten 
Schadigungen, anderseits die durch die Ausfiihrung, die 
Unterhaltung und den Betrieb der genossenschaftlichen An
lagen zu erwartenden mittelbaren und unmittelbaren Vor- 
teile zu beriicksichtigen. Dem Statut bleibt es iiberlassen, 
nahere Grundsatze hieruber festzustellen.« Das zwei Jahre 
nach dem ErlaB des Gesetzes genehmigte Statut vom 
19. Marz 1906 hat aber davon abgesehen, nahere Grund
satze festzulegen, nur wórtlich den vorstehend angefiihrten 
ersten Satz wiederholt und es der Zeit iiberlassen, wie die 
Veranlagung sich gestalten wiirde. Das System der Veran- 
lagung hat sich also in langen Jahren unter Beriicksich- 
tigung von Einspriichen und Berufungen zu seinem heutigen 
Zustand ausgebildet. Da es wie bei kaum einem zweiten der 
Wasserverbande des Ruhrbezirks, fiir die es zum Teil ais 
Muster gedient hat, entwickelt ist, will ich es kurz 
schildern.

Das von der Genossenschaft ausgebauteEntwasserungs- 
system ist fiir den ganzen Bezirk einheitlich. Man kann es 
wie das Kanalsystem einer Stadt auffassen, und es ist daher 
fiir die Yeranlagung praktisch gleichgiiltig, ob der Veran- 
lagte am Haupt- oder Nebenvorfluter liegt. Die durch das 
Emschergenossenschafts-Gesetz und die Satzung vor- 
geschriebene getrennte Veranlagung fiir den Hauptvorfluter 
und die Nebenlaufe hat daher nur formelle Bedeutung.

Es wurden 4 Veranlagungsabteilungen gebildet: A fiir 
Reinhaltung, B fiir Wasserzufiihrung, C fiir VorfIutverbes- 
serung, D fiir besondere Interessen, z. B. anderweitige Ver- 
legung eines Bachlaufes, ais von der Emschergenossenschaft 
geplant war. Nach Abzug der Aufwendungen fiir die Ab- 
teilung D, die von den Beteiligten selbst zu tragen sind, 
werden die Kosten auf die Abteilungen A, B und C zur Zeit 
im Verhaltnis 30 : 10 : 60 entsprechend dem mittleren 
Durchschnitt der in den letzten Jahren gemachten Aufwen
dungen umgelegt. In Abteilung A traten dazu die Kosten 
der Klaranlagen.

Die weitere Verteilung erfolgt in A b te i l ung  A, d. h. 
fiir die Reinhaltung, auf fiinf Gruppen von Schadigern, 
namlich auf die Bergwerke, die Eisen- und Stahlwerke, die 
Reichsbahn, andere gewerbliche Betriebe sowie die Ge
meinden. Bei den Bergwerken erfolgt die weitere Unter- 
teilung nach einem MaBstab, der sich allmahlich lieraus- 
gebildet hat, so, daB von dem Gesamtbeitrag entfallen:

30 o/o auf Kohlenwaschwasser und Waschkauenwasser,
20 o/o auf Kokslóschwasser,
50 o/o auf Ammoniakwasser.

Die weitere Unterteilung erfolgt bei den Bergwerken 
nach der Produktion. Bei den Eisen- und Stahlwerken ge- 
fShieht die Verteilung zur Halfte nach der Erzeugung, zur 
naltte nach der Arbeiterzahl, bei anderen gewerblichen 
betrieben nach der Menge des Abwassers und drei Schad- 
lichkeitsgraden, wobei z. B. Glaswerke den Schadlichkeits- 
grad 1, Brauereien und einige Treibstoffwerke den Schad- 
lchkeitsgrad 2 und chemische Unternehmen den Scliiid- 
lchkeitsgrad 3 haben. Bei den Gemeinden erfolgt die 

weitere Verteihing nach der Kopfzahl, wobei die Be- 
voikerung in Gebieten mit geschlossener Bauweise funfmal 

S° h°ch.e.in8'?schatzt wird wie die landliche.
In Ab te i l ung  B, also bei der Wassermenge, die, wic 

oben angegeben, 10 o/0 der Gesamtkosten triigt, entfallen 
u i l  ^ ei ,nellrung des Niederschlagabflusses, der 

nacn der bebauten Flachę weiter unterteilt wird, und 30 o/o 
am das Grubenwasser, das nach der zugefuhrten Menge 
veranlagt wird.
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In Ab te i l u ng  C wird das Interesse an der Vorflut- 
verbesserung, das mit 60 o/o den Hauptteil der Gesamt- 
kosten ausmacht, behandelt. Zur Einschatzung dieses In- 
teresses sind im Emschergebiet 4 Vorflutzonen gebildet 
worden (Abb. 2). Die hóchstgelegene ist die am geringsten 
belastete 1. Zone in der Nahe der Wasserscheide, die vor- 
aussichtlich erst in sehr spater Zukunft von dem Abbau der 
Vorfluter Vorteil haben wird. Die 2. Zone umfaBt das Ge
biet, das vor dem Ausbau der Vorfluter zwar AbfluB hatte, 
in dem dieser aber durch die Vertiefung giinstiger ge
worden ist; die Zone tragt den fiinffachen Satz des Rand- 
gebietes. Die 3. Zone hat den zehnfachen Satz des Rand- 
gebietes zu tragen. Dieses Gelande war vor dem Ausbau 
der Vorfluter nach Kanalisationsgrundsatzen nicht zu ent- 
wassern. Die 4. und am ungiinstigsten gelegene Zone, in 
der schon von Anfang an Vorflutschwierigkeiten vorlagen, 
sodaB ein AbfluB zum Mittelwasserspiegel der Emscher 
oder ihrer Nebenbache vor dem Ausbau nicht móglich war, 
tragt den 25fachen Satz.

Abb. 2. Die Yorflutzonen bei der Emschergenossenschaft.

Von dem auf die Vorflutverbesserung entfallenden Be- 
trage sind bei der fortschreitenden Absenkung des Gebietes 
in Abteilung C heute 83,03 o/0 von den Bergwerken fiir den 
Abbau zu tragen, wahrend 16,97 o/0 von allen Beteiligten 
(einschl. Bergwerke) ubernommen werden miissen, die in 
Abteilung A veranlagt werden oder sonst ein Interesse 
an der Verbesserung der Vorflut haben, wie z. B. die Reichs- 
autobahnen und die Provinzialverbande fiir die StraBen. 
Die Unterteilung des Anteils der Bergwerke fiir den Abbau 
erfolgt nach der Hóhenlage der Abbaugebiete in den ein
zelnen Zonen und der abgebauten sowie der bis 1950 noch 
abzubauenden Kohlenmenge, wobei der geschehene Abbau 
doppelt so hoch belastet wird wie der zukiinftige. Der auf 
die Beteiligten entfallende Anteil von 16,97 o/o wird ent
sprechend der GróBe ihres Gelandes und der Lage in den 
verschiedenen Zonen verteilt.

Besondere Beachtung verdient die Verteilung der 
Kosten der Pumpwerke,  bei denen A-Pumpwerke von 
B-Pumpwerken unterschieden werden, die allein infolge 
Einwirkung des Bergbaus notwendig geworden sind. 
Grundsatzlich werden bei der Emschergenossenschaft, ent
sprechend dem genossenschaftlichen Gedanken, bei den 
Pumpwerken 75o/0 der Kosten von den nicht unmittelbar 
Interessierten getragen, d. h. bei den A-Pumpwerken von 
der Gesamtheit der Beteiligten, bei den B-Pumpwerken 
von allen Bergwerken. Die Umlegung dieser 75 o/o erfolgt 
entsprechend den Beitragen in Abteilung C.

Die unmittelbar Beteiligten tragen also jeweils 25o/0 
der Kosten vorweg. Von diesen 25 o/0 wird bei den A-Pump- 
werken die eine Halfte von den Bergwerken, die die tiefe 
Lage durch ihren Abbau verschuldeten, die zweite von den- 
jenigen getragen, die vermehrtes Wasser zufiihren. Die aus- 
schlieBlich von den Bergwerken zu tragende erste Anteils- 
halfte wird nach dem Abbau unterteilt. An dem Aufbringen 
der zweiten Halfte sind alle mitbeteiligt, die den Pump
werken vermehrtes Wasser zuschicken, wobei die weitere 
Aufteilung bei den Bergwerken entsprechend der gehobenen 
Grubenwassermenge, der Kohlenfórderung und Kokserzeu- 
gung erfolgt und z. B. der Anteil der Gemeinden nach der 
Einwohnerzahl, derjenige der Eisen- und Stahlwerke nach 
der Roheisen- bzw. Rohstahlerzeugung umgelegt wird. Bei 
den B-Pumpwerken werden die von den eigentlichen 
Schadigern zu tragenden 25 o/0 nur auf die schadigenden 
Bergwerke umgelegt.

Der Be it rag der Wasserwerke, die wegen des 
Uberpumpens von Wasser aus anderen FluBgebieten in das 
Emschergebiet veranlagt werden, belauft sich auf den

festen Satz von 1 o/0 der Gesamtumlage der Emscher
genossenschaft, derjenige der beiden Sch i f fah r tskana le  
des Bezirks, des Rhein-Herne-Kanals und des Dortmund- 
Ems-Kanals, auf l°/oo-

Auf die Veranlagung der zum 'Schutze des unteren 
Emschergebietes errichteten Deiche soli nicht naher ein- 
gegangen werden, ebenso nicht auf die Veranlagung d e r  
e n d g i i l t i g  und  vor i ibergehend s t i l l ge leg ten  
Werke, weiter auch nicht auf die Verteilung der Kosten- 
ausfal le bei der Pheno lgew innung .

Von Bedeutung sind aber noch die Kosten der W iede r 
hers te l lungsarbe i ten,  die durch die vom Bergbau ver- 
ursachte fortschreitende Absenkung des Gebietes notwendig 
werden. Diese Kosten tragt in vollem Umfange der Berg
bau, wobei, wie bei den B-Pumpwerken, 75% der Kosten 
von der Gesamtheit der Bergwerke und 25o/0 vorweg von 
dem eigentlichen Schadiger ubernommen werden. Die Um
legung der 75o/o erfolgt entsprechend der Veranlagungder 
Bergwerke in Abteilung C.

Zur Zeit werden bei der Emschergenossenschaft — 
ohne Beriicksichtigung der augenblicklich wegen der Ver- 
legung der unteren Emscher besonders hohen Kosten der 
Wiederherstellungsarbeiten — 56,3 o/0 der Beitrage von den 
Bergwerken, 13,2o/0 von den Eisen- und Stahlwerken, 180/0 

von den Gemeinden, 1 o/0 von den Wasserwerken und 11,5 0/0 
von Sonstigen getragen. Beriicksichtigt man die Kosten der 
Wiederherstellungsarbeiten mit, so tragt der Bergbau z. Z. 
82,1 o/o der Emschergenossenschaftsbeitrage.

2. Der Ruhrtalsperrenverein und der Ruhrverband.

Der Ruhrtalsperrenverein und der Ruhrverband ent- 
standen durch Landesgesetz vom 5. Juni 1913, kurz nach 
dem ErlaB des PreuBischen Wassergesetzes vom 7. April 
1913, das in seinem 3. Abschnitt die Wassergenossen- 
schaften behandelt.

Der Ruhr ta lsperrenvere in ,  ais dessen A u f g a b e  
im § 2 des Gesetzes der Ersatz des der Ruhr schadlich 
entzogenen Wassers und die Herbeifiihrung einer besseren 
Ausnutzung der Triebkraft der Ruhr und ihrer Nebenfliisse 
bezeichnet wurde, bestand ais Griindung der Wasserwerke 
auf privatrechtlicher Grundlage allerdings bereits seit dem 
Jahre 1898. Er hat in dem rd. 4500 km2 groBen Nieder- 
schlagsgebiet der Ruhr ais gróBte Stauanlage kurz vor dem 
ersten Weltkriege die Móhnetalsperre fertiggestellt und 
verfiigt heute in 13 Talsperren iiber einen Stauraum von 
rd. 263 Mili. m3, der einen schadlichen Wasserentzug von
10,3 m3/s auszugleichen vermag. Von den Talsperren ge- 
hóren dem Ruhrtalsperrenverein 6, darunter die gróBten, 
mit einem Gesamtspeicherraum von rd. 241 Mili. m3, 
wahrend der Rest auf die noch bestehenden alten Tal- 
sperrengenossenschaften entfallt. Beim Ruhrtalsperren- 
verein ist aber wegen der fortschreitenden Wasserentnahme 
aus dem Ruhrgebiet eine weitere erhebliche Vermehruqg 
des Stauraumes geplant. Er wird so vergróBert werden, 
daB er einen schadlichen Entzug von 17,3 m3/s auszu
gleichen vermag. Die Wasserfórderung aus dem Ruhrgebiet 
betrug im Jahre 1937 rd. 760 Mili. in3, von denen 
300 Mili. m3 in fremde Niederschlagsgebiete iibergepumpt 
wurden. Leider liegen die Verhaltnisse auf der rechten 
Rheinseite so, daB auBer der Ruhr und dem Rhein selbst 
im rheinisch-westfalischen Industriegebiet kein weiterer 
Hauptvorfluter mehr Trinkwasser zu liefern vermag. Die 
Emscher ist zu einem AbwasserfluB geworden, hat aber 
auch von Haus aus fiir eine gróBere Wassergewinnung 
kein ausreichendes Grundwasserbett. Das Lippewasser ist 
unterhalb Hamm stark versalzen, und nur ein órtlicher 
NebenfluB, die Stever, liefert zur Zeit etwa 40 Mili. m3 
Brauch- und Trinkwasser an das Wasserwerk fiir das nórd- 
liche Kohlenrevier. Uber 40 Mili. m3 Wasser werden fiir 
das Lippe-Gebiet aus der Ruhr entnommen, die z. T. auch 
noch das Vorflutgebiet der Wupper und Ems mit Wasser 
versorgt.

Man sieht hieraus, wie wichtig fiir den Ruhrbezirk 
auBer dem Vorhandensein der nótigen Wassermenge in der 
Ruhr auch die Aufgaben des zweiten fiir den FluB ge- 
schaffenen Verbandes, des Ruhrverbandes ,  sind, dem 
nach § 1 des Ruhrreinhaltungsgesetzes die Reinhaltung der 
Ruhr mit ihren Nebenfliissen obliegf. Er lóst seine Aufgabe 
im wesentlichen durch die Schaffung von Klaranlagen, zu 
denen noch die Stauseen treten, von denen der rd. 9 M ili. tn3 
fassende Baldeneysee der gróBte ist. Zwei weitere Stau
seen mit 6 Mili. m3 Fassungsraum sind ebenfalls fertig, 
ein weiterer ist im Bau und drei sind noch zusatzlich 
geplant.



568 G l u c k a u f
78. Jahrgang, n e m y

Der Ruhrverband begann mit seinen Arbeiten praktisch 
erst nach der Inflation, hat aber bis heute auch schon fiir 
iiber 100 Mili. MM Anlagen geschaffen. Die Schlu{3summe 
des ordentlichen Ha^shaltsplanes des Ruhrverbandes be- 
lauft sich zur Zeit auf rd. 9 Mili. MM, diejenige des Ruhr- 
talsperrenvereins auf etwa 8 Mili. MM, worin die Zahlung 
an den Ruhrverband in Hóhe von rd. 2 Mili. MM ent- 
halten ist.

O  r g a n e der beiden Wasserverbande sind die Ge- 
nossenschaftsversammlung und der Vorstand, wahrend — 
wie auch bei den weiteren zu behandelnden Wasser- 
verbanden — die Berufungskommission, anders ais bei der 
Emschergenossenschaft, nicht mehr ais Organ des Wasser- 
verbandes aufgefafit ist. Bei diesen beiden Verbanden 
haben die Mitglieder auch nicht erst wie bei der Emscher- 
Genossenschaft auf dem Umweg iiber die Kreisverbande 
ihre Vertretung. Nach § 4 des Ruhrreinhaltungsgesetz,eS 
sind beim Ruhrverband Genossen:

1. die Eigentiimer der im Genossenschaftsgebiet liegen
den Bergwerke und anderer gewerblicher Unterneh- 
mungen, Eisenbahnen und sonstiger Anlagen, die zur 
Verunreinigung der Ruhr oder ihrer Nebenlaufe bei- 
tragen, oder denen aus den Anlagen der Genossienschaft 
Vorteile erwachsen, sofern sie zu einem in der Satżung 
fiir die Aufnahme in die Beitragsliste vorzuschreiben- 
den Mindestbeitragssatze zu den Genossenschaftslasten 
veranlagt werden konnen;

2. die ganz oder teilweise im Genossenschaftsgebiete 
liegenden Gemeinden (Gutsbezirke);

3. der Ruhrtalsperrenverein fiir die Wasserwerke und an
deren Anlagen, die mittelbar oder unmittelbar aus der 
Ruhr oder ihren Nebenfliissen Wasser zu anderen ais 
Triebzwecken entnehmen.
Der Mindestbeitragssatz, zu dem die Eigentiimer der 

in der Gruppe 1 bezeichneten Anlagen veranlagt sein 
miissen, um ais Genossen zu gelten, betrug ursprunglich 
250 MM und betragt heute 100 MM. Ein Beitrag von 
5000 MM berechtigt zur Teilnahme an der Genos#enschafts- 
versammlung und gibt in dieser eine Stimme.

Nach § 9 des Gesetzes konnen sich die Genossen mit 
den Teilen ihrer Jahresbeitrage, die zu einer vollen 
Stimmeneinheit nicht ausreichen, zu Gruppen zusammen- 
schlieBen, die soviel Stimmen fuhren, ąls in den zusammen- 
gelegten Jahresbeitragen volle Stimmeinheiten enthalten 
sind. Die Gruppenbildung der Gemeinden kann in den 
Landgemeinden nur innerhalb des Kreises erfolgen; der 
Landrat hat in diesem Falle die Gruppenbildung und die 
Wahl der Vertreter herbeizufiihren. Reichen die samtlichen 
Jahresbeitrage der Gemeinden eines Landkreises zu einer 
vollen Stimmeinheit nicht aus, so konnen die Gemeinden 
dennoch eine Gruppe mit einer Stimme bilden. In der 
Satzung ist die Gruppenbildung naher geregelt.

Da im § 12 des Gesetzes vorgesehen ist, daB der 
Ruhrtalsperrenverein fiir die Herstellung, die Unterhaltung 
und den Betrieb der Reinigungsanlagen des Ruhrverbandes 
ein Drittel der Kosten beizutragen hat — der Satz wurde 
durch das Gesetz iiber die Beitragslast im Ruhrverband 
und im Ruhrtalsperrenverein vom 10. Dezember 1935 auf 
45 o/o erhóht — , so entfallt auf ihn gemaB § 9 des Gesetzes 
mindestens ein Viertel aller Stimmen, die in der Genossen- 
schaftsversammlung des Ruhrverbandes abgegeben werden 
konnen. Es ist weiter bestimmt, daB die von den Ge
meinden zur Genossenschaftsversammlung entsandten Ver- 
treter nicht in einer der in § 4 des Gesetzes unter 1 und
3 bezeichneten Unternehmungen beruflich tatig sein diirfen. 
Auch der Geschaftsfiihrer hat in der Genossenschafts- 
versammlung eine Stimme.

Der Vors tand  besteht beim Ruhrverband aus 9 Mit- 
gliedern, die samtlich von der Genossenschaftsversammlung 
aus ihrer Mitte gewahlt werden. Mindestens je 2 Mitglieder 
miissen auf die in § 4 des Ruhrreinhaltungsgesetzes ge
nannten 3 Gruppen entfallen. Die Vorstandsmitglieder 
scheiden aus, wenn sie ihr Amt bei den Gemeinden oder 
ihre Anstellung bei den in § 4 unter 1 und 3 genannten 
Unternehmungen aufgeben. Die Amtsdauer betragt 6 Jahre.

Der BerufungsausschuB besteht ebenfalls aus 
9 Mitgliedern, von denen wie bei der Emschergenossen
schaft 3, darunter der Vorsitzende, von der Aufsichts- 
behórde bzw. vom Oberbergamt ernannte Behórden- 
vertreter sind; von den 6 ursprunglich vom Provinzial- 
ausschuB auf 6 Jahre gewahlten, zur Zeit von der Aufsichts- 
behórde ernannten Mitgliedern miissen je 2 auf die im 
§ 4 des Gesetzes genannten 3 Gruppen entfallen, wobei

bei den die Gemeinden vertretenden Mitgliedern eine 
gleiche Bestimmung wie die oben bereits genannte fur 
die Abgeordneten zur Genossenschaftsversammlung be
steht; der ProvinzialausschuB der Rheinprovinz .wahlt 
zuerst, und zwar 4 Mitglieder des Berufungsausschusses, 
derjenige von Westfalen 2.

Beim Ruh r t a l s p e r r e n ve r e i n  sind Genossen die 
Wasserentnehmer mit mehr ais 30000 nr’ jahrhcher Wasser- 
entnahme aus dem FIuBgebiet der Ruhr und die Trieb- 
werksbesitzer, die in diesem Wasserverband aber nur eine 
creringe Rolle spielen. Sie bringen zur Zeit nur etwa 0,004 <>o 
der Beitrage auf. Einen Mindestbeitragsatz, um ais Mit
glied zu gelten, kennt der Ruhrtalsperrenverein nicht. Ein 
Jahresbeitrag von 100 MM berechtigt nach § 3 der Satzung 
zur Teilnahme an der Genossenschaftsversammlung  
und der Abstimmung. Ein Beitrag von 100-1000 KM gibt 
eine Stimme. Jede angefangene weitere 1000 MM Beitrag 
geben eine weitere Stimme; jedoch darf kein Genosse 
mehr ais ein Drittel aller Stimmen haben. Auch hier ist 
im Gesetz wie beim Ruhrverband Gruppenbildung zur 
Erlangung von Stimmrechten vorgesehen.

Der Vors tand besteht wie beim Ruhrverband aus
9 gewahlten Mitgliedern, von denen je 3 auf die Gemeinden 
und die Vertreter der privaten Wasserentnehmer entfallen 
miissen und ein Mitglied die Triebwerksbesitzer zu ver- 
treten hat. Die Amtsdauer betragt 6 Jahre. Der Vorsitzende 
des Vorstandes und sein Stellvertreter werden nach § 6 
der Satzung vom Vorstand aus seiner Mitte gewahlt.

Der BerufungsausschuB besteht aus nur 5 Mit
gliedern, von denen 2, in erster Linie wieder der 
Vorsitzende, von der Aufsichtsbehórde ernannt und 3 
von der Genossenschaftsversammlung gewahlt werden. 
Mindestens einer von ihnen muB Sachverstandiger fiir 
Triebwerksangelegenheiten sein, keiner darf Mitglied des 
Vorstandes oder in einem der Genossenschaft angehórigen 
Unternehmen tatig sein.

Die Veran lagung  bei diesen beiden Verbiinden ist 
in den Grundziigen die folgende:

Beim Ruhrverband  wird zwischen A-Anlagen, die 
ganz oder teilweise der Reinhaltung dienen, und B-Anlagen, 
die nicht der Reinhaltung dienen, sowie C-Anlagent 
die auf Wunsch von ęinzelnen Beteiligten entstehen und 
dereń Kosten diese selbst zu tragen haben, unterschieden. 
Die Unterscheidung zwischen A-Anlagen, die nur die 
Reinhaltung betreffen, und B-Anlagen ist deswegen er- 
forderlich, weil von den Kosten, die auf die A-Anlagen 
entfallen, der Ruhrtalsperrenverein wegen seiner Inter- 
essen an der Reinhaltung des Wassers gemaB gesetzlicher 
Bestimmung den oben bereits genannten Anteil von 45 °/o 
zu tragen hat.

Die Unterteilung des Reinhaltungsbeitrages von 55 o/o, 
der nicht vom Ruhrtalsperrenverein getragen wird, erfolgt 
in verschiedener Weise:

bei den Bergwerken z. B. nach der verwertbaren 
Kohlenfórderung, Koks- und Reinammoniakerzeugung, 
also nach der Produktion; fiir 1000 t vervvertbarer 
Kohlenfórderung werden zur Zeit 5 MM, fiir 1000 t 
Kokserzeugung 12,50 MM und fiir 1 t Reinammoniak
erzeugung ebenfalls 12,50 MM gezahlt; 
bei den Metal lwerken mit Beizbetrieben mit dem 
Grundbeitrag von 0,50MM je Kopf der Belegschaft und 
einem Zuschlag fiir den Saureverbrauch, der je nacli- 
dem, ob mit Schwefel-, Salpeter- oder Salzsiiurc ge- 
arbeitet wird, und nach der Art der verarbeiteten 
Metalle und der Menge der verarbeiteten Saure je t 
verschieden ist;

bei den Tex t i l f abr iken  wird auBer dem Grund- 
beitrag von 0,50 MM je Kopf der Belegschaft ein Zu- 
sclilag von 1 bis 4 MM je Kopf erhoben, je nachdem, 
ob es sich um Buntwebereien, Tuchfabriken oder Stoff- 
druckereien handelt; bei Lohnfiirbereien wird je nach 
der Wassermcnge ein Beitrag von 10 bis 30 MMI Kopf 
der Belegschaft erhoben;

bei der Pap ier indus t r ie  bildet die Erzeugung den 
MaBstab, wobei der Satz je t Erzeugung je nach der 
Art der Erzeugung verschieden ist und zwischen 0,15 
und 3,33 MMj\ schwankt.

Die Verteilung des Reinhaltungsbeitrages der 
Gemeinden erfolgt grundsatzlich nach der Kopfzahl, 
wobei der Beitragssatz jedoch nach dem Umfang der 
< >rtschaften gestuft ist. Orte mit mehr ais 8000 Orts- 
anwesenden haben die Grundzahl 100; diese Grund-

\
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zahl nimmt iiber die Grundzahlstufen 80 (8000 bis 
4000 Einwohner), 50 (4000—2300 Einwohner) und 40 
(2500—2000 Einwohner) auf die Grundzahl 30 bei 
Orten zwischen 2000 und 1400 Einwohnern ab. Orte 
mit geringerer Einwohnerzahl entrichten nur dann 
einen Reinhaltungsbeitrag, wenn fiir sie besondere 
Aufwendungen erforderlich sind. Im einzelnen ist aber 
auch bei den Gemeinden die Veranlagung verwickelter.

Auf weitere Einzelheiten soli jedoch nicht ein- 
gegangen werden. Erwahnt sei nur noch, daB sich der 
Ruhrverband in den letzten Jahren die Fernhaltung der 
Beizen aus den Vorflutern besonders hat angelegen sein 
lassen. Zu diesem Zwecke sind bei den Werken Saure- 
Riickgewinnungsanlagen entstanden, und es findet bei 
denjenigen Werken, die die Sauren wiedergewinnen, eine 
Ermafiigung des Saurezuschlages statt.

Beim Ruhrverband entfallen zur Zeit 42,6 o/o der 
gesamten BeitragslaSt auf den Ruhrtalsperrenverein, 35,7 o/0 
auf die Gemeinden, 9,5 o/o auf die Bergwerke, 7 o/o auf 
Eisen- und Stahlwerke und 5,2 o/o auf Sonstige. Die Ver- 
teilung der Beitragslast ist also eine ganz andere ais bei 
der Emschergenossenschaft, wobei aber zu beachten ist, 
daB die Beitrage des Ruhrtalsperrenvereins letzten Endes 
im Wasserpreis zum Ausdruck kommen und die Haupt- 
menge des Wassers an die Industrie geht.

Die Veranlagung beim Ruhr ta lsperrenvere in  be- 
ansprucht deswegen Interesse, weil er ais einziger der 
Wasserverbande des Ruhrkohlengebietes die Aufgabe der 
Wasserbeschaffung bzw. -speicherung hat. Die Wasser- 
fiihrung der Ruhr ist fiir die Wasserwerke, d. h. die 
Wasserentnehmer, und die Triebwerksbesitzer von Be
deutung, auf die daher die Beitrage umzulegen sind. Der 
oben bereits angegebene Anteil der Triebswerksbesitzer 
spielt eine so kleine Rolle, daB ich auf die Veranlagung 
nicht naher eingehe.

Der Beitrag der Wasserentnehmer wird wie folgt 
unterteilt: Wasserentnehmer, die das nicht verbrauchte 
Wasser nicht wieder in das Ruhrgebiet zuriickliefern, es 
also in andere FluBgebiete iiberpumpen, miissen fiir llOoo 
des entnommenen Wassers Beitrage bezahlen, diejenigen, 
die das nicht verbrauchte Wasser in das Ruhrgebiet zuriick- 
liefern, nur fiir 40o0. Diejenigen, die das entnommene 
Wasser im eigenen Betriebe verwenden, eine verhaltnis- 
mafiig geringe Menge verbrauchen und den gróBten Teil 
in die Ruhr zurlickfiihren, zahlen Beitrage

fiir 15o/o, wenn die Verwendung zu industriellen 
Zwecken geschieht,

„ 6o0, wenn sie zu Kiihlzwecken erfolgt,
„ 2oo zu Pumpspeicherzwecken.

Der Grundbeitrag fiir die Entnahme der so errechneten 
Mengen betragt zur Zeit 0,87 Jlpf je m3.

Fiir 75 o/o verliehener oder sichergestellter Wasser- 
mengen ist der Beitrag auch dann zu zahlen, wenn die 
Entnahme unter diesem Satz bleibt oder eingestellt wird. 
Wird dagegen iiber die verfiehene oder sichergestellte 
Wassermenge hinaus entnommen, so ist fiir die Mehr- 
entnahme ein Zuschlag von 10°/o auf den Beitrag zu zahlen.

Uberschreitet die zu entnehmende Menge 1 Mili. m3 
im Jahr, so soli von dem Entnehmer das Recht zur 
Entnahme durch Verleihung oder Sicherstellung beantragt 
werden. Diese Genossen haben, wenn das Recht zur 
Wasserentnahme nicht verliehen oder sichergestellt wird, 
einen Aufschlag von 25 o/o auf die Beitrage zu zahlen. Wird 
die Wassermenge in einem Teil des Ruhrgebietes ent
nommen, der von dem Talsperrenausgleich des Ruhrtal- 
sperrenvereins nicht betroffen wird, so gilt nur die Halfte 
des Beitragssatzes. ^

Die vom Ruhrtalsperrenverein zu iibernehmenden 45 o/0 
der Reinhaltungskosten beim Ruhrverband werden wie 
folgt unterteilt: Das von den Wasserwerken, dereń Fórde
rung ganz oder teilweise der Trinkwasserversorgung dient, 
entnommene Wasser ist, soweit es in fremde FluBgebiete 
iibergeleitet wird, voll zu veranlagen, soweit es nicht 
ubergeleitet wird, nur zu 65o/0. Zu eigenem industriellen 
Gebrauch und eigenem Betrieb entnommenes Wasser wird 
nur mit 20o0 veranlagt, Kiihlwasser nur mit 6o0, wahrend 
die Pumpspeicherwerke keinen Beitrag zahlen. Fiir die so 
errechneten Mengen sind zur Zeit 0,45 Jtpf. je m3 ais Rein
haltungsbeitrag zu entrichten. Diejenigen Wasserentnehmer, 
die von den Reinhaltungsanlagen des Ruhrverbandes 
keinen Vorteil haben, zahlen nur die Halfte der Beitrage.

3. Der Lippeverband.

Der letzte auf der rechten Rheinseite im Ruhrbezirk 
entstandene Wasserverband ist der durch Gesetz vom 
ł9. Januar 1926 gegriindete L ippeverband .  In ihm ging 
die durch das Seseke-Gesetz vom 5. Juni 1913 fiir ein 
Teilgebiet entstandene Seseke-Genossenschaft auf.

Der Lippeverband erhielt von den Wasserverbanden 
des Ruhrbezirks den ausgedehntesten Aufgabenkre is  
zugewiesen. Dieser wurde im § 2 des Gesetzes wie folgt 
umschrieben:

1. die Verwaltung des Wasserschatzes im Genossen- 
schaftsgebiete sowie die Herstellung, Unterhaltung und 
der Betrieb von Anlagen fiir die Erhaltung und Aus- 
nutzung des Wasserschatzes;

2. die Unterhaltung des Wasserlaufes und der Ufer der 
Lippe, unbeschadet der §§ 119 bis 121, 124 des 
PreuBischen Wassergesetzes, sowie die Erhaltung der 
Schiffbarkeit der unteren Lippe nach den Vorschriften 
des Wassergesetzes;

3. der Schutz und die Fórderung der Landeskultur und 
der Wasserversorgung;

4. die Regelung der Vorflut in der Lippe und ihren 
Nebenlaufen und der Hochwasserschutz;

5. die Reinhaltung der Lippe fiir landwirtschaftliche und 
industrielle Zwecke, soweit sie durch bestmógliche 
Reinigung oder besondere Ableitung der in der Lippe 
und ihren Nebenlaufen flieBenden Abwasser geleistet 
werden kann.
Die industriellen Anlagen riicken aus dem Ruhr- und 

Emschergebiet in den letzten Jahren immer starker nach 
Norden in das Vorflutgebiet der Lippe vor. Wahrend die 
Kohlenforderung im Lippegebiet im Jahre 1900 erst rd.
5 Mili. t betrug, ist sie in der Zwischenzeit auf mehr ais • 
das Vierfache gestiegen. Wenn man der Lippe nicht das 
Schicksal der Emscher, ein AbwasserfluB zu sein, 
bescheren will, ist daher, vor allem in Hinsicht auf die 
Reinhaltung, rechtzeitig Vorsorge zu treffen, die um so 
mehr einsetzen muB, ais die Lippe auch die Aufgabe hat, 
das westdeutsche Kanalsystem mit Wasser zu versorgen, 
und grofie Wassermengen, wenn auch nicht ais Trink- 
wasser, so doch ais Kuhlwasser benutzt werden. Wie 
bereits oben erwahnt, scheidet die Lippe ais Trinkwasser- 
versorger aus, da sie schon von altersher versalzen ist.

Vorlaufig hat der Lippeverband einen ahnlichen Auf
gabenkreis wie die Emschergenossenschaft, d. h. in erster 
Linie fiir die Erhaltung der Vorflut und fiir die Abwasser- 
reinigung zu sorgen.

Dem Lippeverband gehórt nicht das ganze 4891 km- 
grofie Lippegebiet an, sondern nur der Teil unterhalb 
Lippborg, der eine GroBe von 2781 km2 hat. Der Verband 
steht erst am Anfang der Erfiillung seines Aufgabenkreises, 
indessen hat auch sein Haushalt bereits eine ansehnliche 
Abschlufisumme. Von 100000 3tM im Griindungsjahr 1926 
stieg der SchluBbetrag auf iiber 1 Mili. 9LM, im Jahre 1930 
und belauft sich heute bereits auf fast 2 Mili. %M. Bis 
Ende des Jahres 1940 wurden in dreizehnjahriger Tatigkeit 
rd. 28 Mili. JtM verbaut. Der Lippeverband hat bisher, vor 
allem im Seseke-Gebiet, rd. 100 km Bachlaufe ausgebaut 
und hatte im Jahre 1941 neun Klaranlagen und vier Pump- 
werke im Betrieb.

In der Organisation dieses, wie bereits oben gesag t̂, 
im Jahre 1926 gegriindeten Verbandes machen sich die 
seit dem Jahre 1918 eingetretenen innerpolitischen Ver- 
iinderungen geltend.

Verbandsorgane sind auch bei diesem Wasserverband 
die Genossenschaftsversammlung und der Vorstand.

Genossen sind nach § 6 des Gesetzes:

1. das Reich fiir die kiinstlichen WasserstraBen, soweit 
sie aus der Lippe gespeist werden, und den Altrhein 
unterhalb der Lippe-Miindung;

2. das Land PreuBen ais Unterhaltungspflichtiger der
Lippe und ihrer Ufer;

3. die im Genossenschaftsgebiet liegenden Stadt-
gemeinden;

4. die im Genossenschaftsgebiet liegenden Land-
gemeinden;

5. die Eigentiimer der im Genossenschaftsgebiet liegen
den Bergwerke;

6. die Wassergenossenschaften und Deichverbande;

7. die Eigentiimer der im Genossenschaftsgebiet liegen
den gewerblichen Unternehmungen, Eisenbahnen,
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Wasserwerke, Elektrizitatswerke und sonstigen An
lagen,

die Unternehinungen zu 6. und 7. nur, wenn sie mit
einem Mindestbeitrag von 500 RM veranlagt oder nach
§ 10 des Gesetzes beitragsfrei sind.

In der Genossenscha ft sversammlung gibt ein 
Hundertstel der Jahresumlage eine Stimme. Jedoch diirfen 
nach § 10 des Gesetzes die Bergwerke nicht mehr ais 40o/0 
aller Stimmen fuhren. Zur Erlangung von Stimmrechten 
ist wie beim Ruhrverband und Ruhrtalsperrenverein 
Gruppenbildung móglich. Die Vertreter von 5 in § 10 des 
Gesetzes aufgefiihrten Landkreisen haben eine von der 
Zahlung eines Beitrages unabhangige Stimme, hierzu treten 
noch 2 Stimmen von Gemeinden und eine Stimme von 
Wassergenossenschaften, die sonst in der Genossenschafts- 
versammlung nicht vertreten sind. Das Reich hat, ohne 
beitragspflichtig zu sein, 5o/0 aller Stimmeinheiten, das 
Land PreuBen mindestens einen Anteil in Hóhe von 10<>/o 
aller Stimmen.

Der Vors tand hat mit 13 Mitgliedern die gróBte 
Mitgliederzahl von den Wasserverbanden des Ruhrkohlen- 
beckens. 10 von den Mitgliedern, darunter der Vorsitzende 
und sein Stellvertreter, werden von der Genossenschafts- 
versammlung gewahlt; dazu tritt wie bei der Emscher- 
genossenschaft der Geschaftsfiihrer des Verbandes ais 
weiteres Vorstandsmitglied; die letzten beiden Vorstands- 
mitglieder werden vom Reich bzw. von PreuBen bestellt. 
Mindestens 3 Mitglieder des Vorstandes miissen der 
Rheinprovinz angehóren. Die oben aufgefiihrten, in § 6 
des Gesetzes genannten Gruppen sollen angemessen ver- 
treten sein. Je ein Mitglied aus Rheinland und Westfalen 
muB Vertreter der Landwirtschaft oder einer Wasser- 
genossenschaft sein.

Auch der Beru, fungsausschuB hat von den Wasser- 
verbanden des Ruhrbezirks die gróBte Mitgliederzahl. Von 
den 12 Mitgliedern werden 3 von den Aufsichtsbehórden, 
eines vom Oberbergamt ernannt; von den 8 von der 
Genossenschaftsversammlung zu wahlenden Mitgliedern 
sollen 4 dem Bergbau und der Industrie entnommen 
werden und je 2 Vertreter der Gemeinden und der im 
Genossenschaftsgebiet ansassigen Landwirte oder von 
Wassergenossenschaften sein.

Das Veran lagungssystem ist ahnlich demjenigen 
der Emschergenossenschaft, mit der der Lippeverband bei 
der Verwaltung weitgehend in Personalunion steht. Immer- 
hin sind einige Abweichungen vorhanden.

Die Veranlagung laBt sich beim Lippeverband nicht 
wie bei der Emschergenossenschaft fiir das ganze Gebiet 
einheitlich durchfiihren, da ein zusammenhangender Aus
bau, wie bei der Emscher und ihren Nebenbachen, noch 
nicht erfolgt ist. Es werden daher die durch die Schaffung 
von Anlagen in den einzelnen Bachgebieten entstandenen 
Kosten fur sich veranlagt und nur die allgemeinen Verwal- 
tungskosten, die das ganze Lippegebiet betreffen, und ein 
allgemeiner Abwasserbeitrag von 25 o/o der gesamten Klar- 
kosten auf alle Beteiligten umgelegt.

Von dem Verwa l tungskos tenbe i t rag  iibernehmen 
die Bergwerke 60% und die Gemeinden und sonstigen 
Genossen 40»/o. Auf die weitere Unterteilung soli nicht 
naher eingegangen werden. Erwahnt sei nur, daB sie bei 
den Bergwerken zu 90 o/o nach der Jahresfórderung und 
zu 10 o/o nach der GroBe des Felderbesitzes erfolgt.

Der a l lgemeine Abwasserbe i t rag  wird nach 
Abwassermenge und Schadlichkeitsgrad unterverteilt. Die 
Schadlichkeitsgrade weichen von denen bei der Emscher
genossenschaft eingefiihrten ab, weil im Lippegebiet hin
sichtlich der an die Reinhaltung zu stellenden Anspriichen 
andere Verhaltnisse vorliegen. Hier gibt es 6 verschiedene 
Schadlichkeitsgrade: Der Schadlichkeitsgrad 1 bezeichnet 
ein der Lippe praktisch nicht verschmutzt zuflieBendes 
Wasser, der Schadlichkeitsgrad 6 alle diejenigen in
dustriellen Abwasser, die auBerordentlich stark ver- 
schmutzt sind und schwere Schaden in den Vorflutern und 
sonstigen Anlagen hervorrufen kónnen. Die Schadlichkeits
grade 2—4 umfassen diejenigen Abwasser, die minera- 
lischen Schlamm oder gelóste Mineralstoffe enthalten. Mit 
dem Schadlichkeitsgrad 5 werden das hausliche Abwasser, 
einschlieBlich des kleingewerblichen Abwassers, und das 
Regenwasser sowie solche Industrieabwasser, die den 
hauslichen Abwassern gleichwertig sind, bewertet. Bei den 
Klaranlagen werden die Genossen nach der Abwasser- 
tnenge und dereń Yerschmutzung bzw. der Schadlichkeit

belastet, wobei ebenfalls die vorerwahnten Schadlichkeits
grade zur Anwendung kommen.

B e i  d e r  V e ran lagung  der e in ze lnenBachgeb ie tc ,
die im ganzen ahnlich wie bei der Emschergenossenschaft 
durchgefuhrt ist, sind die Anteile der einzelnen Ab- 
teilungen nach den fiir sie aufgewandten Kosten berechnet. 
So entfallen z. B. bei dem Seseke-Teilgebiet 

auf Abteilung A 22,9o/o 
B 11,70/0 
C 65,40/0.

Hier ist bei Abteilung A eine Unterscheidung der ein
zelnen Abwasserarten wie beim allgemeinen Abwasser
beitrag und der Veranlagung der Klaranlagen nicht 
erforderlich, da alle Schmutzwasserzufiihrer gleiches 
Interesse ara Ausbau der Vorfluter haben. In einem nicht 
kanalmaBig ausgebauten Wasserlauf ruft jede Abwasserart 
irgendeine Schadigung hervor, beim kanalmaBigen Ausbau 
ist das nicht der Fali. Es wird also lediglich mit der 
Schmutzwassermenge gerechnet. Nur wenn aggressive 
Wasser zugefiihrt werden, sind die betreffenden Ver- 
schmutzer mit den entstehenden Wiederherstellungskosten 
besonders belastet.

In der Abteilung C, die wie bei der Emschergenossen
schaft die Vorflutverbesserung betrifft, sind statt 4 nur 3 
Vorflutzonen gebildet worden (Abb. 3). Die Begrenzungs- 
linien zwischen den 3 Zonen liegen da, wo eine 2 m iiber 
dem Mittelwasserspiegel des unregulierten Vorfluters mit 
einer Neigung von 1 :500 bzw. 1 :300 ansetzende Ebene das 
Gelande schneidet. Die ungiinstigste 3. Zone wird mit dem 
Faktor 3, die Mittelzone mit dem Faktor 1 bewertet, wah
rend die Randzone an der Wasserscheide unbelastet bleibt. 
Die Kosten der beiden beim Lippeverband bereits vorhan- 
denen Pumpwerke werden, abweichend von der Emscher
genossenschaft, allein auf die Schadiger umgelegt. Weiter 
sei auf die Kostenverteilung nicht eingegangen.

Abb. 3. Die Vorflutzonen beim Lippeverband.

Zur Zeit werden beim Lippeverband 64,5 o/0 der Bei- 
trage vom Bergbau, 9,5 o/0 von anderen gewerblichen Unter- 
nehmungen und 26o/0 von den Gemeinden, dem Reich und 
PreuBen getragen. Die Lage ist also ahnlich wie bei der 
Emschergenossenschaft.

4. Die Linksniederrheinische Entwasserungsgenossenschaft.

Diese Genossenschaft ist kurz vor dem Ruhrverband 
und dem Ruhrtalsperrenverein durch das Entwasserungs- 
gesetz fur das linksniederrheinische Industriegebiet vom 
~u r  u ^ enfstanden. Sie bearbeitet mit 965 km2 ein 
ahnlich groBes VorfIutgebiet wie die Emschergenossen- 
schatt, das aber wesentlich ungiinstiger ist, da es gróBten- 
tens in der Rheinniederung liegt, wo ein hoher Grund- 
wasserstand yorhanden ist und die Vorflutverhaltnisse von 
Hause aus sehr schlecht sind, so daB es schon bei geringen 
Senkungen durch Abbau zu VorfIutstórungen und Ver- 
sumpfungen kommt. Es fehlt ein Hauptvorfluter; nur 
EmzcWorfluter durchflieBen in der Richtung von Siiden 
nach Norden das Gebiet. Die landwirtschaftlichen Belange 
sind noch grofj, so daB der Behandlung der Abwasserfrage 
grolie Autmerksamkeit zu widmen ist. Man hat sie fiir den 
linksrheinischen Bergbaubezirk so gelóst, daB die Zechen- 

h ^ f n SHr m. P^ękrohrleitungen mittelbar oder unmittel-
• ie * Betriebswasserkanal betrachtete Fossa Euge- 

a eingefuhrt und iiber diese in den Rheinstrom ein-
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geleitet werden, wahrend die iibrigen ausgebauten Vor- 
fluter kein Betriebswasser aufnehmen.

Ais Au fgabenkre is  sind dem Wasserverband die 
Regelung der Vorflut und die Abwasserreinigung in einem 
aus Teilen der Kreise Moers, Geldern, Kleve, Kempen und 
Krefeld-Land gebildeten Gebiete gestellt worden. Die Ge- 
nossenschaft hatte bis zum Jahre 1938 rd. 80 km offene 
Vorfluter, Kanale und Druckrohrleitungen hergestellt und
4 Zechen- und 2 Gemeinde-KIaranlagen gebaut, ferner 
24 Pumpwerke fiir die Aufrechterhaltung der VorfIut in 
Betrieb. Bisher wurden fiir die Arbeiten etwa 15 Mili. RM 
aufgewandt.

O  r g a n e des Wasserverbandes sind die Genossen- 
schaftsversammlung und der Vorstand. G e n o s s e n  sind 
nach § 2 des Gesetzes:

1. die im Genossenschaftsgebiet liegenden Bergwerke;
2. die Eigentiimer der in diesem Gebiet liegenden an

deren gewerblichen Unternehmungen, Eisenbahnen, 
Schiffahrtskanale und sonstige Anlagen, sofern sie zu 
einem Mindestbeitragssatz von 500 RM veranlagt 
werden;

3. die im Genossenschaftsgebiet liegenden Gemeinden. 

Ein Jahresbeitrag von 1/50 der Jahresumlage, zur Zeit
rd. 35000 RM, berechtigt zur Entsendung eines Ab- 
geordneten zur Genossenscha ft sversammlung .  Zu 
dieser gehóren ferner nach § 7 des Gesetzes, nach einer im 
Jahre 1929 vorgenommenen Anderung der Satzung, die 
Landrate der Kreise Moers, Geldern und Kleve sowie der 
geschaftsfiihrende Beamte der Genossenschaft. GemaB § 8 
des Gesetzes ist zur Erlangung von Stimmrechten auch bei 
diesem Verband Gruppenbildung móglich. Die Abgeord- 
neten der Gemeinden diirfen nicht in einem Unternehmen 
der in § 2 des Gesetzes unter 1 und 2 genannten Gruppen 
tatig sein. Zur Starkung des Einflusses der Behórden ist 
weiter vorgesehen, daB mindestens 37,5 o/o der zur Ge- 
nossenschaftsversammlung Bereehtigten aus den oben be
reits genannten 3 Landraten und den Abgeordneten der Ge
meinden bestehen miissen. Die Amtsdauer der Abgeord
neten betragt 3 Jahre.

Wie bei den iibrigen vor dem ersten Weltkriege ent- 
standenen Wasserverbanden werden samtliche Mitglieder 
des V o r s t a n d e s  von der Genossenschaftsversammlung 
auf 6 Jahre gewahlt. Von den 9 Vorstandsmitgliedern, die 
von der GenossenschaftsversammIung aus ihrer Mitte ge
wahlt werden, miissen 3 Vertreter der Gemeinden sein, 
darunter mindestens 2 im Genossenschaftsgebiet ansassige 
Landwirte. Diese 3 Mitglieder diirfen nicht Pachter von 
Genossen sein. AuBerdem muB einer der Landrate ider 
Kreise Moers, Geldern oder KIeve dem Yorstand angehóren.

Der B e r u f u n g s a u s s c h u B  besteht wie bei dem 
zur gleichen Zeit entstandenen Ruhrverband aus 9 Mit- 
gliedern, von denen wie bei diesem 3 von der Aufsichts- 
behórde bzw. dem Oberbergamt ernannt urfd 6 vom Pro- 
vinzialausschuB auf 6 Jahre gewahlt werden, wobei von 
den letzteren Mitgliedern je 2 ihrem Hauptberufe nach 
dem Bergbau, der Landwirtschaft und den Kreis- oder 
Gemeindevertretungen des Genossenschaftsgebietes an
gehóren miissen. Die letztgenannten beiden Mitglieder 
diirfen nicht in einem der in § 2 des Gesetzes unter 1 und 2 
genannten Unternehmungen tatig sein.

Auf das bei diesem Verband verhaltnismaBig einfache 
Veranlagungsverfahren will ich nicht naher eingehen. Die 
Genossenschaftsbeitrage beliefen sich in den letzten Jahren 
auf rd. 1,5—1,6 Mili. RM. Das Aufbringen dieser Betrage 
ist fast ausschlieBlich eine Aufgabe der Industrie auf der 
linken Rheinseite, die rd. 96o/0 der Kosten zu tragen hat.

5. Vergleichende Ubersicht iiber den Aufbau der Wasser- 
verbande des niederrheinisch-westfalischen Industriegebiets.

Ais der alteste der oben behandelten Wasserverbande, 
die Emschergenossenschaft, entstand, galt in PreuBen das 
Gesetz betr. die Bildung von Wassergenossenschaften vom 
1. April 1879, das aber keine Handhabe zur Bildung dieser 
Genossenschaft bot, da es sich nur auf die Bildung von 
Wasserverbanden mit den nachstehenden Aufgaben bezog: 

Benutzung und Unterhaltung von Gewassern,
Ent- und Bewasserung von Grundstiicken,
Schutz der Uf er,
Anlegung, Benutzung oder Unterhaltung von Wasser- 

laufen oder Sammelbecken,
Herstellung und Verbesserung von WasserstraBen 

(FlóBereien) und anderen Schiffahrtsanlagen.

Ein Zwang gegen widersprechende Beteiligte konnte 
nur bei der Bildung von Ent- oder Bewasserungs- 
verbanden angewandt werden. Man stand aber bei der Bil
dung der Emschergenossenschaft ganz anders gearteten 
Aufgaben gegeniiber, die -sich nur durch Sondergesetz lósen 
liefien, in das sehr wenige der Bestimmungen des Gesetzes 
vom Jahre 1879 iibernommen werden konnten.

Anders war die Sachlage schon, ais im Jahre 1913 der 
Ruhrverband, der Ruhrtalsperrenverein, die Linksnieder- 
rheinisćhe Entwasserungsgenossenschaft und ais Vorgan- 
gerin#des im Jahre 1926 gegriindeten Lippe-Verbandes die 
Seseke-Genossenschaft entstanden. Wenn das Unternehmen 
dem óffentlichen Wohle diente oder einen gemeinwirtschaft- 
lichen Nutzen hatte, konnte ein Wasserverband, falls es fiir 
gemeinschaftliche Aufgaben erforderlich war, nach den 
Bestimmungen im 3. Abschnitt des PreuBischen Wasser- 
gesetzes vom 7. April 1913 nahezu fiir jeden Zweck ge
bildet werden, und zwar fiir die im niederrheinisch-west
falischen Industriegebiet in der Hauptsache vorIiegende 
Aufgabe der Wasserreinhaltung, wenn schwerwiegenden 
MiBstanden auf andere Weise nicht abgeholfen werden 
konnte, nach § 245 des Gesetzes auch ais Zwangsgenossen- 
schaft. Trotzdem erwies es sich fiir die einzelnen Vorflut- 
gebiete ais notwendig, die besonderen mit der Wirtschaft 
des Bezirkes, im besonderen dem Bergbau, zusammen- 
hangenden Aufgaben in Sondergesetzen zu behandeln, da 
auch jetzt der in der Hauptsache fiir die landwirtschaft- 
lichen Wasserverbande bestimmte Rahmen der Bestim
mungen des neuen Wassergesetzes fiir die Sonderverhalt- 
nisse im Ruhrbezirk nicht paBte. Namentlich die Frage der 
Vorfluterhaltung spielt neben derjenigen der Wasserreini- 
gung eine standig zunehmende Rolle. Es war das eine 
Sonderlage, die bei den meisten anderen Wasserverbanden 
PreuBens nicht vorhanden ist, sodaB man die Aufgaben 
nur durch Sondergesetze meistern konnte, dereń Fassung 
sich allerdings schon die Erfahrungen der Emscher
genossenschaft zunutze machen konnte und in vielen Be
stimmungen sich an das neue Wassergesetz anzupassen ver- 
mochte.

Ais 1926 der Lippeverband entstand, hatte sich in- 
zwischen der Gedanke, daB in der Wasserbewirtschaftung 
eine wichtige óffentliche Aufgabe zu erfiillen ist, weiter 
Bahn gebrochen, und so ist es nicht verwunderlich, daB in 
der Organisation dieses Verbandes eine wesentlich starkere 
Stellung der Behórden festzustellen ist ais in den iibrigen 
Verbanden.

Durch den zeitlichen Abstand der Entstehung bedingt, 
zeigen sich im Aufbau der Wasserverbande des nieder
rheinisch-westfalischen Industriegebietes, von denen der 
erste (Emschergenossenschaft) im Jahre 1904, der letzte 
(Lippeverband) 1926 gegriindet wurde, manche bemerkens- 
werte Unterschiede. Bei allen Verbanden, mit Ausnahme der 
Emschergenossenschaft, auf dereń Sonderverhaltnisse ein- 
leitend hingewiesen wurde, sind die unmittelbar Beteiligten, 
d. h. die zu einem Mindestbeitrag Veranlagten, auch Mit
glieder bzw. Genossen. Allerdings ist bei allen Verbanden, 
um die Genossenschaftsversammlung nicht zu groB werden 
zu lassen, vorgesehen, daB nur ein gróBerer Mindestbeitrag 
eine Stimme gewahrt, z. B. bei der Emschergenossenschaft 
und beim Lippeverband in Hóhe von 1 o/o des Gesamtauf- 
bringens, beim Ruhrverband und Ruhrtalsperrenverein fiir 
5000 bzw. 100 RM, bei der Linksniederrheinischen Ent
wasserungsgenossenschaft heute fiir 35000 RM.

Die Genossenscha f tsversammlung  entspricht also 
dem AusschuB der Ersten Wasserverbandverordnung vom
3. September 1937. Sie umfaBt in den einzelnen Verbanden 
bis zu rd. 100 Abgeordnete. Da auBer der Landwirtschaft 
die verschiedensten Industrien zu vertreten sind, auch 
regional ganz verschiedene Interessen yorliegen^ empfiehlt 
es sich meines Erachtens in ahnlichen Verbanden nicht, die 
Zahl der Mitglieder des Ausschusses zu sehr zu verringern, 
damit die verschiedensten Stellungnahmen zum Ausdruck 
kommen kónnen und der im § 4 W. V .1 niedergelegte Ge
danke der Selbstverwaltung gestarkt wird. Durch die Teil- 
nahme einer gróBeren Zahl von Abgeordneten, die sich fiir 
das Wasser mit verantwortlich fiihlen, wird auch am leich- 
testen vermieden, daB die Verbandsbeitrage den Charakter 
einer Steuer erhalten. Jedenfalls haben sich aus der 
gróBeren Zahl von Abgeordneten bei den Verbanden des 
Ruhrbezirks in der Vergangenheit keine Schwierigkeiten 
ergeben, zumal im Gesetz und in den Satzungen aller Ver- 
bande Vorsorge getroffen ist, daB eine ausreichende Ver-

1 W . V . =  Erste W asserverbandverordnun«.
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tretung der verschiedenen Interessen unabhangig vom Bei- 
tragsverhaltnis stattfindet und sich im niederrheinisch- 
westfalischen Industriebezirk, friiher ais in anderen Teilen 
des Reiches, schon lange die Erkenntnis durchgesetzt hat, 
daB nur im gemeinsamen Wirken aller Beteiligten auf grofi- 
ziigiger Grundlage sich die Fragen der Wasserbeschaffung 
und Abwasserbeseitigung lósen lassen. Es wurde bereits 
darauf aufmerksam gemacht, daB z. B. in der Satzung des 
Lippeverbandes (§ 10) sich die Bestimmung des § 216 des 
PreuBischen Wassergesetzes vom Jahre 1913 findet, die 
auch in § 56 der Ersten Wasserverbandverordnung wieder- 
holt wird, daB kein Mitglied mehr ais 40 o/0 aller Stimmen 
haben kann. Im § 9 des Ruhrreinhaltungsgesetzes ist um
gekehrt vorgesehen, daB 25 o/o aller Stimmen auf den Ruhr- 
talsperrenverein entfallen miissen, der allerdings heute 
45o/o der Reinhaltungsbeitrage tragt. Beim Lippeverband 
hat sich im Lippegesetz das Reich 5 0/0, das Land PreuBen
10 0/0 aller Stimmen gesichert, und auch einzelne Kreise 
haben unabhangig von der Beitragszahlung eine Stimme. 
Bei der Linksniederrheinischen Entwasserungsgenossen- 
schaft ist vorgesehen, daB mindestens drei Achtel der Ge- 
nossenschaftsversammlung aus den Landraten der Kreise 
Moers, Geldern und Kleve und den Abgeordneten der Ge- 
meinden bestehen.

Die Amtsdauer der Abgeordneten ist verschieden lang. 
Bei der Linksniederrheinischen Entwasserungsgenossen- 
schaft ist sie z. B. nur 3 Jahre, bei der Emschergenossen- 
schaft 6 Jahre.

Eine A n h ó r u n g  d e r  g e s a m t e n  M i t g l i e d e r  
gemaB § 63 der Ersten Wasserverbandverordnung findet 
bei keinem der Verbande statt, ohne daB sich in der Ver- 
gangenheit daraus Schwierigkeiten ergeben haben, wohl aus 
dem Grunde nicht, weil man die Zahl der Mitglieder des 
Ausschusses von vornherein groB genug wahlte. Auch eine 
Verbandsschau (§ 42—45 W. L.), findet nicht statt.

Der V o r s t a n d  besteht beim Ruhrtalsperrenverein 
bzw. Ruhrverband und der Linksniederrheinischen Ent- 
wasserungsgenossenschaft aus 9, bei der Emschergenossen- 
schaft und dem Lippeverband sogar aus 12 bzw. 13 Mit- 
gliedern. In den alteren Verbanden werden die Vorstands- 
mitglieder restlos von der Genossenschaftsversammlung 
bzw. dem AusschuB, bei einem Teil der Verbande aus seiner 
Mitte, gewahlt; beim Lippeverband, dem jiingsten derVer- 
bande, ist jedoch schon bestimmt, dafi das Reich und das 
Land PreuBen je ein Mitglied bestellen. Bei der Emscher- 
genossenschaft und dem mit ihm in Personalunion stehen- 
den Lipp£verband ist der Geschaftsfiihrer bzw. Erste Bau- 
beamte mit Vorstandsmitglied; bei den iibrigen Verbanden 
ist das nicht der Fali. In keinem der Verbande ist eine Ord
nung gemaB § 48 der Ersten Wasserverbandverordnung 
vorhanden, wonach der Vorsitzende und sein Stellvertreter 
auf Vorschlag des Ausschusses von der Aufsichtsbehorde 
berufen werden und die iibrigen Mitglieder des Vorstandes 
und ihre Stellvertreter der Bestatigung der Aufsichts
behorde bediirfen. Durch Sonderbestimmung in Gesetz und 
in den Satzungen ist im iibrigen auch bei diesem Organ der 
Verbande dafiir gesorgt, daB die Beteiligtengruppen in aus- 
reichender Weise vertreten sind.

Bei der Emschergenossenschaft ist bestimmt, daB von 
den zu wahlenden 11 Vorstandsmitgliedern — das 12. ist 
wie gesagt, der Geschaftsfiihrer — 4 in der Rheinprovinz 
und 5 in Westfalen ihren Wohnsitz haben miissen, und dafi 
jede der 3 in § 6 des Gesetzes genannten Gruppen — Berg
werke, gewerbliche Unternehmungen und Gemeinden — 
sowie die Landwirtschaft mit wenigstens je einem Mitglied 
vertreten sind. Beim Lippeverband stellen, wie bereits oben 
gesagt, das Reich und das Land PreuBen je ein Vorstands- 
mitglied, und es ist bestimmt, daB von den 10 gewahlten 
Vorstandsmitgliedern je eines der Landwirtschaft oder 
einer Wassergenossenschaft angehoren und die iibrigen 
Gruppen entsprechend vertreten sein miissen; mindestens 
3 Vorstandsmitglieder miissen in der Rheinprovinz ansassig 
sein. Beim Ruhrverband miissen von den 9 Vorstandsmit- 
gliedern mindestens je 2 von den Gemeinden, den indu
striellen Unternehmungen oder dem Ruhrtalsperrenverein 
benannf sein. Bei der Linksniederrheinischen Entwas- 
serungsgenossenschaft sind von 9 Vorstandsmitgliedern ent
sprechend § 10 des Gesetzes 3 Abgeordnete der Gemeinden, 
darunter mindestens 2 im Genossenschaftsgebiet ansassige 
Landwirte, aufierdem mufi ein Landrat der beteiligten Kreise 
dem Vorstand angehoren.

Aus den gleichen Griinden wie bei der Abgeordneten- 
versammlung sollte auch beim Yorstand die Zahl der Mit

glieder nicht zu klein gehalten werden Die in den Ver- 
banden des Ruhrbezirks vorhandene Zahl yon Vorstands- 
mitgliedern hat sich ais nicht zu groB erwiesen Mit Stolz 
nflesrt der jeweilige Vorsitzende des Vorstandes der 
Emschergenossenschaft stets feśtzustellen, dafi es bei 
diesem Wasserverband im Vorstande noch me zu einer Ab- 
stimmung gekommen sei. Alle Beschliisse wurden also ein- 
stimmig gefaBt, ein Zeichen dafiir, wie stark der Gedanke 
der Gemeinschaftsarbeit trotz z. T. hoher geldlicher Opfer 
in den Kreisen der fur die W asserw irtschaft des Bezirks 
Verantwortlichen verwurzelt ist.

Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder in samtlichen 
Verbanden des Ruhrbezirks betragt 6 Jahre. Bei dem z. T. 
ausgedehnten Verbandsgebiet und den vielfach nicht ein- 
fach liegenden Verhaltnissen, die eine langere Einarbeitung 
erfordern, wird man diese Frist kaum unterschreiten durfen. 
Deswegen ist auch in den Verbanden im allgemeinen die 
Wiederwahl iiblich. In dem mit den Ersten Ausfiihrungs- 
vorschriften zur Ersten Verordnung iiber Wasser- und 
Bodenverbande vom 19. [anuar 1938 mitgeteilten Satzungs- 
muster A fiir landwirtschaftliche Wasser- und Bodenver- 
bande ist schon eine Amtsdauer der Vorstandsmitglieder 
von 5 Jahren vorgesehen. An der Spitze der Verbande 
haben in der Vergangenheit wie in der Gegenwart ent- 
weder Vertreter von Gebietskórperschaften oder Ver- 
treter der privaten Unternehmungen gestanden. Bei 
der Emschergenossenschaft hat der Vorsitz meist zwischen 
einem Vertreter der beteiligten Stadt- und Landkreise und 
der Industrie gewechselt. Zur Zeit steht an der Spitze der 
Emschergenossenschaft und der Vereinigten Ruhrverbande 
der Oberbiirgermeister der Stadt Essen, wahrend die 
iibrigen Wasserverbande von Vertretern der Industrie ais 
Vorsitzern geleitet werden.

Alle Wasserverbande des niederrheinisch-westfalischen 
Industriegebietes haben gleich bei der Griindung einen 
eigenen B e r u f u n g s a u s s c h u B  bzw. eine besondere 
Spruchstelle im Sinne des § 142 der Ersten Wasserverband- 
verordnung erhalten, die im Statut der Emschergenossen
schaft, wie bereits erwahnt, noch ais Organ der Genossen- 
schaft aufgefafit ist. Im iibrigen ist aber auch bei dieser 
wie bei allen Wasserverbanden der Vorsitzende ein von der 
Aufsichtsbehorde zu ernennender Staatsbeamter.

Im iibrigen besteht der BerufungsausschuB bei allen 
Verbanden aus gewahlten und ernannten Mitgliedern, wo
bei die gewahlten Mitglieder gegeniiber den von den Be- 
hórden ernannten in jedem Falle iiberwiegen. Die Zahl der 
Mitglieder des Berufungsausschusses ist mit 12 Mitgliedern 
am gróBten beim Lippeverband und umfaBt bei den iibrigen 
Verbanden 5—9 Mitglieder. Beim Lippeverband miissen 
nach § 23 des Gesetzes von den 8 gewahlten Mitgliedern
— 4, darunter der Vorsitzende und sein Stellvertreter, 
werden von der Aufsichtsbehorde ernannt — 4 dem Berg
bau und der Industrie angehoren und je 2 den Gemeinden 
und der Landwirtschaft oder Wassergenossenschaften des 
Gebietes. Bei der Emschergenossenschaft miissen von den 
6 gewahlten Mitgliedern 2 dem Bergbau, 2 Kreis- oder 
Gemeindeverbanden und 1 der Landwirtschaft angehoren. 
Mindestens je 2 miissen in der Rheinprovinz und in West
falen ihren Wohnsitz haben. Bei der Linksniederrheinischen 
Entwasserungsgenossenschaft werden von 9 Mitgliedern 
des Berufungsausschusses 3 von den Behórden ernannt,
6 vom ProvinzialausschuB gewahlt, wobei je 2 dem Berg
bau, der Landwirtschaft und den Kreis- oder Gemeinde- 
vertretungen des Genossenschaftsgebietes angehoren 
miissen, von denen die letzteren aber nicht im Bergbau 
oder in gewerblichen Betrieben der Genossen tiitig sein 
diirfen. Ahnlich ist die Regelung beim Ruhrverband, bei 
dem von 9 Mitgliedern des Berufungsausschusses nach § 23 
des Gesetzes 6 yom Provinzialausschufi bzw. heute von 
der Aufsichtsbehorde gewahlt werden, und zwar 4 in der 
Provinz Westfalen und 2 in der Rlieinprovinz, wobei auf 
die 3 beim Ruhrverband vorhandenen im § 4 des Gesetzes 
genannten Beteiligtengruppen Riicksicht zu nehmen ist. 
Beim Ruhrtalsperrenverein stehen den 2 Behórden- 
vertretern 3 Vertreter der Beteiligten gegeniiber. Es ist zu 
beachten, daB die gewahlten Vertreter der Berufungs- 
ausschiisse im allgemeinen von der Genossenschafts- 
versammlung benannt werden; bei dem im Jahre 1913 ent- 
standenen kuhrverband und der im gleichen Jahre ent- 

nen L’nksniederrheinischen Entwasserungsgenossen
schaft werden sie vom Provinzialausschufi gewahlt. Die 
Amtsdauer der Mitglieder des Berufungsausschusses be
tragt durchweg 6 Jahre.
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Vielfach wird die Bedeutung des Berufungsausschusses 
gegeniiber der Tatigkeit des Vorstandes unterschatzt. 
Gerade er ist es aber, der im letzten Zuge die Grundsatze 
der Veranlagung, d. h. der gerechten Lastenverteilung, an 
der die Verbandsmitglieder ein recht starkes Interesse 
haben, und damit die Finanzgebahrung des Verbandes, 
soweit sie auf den Beitragen beruht, bestimmt.

Die Veranlagung hat sich, wie die einleitenden Aus- 
fiihrungen zeigen, yielfach unvermeidlich zu einem recht 
verwickelten Verfahren ausgebildet, das grofie Erfahrung 
erfordert. Infolgedessen hat es auch beim Berufungsaus- 
schuB keinen Zweck, fiir die wahlbaren Mitglieder eine 
kleine Amtsdauer festzusetzen. Aus dem gleichen Grunde 
ist es bei den Verbanden des Ruhrgebietes, die alle ganz 
oder teilweise in Bergbaugebieten liegen, fiir notwendig 
gehalten worden, den BerufungsausschuB standig mit einem 
Mitglied des Oberbergamtes zu besetzen und nicht gemaB 
§ 135 der Ersten Wasserverbandverordnung dieses nur zu 
Sachen, die den Bergbau angehen, hinzuzuziehen.

6. Die Erfahrungen der groBen Wasserverbande des 
niederrheinisch-westfalischen Industriegebietes in Hinsicht 

auf die Neugriindung ahnlicher Verbande in anderen 
Bezirken auf Grund der Ersten Wasserverbandverordnung.

Aus den Erfahrungen der Wassenerbande im Ruhr- 
bezirk lassen sich — im vorhergehenden Abschnitt z. T. 
bereits angedeutet— im Hinblick auf die Ordnung der Ver- 
haltnisse bei neu zu griindenden ahnlichen Verbiinden oder 
bei der Umgestaltung alter Verbande (§ 143-149 W. V.) in 
Wahrung der Absicht der Ersten Wasserverband- 
verordnung, die Selbstverwaltung der Wasserverbande zu 
erhalten, aber die Staatsaufsicht in nationalem Sinne zu 
starken, also die nachstehenden Schliisse ziehen:
a) der A u f g a b e n k r e i s  der Verbande muB in den 

Satzungen móglichst genau umschrieben werden. Er 
sollte von vornherein auch nicht zu weit gefafit sein. 
Der weiteren Entwicklung kann gegebenenfalls durch 
Satzungsanderung gefolgt werden. Die nachtragliche 
Zuweisung von in der Nahe der Wasserscheiden 
liegenden Mitgliedern aus einem Verbandsgebiet zu

•  einem anderen erwies sich in manchen Fallen im Be- 
lange aller Beteiligten ais zweckmaBig.

b) Organe der Wasser- und BodenverbancLe sind nach 
§ 46 W. V. derVorstańd (Vorsteher) und der AusschuB. 
AusschuB und Vors tand  werden zweckmaBig nicht 
zu klein gehalten, damit die regionalen und beruflichen 
Interessen der Verbandsmitglieder ausreichend ver- 
treten sind. Eine ausreichende GróBe des Verbands- 
ausschusses ist vor allem notwendig, wenn die Mit- 
gliederversammlung ais Verbandsorgan ausscheidet. 
Wie mit vollem Recht G r ieger  betont, bedarf es, 
um das Interesse der Mitglieder an der Verbandstatig- 
keit im Sinne wahrer Selbstverwaltung wach zu halten, 
bei den gróBeren Verbanden iiber den § 63 W. V. hin
aus der standigen Fiihlungnahme wie mit den standi- 
schen Vertretungen des Reichsnahrstandes so auch der 
Industrie (Industrieabteilungen bei den Gauwirtschafts
kammern, Bezirksgruppe bzw. Wirtschaftsgruppe Berg
bau). Es wird nach den Erfahrungen im Ruhrbezirk 
sicher auch zweckmaBig sein, gemaB § 47 W. V. in den 
Satzungen den Personenkreis zu bestimmen, aus dem 
der Vorstand zu entnehmen ist. Es hat sich bei der 
Emschergenossenschaft bewahrt, daB im Vorstand 
auch den Stellvertretern Gelegenheit gegeben wird, 
ohne Stimmrecht an den Vorstandssitzungen teilzu- 
nehmen, damit sie unterrichtet bleiben.

c) Das S t i m m e n v e r h a l t n i s  i m A u s s c h u B  soli 
entsprechend § 56 (1) W. V. weitgehend dem Beitrags- 
verhaltnisse in den Verbandsorganen entsprechen. Im 
§ 56 (4) ist, um eine Majorisierung zu verhiiten, nur 
festgelegt, dafi in einem Wasser- und Bodenverbande 
mit mehr ais 2 Mitgliedern keines von ihnen mehr ais 
zwei Fiinftel aller Stimmen haben kann. Im nieder- 
rheinisch-westfalischen Industriegebiet haben sich aus 
der vom Beitragsverhaltnis abweichenden Regelung 
des Stimmenverhaltnisses keine Schwierigkeiten er
geben.

d) Es ist darauf zu achten, daB nach § 48 W. V. in Zu- 
kunft d:e Aufsichtsbehóęde den Vorsteher eines Wasser- 
und Bodenverbandes gemaB einem Vorschlage des Ver- 
bandsausschusses beruft und die gewahlten Mitglieder 
des Vorstandes und ihre Stellvertreter wie auch die 
Mitglieder des Ausschusses der Bestatigung der Auf-

sichtsbehórde bediirfen. Insoweit ist die Selbstverwal- 
tung gegeniiber dem Zustand in den alten Wasser- 
verbanden des niederrheinisch-westfalischen Industrie- 
bezirks wesentlich eingeschrankt. Wenn die ver- 
trauensvolle Zusammenarbeit zwischen Behórden und 
Verbandsorganen gewahrleistet bleiben soli, werden 
die AusschuB- und Vorstandsmitglieder wirklich Ver- 
trauensleute ihrer Kreise sein miissen. Nach § 52 (1) 
W. V. soli im allgemeinen im Vorstand beschlossen  
werden. Es sollte, um das Verantwortungsgefiihl der 
iibrigen Vorstandsmitglieder im Sinne der Selbst- 
verwaltung zu starken, von der vorgesehenen Aus- 
nahmeregelung kein Gebrauch gemacht werden, ob- 
schon es im Vorstande nach den Erfahrungen im Ruhr
bezirk seiten zu Abstimmungen kommt.

e) Eine einzige jahrliche S i t z u n g des Ausschusses bzw. 
der Genossenschaftstfrsammlung hat sich bei den 
Wassenerbanden des niederrheinisch-westfalischen In
dustriegebietes im allgemeinen ais ausreichend er
wiesen. Dagegen wird es sich, wie auch hier, in der 
Regel nicht vermeiden lassen, dafi der Vorstand in den 
Verbanden haufiger zusammentritt.

f) Die groBen Verbande erhalten fiir das Berufungs- 
verfahren zweckmaBig eine eigene S p r u c h s t e 1 1 e 
gemaB § 142 W. V., da diese die órtlichen Verhaltnisse 
am besten kennt. Auch in der Spruchstelle ist eine aus
reichende Zahl von Mitgliedern wie beim AusschuB und 
Vorstand wichtig, damit die regionalen und beruflichen 
Interessen der beteiligten Gruppen in der nótigen 
Weise bekannt werden. Bei den oft recht schwierigen, 
in den Spruchstellen zu behandelnden Fragen werden 
die Ver fahrenskosten  im allgemeinen nicht den Be
teiligten auferlegt werden kónnen.

g) Es empfiehlt sich, nach den Erfahrungen bei den 
Wasserverbanden des Ruhrbezirks zu urteilen, die 
Kos tenver te i l ung  in den Satzungen von vornherein 
nicht zu sehr im einzelnen festzulegen, sondern sich 
mit den Vorschriften des § 81 (1) W. V. zu begniigen. 
Man erhalt dann in den ersten Jahren Zeit, die Dinge 
sich richtig einspielen zu lassen, wobei allerdings einige 
Bemfungen in Kauf genommen werden miissen. Bei der 
Emschergenossenschaft war es z. B. so. daB in den 
ersten Jahren die Zahl der Einspriiche und Berufungen 
recht groB war: sie ging dann aber bald zuriick. Wah
rend z. B. im Jahre 1908 35 Einspriiche und 21 Be
rufungen, im Jahre 1911 sogar 90 Einspriiche und 43 
Berufungen vorlagen, ging die Zahl der Einspriiche 
und Berufungen bis zum Jahre 1924 auf 10 bzw. 6 
zuriick, ein Zeichen. daB sich der Ausgleich der In
teressen in dieser Zeit vollzogen hatte. Im Jahre 1940 
hat nur einer der Beteiligten Einspruch eingelegt.

Im einzelnen werden aber bei den verschiedenen 
Wassenerbanden die Verhaltnisse sowohl hinsichtlich 
der Festlegung des Beitragsverhaltnisses der Be- 
teiligtengruppen in den Satzungen, ais auch des Bei- 
tragsmafistabes innerhalb der Gruppen . verschfeden 
liegen, so dafi von Fali zu Fali entschieden werden 
mufi, was zweckmafiiger ist.

h) Die jahrliche Aufstellung einer B e i t r a g s l i s t e  hat 
sich bei den in industriellen Bezirken śtandig wech- 
selnden Yerhaltnissen im niederrheinisch-westfalischen 
Industriebezirk nicht vermeiden lassen, obschon in den 
Satzungen z. T. langere Fristen vorgesehen sind.

i) Noch nicht befriedigend gelóst ist zur Zeit in einzelnen 
Gemeinden des Ruhrbezirks die im § 186 der Ersten 
Wasserverbandverordnung behandelte Frage der Dop- 
pe lbe las tung  der Mitglieder der Abwassenerbande 
durch Beitrage zu den Verbanden und Kommunal- 
abgaben. Trotz ahnlicher Bestimmungen der Satzungen 
der Verbande wie im § 186 W'. V. konnte die Doppel- 
veranlagung zum Teil nicht unterbunden werden. In 
neu zu griindenden Verbanden kann entspreche'nd den 
Erfahrungen im Ruhrbezirk die Abgrenzung der Ge- 
biihrenbeanspruchung durch Yerbande und Ge
meinden nicht streng genug gefaBt werden. Ich ver- 
weise zu dieser Frage auf die im Schrifttumverzeichnis 
genannte, jiingst erschienene Arbeit von W. Hiitten- 
h e in.

k) Wenn auch die Bestimmungen der Ersten Wasser- 
verbandverordnung in vielen Fallen zwingend sind, so 
bleibt doch nach § 9 der Verordnung bei der Aufstel
lung der Satzung neuer Verbande, wenn die Verhalt- 
nisse es erfordern, die Móglichkeit »in den zugelas-
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senen Fallen« von der Ersten Wasserverbandverordnung 
abzuweichen. Auch ist nach § 146 bei der Neugestaltung 
alter Verbande in die Satzungen nach fri iherem 
Gesetze, Ge wohnheitsrecht und Herkommen  
und nach fri iherer Satzung geltendes Recht aufzu- 
nehmen, das mit der Ersten Wasserverbandverordnung 
vereinbar ist. Es wird sich nicht vermeiden lassen, daB 
bei den mannigfaltigen Aufgaben der groBen Wasser- 
verbande, die in den verschiedenen Landesteilen ganz 
verschiedenartige naturgegebene und durch die wirt- 
schaftliche Entwicklung bedingte Verhaltnisse vor- 
finden, von diesen Móglichkeiten Gebrauch gemacht 
wird.

Zusammenfassung.

Es werden der Aufgabenkreis, die Leistungen, der Auf
bau und das Veranlagungsverfahren der grofien wasser
wirtschaftlichen Verbande des niederrheinisch-westfalischen 
industriegebietes behandelt und daraus Schliisse fiir die 
Satzungen der auf Grund der Ersten Wasserverbandverord-

nung vom 3. September 1937 neu zu griindenden oder um- 
zugestaltenden wasserwirtschaftlichen Veibancie mit ahn- 

lichen Aufgaben gezogen.
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Verhiitung von Stórungen durch Frosteinwirkung an den PreBluftbetatigungen 

der Wagenumlaufe.
Von Dipl.-Ing. Gerhard v. Breitenstein und Ingenieur Karl Ho f fmann ,  Saarbrucken.

Bei der Projektierung von maschinellen Anlagen, die 
gróBere Raume beanspruchen, wird in der Mehrzahl (der 
Falle hauptsachlich auf die unmittelbaren betrieblichen Be
lange Riicksicht genommen und der Frage der Beheizung 
dieser Raume nicht geniigend Beachtung geschenkt. Die mit 
der Ausfiihrung der Heizungsanlagen betrauten Firmen 
iibernehmen dabei nicht seiten Aufgaben, deren Lósung 
unter gegebenen Verhaltnissen mit den bisher iiblichen Ein
richtungen gar nicht móglich ist. Durch diese Tatsache er
klart es sich auch, daB die eingebauten Heizungen ihren 
Zweck sehr oft nur unzureichend erfiillen. Da aber die 
anteiligen Kosten fiir die Heizungsanlage bei den groBen 
Bauobjekten nur eine untergeordnete Rolle spielen und die 
Betriebskosten, wenn Frischdampf oder Abdampfl in ge- 
niigender Menge zur Verfiigung steht, nicht in Betracht ge
zogen werden, ist es fast iiblfch geworden, die Unzulang- 
lichkeiten der Beheizung ais etwas Gegebenes hinzunehmen 
und die Auffassung zu vertreten, daB es iiberhaupt keine 
einwandfreie technische Lósung fiir die Beheizung groBer 
Raume gibt. In einigen Fallen hat man aus diesem Grunde 
iiberhaupt auf den Einbau von Heizungen verzichtet.

Der anhaltende Frost und die erheblichen Kaltespitzen 
in den Wintermonaten der letzten Jahre brachten umfang- 
reiche Frostschaden mit sich; sie zeigten, daB die bisher 
iiblichen Behelfsmittel, wie Aufstellen von Kokskórben 
usw., nicht ausreichen, und riickten die ganze Frage der 
Beheizung von Betriebsanlagen in den Vordergrund des In- 
teresses.

Versucht man, die Unzulanglichkeiten in der Beheizung 
nur von der Seite der Heizungen zu beheben, so kommt 
man zu auBerordentlich kostspieligen Lósungen. Man muB 
daher, um die Anlagekosten der Heizungen in angemessenen 
Grenzen zu halten, schon bei der Projektierung der Raume 
und der Anordnung der maschinellen Einrichtungen auf die 
Beheizbarkeit der Anlagen Riicksicht nehmen. In diesem 
Zusammenhang soli auf einige Beispiele hingewiesen 
werden.

Der Isolierung der FuBbóden in groBen Maschinen- 
raumen und -hallen wird nicht geniigend Beachtung ge
schenkt, und gerade die Auskiihlung durch Bodenflachen ist 
besonders spiirbar, da dadurch die Luftschichten beriihrt 
werden, in denen sich das Bedienungspersonal aufhalt und 
die Maschinen arbeiten. Es ist daher zweckmaBig, auch 
groBe Raume zu unterkellern oder in Fallen, wo eine Unter- 
kellerung nicht móglich ist, die FuBbóden mit einer warme- 
isolierenden Schicht zu versehen. Raume, die in dieser Hin- 
sicht falsch gebaut sind, lassen sich mit normalen Mitteln 
kaum geniigend aufwarmen.

Wenn auch das Einbringen von Zwischenwanden die 
Ubersichtlichkeit der ganzen Anlage beeintriichtigt, ist die 
Anordnung von Trennwanden in ausgedehnten, zusammen- 
hangenden Anlagen, im besonderen wenn Hochbauten an- 
schlieBen, nicht zu vermeiden, da durch die Schlotwirkungen 
die Warme in die hoher gelegenen Bauteile abgezogen und 
damit die Beheizbarkeit der darunter liegenden Raume in 
Frage gestellt wird.

Durch Einbau besonderer Schleusen an den Eingangs- 
óffnungen und den AnschluBóffnungen fiir Bander, Seil
bahnen, Verladezungen usw. miissen die Raume gegen das 
Eindringen der kalten Luft geschiitzt werden.

Bei Entstaubungsanlagen muB man den Staub an den 
Entstehungsstellen erfassen und durch entsprechende An
ordnung der Apparate vermeiden, daB die aufgewarmte 
Luft des Raumes fortlaufend durch die Entstaubungsanlage 
abgefiihrt wird. Wird eine Heizung fiir einen Wagenum- 
lauf vorgesehen, so miissen selbstverstandlich fiir das Zu- 
strómen der Wettermengen zum Schacht geniigend grofie 
Querschnitte zur Verfiigung stehen, und die Luft darf nicht 
iiber die Schachthalle angesaugt werden.

Bei Wagenumlaufen war es bis jetzt iiblich, der Gefatfr 
des Zufrierens der PreBluftleitungen und der preBluft- 
betatigten Zylinder an den einzelnen maschinellen Einrich
tungen dadurch vorzubeugen, daB man neben den PreBIuft- 
zufiihrungsleitungen und an den Betatigungszylindern 
dampf- oder heiBwasserbeheizte Rohre verlegte. Die Rohre 
wurden in einem gemeinsamen Kanał untergebracht oder 
durch entsprechend isolierte Wandę gegen die AuBenluft 
abgeschirmt. Auch im normalen Betrieb konnte ein Zu- 
frieren der PreBluftleitungen mit diesen Mitteln nicht immer 
mit Sicherheit vermieden werden. Der Einbau einer derar- 
tigen Heizungsanlage in den Wagenumlauf einer Fórder- 
anlage mit einer Tagesleistung von 4000 t kostet rd. 
40000 9tM. Hinzu kommen rd. 10000 fRM jahrlich fiir 
Dampf und sonstige Betriebskosten. '

Die Unzulanglichkeit einer derartigen Anlage, be
sonders aber die verhaltnismafiig hohen Anlagekosten, 
lieBen es fiir zweckmaBig erscheinen, andere Móglichkeiten 
des Schutzes der PreBluftbetatigung gegen Einfrieren zu 
suchen. Versuche, die PreBluft selbst in Warmeaustauschern 
aufzuheizen, brachten nicht den gewiinschten Erfolg. So
lange samtliche Betatigungszylinder in Betrieb sind, friert 
das in den Leitungen sich ausscheidende Kondensat nicht 
ein. Die Unterbrechung der Luftzirkulation in einem Teil- 
zweig der Luftleitungen fiihrt jedoch unweigerlich zu einem 
Einfrieren, so daB eine derartig beheizte Anlage auch bei 
kurzeń Betriebsunterbrechungen zu Stórungen AnlaB gibt.

Im Jahre 1940 zog man daher in Erwagung, versuchs- 
weise die Bet;itigungspreBluft mit einem Gefrierschutzmittel 
zu impfen,umso denGefrierpunkt des ausgeschiedenenKon- 
densats entsprechend der zu erwartenden AuBentemperatur 
herabzusetzen. Da die zur Durchfiihrung dieses Versuches 
ertorderlichen Einrichtungen erst nach Abklingen der Frost- 
periode 1940/41 angeliefcrt wurden, muBten die Versuche 
im Sommer 1941 an einer Versuchsanlage vorgenommen 
werden. Ais Kalteąuelle fiir die Versuchseinrichtung diente 
f11̂  Y roJ)eismaschine. In die Steuerleitungen eines PreB- 
on i / 1 n von mm Dmr. und 170 in Hub wurden je

, *c‘m- R°hr von i/2" Dmr. in Form von Schlangen ein- 
gebaut und diese Schlangen in das Solebad der Eismaschine 
eingetaucht. Das Gefrierschutzmittel wurde der PreBluft 
uber eine in die Luftzuleitung eingebaute Dosierungsein- 
richtung ?ugesetzt. Der Feuchtigkeitsgrad der PreBluft liefi
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sich durch Wasserzusatz auf eine beliebig gewiinschte Hóhe 
einstellen. Die Rohrschlangen wurden bis auf — 5° unter- 
kiihlt. Die abgebaute Versuchsanordnung ist in Abb. 1, die 
Dosierungsvorrichtung in Abb. 2 dargestellt. Eine Teil- 
ansicht des Yersuchsstandes ist aus Abb. 3 zu ersehen.

Abb. 1. Abgebaute Yersuchseinrichtung.

Abb. 2. Dosierurfgsvorrichtung.

Abb. 3. Teilansicht des Yersuchsstandes.

Mit dieser Versuchsanlage wurden mehrere Versuchs- 
reihen durchgefiihrt. Es zeigte sich, daB bei Verwendung 
von ungeimpfter Luft die Luftzufiihrung zu dem Betati- 
gungszylinder schon nach 3—10 min durch Eisbildung in 
den Rohrschlangen unterbunden wurde; dagegen war bei 
geimpfter Luft, auch unter ungiinstigen Voraussetzungen 
d. h. bei hoher Feuchtigkeit der Luft und nach langeren 
Stillstanden kein Zusetzen der Rohrschlangen zu beob-

achten. Es wurden z. B. Versuchreihen mit 2000 Kołben- 
bewegungen, zum Teil hintereinander, zum Teil mit Pausen 
von 3 h ausgefuhrt. In anderen Versuchsreihen wurden die 
Pausen bis zu 20 h ausgedehnt. Auch nachdem die Schlangen 
22 Tage lang in dem Solebad auf — 5° gehalten worden 
waren, konnte der PreBluftzylinder unbehindert betatigt 
werden.

Durch das giinstige Ergebnis dieser Versuche ermun- 
tert, wurden die Wagenumlaufe auf vier Schachtanlagen 
mit Gefrierschutzimpfungseinrichtungen ausgeriistet. Zwei 
dieser Anlagen hatten neuzeitliche Wagenumlaufe. Die Fór
derung der fiir den Versuch gewahlten Schachtanlagen 
betrug 3—4000 t. Die nachstehende Aufstellung der mit 
geimpfter Luft betatigten Einrichtungen gibt AufschluB 
iiber die GroBenordnung der einzelnen Wagenumlaufe.

Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 4

Weichen............... 13 32 9 _
Bremsen............... 7 28 5 3
Aufschieber . . . 4 4 — 3
Sperren ............... — 4 4 —
Kreiselwipper . . 3 2 2 —
Vorzieher . . . . — 4 4 —
Kettenbahnen . . — — 2 —
Vorziehhaspel . . — — — 9

Zur Impfung der Luft wurden 3 verschiedene Gefrier- 
schutzmittel benutzt, und zwar DiKol1 (Glyzerinverbin- 
dung), Reinhartin2 (Magnesium Chloridlósung) und eine 
18 o/o ige Chlorcalciumlósung. Das Zusetzen der Gefrier- 
schutzlósung erfolgte iiber eine Dosierungseinrichtung, 
die in ihrer Bauart der beim Versuch verwendeten ent- 
sprach. Die Versuche erstreckten sich auf die Zeit vom
6. Januar bis Mitte Marz 1942.

Wie aus Abb. 4 ersichtlich, war das Versuchsergebnis 
mit den vier Anlagen durchaus zufriedenstellend. Die Ein- 
buchtungen in den Kurven dieses Schaubildes sollen die 
Zahl der Tage darstellen, an denen Stórungen durch Ein- 
frieren der Leitungen festgestellt wurden. Auf der An
lage 1 fanden Versuche mit samtlichen 3 Gefrierschutz- 
mitteln statt. Es zeigte sich, daB die Chlorcalziumlósung, 
die man mit Riicksicht auf die giinstige Beschaffungsmóg- 
lichkeit wahlte, fiir den vorliegenden Zweck nicht geeignet 
war. Durch die Lósung wurde das Materiał der Rohre, 
Armaturen und Zylinder stark angegriffen. Der Versuch, 
die Angriffsfahigkeit der Lósung durch Zusatz von ge- 
branntem Kalk und anderen Chemikalien herabzumindern, 
brachte keinen Erfolg. Zwar konnte man das Materiał 
gegen Angriffe schiitzen, aber es entstanden neue Schwierig
keiten durch Schlammausscheidungen, so daB auf die Ver- 
wendung der Chlorcalziumlósung zur Impfung der Luft

19 2̂ Jdnuer Februar Marz

Abb. 4. Versuchsergebnisse.

1 F irm a Henkel Co., Dusseldorf.

- F irm a K iih lsole A G ., Le ipzig .
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verzichtet werden mufite. Auf der gleichen Anlage wurde 
anschlieBend die Luft mit Dixol und Reinhartin geimpft. 
wobei, wie aus Abb. 4 zu ersehen ist, wahrend einer nahe
zu zweimonatigen Betriebszeit keine Storungen auftraten.

Die Luft auf den Anlagen 2—4 wurde ausschlieBlich 
mit Dixol geimpft. Die in der ersten Zeit aufgetretenen 
Storungen sind nicht auf Unzulanglichkeiten des Verfahrens 
zuriickzufuhren. Wie aus der Abbildung hervorgeht, traten 
die Storungen zwar an starken Frosttagen auf, aber, da die 
Kaltespitzen der nachfolgenden Monate ohne Storung ver- 
liefen, kann angenommen werden, daB das Versagen haupt- 
sachlich auf die Unerfahrenheit des Bedienungspersonals 
zuriickzufuhren war. Nach AbschluB der Versuche wurden 
an den PreBluftzylindern, Steuerorganen und den Rohr
leitungen keine nachteiligen, von der Impffliissigkeit her- 
riihrenden Einwirkungen festgestellt.

Unter Beriicksichtigung des stark anhaltenden Frostes 
und namentlich der auBerst tief liegenden Kaltespitzen des 
letzten Winters kann zusammenfassend gesagt werden, daB 
sich das Impfen der Betatigungsluft mit Gefrierschutz- 
mitteln durchaus bewahrt hat.

Fiir die Beurteilung des Versuchsergebnisses sei noch 
erwahnt, daB der Wagenumlauf auf der Schachtanlage 2 
noch im Bau stand und die Zuleitungen und Gerate un- 
mittelbar der Einwirkung der AuBenluft ausgesetzt waren.

Die Kosten fiir die Beschaffung der Gefrierschutz- 
lósung stellten sich fiir die einzelnen Anlagen wie folgt:

SRMjTag 
Anlage 1 4.50

„ 2 2.20
» 3 2 .-
„ 4 6.-

Die auf der Anlage 4 im Vergleich zu den anderen 
Anlagen entstandenen hohen . Gefrierschutzkosten erklaren 
sich durch den auBerordentlich groBen Luftverbrauch der 
hier eingesetzten Haspel. Die Kostenangaben sind im all
gemeinen jedoch mit starkem Vorbehalt aufzufassen, da 
man, um ein Einfrieren der Leitungen und Storungen mit 
Sicherheit zu vermeiden, das Gefrierschutzmittel auBer
ordentlich reichlich zugesetzt hat. Es ist zu erwarten, daB 
in der kommenden Winterperiode der gleiche Erfolg mit 
einem. wesentlich geringeren Zusatz erreicht wird. Durch 
ein Zerstiiuben des Gefrierschutzmittels und bessere Durch- 
mischung der PreBluft, die durch den Einbau besonderer 
Prallzungen in die Sammelleitung erreicht werden soli, ist 
eine weitere Herabminderung des Gefrierschutzmittel- 
bedarfes zu erwarten.

Unter Beriicksichtigung der Tatsache, daB fiir die 
Impfung der Luft lediglich die Dosierungseinrichtung er- 
forderlich ist und die Bedienungskosten der Impfeinrichtung 
kaum erwahnenswert sind, kann das Verfahren, die PreB
luftbetatigungen der Wagenumlaufe durch Zusatz von Ge- 
frierschutzmitteln gegen Einfrieren zu schiitzen, auch von 
der wirtschaftlichen Seite ais durchaus annehmbar be- 
zeichnet werden.

U M S C H A U
30 Jahre ArbeitsausschuB des Deutschen 

Ausschusses fiir das Kokereiwesen.

Am 14. September 1942 hielt der ArbeitsausschuB des 
Deutschen Ausschusses fiir das Kokereiwesen in Essen 
nach 30jahrigem Bestehen seine 50. Sitzung in einer fest- 
lichen Veranstaltung ab. Dr. Spethmann ,  Essen, trug 
in dieser Sitzung die Ergebnisse der neuesten geschicht- 
lichen Forschung iiber die Entwicklurtg des Kokereiwesens 
im Ruhrgebiet vor. Der Vorsitzende des Ausschusses, 
Direktor Dr. W o l lenweber ,  Dortmund, berichtete iiber 
die Arbeit des Ausschusses seit seiner Griindung, die ge- 
meinschaftlich vom Verein Deutscher Eisenhiittenleute in 
Dusseldorf und vom Verein fiir die' bergbaulichen In- 
teressen in Essen erfolgte. Beide Vereine sind auch heute 
noch Trager des Ausschusses, der in seiner 30jahrigen 
Geschichte eine umfassende technisch-wirtschaftliche Ge- 
meinschaftsarbeit geleistet hat, an der alle deutschen 
Kokereien betreibenden Gesellschaften beteiligt sind. 
Dr. Wollenweber, der ais einer der Griinder des Aus
schusses bei seiner 50. Sitzung sein Amt niederlegte, wurde 
durch den Vorsitzenden des Vereins fiir die bergbaulichen 
Interessen, Generaldirektor Bergassessor Buski ih l ,  zu

gleich im Namen des an der Teilnahme verhinderten Vor- 
sitzenden des Vereins Deutscher Eisenhiittenleute, Pro
fessor Dr. Goerens,  wegen seiner Verdienste um die 
Griindung und Leitung des Ausschusses in drei Jahr- 
zehnten und in Anerkennung seiner rastlosen Bemiihungen 
um die Forderung des deutschen Kokereiwesens zum 
Ehrenvorsi tzenden des Deutschen Ausschusses fiir das 
Kokereiwesen ernannt. Zu seinem Nachfolger wurde der 
bisherige stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, 
Bergwerksdirektor Dr.-Ing. Fritz Mu l le r ,  Essen, be- 
rufen, an dessen Stelle ais stellvertretender Vorsitzender 
Direktor Dr. W e i t tenh i l l e r ,  Dortmund, tritt.

Normen fur Markscheidewesen.
Die im Jahre 1936 herausgegebenen Normen fiir Mark

scheidewesen sind seit langerer Zeit vergriffen. Da die 
Nachfrage nach den Blattern auBerordentlich groB ist, muB 
in Kurze ein Neudruck erfolgen. Dabei sollen etwa er
forderliche Anderungen sowie sonstige Vorschlage und 
Anregungen beriicksichtigt werden. Besondere Wiinsche, 
gegebenenfalls mit Skizzen, sind bis zum 15. Oktober d. J. 
an den FachnormenausschuB fiir Bergbau in Essen, Bis- 
marckstraBe 43, zu richten.

W I R T S C H A
Der indochinesische Bergbau.

Indochina, das seit zwei Jahren vom Mutterland ab- 
geschnitten ist, hat eine bedeutende Yeranderung in seiner 
Wirtschaftsstruktur zu verzeichnen. Durch den Ausfall der 
friihern franzósischen Lieferungen an Fertigfabrikaten 
haben sich die Industrialisierungsbestrebungen in Indochina 
sehr verstarkt. Auf allen Gebieten des wirtschaftlichen 
Lebens sind Ansatze zu einer Belebung zu beobachten. Die 
Eisenerzgewinnung ist in den letzten Jahren so weit ge
fórdert worden, daB man jetzt zur Eisenherstellung iiber- 
gehen konnte. Dadurch ist die Grundlage fiir die Schaffung 
einer indochinesischen Metallindustrie gegeben, dereń Er
richtung infolge des Mineralreichtums des Landes wenig 
Schwierigkeiten machen kann.

Im franzósischen Kolonialreich "ieigt Indochina die an 
bergbaulichen Schatzen reichsten Gebiete. Frankreich hat 
es aber in der Vergangenheit nicht verstanden, die hier 
schlummernden Móglichkeiten auch nur im entferntesten 
auszunutzen, obgleich es seit etwa 50 Jahren im Besitz 
Indochinas ist. Es sind wohl auf dem Gebiete des Verkehrs 
erhebliche Vorarbeiten geleistet worden, der ErschlieBung 
der Bodenschatze des Landes wurde aber nur geringe Auf- 
merksamkeit zugewandt. Das Land verfiigt neben Kohle 
auch uber Eisen- und sonstige wichtige Erze (Stahlver- 
edler); ferner finden sich Buntmetallerze sowie Erze der

F T L 1 C H E S
Edelmetalle Gold und Silber; schlieBlich birgt es noch 
Stein- und Kochsalz sowie Edel- und Schmucksteine. Allein 
diese Aufzahlung zeigt, daB Indochina das gegebene Roh- 
stoffgebiet zur Erganzung fiir das metallarme Japan ist.

Die letzte wirtschaftliche Entwicklung des Landes war 
denn aucfi im wesentlichen auf japanische Initiative zuriick- 
zufiihren, insbesondere haben sich die japaner fiir den indo
chinesischen Bergbau interessiert. So hat in der letzten Zeit 
eine japanische Gesellschaft den E i s e n e r z bergbau in 
der Nahe von Hanoi iibernommen und die Forderung be
reits betrachtlich gesteigert. Weitere Eisenerzgruben be
finden sich bei Konpongthom (Kambodja) und am Songma- 
FluB in Nordannam im Ausbau. Japaner sind auch an die 
Ausbeutung der Nickel- und C h r o m e r z lager in der 
Provinz Annam geschritten und haben die in Auflósung be- 
findliche franzósische Societe Chrom-Nikkel de 1’ Indochine 
iibernommen., Die Forderung und die Verschiffung nach 
Japan wurde ̂ bereits aufgenommen.

Erhebliche Fortschritte sollen auch in der ErschlieBung 
der bedeutenden Kohlen- und Phosphatvorrate sowie der 
Vorkommen von Wolframerz und anderer Mineralien er
zielt worden sein. Die indochinesische Kohle ist nach 
Friedensburg1 in der Hauptsache eine hochwertige Mager-

1 D ic Bcrgw irtschaft dci- Erde*<, 2. A u fl. S tu ttgart 1942.
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kohle mit einem Heizwert von 7800 8300 WE. Die Oesamt- 
vorrate an abbauwiirdiger Kohle sollen einige Milliarden t 
umfassen; sie bilden zusammenhangende Becken mit 
mehreren Flózen und einer Gesamt-Kohlenmachtigkeit von 
bis zu 30 m. Von den Japanern wurden bisher die Stein- 
kohlenvorkommen in der Nahe der Hongayfelder in Fór
derung genommen. Nórdlich von Hanoi finden sich auch 
kleinere Vorkommen von Fett- und lignitischer Braunkohle, 
die jedoch ohne Bedeutung sind. Das Phospbatvorkommen 
bei Laokai im Hinterland von Tonkin wird auf etwa 
100 Mili. t mit §1% Trikalziumphospliat geschatzt. Auf 
Grund der zwischen beiden Landern bestehenden Ab- 
machungen ist der indochinesische AuBenhandel auf Japan 
ausgerichtet. Schon vor langerer Zeit wurde von den 
Japanern bei Laokai in Nordtonkin an der chinesischen 
Grenze auch eine Apat itgrube erschlossen. Die Beteiligung 
der japanischen GroBkonzerne, die am Ausbau des indo- 
chinesischen Bergbaus interessiert sind, geht iiber die halb- 
staatliche Siidsee-Entwicklungsgesellschaft, bei der die ein- 
schlagigen Aufgaben zusammengefaBt sind. •

VerhaltnismaBig gut ausgebaut ist der indochinesische 
Z i n k e r z bergbau. Zinkerze finden sich im Gebiet von 
Cho-dien im Hinterland von Tonkin, bei Tuyen-Quang und 
bei Thai-ngu-yen. Zur Zeit werden aber nur die Lager
statten von Cho-dien ausgebeutet. Die Erze werden 
mit Hilfe einer Schmalspurbahn und unter Benutzung des 
Wasserweges nach Quang-yen verfrachtet. An der Kiiste 
gegeniiber Hai-phong wurde von der Compagnie Miniere 
et Metallurgiąue de l’ Indochine im Jahre 1924 eine Hiitte 
mit Raffinerie errichtet, die die Konzentrate von Cho-dien 
verarbeitet. Diese Gesellschaft besitzt ein Kapitał von 
16 Mili. Frs. Die Zinkerzeugung ist gegenwartig wesentlich 
geringer ais in friihern Jahren. Der Grund hierfiir ist darin 
zu sehen, daB 1932 das Bergwerk von Tuyen-Quang still- 
gelegt wurde, nachdem bereits 1918 die Grube von Thai- 
ngu-yen verlassen wurde. Der Zinkinhalt der Erzfórderung 
Indochinas betrug im Jahre 1913 immerhin 15400 t, 1929 
sogar 18000 t. Durch die Stillegung der erwahnten Gruben 
ist er aber bis 1936 auf 5215, 1937 weiter auf 4205 t ge- 
fallen. Bis 1939 erfolgte eine leichte Erhóhung auf 58001. 
Die Kapazitat der Hiitte der Compagnie Miniere et Metal- 
lurgique de 1’lndochine wird mit jahrlich 5000 t angegeben.

Z i n n e r z e werden, mit Wolframerzen vergesell- 
schaftet, bei Pia-Ouac in Tonkin und bei Pak-hin-bua in 
Laos abgebaut. Die Zinnerzfórderung verteilt sich auf eine 
ganze Reihe von Geseilschaften; die wichtigsten sind die 
Societe d’Exploitation des Etains et Wolframs du Pia- 
Ouac (Kapitał 0,675 Mili. Frs.) und die Societe des Etains 
et Wolframs du Tonkin (Kapitał 24 Mili. Frs.).

Die ErschlieBung der Zinn- und Wolframerzvorkom- 
men von Pia-Ouac ist in der Vergangenheit durch die ver- 
kehrstechnischen Schwierigkeiten behindert gewesen. Das 
Bergbaugebiet ist im ersten Teil des Weges iiber die Eisen- 
bahn Hanoi—Langson, weiter dann iiber eine AutostraBe, 
zuletzt jedoch nur auf Maultierpfaden zu erreichen. Das
selbe gilt vom Zinngebiet von Laos. Dieses ist nur iiber den 
Mekong erreichbar, weil die geplante Eisenbahnstrecke, 
die den AnschluB an die Transindochinabahn haben sollte, 
bisher nicht fertiggestellt wurde. In diesem Gebiet arbeitet 
die Societe d’Etudes et d’Exploitations Minieres de 1’Indo- 
chine, dereń Aktienkapital sich auf 15 Mili. Frs. belauft, 
sowie die Compagnie Fermiere des Etains d ’Extreme- 
Orient mit einem Aktienkapital von 40 Mili. Frs.

P A  T E N T
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgemacht im Patentb latt vom 10. September 1942.

81 e. 1 522365. K oh lenveredlung u. Schwelwerke A G ., Berlin. Y o r

richtung zum  Verlangern oder Verkiirzen von BandstraBen m it unterteiltem  

G urtband . 17. 7. 42.

81 e. 1 522371. K lóckner-Huinboldt-Deut/ A G ., Koln . Bandfórderer.

27. 7. 42.
Patent-Anmeldungen1,

die vom 10. September 1942 an drei M onate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentam tes ausliegen.

I b ,  4/01. B. 181423. E rfinder, zug leich Anm elder: D r.- Ing. Karl 

Bechtold, C lausthal-Zellerfe ld . Verfahren und V orrich tung  zur magnetis^hen 

A ufbere itung von M inera lien  u. dg l. im  Feldspat zwischen 2 Magnetpolert 

und einer um laufenden W alze . 11. 1. 38. Osterreich.

1 In  den Patentanm eldungen, die m it 'dem Zusatz »Osterreich« und 
» Pro tektora t Bóhm en und M ahren« versehen sind, ist die E rk la rung  ab- 

gegeben, daB der Schutz sich auf das Land Osterreich bzw. auf das P ro tek

torat Bóhmen und M ahren erstrecken soli.

Die Leistungsfahigkeit der indochinesischen Zinn- 
erzeuger wird mit jahrlich 3000 t angegeben. Der Metall- 
inhalt der Erzfórderung betrug 1933 1575 1.1, ging dann 
aber unter den Einwirkungen der Zinneinschrankung bis
1939 auf 1392 1.1 zuriick. Hier zeigt sich der ungiinstige 
EinfluB des von den Englandern beherrschten Zinnkartells. 
1940, ais die Zinnerzeugung praktisch freigegeben wurde, 
erreichte Indochina wieder einen Zinninhalt von 1585 1. t. Bis 
1931 wurden die indochinesischen Zinnerze in Hai-phong 
verschmolzen; seitdem ging die gesamte Erzfórderung nach 
den Hiitten in der Nahe von Schonan, des ehemaligen Sin- 
gapore. Auch hier zeigte sich der englische EinfluB deutlich.

Die wichtigsten indochinesischen W o l f r a m e r z -  
gruben sind ebenfalls im Besitz der Zinneigentiimer, nam- 
lich der Societe d’Exploitation des Etains et Wolframs du 
Pia Ouac und der Societe des Etains et Wolframs du Tonkin. 
Daneben wird Wolfram noch von einer Reihe kleinerer 
Unternehmen gewonnen. Der Metallinhalt der Wolframerz- 
fórderung ist in den letzten Jahren gestiegen; er betrug 
1935 250 t, 1937 389 t, 1938 580 t und ging 1939 wieder 
auf rd. 300 t zuriick. Die wichtigsten Wolframerzvorkoin- 
men liegen in den Gebieten von Tonkin und Laos.

M a n g a n e r z  wird von folgenden Geseilschaften ge- 
fórdert: Societe des Mineraux de Nguyen-van-Thoa, Societe 
des Mineraux de Bui-huy-Tin, Societe des Mineraux des 
Nguyen-Yuan-My. Manganerze finden sich bei Thanh-Hoa 
in Annam. Die Fórderung, die 1935 mit 1600 t angegeben 
wurde, ist bis 1937 auf 5290 t und in der Folgę in geringem 
Umfang weiter gestiegen. Die in der gleichen Gegend vor- 
handenen Chromerzlager werden, wie eingangs erwahnt, 
erst jetzt zur Ausbeutung kommen.

Die indochinesische E d e 1 m e t a 11 gewinnung hat in 
den letzten Jahren keine Fortschritte gezeigt. Die wich- 
tigste Gesellschaft ist die Societe Indochinoise d’Exploita- 
tions Minieres et Agricoles. Ais Golderzeuger ist weiter zu 
nennen die Societe des Etains et Wolframs du Tonkin und 
ais Silbererzeuger die Compagnie Miniere et Metallurgique 
de l’Indochine; diese beiden Geseilschaften spielen aber 
eine verhaltnismaBig untergeordnete Rolle. Wahrend die 
Golderzeugung fiir 1933 mit 6 kg angegeben wurde, konnte 
sie bis 1935 auf 256 kg gesteigert werden; 1936 ging sie 
auf 203 kg und 1937 auf 182 kg zuriick, 1939 betrug sie 
sogar nur noch 100 kg. Die Societe Indochinoise beutet die 
Vorkommen von Bong-Mieu in Annam aus und hat ihr seit 
1919 stillgelegtes Pochwerk 1934 wieder in Betrieb ge
nommen. Trotzdem ist die Produktion in den letzten Jahren, 
wie gesagt, riicklaufig gewesen.
'' Die K u p f e r -  und B 1 e i e r z fórderung Indochinas 

ist Yorlaufig vollstandig unbedeutend. VerhaltnismaBig 
groBe Kupfererzvorkommen befinden sich bei Van-Sai in 
Tonkin im Stromgebiet des Schwarzen Flusses. Vor dem 
ersten Weltkrieg wurden hier mehrere tausend Tonnen Erz 
gefordert, doch ist seitdem keinerlei Aktivitat im Kupfer- 
erzbergbau festzustellen gewesen. An t imonerze  stehen 
an der chinesischen Grenze an der Kiiste des Landes bei 
Mon-cay an.

An der teilweise riickgangigen Erzfórderung ’ und 
Metallgewinnung, wie bei Zink, und Edelmetallen, sowie 
an der geringen ErschlieBung anderer Mineralvorkommen, 
wie Kupfer-, Blei-, Antimon-, Chrom- und Manganerz, zeigt 
sich die Vernachlassigung des indochinesischen Erzberg- 
baus unter der franzósischen Herrschaft. Die letzten Mel- 
dungen lassen aber erkennen, daB der japanische EfnfluB 
im indochinesischen Bergbau sich schon jetzt vorteilhaft 
fiir die Wirtschaft des Landes auswirkt. Baum.

B E R I C H T
81 e , 62. K. 517 802. M aschinenfabrik  und E isengielierei A . Beien, 

lle rne  (W estf.). A bd ichtung  fiir in einem konischen Gehause axia l nach- 

stellbare konische D rehtrom m eln , besonders W e llen rader fiir Uruckluft- 
fórderanlagen. 5. 6 . 40. P ro tektora t Bóhmen und M ahren.

Deutsche Patente.
(Von dem Tage, an dem die E rte ilung  eines Patentes bekanntgem acht worden 

ist, lauft die fiin fjah r ige  Frist, innerha lb  dereń eine N ich tigke itsk lage  gegen 

das Patent erhoben werden kann .)

l a  (17). 724208, vom 4 .7 .3 9 .  E rte ilung  bekanntgem acht am  9 . 7 . 4 2 .  

K l ó c k n e r - H u m b o l d t - D e u t z  A G .  i n  K o l n .  Yorrichtung zum F.nt- 
wassern von Massengut unter Verwendung von Schraubeniedern. E rfinde r: 

Dr.-Ing. E rnst O tto  G runw a ld  in S iirth (Rhein).

D ie Sieb- oder Rostflache der Y o rr ich tu ng  besteht aus mehreren 
nebeneinan&erliegenden, fre i schw ingbaren Schraubenfedern. Der Rahm en, 

in denen die Schraubenfedern befestigt sind, ist federnd ge lagert und w ird 

durch einen Schwungm assenantrieb in der L iingsrichtung der Federn 

in Schw ingungen versetzt. Das m it dem G u t auf die Sieb- oder Rostflache 

der Y o rrich tung  gelangende W asser fa lit  m it den fe inen Bestandteilen des



578 G l u c k a u f 1 0 .  j a m g c u ł K t  »

Gutes zw ischen den W indungen  der Schraubenfedern hindurch , wobei die 

W assertropfen durch die W indungen  nach unten geleitet werden. Diese 
W irk u n g  w ird  durch das standige Schwingen der Schraubenfedćrn unterstiitzt.

la (41). 724209, vom  2 5 .2 .4 1 . E rte ilung  bekanntgemacht am 9 .7 .4 2 . 
. S c h i i c h t e r m a n n  & K r e m e r - B a u m  A G .  f i i r  A u f b e r e i t u n g  i n  

D o r t m u n d .  Einrichtung zur gleichmaBigen Aufgabe eines ungleichmdfiig 
ankommenden Gułstromes. E rfinde r: Christian  Kiihn in  Herne und W ilhe lm  
O berjohann  in Dortm und.

Der G u tstrom  w ird  vor E in tr it t  in eine Rohgutverarbe itungsanlage 
unterteilt. Der Teil, der von der Rohgutverarbe itungsanlage n icht verarbeitet 
werden kann, w ird  in V orratsbehalter ge leitet und aus diesen dem Gutstrom  

w ieder zugefiihrt, bevor dieser unterte ilt w ird , wenn die Rohgutverar- 
beitungsanlage zu wenig oder gar kein G u t zugefiihrt bekom m t. D ie Menge 

des Gutes, die dem G utstrom  jew e ilig  aus den V orratsbehaltern zugefiihrt 
w ird , w ird  dabei von dem der E inr ich tung  zuflieBenden Gutstrom  geregelt. 
Der letztere hat zwei T eilstróm e a, b, von denen jeder eine MeB- oder 

W iegevorrichtung  c durchflieBt. D ie beiden MeB- und W iegevorrichtungen c 
sind so in ite inander und m it einer Schalte inrich tung verbunden, daB dem 

G utstrom  se lbsttatig  die fehlende Gutmenge aus den V orratsbehaltern d zu- 

ge fiihrt w ird , wenn dessen Menge geringer ist ais die norm ale Aufnahme- 
fah igke it der Verarbeitungsanlage e. D ie Schalte inrich tung kann ein Fórder- 

raittel /  in bzw. auBer Betrieb setzen, durch das dem G utstrom  aus den 

m it einem regelbaren A uslauf versehenen Vorratsbehaltern d die fehlende 
Gutm enge zugefiihrt w ird . In diesem Fa li kann die Schalte inrich tung m it 
einer E inr ich tung  yersehen werden, die entsprechend der Unterschreitung, 

der norm alen Lieferungsmenge die den A uslauf der V orratsbehalter regelnde 

Vorrichtung  (z. B. einen Auslaufsch ieber) mehr oder weniger ó ffnet. Durch 
den Teil, der die beiden MeB- oder W iegeeinrich tungen m ite inander ver- 

b indet, kann ferner ein zum  Unterteilen des Gutstrom es in die beiden Gut- 
stróme a b dienendes M itte l (z. B. eine an der Spitze einer Sattelrutsche 

angeordnete K lappe) so gesteuert werden, daB der G u tstrom  im umgekehrten 

V erhaltnis der Menge der Anlieferungsstróm e auf diese verte ilt w ird . Zum  , 
U nterteilen des Gutstrom es kann auch eine etwa in ihrem  Schwerpunkt 

schwenkbar gelagerte trichterartige Rutsche verwendet werden.

l c  ( lo i) . 724267, vom 5 .5 .3 9 . E rte ilung  bekanntgemacht am 9 .7 .42, 
K l ó c k n e r - H u m b o l d t - D  e u t z  A G .  i n  K o l n  und' N. V . D  o m a n i a 1 e 

M i j n  M a a t s c h a p p i j  i n  K e r k r a d e  (H o lla nd ). Morrichtung zur Ent- 
fernung von Schwerefliissigkeit von Erzeugnissen der Schwimm- und Sink- 
aufbereitung. E rfinde r: D ip l.- Ing . Klaas Frederik T rom p in Kerkrade
(H o lla nd ).

In einem eine schwingende Bewegung ausfiihrenden Rahmen a is t ein 
eine Vertiefung bildendes, nach dem Austragende h in  ansteigendes glattes 

Blech b befestigt, iiber dem in der Nahe des Austragendes eine Brauseeinrich- 

tung c angeordnet ist. An dcm Austragende des Bleches ist ein Abtropf-
sieb d unm itte lbar ohne Absatz angeschlossen. A u f dem Blech kónnen in

dessen Bewegungsrichtung liegende Stabe e, die aus G um m i bestehen, 
befestigt werden. An Ste lle eines Bleches kónnen in dem Rahmen mehrere 

Bleche m it einer Brauseeinrichtung, einem A btropfs ieb und Langsstiiben 

hintereinander angeordnet werden.

5c (9io). 724210, vom 2 6 .3 .3 8 . E rte ilung  bekanntgemacht am 9.7.42.

F. W . M o l l  S ó h n e ,  M a s c h i n e n f a b r i k  i n  W i t t e n .  Aus Profileisen
bestehender Grubenausbau, besonders Yieleckausbau. Der Schutz erstreckt 
sich auf das Land Osterreich.

Schienen a verbindende Sehne ist etwa para lle l zur Sehne der gebogenen 
Schienen gerichtet, wahrend die Sehne der Gegenschale etwa senkrecht zur 

M itte llin ie  der anderen Schiene verlau ft. D ie an einem oder an beiden 

Enden der gebogenen Schienen angeordnete Lagerschale b ist in eine gleich- 
sinnig m it der K riim m ung der Schienen verlaufende A usbuchtung  d der 

Schienen eingeschweiUt. D ie Lagerschale kann dabei einen gróBeren Um
fang haben ais die Ausbuchtung der Schiene. F a lls  der innere W in ke l des 

durch die Lagerschalen b und die zugehórigen G e lenkbo lzen (oder das 

Quetschholz) c gebildeten Gelenkes stum pf ist, kann die Schale auf der 
Innenseite gegeniiber der Ausbuchtung der Schiene so vorgezogen werden, 

daB die beiden zwischen den Schalen vorhandenen Spalten  e annahernd die 

gleiche GroBe haben.

5c (9io). 724211, vom 8 . 11.40. E rte ilung  bekanntgem acht am 9.7.42.

F. W . M o l l  S ó h n e ,  M a s c h i n e n f a b r i k  i n  W i t t e n .  Nachgiebiger 
eiserner Wieleck- oder Bogenausbau fur den Grubenbetrieb.

Der Ausbau besteht aus Profileisensegmenten a, die durch winkel- 
oder bogenfórm ige in den Segmenten a verschiebbare Laschenpaare b m it

einander verbunden sind. Der Scheitel der letzteren ist durch m it den 

Laschen verschweiBte Kupplungsstiicke c iiberbriickt, die so gekrum m t sind, 
daB sie Teile eines Spurlagers fiir  die zw ischen den Laschen eines Laschen- 
paares und dam it zwischen zwei benachbarten Segmenten a angordneten 
Stiitzbolzen (Q uetschhólzern) d b ilden.

5d  (11). 724369, vom 2 .2 .3 6 . E rte ilung  bekanntgem acht am 10.7.42, 

G e w e r k s c h a f t  E i s e n h i i t t e  W e s t f a l i a  i n  L u n e n .  Kratzfórderer fiir 
den Streb bau.

Bei Fórderern m it aus ineinandersteckbaren Rohren oder R innen und 

an diesen angebrachten K upp lungste ilen  fu r Ansteckbleche besteheudem 

Gestell sind die Ansteckbleche von verschiedener Q uerschn ittsform  und 

gegeneinander auswechselbar. Infolgedessen kann der Fórderer den verschie- 
denen Abbauverhaltnissen angepaBt werden. Fa lls  das G este ll aus Rinnen 
besteht, kónnen an der Ruckfiih rung  fiir  das Fórde rm itte l des Fórderers 
zwei einander gle iche Bleche angebracht werden, durch die sich die Rinnen 

mehr oder weniger schlieBen lassen. D ie Bleche kónnen dabei aus mehreren 
Teilen bestehen.

B U C H E R
Ubersicht iiber die wichtigsten amerikanischen und eng- 

lischen Patentschriften auf dem Gebiete des Ge- 
winnungs- und Lademaschinenbaus. lin Auftrage des 
Vereins fiir die bergbaulichen Interessen in .Essen 
bearb. von HeinrichE. Massmann.  126S. mit 205 Abb. 
Essen 1942, Verlag Gluckauf GmbH. Preis in Pappbd.
28 9tM.

Das Buch, von dem ein kurzer Auszug bereits in den 
Nummern 13 und 14 des laufenden Jahrganges dieser Zeit- 
schrift erschienen ist, verfolgt den Zweck, alle diejenigen, 
die sich mit Planung, Bau und Einsatz von KohlengeWin- 
nungs- und Lademaschinen sowie von Lademaschinen fiir 
den Streckenvortrieb befassen, mit den zahlreichen ein- 
schlagigen Vorschlagen bekanntzumachen, die in dem 
Patentschrifttum der Vereinigten Staaten und GroBbritan
niens enthalten sind. Es sollen dadurch Anregungen und 
Hinweise vermittelt werden. Zugleich soli die umfassende 
Darstellung und Auswertung Doppelarbeit vermeiden und 
den deutschen Konstrukteuren Zeit ersparen. Man kann

S C H  A U
ohne Einschrankung sagen, dafi die Veróffentlichung 
diesem Ziel vollauf gerecht wird. Es ist iiberraschend, fest- 
zustellen, welche Fiille von Gedanken in den genannten 
auslandischen Patentschriften enthalten sind, wobei aller
dings betont werden muB, daB sie bisher nur in wenigen 
Fallen in die Wirklichkeit der tatsachlichen Anwendung 
umgesetzt worden sind. Hierauf kommt es aber fiir uns an. 
Angesichts der groBen Bedeutung, welche die Schram
maschine in den Vereinigten Staaten und GroBbritannien 
besitzt, iiberrascht es nicht, daB sie dort auch weitgeliend 
die Grundlage fur die Gewinnungs- und Lademaschine 
bildet. Aber auch Maschinen, die ohne Schramarbeit wirken, 
werden beschrieben. Sehr bemerkenswerte Formen von
l ademaschinen fur den Streckenvortrieb finden ebenfalls 
gebiihrende Berucksichtigung. Es ist zu wiinschen, daB 
diese dankenswerte Veróffentlichung weite Vejrbreitung 
findet. Móge das fur uns Brauchbare erkannt und genutzt 
werden.

C. H. Fr itzsche.

Der Ausbau besteht aus geraden und gebogenen Schienen ’ f 
den Enden m it Lagerschalen b yersehen sind. D ie s e  Schalen ■ 

zwischen benachbarten Schienenenden angeordnete G e lenk D o  

Quetschhólzer c schalenartig. D ie die Enden der Schalen b der g



Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U 1
(Eine Erkldrung der Abkurzungen ist in Nr. 1 auf den Seiten

Bergtechnik.

Allgemeines. Dorstewitz, Rudolf: T h e o r i e  u n d  
Praxis im Bergbau. Gliickauf 78 (1942) Nr. 37 S. 536/41. 
Auf Grund eingehender Betrachtungen aus allen Wissens- 
gebieten des Bergmannes kommt der Verfasser zu dem 
SchluB, daB im Bergbau die Wirtschaftlichkeit die letzte 
Entscheidung iiber die Anwendung von Theorie und Praxis 
gibt. Ubergeordnet noch sind Sicherstellung der Baue und 
Unfallverhiitung jeder Art sowie soziale Fiirsorge. Obenan 
steht die Deckung des Bedarfes fiir Volk und Staat. Kaum 
ein Beruf kann sich an Vielseitigkeit mit dem des Berg
mannes messen, um so schwieriger ist es, eine Ubersicht zu 
gewinnen, um so leichter, Wert und Bedeutung von Theorie 
einerseits und Praxis anderseits zu verkennen oder zu iiber- 
schatzen.

Gesteinsbohren. Herbst, Fritz: G e s t e i n s b o h r e n  
mit Stahl- u nd  Har tme ta l l schne iden  in den Rams- 
becker Gruben der S to lbe rge r  Z ink  AG. Met u .Erz39 
(1942) Nr. 16 S. 287/92*. Es werden ausfiihrlich die bis- 
herigen Erfahrungen mit Hammerbohrmaschinen und Stahl- 
kronen sowie mit Hartmetallschneiden und den Bohrgeriiten 
der Demag und von Flottmann geschidert. Die Hart- 
metallbohrer in Verbindung mit Bohrhammern verdienen 
danach fiir die Ramsbecker Verhaltnisse wegen der hóheren 
Schneidhaltigkeit des Hartmetalls, des infolgedessen ver- 
ringerten zum Einsatz gelangenden Bohrstahlgewichts, der 
gesteigerten Bohr- und Vortriebsleistung, die eine Ein- 
sparung von etwa einem Drittel der Hauerbelegschaft er- 
móglicht, der leichten Handhabung gegeniiber den vorher 
benutzten Hammerbohrmaschinen und schliefilich auch 
wegen der teilweise niedrigen Kosten je m Bohrloch ein- 
deutig den Vorzug.

Ausbau. Dufrasne, Alexandre: C o m m e n t  p a s s e r  
du  b o i s  au  f e r  d a n s  n o s  m i n e s ?  Ann. Mines 
Belg. 43 (1942) S. 145/73*. Im Verlauf der letzten drei 
Jahre ist man auf den Steinkohlengruben von Winterslag 
in Strecken wie im Abbau durchweg vom Holzausbau zum 
stahlernen Ausbau iibergegangen. Auf Grund der hier ge
machten Erfahrungen werden die bei der Umstellung zu 
beobachtenden Gesichtspunkte erórtert, im besonderen die 
Fragen des richtigen Einsatzes und der vollstandigen 
Wiedergewinnung des eisernen Ausbaus besprochen und 
seine vielfachen Vorteile hervorgehoben.

Schiefiarbeit. Brison, L. und L. Hardy: Q u e l q u e s  
resul tats obtenus par 1’emp lo i  de detonateurs a re- 
tards pour le mise a decouvert,  la recoupe et 
1’ ibran lement s imultanes de eouches a degage- 
ments instan tanes de gr ison. Ann. Mines Belg. 43 
(1942) S. 175/204*. Sicherheitliche Betrachtungen. Be
schreibung verschiedener Sprengverfahren bei Anwendung 
von Dynamit und von Sicherheitssprengstoffen.

Grubensicherheit. Breyre, Adolphe: Rappor t  sur les 
travaux de 1941 de 1’ Ins t i tu t  Na t iona l  des Mines  
F r a m e r i e s - P a t u r a g e s .  Ann. Mines Belg. 43 (1942) 
S. 5/144*. Der eingehende Bericht iiber die von der bel- 
gischen Versuchsstrecke im Jahre 1941 durchgefiihrten 
Arbeiten behandelt im besonderen die Priifung von Spreng- 
stoffen und Ziindmitteln, die Klarung von zwei Schlag- 
wetterexplosionen und einer Zinkstaubentziindung, die 
Untersuchung von Grubenleuchten, Schlagwetteranzeigern 
und Ventilatoren, die Unterweisung und Propaganda zur 
Erhóhung der Grubensicherheit.

Krafterzeugung, Kraftverteilung, Maschinenwesen.

Kraftwerke. Pfleiderer, E.: I ndus t r iekra f twerke .  
Te i l  I :  G r u n d s a t z l i c h e s ,  Wasser re in igung ,
D a m p f k e s s e 1 f r a ge n. Z. VDI 86 (1942) Nr. 35/36 
S. 529/34*. Das Streben nach móglichst weitgehender 
Ausnutzung der Brennstoffe wird kiinftig noch mehr ais 
bisher dazu fiihren, Kraft- und Heizdampferzeugung in 
Industriekraftwerken zu vereinigen. Vorstehend werden zu
nachst die grundsatzlichen Unterschiede zwischen óffent- 
lichen und Industriekraftwerken umrissen. Dann wird be- 
berichtet iiber Erfahrungen mit Dampfumformem und mit 
Hóchstdruckkesseln ohne Dampfumformer, iiber Ergeb
nisse neuzeitlicher Wasserreinigungen, iiber die Wahl des 
Kesseldruckes, die Frage der Zwiseheniiberhitzung, der

1 E inse itig  bedruckte Abziige der Zeitschriftenschau fu r Karteizwecke 
sind vom V erlag  G luckau f bei m onatlichem  Versand zum Preise von 2,50 31M 
fur das Y ie rte ljah r zu beziehen.

14—16 veróllentllcht. ‘ bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

KesselgróBe und der Aschenbeseitigung durch Ein- 
. schmelzen.

Dampfkessel. Mokesch, Rudolf: L e is tu n g s  ste ige
r u n g  e ines .  S t e i l r o h r k e s s e l s .  Warme 65 (1942) 
Nr. 36 S. 311/12*. In einem Zeitraum von 10 Wochen 
konnte durch den zusatzlichen Einbau einer La-Mont- 
Heizflache von 90 m2 die Leistung des Steilrohrkessels um 
15 t/h gesteigert werden. Bemerkenswert ist fiir die 
Kriegszeit, daB sich dies mit einem Eisenaufwand von nur
20 t erreichen lieB.

Chemische Technologie.

Kokerei. Koeppel, Claus: D ie R iickgew  in nung
e i n i g e r  A b f a l l s t o f f e  i n  K o k e r e i b e t r i e b e n .  
Gluckauf 78 (1942) Nr. 37 S. 533/36*. Es werden Anlagen 
zur Auflósung von Dickteer, Aufarbeitung von Sattiger- 
schlamm und zur Gewinnung von Phenolen aus Ent- 
schweflerlaugen der Entphenolungsanlagen, aus Waschól 
und aus Phenolatlaugen der Benzolreinigung sowie ein 
Weg zur Gewinnung von SchluBkiihlernaphthalin be- 
schrieben. Entphenoltes Waschól erweist sich in Verbindung 
mit einer kleinen Waschólaufbereitungsanlage ais praktisch 
unbegrenzi gebrauchsfahig.

Hiitten wesen.

Leichtmełalle. Schneider, Armin: S t a n d  u n d  En t -  
wick lungsmóg l ichke i t en  der Leichtmetal lgewin-  
nung. (SchluB.) Met. u. Erz 39 (1942) Nr. 16 S. 292/95*. 
Ausgehend von einer kurzeń Kennzeichnung der geschicht- 
lichen Entwicklung der Gewinnung von Magnesium und 
Aluminium wird an Hand von Veróffentlichungen des 
Patent- und wissenschaftlichen , Schrifttums der heutige 
Stand so-wohl hinsichtlich der theoretischen Grundlagen 
der Verfahren ais auch ihrer technischen Durchfuhrung 
besprochen. Ais wichtigste Probleme werden die Móglich- 
keiten der Darstellung eines wasserfreien Alagnesium- 
chlorids aus Magnesit und Dolomit, die Verfahren der 
Metallgewinnung durch thermische Reduktion, vor allem 
von Magnesiumoxyd oder Tonerde, sowie Raffinations- 
fragen, die sich bei der Aufarbeitung von Aluminiumschrott 
ergeben, erórtert.

Wirtschaft und Statistik.

Kriegsfinanzierung. GroB, H.: K r i e gs f i n an z ie r ung  
in USA. Bank-Arch. (1942) Nr. 15 S. 291/94. Der Verfasser 
bezeichnet- es ais Hauptaufgabe der Kriegsfinanzierung 
auch in den USA., ein tragbares Verhaltnis zwischen 
Steuern und Anleihen zu finden. Er legt dann im einzelnen 
naher dar, wie man in Amerika bei der Anleihefinanzierung 
durch Verbrauchsbeschrankungen, durch Heranziehung der 
Banken ais Kreditquelle und durch die Anspannung der 
Steuern versucht, dieses Problem zu lósen. Es stellt sich 
heraus, daB eindeutige und allgemein giiltige Normen sich 
nicht aufstellen lassen.

Preispolitik: Struk tu rwande l  der Kar te l lpre ise .  
Dtsch. Volkswirtsch. 11 (1942) Nr. 23 S. 825/26. Die Zeit- 
schrift befaBt sich mit der Verordnung iiber die Senkungen 
gebundener Preise und sieht zunachst zutreffend in der Zu- 
grundelegung der Kosten des guten Betriebes eine Um- 
kehrung der bisherigen Kartellpreispraxis. Mit der wesent- 
lichen Neuerung, unterschiedliche Kartellpreise durch Bil- 
dung von zwei Preisgruppen zuzulassen, sei auch hier die 
Selbstverantwortung der Unternehmer eingeschaltet 
worden. Diese Móglichkeit stehe mit dem einheitlichen 
Kartellpreis, der zweifellos dem in der gelenkten Wirtschaft 
immer deutlicher hervortretenden Bestreben, fiir dieselbe 
Leistungsmóglichkeit den gleichen Preis festzusetzen, 
keineswegs im Widerspruch. Nach Auffassung' der Zeit- 
schrift wird die Umkehrung des Preisbildungsgrundsatzes 
mit dem guten Betrieb ais Ausgangspunkt einen wertvollen 
Ansatz fiir einen begrenzten Wettbewerb innerhalb der 
Verkaufskartelle darstellen. Aus der Preissenkungsaktion 
spreche nicht Kartellfeindlichkeit; es handele sich im 
Grunde nur um die Bekampfung eines Prinzips, das seit 
jeher von der Kartellpolitik beanstandet wurde. Die jetzige 
Aktion gebe den Kartellen gerade auf dem Gebiet, das 
friiher an erster Stelle stand, eine neue Móglichkeit der 
Betatigung, die in manchen Fallen eine weitgehende Ande- 
rung der Grundsatze bewirken miisse, auf denen die Preise 
bisher aufgebaut waren.

Borkenhagen, E .: D e r  P r e i s  a i s  S t e u e r u n g s -  
m i t t e l  d e r  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  P r o d u k -
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t i o n. Wirtschafts-Ring 15 (1942) Nr. 29 S. 629/30. 
Ausgehend von der Feststellung, daB in der Landwirtschaft 
durch einseitige Preisanderungen fiir bestimmte Produkte 
das ganze Preisgefiige in Gefahr gebracht und die Produk
tion erheblich beeinfluBt werden kann, zeigt der Verfasser 
am Beispiel einiger landwirtschaftlicher Preisregelungen, 
dafi die hier vorgenommene Prejsaufbesserung zum gróBten 
Teil SteuerungsmaBnahmen im Interesse der Ernahrungs- 
wirtschaft, nicht aber grundsatzliche Ansatze zur Beseiti
gung de'r Unterbewertung der Landarbeit darstellt. Man 
konne die Leistungen eines Hofes, der eine naturbedingte 
Einheit sei, nicht in Einzelleistungen aufteilen. Deshalb 
setze der nach dieser Riicksicht festgesetzte Preis eine ge
wisse Haltung und Verpflichtung gegeniiber der All- 
gemeinheit voraus, an die die agrarpolitische Fiihrung 
immer wieder appelliert und fiir die die deutsche Land
wirtschaft seit 1934 wachsendes Verstańdnis gezeigt habe.

Montanwirtschaft. Wolff, G.: Nebenproduk te  aus 
Hochofen  und Stahlwerk.  Wirtschaftskurve 21 (1942)
H. III S. 191/96. Angeregt durch die Entwicklung bei der 
Kohle, wo die bisher iibliche Bezeichnung »Nebenprodukte« 
mehr und mehr durch den Begriff »Kohlenwertstoffe« er- 
setzt wird, berichtet der Verfasser sehr anschaulich iiber 
eine bislang nur unzureichend beachtete Stoffwirtschaft 
im Bereich der Hochofen und Stahlwerke, namlich iiber die 
Verwendung ihrer beiden wesentlichsten Abfallprodukte 

■ Schlacke und Gichtgas. Er zeigt im einzelnen, in wie- 
weit die Hochofenschlacke heute schon ais Baustoff ver- 
wendet wird und welche Móglichkeiten hier noch bestehen 
und wie die hochentwickelte Warme- und Energiewirt
schaft auf modernen Hiittenanlagen zu einer zumeist hun- 
dertprozentigen wirtschaftlichen Verwendung der Hoch- 
ofengase gefiihrt hat. Es zeigt sich, daB die standig 
verbesserte Verwendung der Nebenerzeugnisse zur Kosten- 
senkung der Eisen- und Stahlgewinąung nicht unbetrachtlich 
beitragt.

E r zbe rgbau  und Hi it tenwesen in Brftisch- 
Indien. Met.u.Erz39 (1942) H. 16 S. 300/04v Die Aus- 
fiihrungen vermitteln ein Bild von der Bedeutung und den 
Zukunftsmóglichkeiten der indischen Erz- und Metallvor- 
kommen. Der Wert der bergbaulichen Produktion habe 
1935 den Betrag von rd. 221 Mili. Rupien erreicht. Dabei 
stunden wertmaBig weit an der Spitze Kohle und Erdól 
mit je rd. 65 Mili. Rupien; auf Erze entfielen rd. 90 Mili. 
Rupien oder rd. 40% des bergbaulichen Produktionswertes. 
Der wichtigste der Bergbau treibenden Staaten Indiens ist 
Burma. Die Zahl der Beschaftigten im indischen Bergbau 
stieg von 1925 bis 1929 auf rd. 370000 und ist seitdem 
ziemlich unverandert geblieben. Auf den Kohlenbergbau 
entfallt allein die Halfte der Beschaftigten, auf den Erz
bergbau etwa ein Viertel. Mit Kohle ist Britisch-Indien aus- 
reichend versorgt und verfiigt auch iiber geniigend Koks
kohle. Die Kohlenlagerstatten und die Bergwerke konzen- 
trieren sich im Nordwesten des Riesenlandes in einem rela- 
tiv kleinen Bezirk. Die Gewinnung von Erdól hat sich in 
den vergangenen Jahren zwischen 1,2 und 1,5 Mili. t be
wegt. Bei der Eisenerzgewinnung ist 1937 mit 2,9 Mili. t 
bisher der hóchste Stand erreicht worden. Im ganzen zeigt 
der Beitrag, dem eine Reihe statistischer Ubersichten iiber 
die indische Montanindustrie beigegeben ist, daB Britisch- 
IndienmitRohstoffen in gróBeremi Umfange ausgestattet istj

Ganske, J.: Donezbecken und K a u k a s u s .  Wirt- 
schafts-Ring 15 (1942) H. 35 S. 752/53. Der Verfasser 
stellt sehr pragnant zusammen, welche schwerwiegenden 
Verluste Sowjetrufiland in seiner Rohstoffversorgung — 
Kohle, Erz, Erdól — und in seiner Ernahrungsbasis durch 
die deutschen Erfolge hat hinnehmen miissen, und welche 
Erfolge auf der anderen Seite die Aufbauarbeit in den 
besetzten Gebieten bereits gebracht hat. Auf dem landwirt- 
schaftlichen Sektor seien die anfangs gehegten Erwar- 
tungen schon iibertroffen und auf dem industriellen Sektor 
seien planmafiig ebenfalls beachtliche Ergebnisse erzielt 
worden.

P E R S Ó N L I C H E S
Gestorben:

am 17. September in Jugenheim (Bergstrafie) der 
Wirki. Geheime Oberbergrat und Berghauptmann a. D. 
Franz Liebrecht , im Alter von 82 Jahren.

23mfn Seutfrfiec aJecgleutg
Bezirksverband Gau Sachsen.

U n t e r g r u p p e  W e s t s a c h s e n .
Freitag, den 2. Oktober, 20 Uhr, findet im Stadt- 

biicherei-Festsaal in Zwickau ein Vortrag des Herrn Kreis- 
amtsleiters Ing. S t e i n e c k e  iiber das Thema »Berufs- 
erziehung und Begabtenfórderung« statt. Wir bitten um 
rege Beteiligung.

Dr.-lng. May, Leiter der Untergruppe Westsachsen.

Bezirksverband Gau Westfalen-Siid.
U n t e r g r u p p e  S i e gen .

Montag, den 5. Oktober, 16 Uhr, findet im Hotel 
Monopol, Siegen*, ein Vortrag des Herrn Dipl.-Ing. Anthes,  
Siegen iiber das Thema »Anwendung der Elektrizitat im 
Bergbau mit vergleichender Betrachtung der Dampf-, Druck- 
luft- und elektrischen Antriebe, beziiglich ihrer Eignung 
fiir die Bergwerksmaschinen iiber- und untertage« statt. An
schlieBend kameradschaftliches Zusammensein. Wir bitten 
um rege Beteiligung.

von Reinbrecht,  Leiter der Untergruppe Siegen.

Bezirksverband Gau Oberschlesien.

Im 4. Vierteljahr 1942 sowie im Januar 1943 sind in 
den Untergruppen Beuthen, Hindenburg, Karwin, Katto
witz und Rybnik des Bezirksverbandes Gau Oberschlesien 
folgende Vortragsveranstaltungen geplant:

Bergassessor Fri tz ,  Charlottegrube, Kreis Rybnik (O.-S.) 
»Der Gesteinsstreckenvortrieb unter besonderer Be- 
riicksichtigung des Einsatzes maschineller Hilfsmittel«. 

Donnerstag, den 8. Oktober 1942, 18 Uhr, in der »Grenz- 
wacht« in Rybnik,

Freitag, den 9. Oktober 1942, 18.30 Uhr, im Werkshotel 
in Karwin.

Direktor Dr. Macura ,  Schles. Kohlenforschungsinstitut 
Breslau »Der glaserne Koksofen« mit Film.

Mittwoch, den 14. Oktober 1942, 18 Uhr, im Hotel Kaiser- 
hof in Beuthen,

Donnerstag, den 15. Oktober 1942, 18 Uhr, in der Staatl. 
Ingenieurschule in Kattowitz.

Dipl.-Ing. Gehler t ,  Dubenskogrube, Kreis Rybnik (O.-S.) 
»Lade- und Gewinnungsmaschinen und ihr Einsatz in 
Oberschlesien«.

Donnerstag, den 22. Oktober 1942, 18 Uhr, im Bibliothek- 
saal der Donnersmarckhiitte in Hindenburg, 

Donnerstag, den 5. November 1942, 18 Uhr, in der 
»Grenzwacht« in Rybnik.

Oberingenieur Feustel ,  Herne (Westf.) ;>ZeitgemaBe 
Probleme der Steinbohrtechnik«.

Dienstag, den 10. November 1942, 18.30 Uhr, im Werks
hotel in Karwin,

Mittwoch, den 11. Noveinber 1942, 18 Uhr, im Hotel 
Kaiserhof in Beuthen,

Donnerstag, den 12. November 1942, 18 Uhr, in der 
Staatl. Ingenieurschule in Kattowitz,

Freitag, den 13. November 1942, 18 Uhr, im Bibliothek- 
saal der Donnersmarckhiitte in Hindenburg.

Dr. Hofmeis te r ,  Kattowitz »Die Schwelung der Stein- 
kohle«.

Mittwoch, den 13. Januar 1943, 18 Uhr, im Hotel Kaiser
hof in Beuthen,

Donnerstag, den 14. Januar 1943, 18 Uhr, in der Staatl. 
Ingenieurschule in Kattowitz.

Dr. Felger,  Skip. Compagnie A. G., Essen »Der neueste 
Stand der Skip-Fórderung«.

Mittwoch, den 20. Januar 1943, 18 Uhr, im Bibliothek- 
saal der Donnersmarckhiitte in Hindenburg, 

Donnerstag, den 21. Januar 1943, 18 Uhr, in der Grenz- 
wacht« Rybnik,

Freitag, den 22. Januar 1943, 18 Uhr, im Werkshotel in 
Karwin.

Im 1. Vierteljahr 1943 sind weitere Veranstaltungen 
vorgesehen. Wir bitten, von den Vortragsterminen Kennt
nis zu nehmen. Anderungen werden wir gegebenenfalls 
rechtzeitig bekanntgeben.

Leuschner,

Leiter des Bezirksverbandes Gau Oberschlesien.


