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BERICHTE UND KLEINE MITTEILUNGEN 

ENTSTEHUNG DER SUBARKTISCHEN 
GROSSSTADT WORKUTA (NORDURAL) 

Helmut Schaefer *) 

Mit 3 Abbildungen 

The origin of the sub-arctic city of Vorkuta 

Summary: Vorkuta is the main centre of the northern 
Pechora coal basin and is situated at 67?30,N and 64?E. 
Like others of the new industrial centres of the U.S.S.R. 
it originated from a camp for political prisoners. Although 
its settlement and coal mining date back to 1929/30, a 

larger scale has only been reached since the outbreak of the 
second world war. After great efforts it was linked to the 

railway system in 1941. Since then Vorkuta coal has 

mainly served the Leningrad heavy industry. 
After the war this region, which was administratively 

included in the Komi-A.S.S.R., experienced a rise due to 
an improved supply of materials of all kinds. In connec 
tion with this, the death rate amongst the prisoners also 
declined. The annual production of coal is about 10 million 
tons. 

The present city is divided into "Raiony" which in their 
location follow the oval-shaped coal basin of about 20 km. 
in length and 15 km. in breadth. Most of the shafts, of which 
there are now about 20 in production, are situated at the 

margin of the coalfield and they are interconnected mainly 
by a circular railway line and motor way. The most distant 

places reached by branch lines are Chalmeryu, situated 
120 km. south of the Arctic Sea coast, and the Ob river 
reached by a southern connecting line across the Urals. 

The old part of the town (Raion III), constructed during 
the war, is going downhill; the new part of the town 

(Raion I), however, is well supplied with pompous buildings 
and other installations. The technological possibilities of 
constructional work are handicapped by permafrost and 
an inimical climate, but are gradually being improved on 

the basis of experiments. The facilities for trade and life 
of the town are characterized by their up-to-date nature. 

Due to man's ability to civilize and the urge for survival 

amongst the forced labour stemming from all civilised 

nations, it has only taken a decade largely to gain the 

upper hand against the inimical forces of nature. Of these, 
extreme changes in air pressure are the most dangerous as 

far as health is concerned. Since life in the Samoyed tundra, 
with its sub-arctic continental climate, still remains diffi 
cult, the preservation of the labour force is Vorkuta's main 

problem. Mining operations are now greatly mechanized 
and obligatory labour of a great number of camp inmates 

is still insisted upon. 
For lack of frost-enduring crop species, agricultural 

development has so far been negligible. The keeping of 

domestic animals is however possible on a larger scale. 

The life of most of the non-prison population is poor and 

disorderly and in its contrast to the high living standards of 

the officials leads to social tension. 

Die Schopfung der Gefangenen 
Die rapide Entstehung einer modernen GroBstadt 

in der Tundra am Nordural ist ein interessantes 

Phanomen. Workuta ist ein Gegenstiick 
zu den Pyra 

miden. Es ist die Schopfung der natiirlichen Krafte 
entrechteter Menschenmassen. 

Die alte Bevolkerung der Samojeden hat in Jahr 
tausenden das Gesicht der Tundra nicht verwandelt. 
Im wesentlichen hat sie sich der Umwelt angepaBt. 
Ihr fast einziger Eingriff ist die Domestikation des 
Rens, die ihr den Existenzkampf dort iiberhaupt er 

moglicht. Die unter grausamen Umstanden einge 

schleppte Menschheit aus Mittel- und Osteuropa hat 
es in wenigen Jahren vermocht, sich in hohem MaBe 
die unwirtliche Natur nutzbar zu machen und sie den 
Gewohnheiten und Bediirfnissen des Zivilisations 
menschen anzupassen. 

Ist es moglich, daB fiir die Schnelligkeit dieser Ent 

wicklung die Not der Gefangenen und ihre bunte 

Mischung aus vielen europaischen Kulturstaaten als 

besonders forderliche Faktoren gewirkt haben ? Man 
sollte annehmen, daB die uberwiegend politischen 

Gefangenen aus ideologischem Widerwillen in einer 

passiven Resistenz gelebt, und daher eher einen hem 

menden EinfluB ausgeiibt hatten. Das war aber nicht 
der Fall. Dafur war das Leben zu hart. Es ging fiir 

jeden einzelnen um Sein oder Nichtsein. Aus elemen 
tarem Drang zur Selbsterhaltung suchte er jede 

Moglichkeit, seine Lebensverhaltnisse zu verbessern. 

Die Not machte erfinderisch. Ein jeder brachte seine 

Fahigkeiten und Kenntnisse nach Kraften zur Gel 
tung. Das begann mit dem Manuellen im rein Hand 

werklichen und ging bis etwa zu den modernsten 
Planen fiir das Badezimmer eines Leiters, an die sich 
ein Baumeister aus seiner westlichen Heimat er 

innerte. Es machte sogar vor dem Verrat von Dingen 
nicht halt, die nach normalen MaBstaben geheim 

gehalten werden muBten. 

Der Weg %ur Petschora-Kohle 

Das Beispiel Intas 

Durch den Augenzeugenbericht eines alten Volks 
deutschen kenne ich am genauesten die Griindung 
von Inta (Abb. 1). Das ist das sudliche Kohlenrevier 
im Petschora-Becken. Es liegt in der Luftlinie 270 km 
siidwestlich von Workuta und ist gleichfalls Lager 
gebiet von Strafgefangenen. 

Es waren gegen hundertMann, die unter Bewachung 
von SW herangefuhrt wurden. Bis Kotlas (Abb. 2) 
ging damals erst die Bahn. Von da aus muBten sie zu 

*) Der Autor war Leiter des Naturkunde-Museums in 

Gdrtitz a. d. NeiBe, bis er am 28. 10. 1947 von der so 

wjetischen Besatzungsmacht verhaftet und wegen angeb 
licher ? Arbeit fiir die westliche Bourgeoisie etc." mit 

25 Jahren Arbeitslager bestraft wurde. Er hat die Jahre 
1950?1955 in mehreren Lagern Workutas und Inta-Abes' 

verbracht. Da er die letzten Jahre als Invalide geniigend 
Freizeit hatte, konnte er vielfaltige Naturbeobachtungen 
durchfuhren und sammeln ? z. B. ein jetzt noch vor 

handenes Tundra-Herbar anlegen 
? und daher auch 

nachtraglich die schematische Skizze der Abb. 3 aus der 

Erinnerung und nach Rucksprache mit heimgekehrten 
Leidensgefahrten aus anderen Lagern entwerfen. 

(Der Herausgeber) 
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FuB weiter durch die Taiga. Tausend Kilometer mar 
schierten sie gen NO. Von Marschwoche zu Marsch 

woche wurde der Wald niedriger und sparlicher. 
Eines Tages rammte man einen Pfahl in den Boden, 
und es hiefi: ?Halt! Hier wird Inta!" 

Das geschah im Sommer des Jahres 1936. Zahl 
lose solche Hundertschaften sind gefolgt. Die ersten 
Zehntausend hatten noch keine Hauser, noch keine 
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Abb. 1: Petschora-Becken 1 : 500 000 

Wattekleidung, keine PreBlufthammer und nur ge 
ringen Proviantnachschub. Sie hatten nichts, auSer 
dem A?8 m hohen Wald und ihrer Korperkraft und ? 

dazu sieben Monate schweren Winters. Sie hatten 
nicht einmal Zundholzer. Sie rieben Watte zwischen 
trockenem Holz, bis sie brenzlig roch, brachten sie 

durch schnelles Schwenken in der Luft zum Glimmen 
und entziindeten ein Holzfeuer, das sie in ihren Erd 
hohlen und spater in den Blockhutten sorgsam 
hiiteten. 

Aus dem Nichts haben sie Inta gebaut, das heute 

jahrlich etwa vier Millionen Tonnen Kohle ergibt. 
Wo nur die karge Waldtundra stand, turmen sich die 

Schlackenberge von fast einem Dutzend Kohlen 

schachten. Im Jahre 1943 hat die Stadt einen Bahnhof 
bekommen und spater auch ein HaUenschwimmbad, 
dessen moderne Einrichtung man in auslandischen 
Illustrierten abgebildet sehen kann. 

In ahnlicher Weise sind natiirlich alle Lagergebiete 
entstanden, unter ihnen Workuta. 
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Die Entdeckung der Workuta-Kohle 

Schon in zaristischer Zeit war das Kohlenvorkom 
men im russischen Norden von englischen Forschern 
entdeckt worden. Der Zar lehnte jedoch die Aus 

beutung ab, weil die Lebensverhaltnisse als unertrag 
lich beurteilt wurden. Die Regierung GroBbritanniens 
soil die Schiirfrechte erworben und am Ende des 
1. Weltkrieges zur Wahrung ihrer Rechte sogar eine 
Flottendemonstration vom Eismeer in den Pet 
schora-Strom hinein unternommen haben. 

In dem 1951 in Moskau erschienenen Buch ?Son 
nengestein" von Wacilkow und Zeitlin heiBt es, daB 
Lenin 1921 an alle sowjetischen Geologen die Weisung 
erlassen habe, das Land nach Bodenschatzen zu 
durchsuchen, und daB man daraufhin auch an die 
Petschora gegangen sei. Hieraus konnte man schlie 
Ben, daB das Kohlenvorkommen im Petschorabecken 
von friiher her noch bekannt war. Vielleicht aber 
fanden die Geologen die Kohle nicht ? Jedenfalls steht 
in demselben Buch an anderer Stelle folgender Ent 

deckungsmythos von Workuta: 

? km SP? ̂?- Eisenbahn -?Staatsgrenze 

Abb. 2: Nordost-Europa 1 : 20 000 000 

Viktor Jakobwitsch Popow war viele Jahre durch 
die Unbilden der Tundra gezogen, um Pelztiere zu 
erbeuten. Eines Tages fand er an einer Windung des 
Flusses Workuta glanzend schwarze Steine. Zu seiner 
Freude entdeckte er, daB sie mit ziingelnder Flamme 
brannten, wenn man sie in ein Feuer warf. Er ver 

saumte nicht, sie zur Untersuchung nach Moskau zu 
schicken. Dort wurde festgestellt, daB es sich um 

Kohle handelte. Hierauf hin entsandte Stalin im Som 

mer 1929 eine ?groBere Expedition" an den Fundort, 
wo die Nacht dem Tage gleich, das Leben sehr schwer, 
die Kohle aber sehr gut war. 

Diese Entdeckungsgeschichte diirfte grundsatzlich 
stimmen. Denn noch zu meiner Zeit lebte V. J. Popow 
als Trager des Leninordens in Workuta und wurde bei 
verschiedenen Anlassen wegen seiner groBen Ver 
dienste um das Sowjetvolk gebiihrend gefeiert. 

Die Entwicklung bis Kriegsende 
Hatte man es anfangs mit dem Kohlenabbau nicht 

so eilig oder waren die Lebensbedingungen wirklich 
unmenschlich ? Die Forderung kam nicht recht in 
Gang. Man schurfte im Gebiet des heutigen Rudnik 
etwas Kohle im Tagebau, aber iiberwiegend fiir den 
eigenen Bedarf. Erst im Sommer des Jahres 1933 
wurde ein Schacht fertig, Schacht 8, dessen Abbau 
sich gegenwartig dem Ende nahert. Mehrere Jahre 
spater entstanden nahe bei ihm der Kapitalschacht 
(Schacht 1) und hie und da noch einer weiter im Nor 
den. Der Abtransport der Kohle war ungeheuer schwie 

rig. Man fuhr sie auf kleinen Feldbahngleisen etwa 
100 km durch die Tundra sudwarts nach Ussa, dem 
heutigen ,,Ustj-Workutij", wo die Workuta in die von 
hier an schiffbare Ussa mundet. Hier, an Workutas 
,,Pionierort", lud man die Kohle in Kahne um und 
schiffte sie den fast 2000 km langen FluBweg der Ussa 
und der Petschora hinab ins Eismeer, um sie iiber 
weitere tausend Kilometer Seeweg nach Murmansk 
bzw. nach Archangelsk zu bringen. 
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Aber man wollte die Kohle fiir die Leningrader 
Schwerindustrie verwenden! Mitte der dreiBiger 
Jahre begann sich allmahlich eine Bedrohung des 
russischen Hauptkohlengebietes, des Donbas, abzu 
zeichnen. So wurde etwa beim Beginn des zweiten 

Weltkrieges die Kohlenproduktion im Norden zu 
nehmend forciert. 

1938 reichte die Eisenbahn iiber Kotlas bis Uchta, 
dem Erdolgebiet. Von hier wurde sie innerhalb 
dreier Jahre nach NO bis Workuta durchgebaut, 

? 

ein Bahndamm von annahernd 1000 km Lange, 
durch menschenleere Taigawildnis und Tundramoore. 

Wenn man sich vorstellt, daB technische Mittel in ganz 
geringem MaBe verfiigbar waren und daB die Schnee 
sturme des polaren Kontinentalklimas die Arbeit zur 

Unmoglichkeit erschwerten, dann kann das Unge 
heuerliche dieser Leistung ein wenig geahnt werden, 
einer Leistung, die nur unter erbarmungslosem Ein 
satz an Menschenleben zustande kam. Hauptbeteiligt 
an ihr waren polnische Staatsangehorige, die bei der 
Teilung ihres Staates nach dem deutschen Polenfeld 
zug in sowjetische Hand fielen. 

Im Dezember 1941 erhielt das belagerte Leningrad 
die erste Workuta-Kohle auf dem Schienenweg. Von 
nun ab gewann Workuta von Monat zu Monat an 

Bedeutung. Immer groBere Menschenmassen wurden 

nachgestopft, um die taglichen Liicken aufzufiillen 
und um die Produktion zu erweitern. Fast ein Dutzend 
Schachte wurden allein wahrend der Kriegsjahre 
formlich aus dem Boden gestampft, dazu standig neue 
AnschluBstrecken, iiberirdische Anlagen, Wohnge 
baude u. a. 

Der Aufschwung nach dem Siege 
Als der Krieg gewonnen war, begann Workutas 

groBe Zeit. Schon von Anfang an hatten bei alien 
Arbeiten Zwangsumsiedler und politische Gefangene 
den Hauptanteil. Gegen Kriegsende setzte ein Zu 
strom von wochentlich Tausenden ein, besonders der 
zu Zwangsarbeit als ,,Zuchthausler" oder ? je nach 
dem Jahrgang der Urteile ? zu Arbeitslager als 
,,Haftlinge" verurteilten Kriegsgefangenen. Sie be 
standen zu einem Teil aus Westukrainern (aus dem 
friiheren Polen), zum anderen Teil aus Balten 
(Litauern, Letten und Esten) und zum dritten Teil 
aus Angehorigen fast aller Nationen, vornehmlich 
Europas und Asiens. 

Jedem Schacht wurde ein Arbeitslager raumlich 
angegliedert, mit 2000 bis 4000 Zuchthauslern und 
Haftlingen, die zeitweilig durch verschiedenartige 
Anbringung ihrer Nummern auf der Kleidung ge 
kennzeichnet waren, im iibrigen aber die gleiche Be 
handlung und die gleichen Pflichten hatten. AuBer 
dem entstanden zahlreiche Lager mit Sonderaufgaben, 
wie Bahnbau, Ziegeleien, Hauserbau etc. Die Ge 
schlechter, die ursprunglich vermischt waren, wurden 
strenger voneinander abgetrennt. Ab 1948 wurde auch 
eine offizielle Sonderung der knapp 20 ?Regime 
Lager" fiir politische von den zahlreicheren ?Workut 
Lagern" fiir kriminelle Gefangene durchgefuhrt. 

Durch die Arbeit dieser Menschen ist Workuta seit 
1941 in einem Jahrzehnt zu einem der bedeutendsten 

Kohlenzentren der UdSSR geworden, das ? nach 

Angaben der russischen Literatur ? heute an 4. oder 
5. Stelle stehen soil. Es fordern jetzt ungefahr 20 
Schachte, und zwar gegen 10 Millionen Tonnen 
Kohle im Jahr. Mehrere weitere Schachte sind im 
Bau. Der Kohlenvorrat wird auf 20 Milliarden Ton 
nen geschatzt. Bisher diirften nicht viel mehr als 100 
Millionen Tonnen gefordert worden sein. 

In Workuta ist der Verwaltungssitz des Kombinats 
?Workut-Ugor. Dieses ist dem Trust ,,Wostok 

Ugol" unterstellt. Workuta ist der eine Teil und zu 
gleich das Zentrum des sogenannten ?N6rdlichen 
Petschora-Kohlenbeckens". Als anderer Teil wird 
Inta (Kombinat ?Inta-Ugoi") hinzugerechnet. 

Inwieweit sich das Unternehmen, bei dem langen 
Transportweg der Kohle und dem in der Subarktis 
notwendigen besonderen Aufwand, wirtschaftlich ? 
in unserem Sinne ? 

?rentiert", vermag ich nicht zu 

beurteilen. Sicher ist jedoch, daB der sowjetischen 
Regierung an der Gewinnung der nordrussischen 
Kohle sehr viel gelegen ist. 

Die Anlage der grofien Stadt 

Die Einteilung in Rayons 
Nach groben Schatzungen hat das Kohlenrevier 

eine Bewohnerschaft von einer Viertelmillion. Hier 
von lebt jedoch der groBere Teil nicht in der Stadt 
selbst. Rund ein Drittel sind jetzt noch Gefangene, 
die in den Lagern verteilt und neuerdings in zu 
nehmendem MaBe daneben, in der sogenannten 
?freien Ansiedlung", wohnen. Sehr betrachtlich ist 
auch die Zahl des Bewachungspersonals, das ent 
weder als eine Art Polizei zu den Lagern gehort oder 
militarisch kaserniert oder auch als regulare Truppe 
weiter drauBen in der Tundra stationiert ist. 

Die Kohlenmulde Workutas stellt ein Oval dar, 
dessen langer Durchmesser in der Sudnordrichtung 
verlauft und 20 km lang ist, wahrend der Querdurch 
messer eine Lange bis zu 15 km erreicht (Abb. 3). 
Dem Rande des Ovals folgt die Anlage der meisten 
Schachte, in denen die Kohle nach der Ovalmitte hin 
schrag abwarts abgebaut wird. 

Entsprechend der Hauptbesiedelung in der Nahe 
der Schachte ist das Gebiet verwaltungsmaBig in 
mehrere Rayons eingeteilt. Der neuere sowjetische 
Atlas ?Mira" laBt die eigentumliche Besiedlung der 
Kohlenstadt nicht erkennen. Funf gleichgroBe Kreise 
mit je einem Ortsnamen sind eingezeichnet und sollen 
wahrscheinlich den Rayons zugeordnet sein. Rayon I 
und III diirften als ? Workuta" bezeichnet sein, Rayon II als ?Gornjatzkij" (= Bergmann-Siedlung), Rayon 
IV als ?Oktjabrskij" (= Oktober-Siedlung), Nord 
rayon als ?Sedlowaja" (= Sattel-Siedlung) und West 
rayon als ?Komsomolski" (= Komsomolzen-Sied 
lung). Die Eisenbahnverbindung zwischen diesen 
Platzen ist ebensowenig eingetragen wie die nach 
Chalmerju. 

Rayon I ist die seit Kriegsende neuerrichtete Stadt, 
die im Siiden der ovalen Mulde liegt und im Jahre 1954 60000 Einwohner gehabt haben soil. Ihm 
siidlich dicht angelagert ist Rayon III mit 15000 

Kopfen. Er ist die sogenannte Altstadt, d. h. die 
jenige Siedlung, die zu Beginn des 2. Weltkrieges, 
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Abb. 3: Kohlenrevier Workuta (schematisiert); in den Kreisen die Nummern der Scbdchte 
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als die Eisenbahn nach Workuta fertiggestellt wurde, 
in aller Eile und auBerst notdurftig aufgebaut wurde. 

Gegeniiber der neuen Stadt sieht sie sehr verwahrlost 
aus und besteht im wesentlichen aus verfallenden 

Hiitten. In diesem Rayon ist Workuta im Jahre 1943 
mit 12000 Einwohnern zur Stadt erklart worden. 

Rayon II liegt etwa 6 km nordostlich der Neustadt 
im Gebiet der Schachte 2, 3, 4 und des zentralen 
Frauenlagers ?Predschachtne?<. Er hat fast 30000 Ein 

wohner, eine HauptstraBe mit drei- bis vierstockigen 
Wohnhausern, ein Kino und einen groBen Verschiebe 

bahnhof. 

Von hier 6 km weiter im Norden erstreckt sich der 
kleinere und weniger bedeutende Rayon IV bei den 
Schachten 5 und 6 und dem Krankenlager fiir Regime 
Gefangene. Am Nordende der Mulde, nordlich der 
Schachte 12, 14, 16 und besonders zwischen Schacht 7 
und dem neuen Elektrizitatswerk liegt der wenig 
groBere Nordrayon. Im Westen der Mulde befindet 
sich noch bei den Schachten 17, 18 und 27 der West 
rayon. 

Es ist zu erwarten, daB diese Rayons mehr und 
mehr miteinander verwachsen. Schon heute sind 
allenthalben kleinere Wohnviertel eingestreut. Von 
ihnen ist vor allem Rudnik zu erwahnen. Es ist der 
alte Ansiedlungsplatz der Expeditionsmitglieder vom 

Jahre 1929 und zeigt 
? dicht vor dem 8. Schacht und 

gegeniiber der Neustadt ? noch die Spuren der ersten 

Kohlenforderung im Tagebau am rechten FluBufer. 

Die Grundlagen des Verkehrs 

Dem Oval des Kohlenbeckens folgt eine ring 
formige Eisenbahnlinie. Auf ihr findet ringsum ein 
regelmaBiger Personen- und haufiger Giiterverkehr 
statt. Hauptsachlich dient sie dem Abtransport der 

Kohle. Diese wird aus dem Nordrayon, dem IV. und 
II. Rayon auf der Oststrecke nach Siiden gefahren. 
Hier wird sie in Rayon III auf dem alten Siidbahnhof 
mit der Kohle vereinigt, die auf einer mittleren Strecke 
von Rudnik und von den Schachten 40, 8, 9, 10 und 1 
herkommt. Mehrere Kilometer weiter westlich miin 
det die Weststreckeein, die die Kohle vom 29. Schacht, 
dem nordlichsten Punkt unseres Ovals, und aus den 
Schachten des Westrayons heranbringt. Hier verlaBt 
taglich das Gebiet ein Dutzend machtiger Kohlen 
ziige, meist vierzig Waggons von je sechzig Tonnen 
FaBraum, mit zwei Lokomotiven. 

Von der dargestellten Ringbahn zweigen an drei 
Stellen Nebenbahnen zu kleineren Kohlengebieten 
ab. Nordlich des 6. Schachtes ist seit 1953 der An 
schluB nach dem etwa 70 Schienenkilometer weiter 
nordwarts gelegenen Chalmerju iiber Pocelok und 
Siriega fertig geworden. Dieser Fundort von Anthra 
zitkohle liegt in der klimatisch noch ungiinstigeren 
?WeiBen Holle", zwischen den Tausendern des 
Ural-Nordendes und dem siidostlichen Eckpfeiler des 
Pai-Choi, der Hohe 407, und von der Erdteilsgrenze an der Kara 25 km entfernt (Abb. 1). Chalmerju ist 
eine kleine Zwangssiedlung aus der Kriegszeit von 
Volksdeutschen aus SiidruBland (abgeleitet von dem 
Familiennamen ?Halmer") und auch Lagergebiet. 
Es gehort bereits zum ?Nationalbezirk der Njenzen", 
wahrend Workuta aus 

verwaltungstechnischen Griin 

den in eine schlauchformige Erweiterung der ?Auto 
nomen Sozialistischen Sowjet-Republik Komi" ein 
bezogen worden ist. 

Eine Eisenbahnlinie von Chalmerju weiter nach 
NNW, und zwar zu dem Hafenpunkt Amderma auf 
der Nordspitze der Jugorschen Halbinsel am Kari 
schen Meer, ist bisher weder erbaut noch abgesteckt 

worden. Sie diirfte sich durch irgendeinen Irrtum in 
mehrere unserer gebrauchlichen Atlanten eingeschli 
chen haben. 

Vom II. Rayon aus ist von den weiblichen Ge 

fangenen in den letzten Jahren eine 22 km lange Bahn 
linie durch die Tundra ostwarts angelegt worden. 
Sie fiihrt nach Junjaga, wo zwei Schachte im Ent 
stehen begriffen waren. Aufierdem verlauft aus dem 
Rayon II eine Stichbahn nach NW zur Ziegelei II. Bei 
Meschekor, am Siidende des Westringes, zweigt eine 
Verbindungsstrecke zu einigen westlich gelegenen 
Schachten ab, deren Produktionsbeginn 1955 bekannt 
gegeben wurde. 

Im Rayon I liegt Workutas neuer Personenbahn 

hof, der Nordbahnhof. Von ihm aus verkehren 
planmaBige Ziige, auch Schnellziige mit durchlau 
fenden Waggons nach den je ca. 2400 km entfernten 
Stadten Moskau und Leningrad. 100 km von Wor 
kuta miindet in diese Linie bei Tschum (= Pest) seit 
mehreren Jahren die AnschluBstrecke von Salechard 
am Ob, der in der Luftlinie nur 160 km von Workuta 
entfernt ist. Vielleicht soil diese nordliche Uraliiber 
querung den Anfang fiir eine Sibirienbahn am Polar 
kreis bilden. 

Entlang der Ringbahn um unser Kohlenrevier zieht 
sich eine breite geschotterte AutostraBe hin, deren 
letzte Liicke im NW des Ovals 1955 geschlossen 

wurde. Auf ihr verkehren, stellenweise in rascher 

Folge, moderne Busse mit farbigen Lichtsignalen. 
Neuerdings ist die Querverbindung durch eine StraBe 
vom II. Rayon am 40. Schacht vorbei in den West 
rayon hergestellt worden. Die Fluglinie von Wor 
kuta nach dem Siiden fiihrt iiber Syktywkar, die alte 
Hauptstadt der Komi-ASSR. 

Die Bedingungen fiir das Bauen 

Als eine in einem Jahrzehnt aus der Tundra empor 
getriebene Stadt weist Workuta in seiner Bauweise die 
Merkmale einer Art von Griinderstil auf. Vielleicht 
ist sie am treffendsten mit dem Wort ?Gigantomanie" 
zu charakterisieren. Je nach dem Geschmack und 
dem Elan der Gewalthaber, gewohnlich hoherer 
Offiziere, wurden durch die Gefangenen besondere 
Anlagen von pomposem Format geschaffen. 

So wurde an einem schon gelegenen Platz am Ost 
rande des I. Rayons, am hohen linken FluBufer, 
gleich nach Kriegsende ein groBes Sportstadion 
gebaut. Es besitzt riesige Zuschauertribiinen und 
geradezu klassisch wirkende Plastiken und ist an 
seinen himmelragenden Flaggenmasten auf weite 

Entfernung zu erkennen. Dabei kann es nur seiten 
benutzt werden, da es fast drei Viertel des Jahres von 
Schnee, Eis und Wasser bedeckt ist. 

Unvermittelt ragen aus der moorigen Polarsteppe 
monumentale Ziegelbauten mit breiten Freitreppen 
und hohen Saulenreihen empor und prunken in 
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ihrem weiBen Putz. Dicht neben ihnen ducken sich 
schiefe Holz- und Blechbuden. 

In der Bauweise hat man viel experimentiert. Der 

strenge Winter und der gefrorene Boden bringen 
Schwierigkeiten mit sich. Wenn das Erdreich unter 
dem Haus auftaut, verschieben sich die Fundamente. 
Es entstehen Risse in den Ziegelwanden. Neuerdings 
ist man dazu iibergegangen, den gefrorenen Unter 

grund gegen die Warme des Hauses zu isolieren, um 
sein Auftauen zu verhindern. Man legt zuunterst 

eine Schicht Balken, deren Zwischenraume mit 
Schlacke ausgefullt werden. Hieriiber gieBt man eine 
diinne Zementdecke. 

Im allgemeinen hat sich der Bau von Ziegelhausern 
besser bewahrt als der von Holzhausern. Die letzteren 

wurden sicherlich schoner aussehen und sich besser in 
die Landschaft einfugen. Aber man brauchte fiir sie 

ausgetrocknetes Holz. Bisher hat man nur frische 

Stamme verwendet. Die feuchten Blockhauser sinken 

im Laufe von etwa fiinf Jahren um mehrere Zentimeter 
in sich zusammen und werden reparaturbedurftig oder 
unbewohnbar. Selbst in dicken Betonwanden treten 
im Winter Risse auf, die sich im Sommer wieder 
schlieBen. Durch verschiedenartige Beimengungen 
versucht man, einen widerstandsfahigeren Beton zu 

erzielen. 

Man kann wohl schatzen, daB nur ein Zehntel aller 
im Kohlenrevier lebenden Menschen bisher eine rich 

tige Wohnung besitzt. Die Freigelassenen und Zwangs 
siedler hausen fast durchwegs in selbstkonstruierten 

Hiitten aus Holz und Lehm. Die Gefangenen haben 
Holzbaracken, deren neuere nur etwa 100 Mann be 

herbergen und weit besser gebaut sind als die vor 
1950 fertiggestellten. 
Die Leningrader StraBe zeichnet sich durch recht 

gefallige einstockige Holzgebaude aus. Ein jedes hat 
vierzehn ?Quartiere", d. h. Zimmer, mit einem 

groBen Gemeinschaftsraum, gemeinschaftlichen Kii 
chen und Waschraumen. An der Lenin-StraBe haben 

wir 1952 das Hotel ?Norden" gebaut. Es besitzt 
100 Zimmer und ein Tanzcafe und soil fiir die Stu 
denten der Bergakademie vorgesehen sein. Daneben 

stehen Blocks von drei- und vierstockigen Wohn 
hausern. 

Die Einrichtungen des stadtischen Lebens 

Vom Nordbahnhof verlauft nach Siidosten die 
Komsomolzen-StraBe. Sie ist der ?Boulevard" von 

Workuta. Sie hat Holzpflaster, das sich beim strengen 
Frost leicht hochwolbt und beschadigt, aber immer 
wieder mit triumphierender Schnelligkeit durch 
unsere Brigaden ?fiir verschiedene Arbeiten" ausge 
bessert werden muB. Auf den Trottoiren dieser 
StraBe sind Baume angepflanzt, vier Meter hohe 
Fichten aus der Waldtundra, die gewohnlich im 
nachsten Winter absterben. 

Die StraBe miindet in den Stalin-Platz. In der Mitte 
erhebt sich auf einem drei Meter hohen Sockel aus 
kunstlichem Marmor ein iiberlebensgroBes Stalin 
standbild. An der Nordseite des auch holzgepflaster 
ten Platzes steht seit 1951 ein glanzendes dreistocki 

ges Kinderkrankenhaus mit Saulen und Treppe. Auf 

der Ostseite befindet sich das 1953 fertiggestellte 
Kinotheater. Seine Fundamente haben wir zwolf 
Meter tief in den Frostboden versenkt. Es besitzt 
eine moderne Inneneinrichtung mit 1000 Sitzplatzen. 

Von hier fiihren die Lenin-StraBe nach Siiden und 
die Leningrader StraBe nach Osten. An der letzteren 
liegt das ,,medizinisch-therapeutische Institut", die 
Poliklinik. Das Ostende der StraBe reicht in die Ge 
gend des Sportstadions und der groBten Kaserne. 
An der Lenin-StraBe wurde 1953 mit groBem Auf 
wand die neue Badeanstalt fertiggestellt. Sie besitzt 
jedoch 

? im Gegensatz zu der von Inta ? kein 
Schwimmbassin und nur wenige Wannen und Dusch 
anlagen. Gegeniiber ist der ?Gastronom", das Lebens 
mittelkaufhaus. Im iibrigen gibt es in Workuta vier 
Magazine, in denen es fast alle Warengruppen gibt. 
Das eine davon ist ein Mobelmagazin, in dem man 
seit mehreren Jahren auch Kinderwagen und Motor 
rader findet. Die giinstigste Handelsstelle ist der 
Basar am Siidende der Lenin-StraBe. Hier darf zu 
gewissen Marktzeiten jedermann grundsatzlich alles 
zum Kauf anbieten und einkaufen. Samojeden 
schlachten Rens, um das Fleisch zu verkaufen, und 
im Herbst werden Korbe voller Pilze und Beeren aus 
der Tundra hergebracht. 

Am Nordrande der Stadt ist auf dem linken FluB 
ufer nach Kriegsende ein Elektrizitatswerk errichtet 
worden. Es liefert mit vier Turbinen durchschnittlich 
60000 Kilowatt. Seitdem die Zahl der Schachte auf 
zwanzig angewachsen ist, reicht seine Leistung fiir 
den Bedarf der Kohlenstadt nicht mehr aus. Man 
hat daher im Nordrayon ein neues E-Werk erbaut, 
das inzwischen arbeiten diirfte und mit funf groBeren 
Dampfturbinen mindestens die doppelte Energie 
menge erzeugen soil. 

Das nachtliche Workuta erstrahlt in einem wahr 
haft verschwenderischen Lichterglanz. Man begniigt 
sich nicht mit den vielen Bogenlampen, sondern be 
leuchtet zahlreiche Gebaude und StraBen noch zu 
satzlich mit Scheinwerfern. Bleibt jedoch der Strom 
aus ? und das war bisher sehr haufig 

? 
liegt das 

Dunkel der Polarnacht um so lastender iiber dem 
gespenstischen Fleckchen Erde. 

Unter den StraBen der Neustadt zieht sich ein Netz 
von Trinkwasserleitungen und sogar einer Fern 

heizung hin. Bei starker Kalte ergeben Rohrbriiche 
der Dampfheizung mit riesigen weiBen Wolken recht 
imposante Bilder. Das Reparieren solcher Rohrbriiche 
im Schneesturm und das Auftauen eingefrorener 

Wasserleitungen sind indessen furchtbare Arbeiten. 

In Workuta befindet sich eines von den vier sowje 
tischen Instituten zur Erforschung der Gefrornis. 
Das Bergtechnikum, dem Nordbahnhof gegeniiber, 
sieht schon beangstigend aus. Die Fassaden haben 
sich durch Frost und Feuchtigkeit in wenigen Jahren 
stark verschoben. Man hat dafiir auBerhalb der City, 
in siidostlicher Richtung, den Bau einer neuen Berg 
bauhochschule begonnen, die 75 m lang und 25 m 
hoch werden soil. In der Nahe dieser Baustelle ist 
nach mehrjahriger Arbeit das gewaltige Kuhlhaus 
fertig geworden. Es umfaBt mehrere Gebaude mit 
funf Stockwerken. 
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Vom Nordbahnhof aus zieht sich an der Bahn nach 
Siiden eine kleine ?Stadtpromenade" hin. Hier wird 
an schonen Sommerabenden in einem offenen 

Pavilion getanzt. 
Von sonstigen Einrichtungen der Stadt waren 

natiirlich noch Partei- und Verwaltungsgebaude, ein 

Theater, ein kleines Museum, Schulen, Apotheken, 
ein Telegraphenamt und im Westen der Neustadt, 
hinter Rayon III, der Flugplatz zu nennen. 

Die Art der Zivilisation 

Die Unterwerfung der Natur 

Wir miissen uns die klimatischen Grundbedingun 
gen vergegenwartigen, um die Griindung dieser 
Kohlenstadt als menschliche Leistung richtig wiirdi 
gen zu konnen. 

Workuta liegt auf 67,5 Grad nordl. Breite und 
64 Grad ostl. Lange, 75 km westlich des Uralkammes 
und in einer Hohe von 100 m iiber dem Spiegel des 
180 km entfernten Karischen Meeres. Es hat eine 
Lufttemperatur von ?7 Grad im Jahresmittel und 
von annahernd ?30 Grad im Januar. Alljahrlich 
werden Minima von iiber 50 Grad Kalte erreicht. 
Etwa 240 Tage weisen Schneebedeckung auf. In 

jedem Winter herrschen 15?20 mehrtagige Schnee 
stiirme (?Purga") mit Windgeschwindigkeiten von 
20?30, in Boen auch bis iiber 40 sec/m. Einige davon 
kommen aus NO, durch die Liicke zwischen Ural 
und Pai-Choi, und toben bei einer Temperatur von 
ca. ?40 Grad. Die Sonne bleibt in der Zeit vom 
5. Dezember bis 9. Januar bestandig unter dem 
Horizont. In der zweiten Dezemberhalfte gibt es nur 

einige Stunden mit heller Dammerung. Der Luft 
druck schwankt zwischen Extremen um 708 und 770 
auBerordentlich stark und schnell. 

Die Taiga endet in einer siidwartigen Entfernung 
von 300 km Luftlinie. An sie schlieBt sich eine 200 km 
breite Region der Waldtundra. Die eigentliche Baum 
grenze verlauft also etwa 100 km siidlich Workutas. 
Von da ab dehnt sich Tundra bis zum Meer. Bei 
Workuta treten in geschiitzten Lagen Weidenge 
biisch, in Mulden Moore, an Hangen Grasrasen, auf 
Ebenen Zwergstrauchheiden und auf Hiigelkuppen 
Flechtenrasen auf. 

Das Gebiet gehort 
? wie die gesamte Polarzone 

zwischen Nordural und Petschora ? zur ?Vielerdi 

gen Tundra", die mit Tonen und Sanden in durch 
schnittlich 10 m Machtigkeit bedeckt ist. Es weist im 

Boden den ,,Ewigen Frost" auf; nur in den Monaten 
Mai bis September tauen einige Dezimeter der Erd 
oberflache auf. Im Zusammenhang mit der iiber 
schiissigen Feuchtigkeit herrscht im Sommer Miicken 
plage. 

Dieser Natur trotzt nun die groBe Stadt. Gliick 
licherweise findet in unseren Jahrzehnten eine ge 
ringfugige Erwarmung statt, die gerade in solchen 
Grenzgegenden recht sptirbar ist. So berichten die 
altesten Einwohner Workutas, daB sie friiher schwe 
rere Winter uberstehen muBten. Es ist beispielsweise 
noch vor etwa 15 Jahren geschehen, daB Seile ge 
spannt werden muBten, an denen sich im Schneesturm 
die Zwangsarbeiter von der Unterkunft zum Schacht 

eingang hinziehen muBten. Das kam zu meiner Zeit 
nicht mehr vor. 

Es mag sogar sein, daB sich das Mikroklima mit 
der fortschreitenden Zivilisierung verbessert. Das 
soil nicht heiBen, daB die gluhenden Massen der zahl 
reichen selbstentzundlichen Gesteinshalden an den 
Schachten eine meBbare Erwarmung der Luft her 
vorriefen. Aber die dichte Bebauung einer Gegend 
mit Hausern gewahrt einen wichtigen Windschutz. 
Die Trockenlegung des Bodens, die Anlage neuer 
StraBen und die Errichtung langer Schneezaune 
tragen zweifellos zur allgemeinen Stabilisierung der 
Lebensverhaltnisse bei. 

Die Erhaltung der Menschenkraft 

Am Anfang lebte und starb man in notdurftigster 
Kleidung, meistens in den Resten der Uniform, in 
der man gefangen genommen worden war. Es gab 
nur wenige Hilfsmittel, sein Dasein zu erhalten. Dabei 
wurde Tag und Nacht gearbeitet. Neben der Lei 
stungsnorm im Schacht oder beim Bahnbau muBten 
die Werkzeuge hergestellt werden, mit denen man 
lebenserhaltende Einrichtungen schaffen konnte. Von 
alten Drahten schlug man sich Stiicke ab oder schnitt 
von altem Eisenblech schmale Streifen ab und ver 
wendete sie ? man tut es noch heute ? als Nagel 
zum Barackenbau. Mit der Konsolidierung der Wohn 
verhaltnisse war ein wichtiger Schritt zur Sicherung 
des Lebens getan. 

Einige Jahre nach dem Kriege begann sich der 
Lebensstandard im allgemeinen zu heben. Mehr und 
bessere Materialien wurden in das nordliche Kohlen 
revier geschickt. 

Blieb die Ernahrung auch karg und eintonig, so 
war sie doch genauer berechnet und brachte die not 
wendigsten Voraussetzungen zur 

Gesunderhaltung. 
Sie bestand taglich aus Getreidebreien und Kraut 
suppen. Wer die letzteren regelmaBig zu sich nahm, 
blieb vom Skorbut im allgemeinen verschont. Die 
Grundbediirfnisse an EiweiB konnten durch Fische 
befriedigt werden, die aus den verschiedensten Ge 
wassern des groBen Reiches stammten. Es machte 
sich allerdings bemerkbar, daB der Organismus alte 
rer Personen, speziell der Manner, oft nicht in der 
Lage war, sich auf die primitive Kost umzustellen 
und aus ihr genugend Kraft zu gewinnen. Hinzu 
kam, daB der bessere Teil der Lebensmittel durch 
Lagerkorruption ungleichmaBig verteilt wurde und 
daB ein anderer Teil ? z. B. der Salzfisch ? sehr 
unschmackhaft war. 

In den letzten Jahren wurde vor allem das Gesund 
heitswesen verbessert. An Arzten hatte es unter den 

Gefangenen nie gemangelt. Die ungeheuerlichen 
Sterbeziffern der ersten Zeit erklarten sich durch das 
Fehlen an Medikamenten, Instrumenten und anderen 
Notwendigkeiten. Heikelste Operationen wurden 
mit behelfsmaBigen Werkzeugen gewagt. Hierbei 
sind neben MiBerfolgen zuweilen Leistungen voll 
bracht worden, die ans Unglaubliche grenzen. 

Spater konnte die Sterblichkeit auf ein normaleres 
MaB reduziert werden. Die hygienischen Verhalt 
nisse wurden in vielen Lagern wahrhaft ?peinlichce 
geziichtet. Sie wirkten in der Misere dieses Daseins 
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lacherlich und argerlich. So muBte die Masse der 
Kranken in den Heilbaracken das Holz der Tische 
und Schrankchen jeden Tag mit kleinen Glasstiicken 
blankscheuern. Auch in den Wohnbaracken wurde 
fast pausenlos geputzt. Die Bretterboden wurden 

mit drahtumwickelten Schrubbergeraten bearbeitet. 
Mit dem sogen. ?Schwaber", einem ahnlichen In 

strument, aus dem ein harter Gummistreifen hervor 

ragt, wurden sie dann mit Wasser gewaschen und 

schlieBlich mit Sagemehl oder mit Schnee abgetrock 
net. Personen mit blutenweiBen Manteln und Kappen 
inspizierten mit gewichtiger Miene und mit strengen 

Kontrollnotizen die Raume. 

Auch das Ungeziefer wurde recht erfolgreich be 
kampft. Die Schlafbretter muBten ab und zu in ein 
heiBes Bad getaucht werden. Die Kleidung wurde 
oft der Hitze des Entlausungsofens ausgesetzt. Die 

Menschen badeten monatlich dreimal. 

Allgemein wurde eine zweckmaBige Kleidung ein 

gefiihrt. Sie besteht von Ende September bis Anfang 
Mai aus einer langen Wattehose, einer langarmeligen 
Watteweste, einem kurzen Wattemantel, einer Watte 

miitze, die nur das Gesicht freilaBt, und aus den 

Wattefaustlingen. Die besten Kleidungsstiicke sind 
die Filzstiefel. Sie sind leicht, schmiegsam und warm. 
Im Sommer gibt es sehr primitive Arbeitsschuhe mit 

Gummisohle, eine lange schwarze Leinenhose, Ein 

heitsmutze mit Schild und den kurzen Wintermantel. 
Darunter tragt man ein bis zu den Hiiften reichendes 
Leinenhemd und lange Leinenunterhose. Anstelle 
von Socken wickelt man um die FuBe FuBlappen. 

Die Technisierung der Schachtarbeit 

Der Lebensnerv Workutas und der Grund fiir seine 

Anlage ist die Kohle. Mit ihrer Gewinnung ist der 

groBte Teil der Einwohner beschaftigt. Alle anderen 

Berufszweige ranken sich nur als notwendiges Bei 
werk darum. Man konnte auch noch andere Boden 

schatze bergen. Auch konnte man alle moglichen 
Fabriken errichten, um den Transportweg der Kohle 
zu sparen und um weitab von Westeuropa zu bleiben. 

Das ist eine Frage der Arbeitskrafte oder der 

Technisierung der Arbeit. Man hat sich daher von 

Anfang an bemiiht, fiir die Kohlenforderung ma 
schinelle Hilfsmittel bereitzustellen. Es ist nicht mehr 
so, daB die Kohle sackweise auf dem Riicken herauf 

gebracht werden muBte! Einige Schachte sind sogar 
ganz modern eingerichtet und sollen zu den vor 

bildlichsten des Landes gehoren. 
Im allgemeinen wird die abgebaute Kohle auf 

?Schuttelrutschen" geschaufelt. Von ihnen werden 
die kleinen Kipploren beladen. Diese werden von 
Pferden oder von Elektrolokomotiven gezogen. 

Die Arbeit an der Kohle ist gefahrvoll und schwie 

rig genug. Mehrere Schachte sind reich an Gasen, die 
schon oft zu Explosionen fiihrten. Viele Stollen 
sind sehr feucht. Von der Decke tropft unaufhorlich 

Wasser herab und am Boden rinnen Bache. Ventila 
tion und Pumpwerk sind die Heiligtumer des Be 
triebes. Sie wurden z. B. als einziges nicht stillgelegt, 
als die Kohlenstadt Workuta im Sommer 1953 ihren 

denkwurdigen Totalstreik durchfiihrte. 

Besonders erschwerend fiir die Arbeit ist die ge 
ringe Machtigkeit der Floze. Sie werden noch bei 
einer Starke von 60 cm abgebaut. Der Gefangene 

muB manchmal seine achtstiindige iiberaus anstren 

gende Tatigkeit im Knien oder Liegen in der Nasse 
verrichten. Die Kohle wird entweder in senkrechten 
Fahrstiihlen oder auf schragen Gleisaufziigen zu Tage 
befordert. Hier wird sie aus den Loren auf ein FlieB 
band gekippt. Dann wird sie auf dem Wege zu den 
Giiterwaggons von Gesteinsstiicken gesaubert. Die 
zur ? Technischen Kohlenkontrolle" gehorigen Ge 

fangenen entnehmen den Waggons Proben, stellen 
durch Sieben die GroBenordnung der Kohle fest und 
ermitteln durch Verbrennen den Schlackengehalt. 

Erfinder unter den Haftlingen verhelfen manchmal 
durch eine Neukonstruktion ihrem Schacht zu einer 
hoheren Produktion. In vieler Hinsicht aber wird mit 
Improvisation gearbeitet, wobei die nach unserer 

Ansicht notwendigen Vorbedingungen durch Aus 
dauer und Kraft und durch eine bewundernswerte 

?instinktive Zielsicherheit" ersetzt werden. 

Der Anbau von Pflanzen 

Man hat in der Tundra langst mit dem Anbau von 

Nutzpflanzen begonnen. In alien Teilen des Landes 
werden in zahlreichen Gartenbaubetrieben nach der 
bis vor kurzem in der UdSSR dominierenden und 
sehr popular propagandierten Schule der ?Mitschurin 
biologie" Experimente durchgefuhrt und angeblich 
immer neue fruchtbarere und winterfeste Sorten ge 
ziichtet. 

In Workuta gedeiht bisher jedoch nur das Ra 
dieschen. In den Lagern wird in zusatzlicher ,,Frei 
zeitarbeit" jedes Stuck Boden umgegraben und be 

pflanzt. Zwischen alien Baracken dehnen sich die 
Radieschenbeete aus. Je nach der Witterung kann 

im Laufe des Monats Mai gesat und ab Ende Juni 
geerntet werden. Im Juli blunt die ganze Flache. In 

giinstigen Jahren konnen in geringem Umfang Salat, 
Spinat und Kohlrabi im Freien angepflanzt und ge 
erntet werden. Dagegen scheitert der Anbau von 

Getreide und Kartoffel. Als Viehfutter werden Hafer 
und Gerste stellenweise ausgesat. Sie kommen bis 
zur Bliite, reifen aber nicht. 

Durch Saatversuche und besonders mit der oft von 

weit herantransportierten Nahrung fiir Mensch und 

Tier sind viele Pflanzenarten eingeschleppt worden. 
In den Lagern kann man die verschiedensten Nutz 

und Unkrauter finden. Manche von ihnen gedeihen 
und breiten sich iiber die Lagergrenzen hinweg in 
die Tundra aus. Kornblume und Kornrade, roten 

Mohn, Hanf und Hirse und vielerlei mehr haben wir 
bliihen sehen. 
Was der Mensch an Pflanzungen im Freien nicht 

verwirklichen kann, erreicht er in kiinstlichen Treib 
hausern. In jedem Lager und an mehreren Stellen der 
Stadt kann man heute die kleinen oder groBeren Glas 
dacher der Gewachshauser finden. Sie sind fiir ge 
wohnlich an Dampfheizungen angeschlossen. Im 

Winter und des Nachts werden sie elektrisch er 
leuchtet. In ihnen bliiht und duftet es von vielen Zier 
und Nutzpflanzen aus den verschiedensten Gegenden 
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der Welt. Es werden KartofTeln geziichtet, wie auch 
Champignons. Reife Tomaten und saftige Gurken 
hat man fast wahrend des ganzen Jahres. Es gibt die 
herrlichsten Blumen. 

Aber den Wald kann man bisher nicht hervor 
zaubern. Die erwahnten Versuche, mehrere Meter 
hohe Fichten auf die HauptstraBe zu pflanzen, diirften 
hauptsachlich am Bodenfrost scheitern. Ein groBerer 
Baum braucht eine entsprechende Bodentiefe zur 

Entfaltung seines Wurzelwerks. Konnte man kiinst 
liche Waldchen anlegen, wenn man das Erdreich in 
eine Tiefe von 1?2 m offen halten und etwa von 

Mai bis Juli vor dem Gefrieren bewahren konnte? 
Soweit ich erfahren konnte, hat man sich in Wor 

kuta schon mit solchen Gedanken beschaftigt. Man 
dachte daran, an der Stadtpromenade einen Park zu 

pflanzen. Man wollte den Boden in 1 m Tiefe mit 
einem schachbrettartigen System von Heizungs 
rohren durchziehen und in jedes der 2?4 qm groBen 

Mittelfelder eine Fichte oder Birke setzen. Bisher hat 
man die Durchfiihrung des Versuches nicht in An 
griff genommen. Ob man es tun wird, erscheint frag 
lich, aber nicht ausgeschlossen. Es wird hier oftmals 
fiir Experimente und fast fiir Spielereien ein groBer 
Aufwand nicht gescheut. Es entspricht der Mentali 
tat: Man sucht, seine Eigenschaft als ?Eroberer des 

Nordens'4 zu dokumentieren und sich mit imponie 
renden AuBerlichkeiten iiber die diirftige Realitat 
hinwegzutauschen. 

Die Haustierhaltung 
Besser als mit der Pflanzenwelt gelingt es dem 

Menschen mit der Haustierhaltung, seine im Siiden 
gewohnten Lebensformen in die Subarktis zu uber 

tragen. 
Das Pferd ist hier wie dort sein wichtigster Ar 

beitsgehilfe. Es wird hauptsachlich in einer mittel 
groBen, sehr widerstandsfahigen und stammigen 
Rasse geziichtet. Hierzu sei bemerkt, daB der standige 
Begleiter des Hauspferdes, unser Sperling, sich gleich 
falls angesiedelt hat. Rindvieh gibt es nicht gerade 
zahlreich, aber fiir die Versorgung der Stadt mit 
Frischmilch wohl geniigend. In einigen Talern weiden 
Herden von 40 Stuck. Sie fressen gern die Blatter der 
Strauchweiden. Fiir die Ernahrung des Viehes im 
langen Winter wird von jedermann in der ?frei 

willigen Freizeitarbeit" nach Kraften Heu gemacht. 
Das Ren findet man als Haustier nicht. Es kommt 

nur in sehr groBen Herden vor, die entweder von 

Samojeden begleitet oder in besonderen Staats 
farmen gehalten werden. Es gibt in groBerer Ent 

fernung von Workuta auch eine Elchfarm. 

Die Ziege ist ein haufiges Haustier; Schaf herden 
trifft man ebenfalls in der Tundra. Seltsam mutet es 
an, wenn man in dem Weidengestrauch der Niede 

rungen mehrere Schweine umherlaufen sieht. Sie 
bleiben in der Zeit der Mitternachtssonne wochen 
lang und ohne Zaun und Aufsicht im Freien. Sie ge 
deihen uppig. 

Stark entwickelt ist die Kleintierhaltung. Hunde 
und Katzen sind in alien Rayons reichlich; vielfach 
findet man die schonen langhaarigen sibirischen 

Katzen. Die weitaus meisten Arbeiterfamilien ziich 
ten Kaninchen. Hiihner, Ganse und Enten sind nicht 
zahlreich. Auch Haustauben gibt es. Man wundert 
sich jedesmal, wenn man an einem sonnigen Spat 

wintertag einen Schwarm von ihnen iiber der weiten 
Schneelandschaft kreisen sieht. 

Die Tundra eignet sich gut zur Bienenzucht. Es 
sollen in den nachtlosen Sommermonaten Rekord 
ernten an Honig erzielt werden. Es gibt in der Alt 
stadt eine GroBimkerei. Die Bienenkorbe werden in 
?Brigaden" auf drei bis vier Monate in die bliiten 
reiche Landschaft gefahren. Hierbei werden je 
24 Korbe in zwei Etagen auf groBe Schlitten geladen 
und mit Hilfe eines Traktors durchs Gelande gezogen. 
Besondere Schwierigkeiten und erhohte Kosten sind 
natiirlich mit der langen Uberwinterung verbunden. 
Ein Teil der Bienenkorbe soli daher nur wahrend der 
?Saison" in Workuta sein und Ende August mit 
Spezialwaggons siidwarts transportiert werden. 

Das Leben der Freien 

In Workuta hort man haufig den Ausspruch, daB 
das Leben dort nur im Alkoholrausch zu ertragen 
sei. Fiir das Gros der unfreiwillig dorthin Gekom 

menen kann das freilich zutrefFen. Es mag jedoch teil 
weise aus ihrer Not, Zerbrochenheit und Hoffhungs 
losigkeit ihres Daseins zu erklaren sein. 

Sicherlich gibt es Menschen, bei denen es anders 
ist. Wieviele es sind, laBt sich schwer beurteilen. 

Wahrscheinlich hat auch sie nur die hohere Bezahlung 
verlockt, in den Norden zu gehen. Aber letzten 
Endes haben sie es doch freiwillig getan. Diese ver 
schwindend wenigen haben hier eine Arbeit und Auf 
gabe 

? und im Grunde auch eine neue Heimat ge 
funden. Es ist nach meiner Auffassung nicht so, daB 
die Natur des Polargebietes die Lebenserfiillung und 
Zufriedenheit des Menschen unmoglich macht. 

Natiirlich ist das Klima schwer zu ertragen. Die 
Gewalt der Schneesturme ist nicht zu bandigen. Die 
Barometerschwankungen bedrohen Herz und Kreis 

lauf, sofern sich nicht der Organismus der Kinder 
daran zu gewohnen vermag. Aber man kann in 
stabilen Gebauden mit elektrischem Licht, flieBendem 

Wasser und Zentralheizung wohnen. Auch im Win 
ter kann man an den meisten Tagen mit Motorfahr 

zeugen die StraBen befahren. Man kann Radio horen, 
telefonieren und Briefe schreiben. An den langen 
Abenden kann man Biicher lesen, ins Theater und 
Kino gehen oder Geselligkeit pflegen. Man kann das 
ganze Jahr in den Kaufhausern die gleichen Waren 
wie im Siiden bekommen. Man kann mit der Bahn 
in zwei Tagen, mit dem Flugzeug in einem halben 
Tag, in der Hauptstadt sein. Selbstverstandlich gilt 
dies alles ohne Beriicksichtigung der speziellen 
Eigenart der Lebensumstande in der UdSSR. 

Schon jetzt herrscht in den StraBen Workutas ein 
buntes Volkergemisch. Neben den Russen sind be 
sonders die Volksdeutschen zahlreich anzutreffen. 
Es gibt viele blonde Vertreter der baltischen Natio 
nen, temperamentvolle Ukrainer, schwarzhaarige An 

gehorige der Kaukasusvolker und eine betrachtliche 
Zahl von Fernasiaten, darunter vor allem Chinesen. 
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Zigeunerinnen lesen auf der StraBe aus den Handen 
der Voriibergehenden die Zukunft ab. 

Es mogen zwei bis drei Dutzend verschiedener 
Volkerschaften sein, aus denen sich die Mischung 
einer neuen Generation bildet. Es gibt Ehen, in 
denen sich die Partner sprachlich nur mangelhaft ver 

standigen konnen. In recht entstellter Form und mit 
typischen Lagerausdriicken vermengt, herrscht das 
Russische als allgemeine Sprache vor. Daneben 
lernen die Kinder eine Muttersprache gewohnlich 
nur dann, wenn beide Eltern die gleiche Volkszuge 
horigkeit besitzen. 

Kinder wachsen in groBer, aber nicht ungewohn 
licher Zahl heran. Man sieht an ihnen, daB die Ak 
klimatisierung an die Polarzone bei jungen Menschen 
leichter und besser moglich ist als bei Erwachsenen. 
Sie sind groBtenteils eine wilde und vitale Schar. Im 
iibrigen zeigt sich die wichtige Bedeutung der Er 
ziehung. Auch spiegelt sich in ihrem AuBeren die 
soziale Stellung der Eltern. Viele sind blaB und 
schlecht ernahrt. Die Funktionare schicken ihre 

Kinder auf die Krim und lassen sie im Winter mit 
Hohensonne bestrahlen. 

Seiten haben wir krassere Gegensatze zwischen 
arm und reich gefunden als in dem Lande, in dem 
der Unkundige sie am wenigsten vermutet. Die Masse 

der Freien, die sich aus Heimatvertriebenen und 
friiheren Gefangenen zusammensetzt, lebt ahnlich 

oder schlechter als die Lagerinsassen. Dagegen stehen 

Wohlstand und Luxus der Machthaber in auffalligem 
Gegensatz. Da gehen die dicken Damen der Leiter 
in Stockelschuhen und gut geschneiderten Kostiimen. 
Sie duften, und ihre Lippen und Fingernagel leuchten 
rot. Sie werden vor den Tiiren der Magazine von 
verstiimmelten Schachtleuten angebettelt. Das Gros 

der Angesiedelten tragt Lumpen und besitzt zu 
Hause kaum einen Stuhl, geschweige denn ein rich 

tiges Bett. 

So lebt die Bevolkerung in inneren Spannungen. 
Doch ist die Furcht das umfassende Leitmotiv und 
unterdriickt den Willen zur Rebellion. 

Die Bereitstellung geniigender Arbeitskrafte ist 
das Hauptproblem fiir Workuta. Es erscheint sehr 

fraglich, ob man unter Verzicht auf Gefangenen 
nachschub die Einwohnerzahl wiirde erhalten konnen. 
Anscheinend reichen die erheblichen Geldpramien 
und die bevorzugte Versorgung des Gebietes mit 

Verbrauchsgiitern nicht aus, freiwillige Arbeiter an 
zulocken. Trotz allgemeiner Anprangerung Stalins 
hat man sich bisher nicht entschlieBen konnen, die 
unter seiner Herrschaft meistens grundlos abgeurteil 
ten Gefangenen in die Heimat zuriickkehren oder 
auch nur sich innerhalb des Kohlenreviers frei be 

wegen zu lassen. 

Ein Vergleich mit Kiruna 

Zum Vergleich mit Workuta drangen sich uns die 
Verhaltnisse in Lappland im allgemeinen und in 
Kiruna im besonderen auf. Das kann hier jedoch nur 

angedeutet werden. Lapplands Ausdehnung vom 
Polarkreis bis zum 71. Parallel entspricht der Breite 

von Abes bis in den Siidteil Nowaja-Semljas. Die 
schwedische Eisenstadt Kiruna liegt 40, der norwe 

gische Hafen Narvik 100 und Hammerfest 400 km 
nordlicher als Workuta. Um 40 Langengrade im 

Westen von Workuta besitzt Lappland eine gegen 
tausend Kilometer lange Kiiste am Atlantik und ist 
ein ausgesprochenes Protektorat des Golfstroms. 

Zum milderen Klima kommen weitere grundlegen 
de Unterschiede. Der Boden ist ?wenigerdig" und 
weist keinen Dauerfrost auf. Die Landschaft wird 
durch das skandinavische Urgebirge bestimmt und 
ist reich gegliedert. Fauna und Flora sind stark 
differenziert. Man kann sagen, daB die beiden Ge 
biete nur das Notwendigste gemeinsam haben, wie 
das Polarlicht und die Mitternachtssonne. Die groB 
ten Unterschiede driicken sich aber in den Lebens 
formen der Menschen aus. 

Kiruna, die machtigste zusammenhangende Lager 
statte hochwertigen Eisenerzes in der Welt, hat un 

gefahr die gleiche Jahresproduktion an Erz wie 
Workuta an Kohle; die Forderung des Erzes erfolgt 
jedoch im Tagebau. Die Flachenausdehnung der 
Stadt Kiruna ist noch groBer als die des Kohlen 
reviers Workuta. Die Einwohnerzahl ist relativ ge 
ring und betragt 20000, volkstumsmaBig nahezu 
samtlich Schweden. Kiruna ist eine der friihesten 

europaischen Siedlungen jenseits des Polarkreises und 
daher verhaltnismaBig organisch gewachsen. Es er 

hielt schon um die Jahrhundert wende die Bahn ver 

bindung nach der Ostsee und dem Siiden einerseits 
und nach dem Atlantik andererseits. Der Verkehr 
innerhalb der Stadt erfolgt hauptsachlich durch elek 
trische StraBenbahnen. 

Das Leben verlauft normal und ruhig, im freien 
Spiel geregelter Krafte, ohne Krampf und ohne 
Angst. Es vollzieht sich nach den allgemeinen Ge 
setzen des schwedischen Staates, der durch seine 
soziale Sicherheit ebenso bekannt ist wie durch 
seinen hohen Lebensstandard. Man braucht hier 

weder Geldpramien noch Lager, um Arbeitskrafte 
zur Gewinnung und Verladung der Bodenschatze 
heranzubringen. 

Natiirlich bedeutet es fiir viele Neuzugereiste eine 
gewisse Umstellung, im Sommer keine Nachte und 
im Winter kein Tageslicht zu haben. Es taucht bei 
uns noch gelegentlich die Bezeichnung ?Lappen 
koller" auf fiir eine schwermiitige Verfassung der 

Psyche bei Personen, die sich an die neuen Verhalt 
nisse nicht gewohnen konnen. Von dieser Erschei 

nung habe ich in Lappland nichts mehr bemerken 
konnen. Die aus dem Siiden stammenden Menschen, 
die ich dort kennen lernte, leben gern in dem nord 
lichen Land. Alkohol, der in Workuta als Troster 

miBbraucht wird, konsumiert man weniger als bei uns. 

Kiruna ist durch seine Lage Workuta gegeniiber 
sehr bevorzugt. Das wirkt sich als Erleichterung auf 
alien Gebieten des menschlichen Lebens aus, z. B. 
auch auf die Moglichkeiten landwirtschaftlicher 

Nutzung und des Wohnungsbaus. 
Die Entwicklung beider Stadte beweist, daB die 

Polarzone durchaus zum Lebensraum und Wirkungs 
bereich der weiBen Menschheit gehoren kann. Viele 
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Anzeichen deuten darauf hin, daB sie das kiinftig 
auch vermehrt tun wird. Die normalen Wege, die 
zur Entstehung Kirunas gefuhrt haben, hatten jedoch 
wahrscheinlich nicht ausgereicht, um das gewaltige 
Unternehmen Workuta in so rasanter Weise zu ver 

wirklichen. 

AGRARISCHE ORGANISATIONSFORMEN 
FUR DEN BINNENMARKT BESTIMMTER 

KULTUREN IM WALDGURTEL 
GHANAS 

Walther Manshard 

Mit 4 Abbildungen und 4 Bildern 

Notes on systems of agriculture in connection with food 
farming in the forest belt of Ghana. 

Summary: The basic industry in Ghana (formerly, the 
Gold Coast), is agriculture, which is carried on pre 
dominantly by small peasant farmers. Hitherto, a great 
deal of work has been devoted to investigating methods 
and means of production of cash-crops, while the study 
of the importance of food-farming in the local exchange 
economy of the country has been, by comparison, neglected. 

This paper is an attempt to outline briefly the more 

important aspects under which the system of land rotation, 
with bush and forest fallow, is organised in the forest belt; 
special emphasis is given to the important factors of labour, 
labour migration and land-tenure. The present develop 

ment of the system of land-tenure towards individual 

holdings reflects very clearly the spread of social changes 
from the urban centres of population into the rural areas. 
There is, for example, the slow change from the traditional 
matrilineal plural inheritance to a more simple patrilineal 
system. Insecurity of title and, as a result, constant litiga 
tion, are grave problems which could be overcome only by 
a form of land registration which is not yet a practical 
proposition. 

The Huza-System of land purchase and organisation, as 

practised by the Krobo people in the eastern part of the 
country, is an interesting feature of Ghana's agriculture. 

Here, land is bought in blocks by "companies" and, later, 
divided into individual strips. In this way, a compara 
tively high level of production is achieved and Krobo 
land is an important food supply area for Accra and its 
environs. 

The two most important physiognomic types of agri 
culture ? the mixed forest farm, and the mixed bush 
farm ? are to be found in the scattered food farms of the 
closed forest zone. A description of these is given, with 
some mention of the two main techniques of clearing the 
bush ("apam" and "proka") and with some typical ex 

amples of land-use patterns. 
In a country such as Ghana where political and social 

progress has outstripped advances in agriculture 
? on 

which the economy or the country is based ? new forms 
of agricultural organisation will have to be found in the 
future. But, for this very reason, it is necessary now to 
take stock of existing forms. The low standard of efficiency, 
including the low yields per acre, of the existing system of 
land rotation makes some reform inevitable. So far, how 
ever, past research undertaken in Africa with such an end 
in view has been as haphazard and as uncoordinated as 
this system of tropical farming itself. 

Ghana (die ehem. Goldkuste) ist ein ausgesproche nes Agrarland und die bauerliche Landbestellung im 
weitesten Sinne ist die lebenswichtige Basis ihrer 
Volkswirtschaft. Nach Schatzungen der Regierung sind iiber zwei Drittel der gesamten mannlichen Be 
volkerung in landwirtschaftlichen Berufen beschaf 
tigt. Rund ein Sechstel dieser Bevolkerungsgruppe ist im Kakaoanbau tatig. Verglichen mit diesen hohen 
Prozentsatzen sind jedoch die landwirtschaftlichen 
Ertrage gering. Zu viele Hande schaffen zu wenig! In vielen Gebieten ist der Afrikaner gerade eben aus 
dem Stadium der reinen Eigenbedarfsdeckung heraus, 
in dem die Landwirtschaft iiberhaupt nicht als gewinn 
bringendes Wirtschaften, als ?business", in unserem 
westlichen Sinne angesehen wurde. Das Hauptpro blem der Eingeborenenwirtschaft liegt also in der 
Suche nach neuen, geeigneten Formen, die von der 
althergebrachten Landwechselwirtschaft zu einer 

Wirtschaftsform hoherer Stufe fiihren soil, die den 
Wiinschen, Ambitionen und Fahigkeiten des emanzi 
pierten und politisch selbstandigen Afrikaners der 
Gegenwart entspricht. Neben der von auBen ange 
regten, weltmarktorientierten Erzeugung darf die 
ebenfalls wichtige und interessante Produktion zur 
Deckung des Eigenbedarfs nicht vernachlassigt wer 
den, die bisher in der Forschung viel zu wenig Be 
riicksichtigung fand und in alien Gesamtdarstellungen Afrikas zu kurz kam (1). 
Wie die Kiisten- und Nordsavannen, so ist auch 

das geschlossene Hochwaldgebiet Ghanas (s. Bild 1) ein mehr oder minder einheitlicher Agrar- und 
Wohnraum, der seine ihm eigentumlichen Wirt 
schafts- und Lebensformen besitzt und eine charak 
teristische Wirtschaftslandschaft hervorgebracht hat. 

Bild 1: Ein typisches Landschaftsbild aus dem ge 
schlossenen Hochwald giirtel der Goldkuste (Wald 

reservat ohne landwirtschaftliche Nutzung) 
Photo: Inf. Services Accra . 
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