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F a c h b l a t t  für  die g e s a m te -W o lle n - ,  B a u m w o lle n - ,  J u te - ,  R am ie - ,  L e in e n -  u n d  S e id e n - I n d u s t r ie

Mohr Trocken-, Karbonisier-, Kühl- u. Naturfeuchte-Apparate
Kanaltrockner Kammerfrockner

Band-Trocken - Kühl- und 
Naturfeuchte - Maschine 

Neues
Luftzerstäubungsverfahren

für F lie ß b a n d , K a rd e n b a n d ,
Schafwolle, Zellwolle, Baumwolle.

Karbonisation.
Verlangen Sie Drucksachen und 

kostenlose Angebote.

M Alfred Mohr“" M'o h r-Trockne r für alle Materialien der Tex,inndustrie
Trocknungs- und Naturteuchte-Aniagen sparen Dampf, Kraft und P/atz; einfache Bedienung.

Zittau, Sa. ♦ Reichenberg  a l l e r  B a u a r t e n  —  garantieren für schonende Behandlung des Trockengutes.

WIR BAUEN FERNER: 

^ U Z E I T L I C H E  MASCHINEN 
W  ^  rt, S K ^ T U R  V O R B E R E |TUNG FÜR DAS

BLEICHENuFÄRBEN
im KARPENBAND, 
in d e r  KREUZSPULE

x m a m m ijr i

, UNDIM BAUM
• WSCH LAFHORSTEiCO 
MASCHINENFABRIK 
M.G LAD BACH (RHLD.)



H.Schirp
W.-Vohwinkel
D e u t s c h l a n d  

Maschinenfabrik und Eisengießerei

S p e z i a l i t ä t e n  s e i t  1863

Trocken-und Karbonisierapparate
Karbonisiertrom m eln für Lumpen etc., System Schirp 
Karbonisalion auf t r o c k e n e m  W e g e

Automat. S h a k e r- S ta u b w o lf „Cyklop“

Schlauchfilter-EntStailblingS" und 
Faserflus-Abscheidunss-Aniasen

Waschmaschinen mit und ohne automat. A u s h e b e r

Reißmaschinen für a l l e  
Arten Lumpen

Einrichtungen für
Polster- und Deckenwolle

etc.

Unzerstörbare
Belagbrettchen D. R. P. und

ausländische Patente 
Stahlstifte

für alle Reifjer-Systeme

Kardenbrettchen
für Jute, Hanf, Leinen etc.

Textilnadeln Auflockerungs-Maschine

T a r b s t o f f e

für a l le  Textilien

S p & z i a C f a r b s t o f f e

für j e d e n  Artike l

J .  R . G E I G Y  A .  G .
B a s e l  (Schweiz)

V E R T R E T U N G E N :
ALBRECHT W A G N E R , Herbstgasse 1, ASC H .
O S K A R  P IE S C H , Na hrebenkäch (Am  Kamm) 36a, B R Ü N N . 
FRITZ LAR ISC H , O pparing 1, JÄ G E R N D O R F .
A U G . N EU SSER , A G EN T U R , N EU T ITSCH EIN .
TISCHER, E ISEN S C H IM L  & CO ., R E IC H EN B ER G .
A LFRED  LIN KE , Turnerstrafje 31, R E IC H E N B E R G .

Einwandfreie und g le ichm äßige Durchfärbung bei
dem auf unserem Typ H KF angefertigten Weichspulen.

Schweilers Hochleistungs-
KreuzspulmaschineTyp HKF

mit der

neuesten Weichspul-Vorrichtung
(Pa t. angem .)

Neu!
Weichspul-Vorrichtung bestehend aus einer progressiven Hubverschie
bung mit Kanten-Fadenverlegung. Am Anfang der Spule ist noch keine 
Verschiebung der Fäden, diese nimmt erst beim Größerwerden der Spule zu.

G egründet 1854 Gegründet 1854



WOLLEN- UND LETNENTNDUSTKIE 1

Zum Entschlichten
das vorzügliche Pankreas-Präparat

V U i t e v t ' o S M e ’m v w

C h e m i s c h e  F a b r i k  N e i c h w i l i

Stolle & Kopke + Rumburg

N e u e  F o d i b ü d i e r  f ü r  S i e f
K u n stse ide n  und Z e llw o lle n . Ihre Herstellung, Eigenschaften und Prüfung. RM. 

Ein Uberblik über die verschiedenen künstlichen Textilmaterialien mit alphabetischem 
Verzeichnis der deutschen Kunstseiden* uno Zellwoü-Fabrika'e von Dr.-Ing. Paul- 
August K o ch  VDI., 2. erweiterte Auflage. 1938, 77 S., 9 Abb., 8 Tab., gebunden 2.50

H and lexikon  fü r  T e x tilw a re n -V e re d le r , Wäscherei- und Chemisch-
remigungs Fachleute Von Stud.-Rat R. H ü n I i c h. 1939, 217 S., 46 Abb., gebunden 6. —

W e b e r e l-F a c h r e c h n e n . Vorarbeiten für die Kalkulation von Geweben v n Stud.-
Rat R. H ü n l ic h .  1938, 89 S., 2 Tab. brosch. 2.50

V e re d le rjah rb u ch  D e u tsche r Fä rb e rk a le n d e r  1938. 420 Seilen,
Leinenband RM. 5.— , Lederband P.—

Sam m elbände frü h e re r  Ja hrnänge des Veredlerjahrbuches „Deutscher 
Färberkalender". Sehr wichtig zur V e r v o I I  s I ä n d i g u n g von Bibliotheken und
Betriebsbüchereien. Bd. V II, Jahrg. 1937/36/35 12,—

Bd. VI, Jahrg. 1934 33 32 RM. 10. - Bd. V, „  1932/31/30 10.
Bd. III, „  192726 25 RM. 7. Bd. II, ,, 1924/23/22 7.

ln I 'erbercitung befinden sid>:
B e u rte ilu n g  von  T e x t ilw a re n . Hanlbuch für Textilfach- und -kaufleute.

Von R. H ü n I I c h. 48 S., brosch. 2. -
W erksto ffe  fü r  d ie  W irk e re i u. S tr ic k e re i.  Von K. Henning. 40 S.. brosch. 2. 
Ja h re sb e r ich te  ü b e r K u n stse ide n  und Z e llw o lle n  (in Vorbereitung, 

erscheinen Ende 1938). Von Dr.-Ing. Paul-August K o c h  VDI., ca. 160 Seilen.
Vorausbes'ellpreis ca. 10. - 

Zu den angegebenen Preisen kommen noch Porlospesen von 15 bis 40 Rpf.

FRANZ EDER VERLAG • MÜNCHEN 8 W

S ö u t m l i j a t i n f d i r o a n  R W  

ö ä u t t a l i j a r i n f d p a r j  R G W

dtiiAfärbungen mit befter fffeht- 
reinheit. llodidiromierungsfditDan 
mit juoerlärngem tgolifietüDr- 
mögen unb beften tditlRlten.

3. (ö. f a e l e n i n b i i i l e i c  
9  H  i e it 6 e f e i I f A  a  f f 
$  t  o  n M  ii t  I ( ffl o I m) act

Vertreten durch:
,T E F A "  Teerfarben- und Chemikalien-Handels-A. G., Zweigniederlassung P R A G  ll.,rVäclavsk6 näm. 53 (CSR.)
„T E F A " Teerfarben- und Chemikalien-Handels-A. G ., R E I C H E N B E R G ,  N e i f y e g a s s e  6 a
„T E F A " Teerfarben- und Chemikalien-Handels-A. G ., Zweigniederlassung B R O N N ,  Beefhovengasse 4 (CSR )

Hersteller des Aquafix - Verdolkartenpapieres.

m it  g rößter W id ers tandsfäh igk e it und S ta 
b ilitä t, d ehnt sich n ich t, sch rum pft n icht.

Unempfindlich für atmosphärische Einflüsse.

G br. S chm id t Frercs , R ite T e r re N e u v e ,G a n d . 
Ig . H o rn ych  &  Söhne, Lom n ice  n. Pop .
Ing . E rn s t  K o re f, Scrv itengasse 1 7 , W ien  IX .
Ing . E rn s t  K o re f, Scrv itengasse 1 7 , W ie n  IX .

U ngarn : Ing . E rn s t  K o re f, Scrv itengasse 1 7 , W ien  IX .

Verlangen S ic  Angebot und M u s te r !

N. V . Eerste Nederl. Jaquardpapier Fabriek - Eindhoven (Holland ).

AQUAFIX

Vertreter f ü r :

Bc-feion: 
1  schechoslow akei: 

Ju g o s la w ien : 
Ö ste rre ich :

für alle Systeme

l



WOLLEN- UND LEINENINDUSTRIE

lfoigt-Spulmaschinen
Rudolph Voigt

Chemnitz
Gegr. 1861

Sämtliche

Spülmaschinen
für die g e s a m te  Textilindustrie

Solche Spulen w erden auf V o i g t - S p u l m a s c h i n e n  hergestellt!

Spezialitäten:

H o ch le is tu n g s-
C annetfen  - Spü lm asch inen  für

Kunstseide und alle Gespinste 

Garnsengmaschinen

D oub lie rm asch inen
(ür K e t t e  und Schuf y  

Hochleistungs-
Präzisions-Kreuzspulmaschine für

k o n i s c h e  K r e u z s p u l e n

fü r  f Lufttechnik und 
Luftbehandlung

Ganz gleich, um welche Einzelteile zu lufttechnischen Anlagen es sich handelt, 

ob um V e n t i la to r e n  (g le ic h  w e lc h e r  A r t ) ,  E in z e l  - L u f th e iz a p p a r a te ,  
K a lo r ife re , se lb s ttä tig e  Lü fter, Lu ftro h rle itu n g en  a lle r  A u s füh rungen  usw.,
a lles liefern wir in sorgfältigster Durchbildung und bester Konstruktion

Als unsere vornehmste Aufgabe
aber betrachten wir die Beratung und Belieferung unserer Kundschaft bei der 
E in rich tu n g  a l le r  k o m p le t t e n  lu ft-  und  w ä rm e te c h n is c h e n  A n la g e n

Darin sind wir Spezialisten!

B itte  geben S ie  uns Gelegenheit, 
Ihnen bei Bedarf in Anlagen zur

Klimatisierung

Heizung Kühlung

Befeuchtung

Entfeuchtung

Lüftung

Absaugung

Entnebelung

Entstaubung

Trocknung und zum

pneum.Transport

Maschinenfabrik Carl W iessnerKG., Görlitz



WOLLEN- UND LEINEN 
INDUSTRIE

F a c h b la tt fü r die gesam te  W ollen-, B aum w ollen-, Ju te -, Ram ie-, L einen- und S eiden -Industrie

Offizielles Organ des Färbervereines für Reichenberg und Umgebung
R ed u k tio n : R e ich en berg , H errengasse  5 ■ A n z e ig e n - V e rw a ltu n g : R e ich en berg , H errengasse  8  ■ V e r tr ie b  S t ie p e l &  Co., RÜdern-Gasso 6 , Po s tla ch  35 

!•’ ir d ie  R ed aktio n  v e ra n tw o r t lic h : P a u l Pa tze lt, Re ich en be rg  • V e r la g  G eb rü d e r S tie p e l G ese llscha ft m . b. H .,  R e ich en b e rg  ■ T e le fo n -A nsch luß  N r . 3G8Ü 
lin e fad re sse : „ W o l le n  - In d u s tr ie “ , Postfach  N r . 20, R e ich en b e rg  s F ü r  A n z e i g e n :  Postscheckkontls  P ra g  N r . 23.032, W ie n  N r . 23.032, L e ip z ig  N r . 80.485 
P u r  B e z u g s g o b ü h r  K o n to  S tie p e l &  Co., R e ich en b e rg : Postscheckkontos P ra g  N r . 50.831, W ie n  N r . 50.140, B e lg ra d  N r  08.258, B u d ap es t N r . 33.911 
Itm k v e rb in d u n g e n : Bö h m isch e  U n io n -Ban k , Bö h m isch e  Esco m p te-Ban k  u nd  C red it-A ns ta lt, K re d ita n s ta lt  de r D eu tschen , D eu tsche  Agrar- u nd  In d u str ieb an k , 
io w ie  A ng lo-C echos lov. und P ra g e r  (Kreditbank • B e z u g s b e s t e l l u n g e n  a u f d ieses B la t t  nehm en säm tliche  Bu ch h an d lu n g e n , in  D eu tsch lan d  auch  a lle  

Postansta lten  entgegen ■ B e z u g s p r e i s e  fü r  1 V ie r te lja h r  R M  5.-, fü r  1 J a h r  R M  20.-. • E in z e lne  N um m ern  kosten fü r  das In la n d  R M  1.- 
N ach d ru ck  säm tliche r O r ig in a lb e iträg e  ve rbo ten  ■ M an usk rip te  b le iben  E ig e n tu m  des Verlages

Chemisch-technischer Teil
Bleicherei, Färberei, Druckerei, W äscherei, Appretur und ihre Apparate
Die A usrüstung von K unstseiden- und A zetat- 
kunslseiden -  K reppgew eben.

I M * * A u s n is l im.“ ' \ i m K u n s ts e id e n  i i i k I A z c ta tk u n s tse id en - K re p p g e w e -  
1 ■ i! u iiila l.il fo lg en d e  A rb e itsp ro z esse :

1. V o rb e h a n d lu n g  d e r  S tü c k e .
’J. k  i «■ |>| >> 11 und 1 i «• i11 iu i'11.

1 :t11.. II.
I. A  |>11r<• t i• ■11 11.
D e r  K r fo lg  d i r  A u s rü s tu n g  häng t zum  g rö ß ten  T e i l  vo n  d e r Yor-  

i 11:11: <! i 111 in d e r  R o h g e w e b e  \ < * r <ler er.-li n N a ß b e h a n d lt liig  a ll. D ie  S tü c k e  
' in d  S o rg fä ltig  a u f  e v e n lu e lle  F e ld e r  d u re llzu se lieu : F a l le n .  B rü c h e . F le c k e n  
•.ml a n d e r"  F .r s rh e in u n g f n. d ie  den  g le ic h m ä ß ig e n  A u s fa ll d e r  W a r e  ge  
■.11irdeil. sind n ach  M ö g lich k e it zu In s e it ig e n . m ö g lich st im eli e ile  s ie  d'-m 
' c iv d lu t ig sh e t rieh  übergeben  w e rd e n . In  v ie le n  L a lle n  isl es m it w endig '. 
" I i le rh a f le  L i  seh e in m ig cn  d e r  W a re  im L a lm ra lo r iu m  zu u n te rsu ch en . um

rieht igeti Weo- zu r Hr.-eit ig im g  d e rse lb en  r in sc h ln g c n  zu k ö n nen .  
F a u l ig  w erden  d ie  R n h g e w ih r  den  A i i s i  ü s tu iig s b c tr ic b c n  in s eh r v e r iin re i  

i'ji in Z u s ta n d e  a i i “ e lie l'e rt. Dem  F ä rb e r , d e r  a n n im m t, d a ß  es s ieh  um  
•im- W a re  h and e lt, w ird  u n te r F t i is lä n d e n  eim* s c h w ie r ig e  A u fg a b e  a u f 
e lh lrd e t. denn  vo n  ihm  w ird  d ie  W a re  in ta d e llo s  g le ich m ä ß ig e m . fa Iten-  

'• i i>• in Z u s ta n d e  ve r la n g t.
Be so n d ers  unan g enehm e  \ e ru i ir e i ii ig u n g cn  d e r  S t i ie k e  w e rd e n  häutig

• •iw o il: ''ru fe n , w en n  beim  T ra n s p o rt  in den  B e i rieh en  d ie  S tü c k e n d e n  a u f  
hm u tz iu e li |' 111.11 Mid e 11 s ih le if e ll .  S o le b e  Y e  rscll 111111 /.Hilden V er U IS.I e I le ||

■eim A b ko ch e n  und R e in ig e n  h äu li^  e rh e b lich e  S c h w ie r ig k e ite n . F s  kan n  
ile sh a II i den  W e h e i e ien  n icht g en u g  e m |ilo h le ii w e rd en , a u f so lch e  V o r 
kom m nisse m ög lichst zu a ch ten  und dies, /.u v e rm e id e n . L 'iir  den  A u  - 

i- i . r  ist es unb ed ing t n o tw e n d ig . s ieh  iih e r  d ie  l ic s c h a fh n h e it  d e r  R oh  
a i.  e ing ehen dst zu in fo rm ie re n . ehe  er s ie  zu r \ e re d lt ih “  ü he r iiiin m l.  

i .ine s o rg fä lt ig e  D u rch s ich t d e r R o h w a re  h ilft hei d e r  n ach fo lg e n d en  Aus- 
u -11111" ‘ m anche  S c h w ie r ig k e it  v e rh ü te n .

Ile : D u reh sieh t d e r K o h w a re  mul.» scho n  a u f  dem  l*e«rle itsche in  ver-  
■ iei k ! w erd en , w enn  z. II. in fo lg e  s ta rk e r  V e ru n re in ig u n g  o d e r  F le c k e n  

•in länc '- re i A h k u ch p i o / e ß  o d e r e ine  S p "/ ia !h e h n i id lu n g  zur l'.eseii ig im .' 
.o n  Fett- und D ilie c k e n  o der g a r  e ine  n o ch m a lig e  D u reh s ieh t n ach  dem  
Rein igung .- prozeß  ei lo rd e i lieh  ist. A u f  d iese  W e is e  kil.it s ich  hei gew isseit-  
n a fte r  P rü fu n g  d e r  W a re  m anche  S c h w ie r ig k e it  v e rm im le rn  o d e r ganz  
I ie hehi 'i i . K ille  so lch e  D u icli-dclit d " i  R o h w a re  n im m t dm n W a re n la g e r  
: je e in tö n ig e  T ä t ig k e it  und b e s ta lle t  d ie  A rb e it in te re ss a n te r . Heim  P rü fe n  
e. R o llg eU  ehe a llt  So lche  W e is e  w ird  d e r W  a re 11 heseha Ile r  ke in  g ew ö h n  

iie lie r  A r lie ite r  h le ih en . so n d ern  e r  w ird  s ieh  • 111 L a u fe  d i r  Z e it  zum  Roh-  
w a re iik e n n e r  und -t xpi rten  a u f  d iesem  D eh ie te  a u sh ild e ii. D ie  m eisten  
W a  r.-nbescha um I t  la ssen  s ieh  zu r lla t ip ls a e h e  mit d e r F ü h ru n g  d e r  L a  “ er  
I.lieber und W a re n l is t i  u so w ie  mit ib-m F.t iket t ie ren  und N u m e r ie re n  e h r  
■Mlicke und dem  A iis s e h n  iiit-n t le r  F.- g le itsch e in e , w ä h re tn l d e r H aupt 
a ul gahe. d e r g ew is sen h a fte n  W a l  e in In re h s ie l,l n u r iic h e r is äe lilie h e  lie d e ii 
iiinu  h e i“ em essen w ird . F i i ie iu  gu t . r g a II is ie r le ii  K o liw  a r c n la g v r  so ll e in  
\ lii! in s te ru ii“ 'r a u m  u n g e g lied e r t  sein , in w i le liem  je d e  neue W a re iu p i.u lilä l
• iIH■ I e ingehenden  P rü fu n g  /.II U IIte rz ie ile t] ist.

D ie  von  d "t i W e lie re it  n e r le ilt e n  I ii fo rtu  11 i nun ii s ind  h ä u f ig  unz iit reffend  
und u ngenau , zu w e ilen  auch  to ta l fa lsch . D em  V e r fa s s e r  s ind  F ä l le  au s  d e r  
P ra x is  b ek an n t, in w e lch en  d e r  m a n g e lh a fte  A u o ü s tm ig o iu s fa l l  a u f  utizii 
län g lich e  In fo rm atio n en  iih e r d ie  W a r e  vo n  tle r W e ln - re i z u rü c k z i i l i i lu e u  
w a r  um l zu un lie ltsam eii lö k la m a t  innen  u tu 1 A u se in a n d e rs e i zungen  zw isch en  
W e h t rt i und \‘ei t- ilu ie j 'b c i r ieb  f ii b rt • i i . w as bei e n tsp re ch e n d e r  V o r u n te r 
su ch u n g  t ! e I S tü c k e  le icht ZU V e rh ü t " “  gew esen  w äre .

Im  a llg em e in en  >in<I F ä rb e r  und A i is r ü 't e r  n u r u n z u lä n g lich  a u f  dem  
( ! e h ie le  d e r W e h e r , i e rfa h re n : tli.-s i-, . in N a c h te i l. S ie  m üß ten  iih e r  H in 
d u n “ . D a rn t i le r .  Z w irn u n g . 'la s  K in g rh rn  und A u fm a ch en  d e r  G e w e b e  
hessi-r in fo rm ie rt sein , um d a ra u s  lü r  ih re  W r 'd lu i ig s p io z c s s : ' N u tz en  zu 
z iehen  und d a d u rch  den H  a r e i ia i i 't a l !  /11 Verb  s-ern.

Vorbereitung der W a re  für das Abkochen.
M an  trifft zuwt ilm i W e b e re ib e t riebe  an . in w e lch e n  aus u n z w eck m ä ß ig en  

Sp a rm a ß n a h m e n  a u f e ine  so rg la  h igt V o rb e re itu n g  d e r W a r e  fü r den  
sp ä te ren  N’eretlluuvspro/t-i.i n ich t genü g en d  W e r l  g e leg t w ird . < . la l le  sow ie

K re p p g e w e b e  aus s y n th e t is ch em  F a s e rm a te r ia l s in d  in s o rg fä lt ig  fa lten  
fre iem  Z u s ta n d e  n iifg ch äu m t dem  Y c re d lu n g s b e i r ieh  zuzu fn ln  tm. F m  «lies 
zu e rre ich e n , ist es z w e c k m ä ß ig . d ie  S tü c k e  v o rz u k a la n d e rn , ehe m an sie 
d e r  e rs ten  N a ß h o lia n d lu n g  z tifü lir t. F a lte n  um l B rü c h e  m üssen m öglichst 
v ö l l ig  e n tfe rn t w e rd e n , w o fü r  in e in e r  gu t g e le ite ten  W e h e re i d u rch  V e r 
w e n d u n g  g e e ig n e te r  W a re n h r e ith a l te r  K x p a iis io n sh rc it  h a lt e r w eit 
gellen dst S o rg e  g e tra g e n  w ir tl. D e ra r t ig e  B re it  ha It er lassen  s ieh  v e rh ü ll 
n is m ä ß i“  le icht an  d en  v e rsc h ie iie iie n  .M aschinen w ie  den  A u fw ie k e lg e i äte ti. 
den  s p a t in ra lim e i i o d e r K a la n d e rn  an b r in g en  und b ie ten  B e w ä h r  fü r ein  
fa lte n fre ie s . fa t le n g e ra ile s  A u fh ä u in en  um l Y e ra rh e ile n  d e r  S to l le  hei den  
ve rsch ie d e n e n  m ech an ischen  Y n rh eh a n d lu n g sp ro ze ssc ti. F.iti zu schn e lles  
A ttlh äu m en  e rm ö g lich t fü r  g e w ö h n lic h  w ed e r  e in e  v ö llig e  G lä t tu n g  noch  e ine  
z u ve r lä ss ig e  D u rch s ich t d e r  S tü c k e , .-o d ;.ß  aut so lche  W e is e  i h r  ge- 
VV iilise lll e F l  fo lg  v e rsa g t  b le ib t.

F i i r  m an ch e  K te p p g fw e h e  em p fieh lt es s ich , d ie  K o h g ew e h i vo r  de r  
ei sten  N a ß lie h a m llu n g  a u f  e inem  P rä g e k n la n d c r  i K  rc p p k a ln m le r  vo rzu he  
ham hd ti. D u rch  « licscs  Y o rk r c p p c n  w ird  heim  A h k o eh e ii e ine  g le ich m ä ß ig e  
K re p p ). i ld u n g  e rz ie lt und d ie  A m e ise iig a iig e . d ie  mit zu den  n n a n g cn eh m sle n  
S tö ru n g e n  um l S c h w ie r ig k e ite n  d e r  K r  p p b ild u tig  g eh ö ren  und ih r W a te  
t i ’i u n ru h ig es , m inderw  ert igt s A u sseh en  v e r le ih e n . ve rm ie ile n . D i -st - \ m 
k a la n d e rn , resp. \’o i p räg en  d e r  H o h k i eppgew  tdie. hat nelieri re in e n  g roßen  
V o r te ile n  a u ch  lu t iiic h t lieh e  N a c h te i le : d u rch  e in  zu he ißes  \ o rp rä g e ii 
w ird  d ie  a u f den  S tü c k e n  lie lirn llieh e  S c h lic h te  in ,-elivv e r liD lieh e  Fo rm  
g eb ra ch t, w as  s ich  heim  A hkoeli-  und H 'ii iig u iig s v  m g a n g  häutig  u n g ü n s t ig  
um l s tö ren d  a u s w ir k t .  Z u w e ile n  kom m t es au ch  vo r. d a ß  d ie  P la n u n g  
u n e rw ü n sc h te  < H a n zs te llen  a u f d e r  W a re  Im rv oi i u lt . d e ren  F n tfe rn u n g  
u n te r  F m stä n d e ti m it S c h w ie r ig k e ite n  ve rb u n d en  o d e r a b er u n m ö g lich  ist. 
D a s  Y o r k a la i i . lc rn  d e r  W a re  a u f e inem  P rä g e k a la m le r  v e ru rs a c h ! m an ch e rle i 
S c h w ie r ig k e ite n  um l ist mit den  v e rsch ie d e n s te n  B e g le ite rs c h e in u n g e n  v e r  
In ind en  utnl e rfo rd t rt liehen  F .r fa h ru n g  ; iu ß " is t e  \ o r s ic h t .

Das Kreppen und Reinigen.
B e im  K re p p e n  und R e in ig e n  d e r  (L 'v v eh e  s ind  d ie  ch em ischen  G e s ic h ts 

p u n k te  fü r  den  W a re n a u s fa l l  vo n  g rö ß te r  B id e u tu i ig  um l *11• s h a li> von  d-m 
m eeha iiiseh e ii X 'o rg än g e ii ge trenn t /.u le-spreciien . w e il hei den ch em ischen  
A rb e itsp ro z essen  im  w ese n tlich e n  'l ie  m e is t "»  S ch w  ie r ig k ' iten  a u lz u t reit ii 
p lleg e ii. d ie  h eso m le re  A u fm e rk s a m k e it  e rh - iseheu  und in v ie le n  fä l le n  
u ng enü g end  beach te t w erd en .

K ill w e s e n t lic h e r  F a k to r ,  von  w e le lem i e ine  g le ich m ä ß ig e  K rc p p lii ld u n g  
ab hän g t. Iiild e t d ie  S c h lic h tu n g  d e r  B a r n e :  n u r  hei s a ch g e m ä ß e r  S c h lic h tu n g  
läß t s ieh  e in e  h o c h w e rt ig e  K re p p a u s r iis tu n g  e rz ie le n . A ls  b e w ä h r t "  S c h lic h te  
w erd en  neben  D ien. G em isch e  vo n  G e la t in e  und D ien  v e rw e n d e t. Seh lich te-  
tlo tte ii. hei w e lch e n  e ine  V e rä t id e r t i i ig  im  • o-lat im- G lg eh a lt  «-int r itt, t iih re ii 
zu e in e r  V e rä n d e ru n g  des  A h s o rp t io n sv e rh ä ltn is se s  m ul e rg ehen  e rlah rtin g s-  
g em ä ß  t 'n g le ie h in ä ß ig k e ite n  im  K re p p e h a ra k te r .  d e r sieh w ä h re n d  a lle r  
w e ite ren  B e h a m llll llg sp ro z ess  • kaum  V ei h e s S U Il liil it . I'.ine w e ite re  fe h le r  
tpu lle  ist in t le r  < ix y ila t io iis e m p t iiu ll ie l ik e it  m an ch e r < d - eh lieh tu n ge ii hei 
län g ere m  L a g e rn  «l« i W a n  zu e rh lie k en . D ie  u le  v e rh a rz e n  au l d e r fa - e r  
und gehen  in so seh vve r lö s lieh er Fo rm  iiher. d a ß  s ie  s ieh  n u r s c h w e r  o der  
üb e rh au p t n icht m eh r res tlo s  heim  R e in  igun  gsp ro zeß  e ilt fe rnen  lassen . 
S o lc h e  mit v e rh a rz te m  u l.  b esond ers  ab e r mit L e in ö l g e sch lich te te  K re p p  
gew ehe b ie ten  fü r den  A  h k o e lu ie i st e r  11 i — ständ ige < o fah r e in e r m a n g e l
haft g e re in ig te n  W a t e ,  d ie  sow oh l I>*• i d e r  K  rep p b ih lu n g  a ls  auch  heim  
Fä rb e n  im m er S c h w ie r ig k e ite n  in bezug a u f G le ic h m ä ß ig k e it  v e ru rsa ch t.  
Ks isl au ch  s c h w ie r ig , a n a ly t is c h  fe s tzus te llen , o b  bei G e la lin e-Ö lm isch -  
s e li Iich te n  S e h w a n k u n g e ii z w isch en  be iden  K o m p o n e n te n  V o rlag en . F ü r  den  
S e h lie h te m itte lg e h a lt  h e i Az.et at kunst s e id en k rep p  -itnl i l ii re h s e h n itt lie h  
i ’ bis \%  vo m  R o h w a re iig e w  ie lit a ls  n o rm a l zu b e trach ten .

K in  w ic h t ig e r  F a k to r  is l. w ie  b e re its  b em erk t, d ie  V e rw e n d u n g  o x y d ie r 
b a re r  U le . P llan/ .en ü le  v e rs c h ie d e n s te r  A r t .  M in e ra lö le  u. s. f.. d e ren  F in llu ß  
heim  L a g e rn  d e r  W a re  vo n  a u ß e ro rd e n t lic h e r  W i r k u n g  se in  k an n , und  
d e ren  a n a ly t is c h e  F n te rs m  liu tig  und chem isches  V e rh a lte n  a u f d ie  S c h lic h te  
und W a n-  vom  W e h e r  in fo lg e  m an g e ln d e r ch em isch e r K r fa h ru n g c n  kaum  
z u ve r lä s s ig  b eu rte ilt w e rd e n  k a n n . K in  w e ite re r , le id e r  zu häutig  ü b e r 
seh ener F a k to r  ist d ie  A z id itä t  d e r  R o h w a re , w o fü r  d ie  pH  W e r tb e s t im  
m utig  w e r tv o l le  In fo rm a tio n e n  g ib t. H ie r  t r it t  nun  d ie  F ra g e  au f. w ie  man  
in  s ta rk  u n g e fä rb te n  A h k o ch h ä d e rn  den  p H - W ert z u ve r lä s s ig  fe s ts te llen  
kan n .
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Bestimm ung des pH-Wertes der Abkochbäder.
Bekanntlich  nimmt das Reinigm igshail nach verhältnism äßig kurzem 

Gebrauch eine dunkle, rötlichbraune oder bläulichgrüne Färbung von sol
cher T ie fe  an. daß eine knlorimetrische pH-Wert messung praktisch unmög
lich ist. Ks gibt W ege  und Methoden zur Bestimm ung des pH-Wertes, 
wenn man sich einer d ialvsierten Probe des Alikochbades für diese Zw ecke 
lx»dient, wofür sich eine Cellophanmembran eignet. Man verwentlet ein 
( ’ellophansäckchen. welches man mit destilliertem  W asser gefüllt. 10 bis 
15 Minuten in die gefärbte Abkoehllotte einhängt. Die Hvdroxylionen der 
Abkochtlotte wandt rn durch die t llophanmimdiran in das destillierte 
W asser, ohne dies« s anztifäi ben. F ine l ’robe der im Innern der Membran 
befindlichen ungefärbten Lösung kann nun ohne Schw ierigke iten  kolori- 
mctrisch auf ihren pH-Wert gemessen worden. Die Zuverlässigkeit für 
Betriebsuntersuchungen hat sich praktisch bewährt.

F ine potentiometrische p ll-Wertbestim m ung kommt ir 
für einen W ebereibetrieb kaum in Betracht. F in  derartiges 
iiir  die WasserstofTionenkonzentration erfordert eine fortgesetzte Fin- um! 
Nachstellung, andernfalls sind dm Ablesungen unzuverlässig und zwecklos. 
Nolohe Messungen mit potentiometrischi n Midigeräten gehören zum Arbeits
bereich iles Chemikers und erfordern auch hier Übung und Frfahrung, 
wenn e inwandfre ie Frgebnisse erreicht werden sollen. Das Potentiom eter 
ist ein kostspieliges, empfindliches Instrument, welches wohl vom erfahre
nen Chem iker, nicht eher von der für derartige Zw ecke ungeübten Hand 
eines W ebers bedient wonlen kann. Die ausgleichenden W irkungen  und 
Faktoren  (Salze uml Proteine) sind so m annigfaltig, daß bei solchen poten- 
tioim trischen Meßmethoden selbst der erfahrene Chemiker oft vor schwie
rige Aufgaben gesti llt ist. Aus «liest m (In in d e  gehört «lie potentiome- 
1 rische WasserstofTionenkonzentrationsm« ssuiig in die Forschungsinstitute, 
nicht aber in den praktischen Textilbetrieb. Die kalorim etrische pH-Wert- 
messung kann iiir  technische Zw ecke mit gentigend«*r Genau igkeit m it In- 
«l'katoren ausgeführt werden, w ie sie von den ei nschlägigen Spezialfirmen 
in Lösungen oder Fo lien zu beziehen sind.

Nach diesem Abschwcilen in «ias chemische Unters-uehungsgebiet soll 
nun wieder zum Abkochprozid.1 zurückgckchrt werden. Die Beschaffenheit 
«les Wassers ist für «1> n Abkochprozeß von außerordentlicher Bedeutung. Fs  
kommt selbst verständlich nur gereinigtes W asse r in Betracht Dies ist 
nicht nur im Interesse einer Seifen- und Cltem ikalienersparnis gelegen, 
sondern auch um Schw ierigke iten  zu vermeiden, bei Ausscheidungen 
M in Ilärteb ililnern  des W assers, die mit Se ife und anderen Präparaten  ent- 
:-tfhen. S ie  führen zur störenden Verunreinigung der W are , welche dem 
Ausfall der empfindlichen Kreppausrüstung wenig zuträglich ist.

Die WasserstofTionenkonzentration eines norm alen ' Betriebswassers 
soll bei pH 7 und nicht dnruntiT gelegen sein. Bei W ässern, deren Was- 
serstofTionenkonzentration unter pH 7 liegt, bestellt bei eisernen Röhren. 
Armatuiam und Ausrüstungsgeräten Korrosionsgefahr, die zur Bildung von 
Fisenseifen neigt uml für «len Ausrüstungsprozeß unter Pm ständen von 
•iacht«'iliger W irku n g  sein kann. Die W irku n g  des Betriebswassers zeigt 
sich am besten beim Reinigen und Färben von Azetatkunstseiihm-Krepp- 
geweben. Diese fallen bei Vei wcm lting von nur W asse r mager und un
gleichm äßig in der Farbe aus und ergeben beim Ausrüsten keinen weichen 
Drift. Aus «liesem Grutule setzt man «lei Abkoehllotte neben A lkalien  ge
eignete Netz- und Durchfärbem ittel o«|.»r ander-.» Chem ikalien zu. um «len 
Abkochprozeß in s« iner entschlicht »nden. reinigenden und 
W irkung  zu unterstützen.

Die
Der Abkoch- oder besser gesagt R« inigungsprozeß verfolgt folgende

ad Fntfernung der Schlichte.
In Fleckenentfernung.
«•) Disporsionsentfernung der in «ler Kalkverbin-

«I) Frzielung eines weichen Griffes.
Die l ’mwam llung der Schlichte iti lösliche Form  erfolgt durch

Abkochproz«>ß unter M ilverw em lung entsprechender H ilfsm ittel 
pH W ert 10.2 und einer 'r«*mperatur von 85 bis 1)5" C. Bei 
mechanischer Bewegung der W a re  wird eine vö llige Fntfe  
Schlichte und Flecken innerhalb .‘ft) bis -15 Minuten erzielt. F s  kann aber 
auch Vorkommen, daß Flecken «‘ine 2- bis Sstiind ige Abkochdauer erfor
dern: in sohlten Fä llen  empfiehlt es sich, sofern ein Bleichba«! vorhanden 
ist. «lie W a re  d arau f zur besseren Fntfernung «ler F lecken  nach Bedarf 
zu behamleln. Diese A r t  «ler Behandlung ist selbstverständlich als Aus
nahmefall zu betracht« n. So llte  sie häufiger erforderlich sein, so müßte 
•ler Rohwarenhersteller darau f aufmerksam gemacht werden. Fs  ist im 
allgemeinen nicht die Aufgabe des Veredlers. a lle  Fehler zu korrigieren 
«nler Versäumnisse in der Fab rikation  zu Inseitigen. Die derzeitige K a lk u 
lation und oft geringe Gew innspanne kann durch derartige, unvorherge
sehene Sonderleistungen den Tagesverd ienst einer Abteilung illusorisch 
machen.

Die M itverwendung geeigneter H ilfsm ittel, die beim Abkochprozeß 
ein intensives Findringen «ler F lo tte  in die scharfgedrehten Kreppgarne 
und die Auflösung uml Fntfernung der (Selatine-ölsolilichte und eventueller 
Flecken begünstigt, ist immer erforderlich. Am  geeignetsten für derartige 
Zw ecke sind Lösungsm ittel hydrogenisierter A rt. Aber auch bestimmte 
Kalkdispersionsm ittel zur Dispergierung von Kalkseife  sind in manchen 
Fä llen  für «len Reinigttngs- und Abkochprozeß von großem Nutzen. Se lbst 
bei Verwendung von weichem, gereinigtem  Betriebswasser enthält Viskose- 
und Azetatkunstseide, vom Fabrikationsprozeß herrührend. 0’2 bis 0’4/o 
K a lk  als CaO Itorechnet. Diese Menge K a lk  reicht aus, um ein W asser 
von t>" innerhalb (>- bis 8stiin«liger kontinuierlicher W arenpassage auf be
trächtlichen Kalk geha lt zu steigern. Diese bemerkenswerte 
könnt«- durch chemische l ’ntersuehungen festgestellt und durch Se ifen 
titration bewi«‘sen werden. Die (leg enw art von Kalkverb indungen w ird 
auch dadurch bestätigt, daß sieh kre idige Abseheidungen, von  Kalkseife  
herrührend, an weniger zugänglichen Stellen der Ausrüstungsgeräte ahlagern.

Das neuerdings empfohhme Natriumnudahexaphosplmt und Natrium 
pyrophosphat sind sehr geeignete Agenzien zur Rückb ildung freier Seifen 
aus unlöslichen M etallseifen: immerhin jedoch müssen «lie Salze wegen 
ihrer relativen Unbeständigkeit mit Vorsicht und unter sorgfältiger Kon
tro lle bei hohen Tem peraturen bei «len Reinigungsbä«lern verwendet wonlen. 
Meta- w ie auch Pyrophosphate setzen sich selbst in gewöhnliches Phosphat 
um, welches bekanntlich keine D ispersionswirkung besitzt und im Gegen
teil Kalziumphosphat-Ausscheidungen ergibt. So  konnte z. B. beobachtet 
werden, daß Kalziumphosphat, welches der Kalkseife  sehr ähnlich sieht, 
sich an exponierten Ste llen  der Abkochmaschinen ablagert.

(Sch luß  folgt.,

F ärberische Effekte in stückgefärbten einheitlichen 
und M isch-G ew eben.

Von I.. T.
Die verschiedenartige Anfärbbarkeit der in der Textilindustrie ve r 

wendeten Faserstoffe, begründet «lttrch ihre grundverschiedene chemische 
Konstitu tion  (z. B . W o lle  als Fiw ciß faser, Baum w olle als Zellulosefaser, 
Azetatkunstseide als Zellulose-Fster usw.), bietet bekannterweist» bei M isch
geweben, die als stüekfärbige W a re  fertiggestellt werden soll, «lern Dessi
nateur eine Fü lle  von Musterungsmögliehkeit«»n. Fs ist Sache des Färbers 
und nicht immer eine leichte Sache, die ihm in den überreicht n K o llek 
tionen der Farbstoff-Fabriken gebotenen Möglichkeiten weitgehend au- 
zunützen und an den bestimmt nicht grundlos horausgebrachten FarbstotT- 
neuheiten nicht achtlos vorüber zu gehen. Fbonso w ie der Drucker jede 
ihm geboten«» Verbesserung seiner Farbstoff-Kollektion im Inter« sse neu
artiger, noch nie dagewesener D ruekeffekte . rasehestens aufgreift, sollte 
auch der Färber von Mischgeweben, «lie «lurch die neuen kiinst'ieheu Faser
stoffe immer reichhaltiger und abwechslungsreicher gestaltet werden 
können, den Neuerungen auf dem Farhstoffgehiete sein volles Interesse 
zuwenden. Das charakteristische Verhalten der natürlichen und künst
lichen Faserstoffe an sieh gegenüber d« n einzelnen Farbstoffklassen muß 
Gegenstand gründlichen Studium s des Stückfärbers sein, wenn er «lie von 
ihm verlangten Fffektc  erzielen w ill: «larübcr hinaus kann es ihm nicht 
erspart bleiben, sieh mit dem einzelnen Farbstoff liebevoll zu befassen und 
dessen Fehtbeiten in vollem  Um fange durch eigene Ausfärbungen, möglichst 
auf der ihm vorliegenden W are , zu <»rk< nn«»n. Di«» Anlage «»iner Betriebs- 
karte i der einzelnen Farbstoffe, ausgefärht auf «len hetr«»ffeiulen Geweben, 
kann wahr«- W under w irken  und für «lie treffs'mheiv Frzielung von G a rn 
effekten, Melangen usw. in Mischgeweben von größtem W erte  sein. Diesem 
gewissermaßen normal«»!) Fa lle  «l«»s Vorhandenseins grundverschiedener 
Faserstoffe bezüglich ihres chemischen Aufbaues wird sich also zunächst 
bei der Herstellung von M ischgeweben das Interess«» des Dessinateurs 
und des Färbers zuneigen. Wesentlich kom plizierter w ird  der F a ll jedoch, 
wenn «lie Ford »rung ge teilt w ird, bei einheitlichen Geweben. «I. h. bei G e 
weben. die aus ein und demselben Fas«»rmaterial horgestellt siml. z. B . aus 
reiner W o lle , reiner Baum w olle usw., färhcrisch« Effekte «lurch «lie S tü ck 
färbung zu erhalten. A ls Beispie l sei «ler F a ll genannt, wo hei einem m it  
wollenen Gewebe reinwollene Kettfäden eing«»weht werden, die hei der 
nachträglichen Stück färbung  mittels ('hromfarbstoffen weiß bleiben sollen.

Um zu brauchbaren Effekten bei der Stück färberei einheitlicher G<>- 
wehe zu gelangen, erscheint »•■« daher notw«»n«lig. sieh über «lie unterschied 
liehe Anfärbbarkeit «les einzelnen Faserstoffes an sich k lar zu werden. 
Fs ist bekannt, daß z. B. W o lle  verschiedener Herkunft, verschiedener 
D icke und verschiedener Vorbehandlung uneinheitlich anlarht. So  färben 
sieh beispielsweise Stichelhaare, «las sind die kurzen Haare, welche stumpf 
uml infolge Luftgebaltes undurchsichtig sind, schwer oder garnicht an. 
d«»sgleiehen «lie stiehelhaarähnliehen. falschen Haare, «lie eine beträchtliche 
Länge haben und von grobem, glasigem Aussehen sind. Von charak te ri
stischem Verhalten siml auch d ie sogenannten Schie ihaare «I. s. ungekräu- 
solte, grobe und glänzende Fasern , deren Anfärbbarkeit nur s« Itr gering 
oder überhaupt nicht vorhanden ist. Dies«» durch «las natürlich«' W aehsium  
bedingten färberischen Unterschiede dieser Fasern hictcn gewisse Möglich 
keiten zur Frz ielung beabsichtigter Fffektc in stückgefärbten W aren . 
Meist ist dieser F a ll eine Angelegenheit «los W ollm ariip idantcn. der «hm 
Prozentsatz solcher e igenartig  färbender oder kaum anfärbender Wollhe- 
standteile kennt und ihn entsprechend auszuwert-eii versteht. Fs muß dabei 
festgehalten werden, daß  <‘s sieh bei d »n aufgezählten Fasern um unge- 
schädigte, aus besonderen Haarbälgen herausg«»w as«diene. gegenüber dem 
normalen W o llh a a r im strukturellen Aufbau anders geartete Fasern 
handelt.

Den (Jegensatz zu diesen genannten Fasern  bilden «lie durch äußere 
F in lliisse, w ie Lieht, Bak terien , mechanisch«« Einflüsse, A lka 'ien  un i and(-r«» 
chemische Finflüsse, w eiters die durch krankhaftes W achstum  an siidt 
geschädigten und sogenannten ..untreuen“  Haare. D erartige Faserstoff«» 
für die Frz ie lung beabsichtigter F ffek tc  heranztizi«*hen. «liirfte wohl kaum 
von E rfo lg  begleitet sein. Trotz«lem erscheint «*s vie!l«*ieht interessant, 
sieh über den K in lluß  «les Lichtes, «ler sieh namentlhdt «lurch Spitzen- 
Schädigungen der Wollfas«»rn bem erkbar macht, kurz zu befassen. W ir  
verdanken IV . v . Bergen  dahingehende Forschungen, in denen festgestellt 
wurde, d aß  sieh jene Farbstoffe, welche im Kern  vorw iegend Sulfogrupp«»n. 
also saure Gruppen, hatten, gegenüber liehtgesehädigten Fasern m-gativ. 
«I. h. schwach färbend verhalten, während jene Farbstoffe, welche im 
K ern  überwiegend Aminogruppen, also basische Gruppen, enthalten, 
belichtete Fasern dunkler als unbelichtete anfärhen. sieh also positiv  v e r 
halten. W il l  man also jene unerwünschten Fffektc vermeiden. <1 io in Stmk- 
färbern durch derartige, an den Spitzen durch Lieht geschädigte Fasern 
auftrete» können, so w ird der Färber tunlichst jene Farbstoffe heranziehen, 
in denen sieh die sauren und basischen Grupp« n in einem gewissen Gleich- 

befimlen. In einer sorgfältigen Auswahl der Farbstoffe 
und Beobachtung einer schonenden Färbeweise sind «lern Färber die Mög
lichkeiten gegeben, sieh bei Vorhandensein derartiger geschädigter Fasern 

Effekten in Stückw aren  zu schützen. Der W ert aus- 
Egalisierungshilfsm itte l. beispielsweise vom T y p  hoehsulfo-
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nit rier öle, wie Prästabilö l V. welche auf die .\ufzi»!hg»*s«‘liwin«ligk»*it der 
Farbstoffe regelnd cim virken. kann dabei nicht übersehen werden, ln diesem 
(«‘trachteten Fa lle  wird es also das Bestreben des Färbers sein, nicht be
absichtigte und unerwiin-chte Effekte. die sich tlureh Pnreg»*lmäßigkeit und 
l ’nkontrollierbarkeit auszeichnen. zu unterdrücken und I-ehlererscheinun- 
gcn. die sich in einer Zw ciscliein igkeit bemerkbar machen, zu vermeiden.

Am lers lie-rt der Fa ll, wo man beabsichtigte Effekte erreichen w ill 
und der W o lle  eine Behandlung zukoinmen läßt, die ih r färberisches V e r
halten gegcnüber der unbehandelten Faser verändert, w ie dies die Resi- 
>ti»*rung von W ollgarnen ist. F.in p raktischer Fa ll ist die Herstellung von 
gelb-. rot- oder hlaugciarbtcm  Tuclih 'istfug&rn aus reiner W o lle , z. 15. Mo
hair usw.. welches in rohweil'jrewebte Tuchw are e:iig»“arb«*it4*t w ird  und 
beim nachträglichen Stückfärber nicht nnfärhcn soll. d. h. tunlichst in den 
lebhaften Farbtönen erhalten bleiben soll. .Man kann sich nämlich dadurch 
die Herstellung des Tuches aus in loser W o lle  gefärbtem M ateria l ersparen 
und aus einer grol.t-n. rohweil.’en Spinnpost eine beliebige Zahl verschieden 
gefärbter Tuche hersteilen, die alle die bunte, meist d re ifarb ige Leiste 
haben.

Zur P räparation  bzw. R»*sDtierung des W ollgarnes bestehen einige 
\ erfahren, die aber einerseits meist kom pFzierte Anlagen verlangen, ande
rerseits nicht immer zu dem gewünschten E rfo lge führen. Lin  im Effek t 
günstiges Verfahren besteht in einer starken Acety lierung  der W o lle  durch 
Behandlung mit. Lssigsiiureanhvih i»l. bzw. Eisessig in geschlossenen rI <»n- 
irefälien. So lche Verfahren sind z. 15. von den Farbenwerken Kuhlm ann 
Pa iis . und dem früheren Passellaw crk  in Fran k fu rt ausgearbeitet worden. 
Im allgemeinen scheint sich d.ese Methode wenijr einireführt zu haben, 
wozu namentlich der hohe Preis des behandelten (Jam es  die I rsache war. 
P reislich giinstig«*r und für jeden Färbereibetrieb leicht durchzuführen 
sind jene itesis iierverfahren . die der W o llfaser einen resistiereiuien F b c m ig  
verleihen, wenngleich z. 15. der hohe Weil.’grail der mittels des Acetylie- 
nmgsVerfahrens behandelten L a i n s in St iickfärbern nicht erz ielt werden 
kann. Produkte w ie W o llreserve  ( P. K c ^ rv e  pour laine. sind für diesen 
Zweck entw ickelte Sonderprodukte. L ine im folgenden zu schildernde 
Tannin-Zinnsalz. Methode hat sich im praktischen Großbetrieb zufolge 
seiner Finfaehheit und guten Ergebnissen zufriedi-nsteFend bewährt.

In Anlehnung an ein von den ehemaligen Farbenfabriken B aye r  in 
Leverkusen entw ickelt» s Resislicrverl'a liren w ird das vorgercin igte W o ll
garn im essijrsauron Färbeba»le zugbm li gefärbt und tanniert. Durch Z u 
sätze von Alphaoxypropionsäure wird die Ausfärbung. die durch den Tai.- 
niuzusatz etwas getrübt w ird. Ii bhafter •»eslalt-et und der Reizprozeß unter
stützt. Beispielsweise werden in einem mit restfreiem  Stah l ausg»>sclilag«*m*n 
Bottich 15 /:// W olle istf nuai n im Flo ttenverhältn is 1:5(1 mit 

750 cm 3 3 ()% ig c  techn. Lssigsäur»*,
.'5 /,»/ Tannin (Somb-rmarke Stoko).

Bott (■/„■' M ilchsäure 5 b % ig  und
450 // Säurcanthraeenrot 315 (1. (1. Forhen). vorher angeteigt mit 
150 »/ ca Präst ahil.'d V 

hei J!0° C Anfangs!» m peralur zu färhen begonnen. innerhalb 1 Stunde zum 
Kochen getrieben. W ährend  der nun lolgenden 2 Kochstunden werden 
portionenweise 2 / Essigsäure und ca. 150 c u r ' M ilchsäure nachgesctzt. 
Damit ist der Färbe- und Tamiierprozel.i beendet und es w ird  nun auf 
frischem Bade die Zinnsalztixation vorjrcniiiiim rn. Das Tanninbad wird 
:ib«rclass<n. »li»* W a re  nicht gespült. dann w ird  folgendes Ba»l ang«*s»*tzl. 
und zwar die gleich»- Fl»itlenm»‘ng«*:

450 i/ Zinnsalz (d. i. Z innch lo riir SnCIa 2a»|U),
'/• / -ld%igcs Form aldehxd (10 v«>l%igi.

Di«' Auflösung des Zinnsalzes erfolgt mit heiUem W asser, »lern vorher eine 
kleine Menge ehem. reine koaz. S.ilzsäftre beigefügt wurde. Das Bad w ild  
auf etwa tiO" ( '  gehalten und während einer Stunde die (Ja rn e  darin  e in ige
mal umgezogen. Den Sch luß  der Behandlung; macht ein kurzes kaltes 
spülen, Zentrifugieren uml T rocknen bei mäßig» r Tem peratur. Form  d- 
deliyd w irk t dabei als VVollschutzmittel g«*geniih«*r »lern nachträgliehen. im 
Stü ck  voreenomnienen W asch  und W a lkpm zoß und w irk t auf die W o lle  
in der W e ise  ein. daß die noch freien Aminogruppen der W o lle  mit dem 
Aldehyd die M iühylenverbim lim g hilden:

R . N IL  ; 11 < H»i > B . X  ( ' I I*  lls 't  (sich»* V a lkö : Kollohlchem iei. 
Die B ildung gerbsauren Zinns ist der Kernpunkt »les Verfahrens.

Da es nicht ausreieht. ein noch so tadelloses resisliertes W ollgarn  
zu «»rzeugen. wenn bei den weiteren V c m L  lungspro/.essen unsachgemäß 
verfahren w in l, ist. besonders darauf aufmerksam zu machen, daß nicht 
durch t ili«* zu starke AlkalilM-handlung in der W äsche und W a lk e  die ati- 
gelagerte Z innvcrb iiu lung geschädigt w ird uml »ladureh heim Stückfärben 
'•in m angelhafter KesistiereiTekt «■rreieht. w in l. Langes Kochen und N uan
cieren muH vermieden werden, desgleichen Nuancieren mit Triphenyl- 
methanfarhstoff«*n (Patentb lau  u. dgl.). Fü r »li«* «reihen Lffekte kommen 
W alkgo lb  ( i. für die blauen l5rillantincloeyanin 015 oder identische Farbstoffe 
in Betracht. Zum f  berfürhen hat sieh ebie Reihe von vers» hiedenen. teils 
schwachsau', r ziehenden teils ( liromfarbstoffen bewährt, die aufzuzählen 
zu weit lehren würde. F.s sind auch Verfahren für das Rosistieren von 
W ollgarnen bekannt, die sieh ebenfalls Zinnsalz-Tannin-W rbindungen be
dienen und gewiss»* organische Stoffe, w ie H yilroch inon u .d g l. mit verwenden.

Auch bei Beinhaumwadlgeweben hi»*ten resistierte Baumwollgarn»* 
(man bezeichnet solche L a i  ne hier als immunisierte < Jarne ) für die Hr- 
zielung von Kffekten Interesse. Meist wir»! hierbei das zum Immunisieren 
bestimmt»* Baum wollgarn ober11ii»• h 1 ic■ h chi'mDch 1 »‘handelt, z. 15. mit l ’.ira- 
t»duolsulfochlorid oberflächlich »‘steritiziert oder aue's. ähnlich w ie h» i dem 
gi'sehiklerten Woll«*-Azetylicrungsv«*rfahri*n. mit Fssigsäur»*anhy»lrid aze- 
tyliert. L in  »leiartiges Az.iOylieiungsverfahren w ird  z. 15. in f»dg«*inl»*r 
W eise durehgefiihrt: 1 /,;/ Baum wollgarn w ird in einem Azetyiierungs- 
gemisch aus 3 l<>/ Lssigsäurcanhydrhl. 5 /,»/ Eisessig und 2*5 k</ Schw efel - 
säure so eingelegt, da 1.5 »las G arn  ganz von der Flüssigkeit bedeckt ist 
;Tem peratur 15" C i. Man kontro lliert nach 2 'Pagen, ob die Azetylierung 
voweit fortgesel ritti-n ist. »Ia(.5 keine Anfürhur.g mit substantiven Färbst »»fl »*n 
mehr eintriM . Dt »lies der Fa ll, so nimmt man »las in »ler S tru k tu r voll- 
stäm lig unveränderte Material aus dem Azetylierungsgoniisch heraus.

prellt die anhaftem le Flüssigkeit zwischen W alzen  ab und wäscht aus. 
Lsterifizieiemh* Mittel sind z. B. auch andere aromatische Sulfonsäure
chloride bzw. Karbonsäurcchloride. Ls können auch mercerisicrt») (ia rn c  
azcty lie rt werden zu Mono- oder Diazetat. u. zw. bei höherer Tem peratur, 
da hei gewöhnlicher Temp»*ratur niertauisi» rtes («arn »lafiir sehr träge ist. 
Die Anwendung g»*wiss»*r Kata lysato ren  ist von W e rt. Den Im munisierungs
garnen ist durch die Kunstseide ein m ächtiger Konku iren t erwachsen, so 
»laß »leren Bedeutung immer mehr verloren gogang»*n ist.

(Sch luß  folgt.)

Verfahren zur Herstellung von wasserunlöslichen Azofarb
stoffen auf der Faser.

( I .  C . F  a r h e n i n »1 u s t r i e A k t. - <J » s. in F  r a n k f u r t a. M..
I). H.-P. Nr. ««5.415.1
Frfim lungsgem äß werden bei »l<*r Herstellung von wass«*runlöslieh»j n 

Azofarbstoffen au f d»*r Faser nach »ler F.ntwicklungsmethode Verte ilungs
mittel verwendet, u. zw. in der W eise, daß die Verte ilungsm ittel den Diazo- 
\ erhindungen in gelöster oder suspendi»*rter Form  enthaltenden Kntwick- 
iungshäilern zugesetzc sind. Solche Verteilungsmitt«‘l sind z. 15. die aus 
Sultit/.(dliilos«*ah]auge hergestellten Verte ilungsm ittel, ferner Fettakoholsul- 
fonate. Säuream ide usw. Der Zusatz der Verteilungsm ittel erfolgt also im 
Diazobad und nicht, w ie früher, im <Jrum lierungshad. Die erhaltenen 
Färbungen zeichnen si»h durch erheblich verbessert»* Ibdhechtheit aus.

I.. T

Verfahren zur Behandlung von Faserstoffen.
( I M  »I »■ l i o l m s  A k t i e h o 1 a  g  in S k o g h a l l ,  Schweden D. K.-P.
Nr. (i5H.7(i:5.)
Das Verfahren bezweckt, die durch d ie verschiedenen Textilfaser

behandlungsmaßnahmen. w ie Aurschlicßen. Bleiehen. W aschen usw. be
w irkte Faserschädigung d«*s hehamlelten (Ju tes zu vermeiden. F.s wurde 
gefunden, daß Stoffe, welche d ie B ildung eines ( txydoreduktionssystems 
ermöglichen, u. zw. in a lkalischen oder neutralen, wässrigen Flotten, z. 15. 
geringe Mengen von Indophenol-. Thiazin- oder ( »xazinfarbstolfen, ein»* 
günstige L inw irk ung  bei den «renannten Vervollkoinmnungsarh»*iten aus- 
tiben. Hingehende V» rsuelic haben «li«* allseitig«* Anw vm lung von M ethylen
blau heim Aufschließen. 15euchi*n. M ercerisieren uml Bleichen <*rg»*hen. 
So w ird  z. 15. nicht vorbchandelte Baum wolle einer Kalth le iche m it Natrium 
hypochlorit (etw a 2 <j  CI/I) unterworfen und der B leichflotte so v ie l Me
thylenblau zugesetzt, daß sie etwa (FOODS «/ im L ite r  enthält. Die anschlie
ßende Peroxydbehandlung kann m it oder ohne Zusatz von Methylenblau 
erfolgen. Das Bleich» n von Zellstoff erfolgt ebenfalls unter Zusatz von etwa 
18 <j M ethylenblau für HMMI />•«/ Zellstoff. L. T .

Verfahren zum Abziehen von Eisfarben von Texiilslolfen.
( I m p e r i a l  C h e m i c a l  I n d u s t r i e s  L i m i t e d  in L o n d o n ,
D. R.-P. N r. i\i)2.:\ 17. i
Bekanntlieh werden Färbungen mit. wass<*runlösliclien Azofarbstoffen 

au f pflanzlichen oder ti«*riseh»*n Fasern m it Lösungen von Hydrosulfit oder 
Su lfoxylaten , d ie Am ine oder »leren Salze oder »piartär»* Aminoniumsalze 
mit einer a liphatischen K«*tte von mindestens 10 Kohlenstoffatomen en t
halten, wieder abgezogen. Ls wurde nun gefunden, daß eine noch besser«; 
Abziehw irkung erzielt w ird , wenn man den Abziehbädern obiger Zusam
mensetzung noch geringe Mengen Anthrachinon oder Anthraehin«>nd«*rivat<\ 
wie Oxy-. Amino-, Halogen- o»l«*r A lkylanthrach inone zusetzt. Das V er
fahren kann bei n iedriger Tem peratur und während kürz«*rer Ze it »lurch- 
geliihrt wenlen. wob» i auch Lisfarben auf Naturseide vorzüglich abgezogen 
werden können. L. T .

Verfahren zur Herstellung von antiseptisch wirkenden 
Kleidungsstücken.

(D  r. -1 n g. E  r i e h  L  ii »1 e r in R <"> n t. g  e n t a I. K r . Niederbarnim .
D. R.-P. Nr. (i^JM-l-l.)
Die Kleidungsstück«! werden erfindungsgemäß m it Lösung»*n von Sa li 

zylsäure in organisch»*!! Lösungsmitteln behandelt. Z. 15. werden -0ü // 
Sa lizy lsäu re in 1(1 / Tetrachlorkohlenstoff gelöst und mit dieser Lösung w ird  
1 Dutzend Strüm pfe behandelt. Nach »l«*r Behandlung w in l durch Abschleu
dern di«* W are  von »ieiti f  berschuß »l«*s Lösungsmittels befreit. Die Sa liz y l
säure gelangt in höchster Verte ilung auf die W a re  uml läßt sieh auch durch 
häufige W äsche n icht in größeren Mengen aus der W are  entfernen. Die 
schwcißeindämmende W irku n g  bleibt daher, z. B. bei Strümpfen, auch nach 
der W äsche erhalten. L. T .

Verfahren zur Verhinderung schädlicher Kalk~ und Mag
nesiaseifenbildung.

( B  ö li m e F e  1 1 c h e m i e - ( J  e s e I 1 s c h a f t  m. b. H. in <’ h e m n i t z.
D. R.-P. Nr. (i(i:5.l5:i.;
Es wurde gfnm lcn. daß man «Ii»* Bildung von Kalk- und Magnesium

seifen in Flüssigkeiten, welche neben Kalk- oder Magnesiumsalzen Seife 
oder kalkunbeständig«* Türkischrotöl«* enthalten, wirksam  verh indern  
und bereits ausgeschiedene Kalk- »«ler Magne siumseife in feine Dispersion 
überführen od«*r in Lösung bringen kann, wenn den Flüssigkeiten die 
Sehw«;felsäur»*ester höherer Fettalkoholc zusetzt. D ie W irku n g  der Fett- 
alkoholsulfonate w ird  unterstützt, wenn man sie im Gemisch m it sekundären 
A lkaliphosphaten anwendet, z. 15. im M ischungsverhältnis 3b Te ile  sekun
däres Natriumphospiiat und 7b Teile  «l»*s Natriumsalzes des Luurinnlkohol- 
sulfonates. L . T .
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Spinnerei, Zwirnerei und deren Maschinen
B etrachtungen über das  S treckverfahren 
System  „ P ro ss -B a ld u s“.

Von Sp innercitechniker I'.

Dieser vereinfachte Spinnprozeß im Vorwerk macht den Drobflyer 
entbehrlich. Auch die M ittelstrecke w ird  zur Feinstrecke, so daß also eine 
Drnbst recke zwei Feinstrecken beliefert. Dies ist möglich, da auf den Fein 
strecken mit 12- bis 1 Ifachem Verzüge gearbeitet wird. Bei einer d re i
köpfigen Zick/.ackstrecke w ird  der m ittlere Kopf vollständig unverändert 
gelassen, d. li. als drohst recke gewählt und die Ablieferungen der St reck
köpfe rechts und links werden zwecks Verdichtung des nun sehr schwachen 
Bandes mit l ’a tenttriclitern ausgestattet. Infolge des ungefähr doppelt so 
hohen Verzuges wird die Produktion des mittleren Kopfes von den lieiden 
Seitenköpfen aufgearbeitet. W enn beispielsweise der m ittlere Kop f eine 
Streckbandlnnte der Nummer engl, 0*15 erzeugt, so liefern bei sechsfacher 
Doublierung die Seitenköpfe eine Ausgaltennununer von

Ne 0*30 bis 0'35

15
i 4 I

stark
von

was einer Schwankung von .‘5 bis 4 Prozent gleichkommt. Die Arbeit 
dürfen auch beim Anlegen der neuen W icke l die W atten  nicht zt 
iihei lappen, da sonst ein langes Luntenstück stark ausfällt, abgesch 
dt r schädlichen Beanspruchung der Darnituren.

Bei den Strecken ist neben guter Instandhaltung der Maschinen, 
präzisen Arbeiten beim Anlegen neuer Bänder usf. noch auf folgende Punkte 
zu achten. Bei einem gegebenen Verzüge sind immer die größtmöglichen 
Nummerwechsel und llin tcrzylinder einzusetzen. Denn es ist für eine leine 
Nuninifrnregulierung durchaus nicht gleichgültig, ob das Verhältn is

Xw
H w

4b

halten und falls die Drobstrecken nicht genug liefern, könnten sie in die 
Versuchung kommen. Kardentöpfe den zweiten Strecken vorzulegen. Durch 
W ah l anderer Töpfe ist natürlich dieser Mißbrauch unmöglich gemacht. 
Jed en fa lls  müssen die (Jeschw indigkeitsverhältn isse immer so gewählt wer
den. daß die erste Strecke eher einen Fberschuß liefert.

Beim M itte lflyer müssen die Mittel- und H interzylinder mehr M ä s te t  
werden. Doppelfadenleiter sind vorteilhaft, da auf beiden Lunten eines 
Zylinders stets derselbe Druck lastet.

Im Folgenden soll auch die mit diesem vereinfachten System e er
zielte Verbilligung der Lohn- und Betriebskosten an ein Beispiele ge-

Zwecks guter Ablage des Bandes in die Kannen läßt man bei den 
Feinstrecken die Kannen um ungefähr die Hälfte langsamer laufen, und um 
jeden falschen Verzug der Streck lunte Ihm der W eiterve rarbeitung  zu ve r
hindern, müssen die Kannen, wie in der Maeospinnerei üblich, mit Feder
einsätzen ausgestattet werden. Dieses St reckband w ird  nun sofort dem 
M ittelflyer vorgelegt und ohne Doublierung einfach verzogen. Dieser M a
schine werden also Töpfe vorgesetzt. Das hohe D atte r kommt in Fortfa ll, 
so daß nebenbei auch die Lichtverhältn isse gebessert werden. W e iters  ist 
das so gefährliche K infachlaufen am M itte lflyer gänzlich ausgeschaltet.

Voraussetzung für gute Nummerkonstanz ist infolge W egfalles von 
Doublicrungsvorgängen (S trecke und M ittelbank) ein einwandfreies Arbei

ten in der Putzerei und Karderie . Die Drenze für die zulässigen VVickel- 
gewichteschwankungen muß eng gehalten und a lle fehlwiegenden W icke l 
müssen tatsächlich ausgeschieden werden. Die Auflösung muß weitgehend 
vollendet werden, damit die Karderie  auch in der Struktu r sehr gleich
mäßige W ick e l erhält. Auch die Zugverhältnisse sind gut zu beobachten, 
di im L ieb e r und starke Stellen im W ick e l ergeben außer schlechter Kar- 
dage auch Nummerschwankungen. Zwecks Verhinderung des W ick e l
schälens in der Karderie  läßt man beim Kompressionsapparate Flycrfäden 
einlaufen. Berücksichtigung des verschiedenen Feuchtigkeitsgehaltes bei 
der Sortierung sowohl in der Putzerei als auch der Streckerei wäre emp
fehlt nswert.

In der Karderie  muß auf a lle Punkte Augenmerk gelegt werden, die 
F.influß auf «lie Dleichmäßigkeit der Lunte haben. Da das Ausstößen die 
größten Nummerschwankungen hervorruft, müssen a lle ersten Kannen nach 
«l**ni Ausstößen gekennzeichnet und dann prozentuell jeder Ablieferung 
zugeteilt werden. Denn nach dem Peinigen der Beläge füllen sich dieselben 
seiir rasch an. das Band wird dadurch feiner: wenn durch Zufall L  i der 
Drobstrecke gleichzeitig mehrere solcher schwacher Bänder verstreckt 
würden, wären erhebliche Nummerdifferenzen an der Tagesordnung. Die 
Kennzeichnung dieser Töpfe geschieht am besten durch Aufstecken einer 
federnden Klamm er auf den oberen Kannenrand oder sonstwie. Auch 
muß streng darau f geachtet werden, daß die Ausstoßer Ihm der Neuein
lührung des Bandes wenigstens die ersten 5 Meter Bandlänge auf den 
Boden laufen lassen und erst dann die Lunte in den Preßkopf einführen, 
denn di«- ersten Meter des Bandes (Mitsprechen überhaupt nicht der Nummer. 
Fa lls  ein Streeksortiment von Karden zweierlei Systems beliefert w ird, 
muß gleichfalls ein gewisses Arbeitsschema eingerichtet werden. Infolge 
der kleinen Nummerwechsel, gewöhnlich unter 2(1 Zähne, w ird  es natürlich 
kaum möglich sein, die theoretischen Verzüge bei beiden Systemen genau 
einzuhalten. W enn  zum Beispiel für die eine Bauart ein Nummerwechsel 
mit IC» Zähnen gilt und für das zwei te System  dann analog ein Wechsel 
mit 14' j  Zähnen ausgerechnet würde, so muß eben entweder das 14er 
oder liie r Wechselrad eingesetzt worden. Rechnet man nun gleiche Arlieits- 
bi dingungcn bezüglich Abfall usw.. so ergibt sich für den 15er Wechsel Ihm 
der zweiten Kardenart eine durchschnittliche Luntennummer von

N ,  n i , r .

Der Spinnplan sei
Ikmiu normalen System e beim System „Pross-Baldus“ 

Strecke ö 'lö  n-o,.
(irob flver O’ötl w
M itt.- lf'ly .T  1‘äO 1 511
In der S treckerei w ird normal dreimal gestreckt, liie r  sind die Passa 

gen hintereinander angeordnet, wie das Schema Fig. 1 zeigt. Bei der 
No 0'15 bedient eine Arbeiterin  (bei 8 Alllieferungen je Kopf) drei 
Köpfe, wie die striehlierten Fmrahmungen der Drob-. Mittel- und Fe in 
st recken zeigen. Nach Kinführung des Fin flyersystem s wäre die Besetzung 
und der Arbeitsgang entsprechend dem Schema Fig. 2 einzurichten.

□ □ □ 1 □ □ □
l'ig . l.

Da die Feinstrecken bei den feinen Nummoin nur ungefähr die Hälfte 
produzieren, kann eine Arlieiterin  ganz gut 4 Streckküpfe bedienen und 
auch den Transport der Orobtöpfe bis zur zweiten Feinstrecke ausführen, 
bei den Drobstrecken natürlich gleichfalls bloß drei Köpfe. Für zwölf 
Feinstrecken wären laut Fig. 2 einschließlich der Drobstreckerinnen im 
ganzen 5 Arbeiterinnen nötig, so daß also sozusagen eine Arbeiterin

durchschnittlich 2*4 Feinstrecken bedient.
Zwecks richtiger Degenüberstellung müßte man natürlich beim nor

malen Streckverfahren  auch nur zwei Passagen annehmen, so daß dann 
bei Weglassung einer Passage laut Fig. 1 auf zwei Arbeiter drei Fe in 
strecken oder au f eine Streckerin  1 V-< Feinstrecken entfallen.

□ □ □ □ □ □
□ □ d 1□ □ □
□ □ □ □ □ □

Die Nummernschwankungen sind ja meistens klein, so daß es meist 
am besten sein wird, das größte Bad . also in dem Fa lle  den 90er Hinter- 
z\ linderweehsel. zu ändern. Das Wechseln «les 40er Rades hätte vielleicht 
eine Schwankung in der entgegengesetzten Richtung zur Folge gehabt. 
Vielfach sind auch noch Strecken im Betriebe, bei denen die dem Streek 
werke vorgelagerten Kinzugszylinder fehlen und die Bänder aus den Töpfen 
durch die Rechen und über die Abstellüffel direkt zum Hinterzylinder 
laufen. Stehen in dem Fa lle  einige Kannen recht weit entfernt oder sehr 
seitwärts, so können sich leicht Dehnungen und Fehl Verzüge ergeben. Bei 
der folgenden Passage macht sich dieser Fehler immer stärker bemerkbar, 
weil dadurch die fortlaufende Para lle lis ierung die Adhäsion der Fasern 
immer geringer wird. W enn es baulich möglich ist. sollten in dem Falle 
die Strecken mit Kinzugzylindern und abnehmbaren Walzen ausgestattet 
werden. Kardentüpfe und Streektöpfe sollen von verschiedener Farbe sein. 
Denn die Streckerinnen werden bestrebt sein, die Feinstrecken in Dang zu

F iy . 2.

Die Betriebsdaten seien die folgenden:
S Ablieferungen per Kopf. Zylinderdurchm esser l'/s  Zoll, Fmdrehungen 

des Frontzvlinders 350 pro M inute: der Nutzeffekt bei Ne ö 'lö  sei 78% , 
bei Ne 0*30* ungefähr 83% .

Die Kilogramm-Produktion einer Strecke beim gewöhnlichen V erfahren 
beträgt dann

8 X  D / sX 3 '1 4  X  850 X  60 X  078 .
» U M » *  , f | 6 x » r ,  4 6 2  * »  I " "

Beim System  „Pross-Baldus“
8  X  D/h X  3 14 X  350 X  60 X  0X3 

30240 X  0 30 X  2‘205 
Im ersteren Fa lle  produziert demnach die Arbeiterin  pro Stunde 

1\5 X 4 6 ‘2 -  69*3 kg 
beim Kinflyersystem  2'4 X  24*6 =  59*04 k y. Rechnet man nun bei einer 
Streckenarbeiterin  mit einem stündlichen Akkordlöhne von 1 8 5 + 1 5 %
213 Hellern, so kostet das Strecken eines Kilogramms

heim normalen Verfahren beim System „Pross-Baldus“
213  „  ,, „  213

i k y  pro Stunde.

3*07 Heller. 9‘04
3*61 Heller.
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88*2 kt7.

230 Holler bezahlt, so

Der Grobflyer besitzt 5)0 Spindeln, die Spindeln machen 000 Um
drehungen, die Ne sei 0*60 mit 0*78 Drehlingen pro 1 engl. Zoll. Der Nutz
effekt sei mit 85%  angenommen.

Die Stundenleistung wäre dann
000 X  00 X  5)0 X  0 85 

0*78 X  30240 X  O'OO X  2'205 
i.('kommt die F lye rin  pro Stunde 2 0 0 + 1 5 %  
gehen sich die Imhnkosten am (iroh flye r mit

S"    .
Die K raftkosten  berechnen sich in beiden Fällen etwa wie folgt:
E in  Streekkopf mit 8  Ablieferungen benötigt ungefähr 1*3 l ’S  und 1 P S  

krmtet beispielsweise einschließlich Regie 25 Heller.
Normalsysteme und zwei

I recke: Ne

1’39% .

zu ermitteln.

Die Form el nimmt dann die folgende Form  an: 
101 5 H —  1*5 (G  + H i ,

W arpcops und analog

0*050 PS/Std. und die Kraft-
1 E inflycr- 
liier 1 k if

Der K raftbedarf pro 1 kg  Streck luntc.
Passagen gerechnet, beträgt dann *

kosten demnach 0*050 X  25 — 1*40 Heller pro Stunde. Da bei 
system eine (J rohst recke zwei Feinstrecken beliefert, benötigt
bunte in der Streckerei !] 0*07!) PS/Std. und die Kraftkosten  des

halb 0*07!) X  25 1*5)8 HellerT
Die Grobbank verbraucht bei den gegebenen Touren ungefähr 2*2 PS, 

so daß pro 1 kff Groblunte auf dem F ly e r  2‘2 : 88’2 0*025 P S  nötig sind.
Der Kraftbedarf kostet also 0*025 X  25 0*03 Heller.

B ild :
y st ein „Pross-Baldus“ 

0*30, Lohn 3*01 Heller 
K ra ft 1*5)8 Heller

5*55) Heller

(faßt ergibt sich daher folgendes 
Normalsvstem >

015. Lohn' 3*07 Heller Ne 
K raft 1*40 Heller 

' robllver: Ne 0*00. Lohn 2*01 Heller
K raft 0*03 Heller 

zusammen also 7*71 Heller, beziehungsweise
Die Lohn- und Kraftkosten beim System  ..Pross-Buldus“  betragen also 

nur L-.-̂  X  100 - 73% jener beim Normalsystem. Bemerkt soll noch werden,

daß die angenommenen Verhältnisse, die Produktion und der K ra ft  bedarf 
•'tu ungefähre W erte  darstellen. Auch wurden alle sonstigen Unkosten 
außer acht gelassen.

E ine so hohe Gleichmäßigkeit auf große Uingen, w ie sie für eine gute 
Nummernkonstanz erforderlich ist, dürfte aber wohl durch diesen vere in 
lachten Prozeß nicht erreicht werden, so daß das genannte Verfahren wohl 
i i .ehr nur für starke Nummern mit Erfo lg  anzuwenden sein w ird . Denn bei 
zwei Streckpassagen und anschließendem Grol*- und M itte lflyer finden doch 
bis zur Mittelbank 6 X 0 X  2 72. bei drei Streckpassagen gar
(i X  6  X  0 X  2 — 432 Doublierungen statt. Dem stehen beim System 
..Pross-Baldus“  nur 6 X  6  36 Doublierungen gegenüber. H ier wäre
demnach achtfache Douhlierung empfehlenswert, eventuell bloß auf der 
'•robstrecke, da ja  dann doch 8 X 6 ”  48 Doublierungen stattfänden.

V %  ** ( ' | II "  °*^ ‘r ausdividiert
101*5 11
G  +  11 ~  5 "5

\ " i  l’T. l.,-i '•in,.,,,,s.

W ie  ersichtlich braucht in dem Fa lle  das Hülsengewicht bei W arpcops 
nur mit 101*5. bei Pincops mit 102*5 m ultipliziert, dieses Produkt durch das 
Bruttogew icht d ivid iert und vom so erhaltenen (Quotienten die erlaubte 
llfilsentara abgezogen werden.

Be i näherer Betrachtung wäre diese eigentlich gegenüber der ersten 
Berechnungsweise kein wesentlicher Vorteil. Doch ist es im letzteren F a ll"  
möglich, die W e rte  101*5 X  H bzw. 102*5 X  H einmal für immer für die Stan 
dard gew ichte der Hülsen in einer Tabelle festzulegen, so daß. abgesehen 
von einer Subtraktion , eigentlich nur eine Keehnungsoperation durchzu
führen ist.

Fü r das spezielle Beispiel ausgeführt
120 X  1(11 5 121*80 (Tabellenw ert)

Vergütung =  121*80:4 210 — 2*85) 1*5 1*39%.
Bei BauimvoHstreiehgarnen ist die Berechnung sweise die gleiche, nur 

sind h ier bei W arpcops auf Durchhiilsen 2X*%. bei I ’iiicops 3/4%  gestattet. 
A u f die Berechnung bei kurzen Hülsen wurde deshalb nicht eiiigegangen. 
da ja die erlaubte Hülsentara bei diesen usaneegemäß schon auf das B rutto 
copsgewicht festgelegt ist. P.

Spinn- und Zwirnmaschine.
(VV i 1 F  r  c u 11 d in C h e  m n i t z. 

Die Mit
I). It.-P. Nr. 051.(31.. 

Aufrcehtcrhalteii der 
schraubenförmigen Lage des Fadens auf 
dem Spiudelkopfc sind im wesentlichen 
rechtw inklig  zum Fadenablauf auf der 1 *111- 
fangfläche des Sp indelkojifes angeordnet. 
Bei beispielsweise hart gedrehten Garnen 
kommt es daher vor. daß sich Schlingen 
bilden, die sieh 11111 die vorstehenden M it
nehmer legen und Fadenbruch hervorrufen.

Diesen Nachteil soll d ie neue Ausführung 
vermeiden, und zwar zeigt die Fig. 3 den 
K op f der Sp indel in stark vergrößertem 
Maßstahe. Die Mitnehmer 4 sind in Richtung 
des Fadenlaufes, w ie er sichtlich geneigt an 
geordnet. so daß d ie sieli bei besonderen 
Garnen etwa bildenden Schlingen an den
selben nicht hängen bleiben können, son
dern durch den Zug des Fadens sogleich 

den Mitnehmern abgezogen und auf
gelöst werden. In der Fig. 
deikopfe 2 nur zwei Mit r 4

Spin-

Vereinfachte Berechnung der Hülsenvergütung.
Nach den Börsenbedingungen ist bei Baum w ollfe ingainen auf Durch- 

liiilsen bei W arpcops eine Hü lsentara  von 1 /4 % , bei P incops von 214% 
bezogen auf das Nettogarngewiclit erlaubt. (T ier diese Grenze gehende 
Hülsengewichte müssen vergütet werden.

Bei der Berechnung, dieser Vergütung werden im allgemeinen außer 
Subtraktionen zwei Rechnungsoperationen durchgeführt. Beispielsweise 
v. iegen:

100 W arpcops 4.210 </.
100 Warpropsln'ilsen 120 7 .

also beträgt da,s Xettogarngcwic lit. 4.090 <j.
Da nun das erlaubte Hülsengewicht 154 %  vom Garngew ichte sein kann.

-<i erhält man das normale Gopsgewicht mit
4.090 X  1*015 - 4.151*35 y .

Die Differenz zum tatsächlichen Kötzergew ichte beträgt also 
4.210 —  4.151*35 -  58*65 r/.

Dieses Gew icht ist für je  100 ( ’opse zu vergüten und in Prozenten des 
Brutto-Gopsgewichtts ausgedrückt beträgt dies 

58*65 X  100 
4.210

Dieser Reehnungsgang kann nun wesentlich 
Formel abgekürzt werden, die im folgenden abgeleitet werden soll.

E s  sei bezeichnet:
Das Hülsengewicht m it H, 
das Netto-Garngrw icht mit G.

Die Vergütung V  beispielsweise w ieder bei W arpcops w äre dann 
analog nach der vorangegangenen Rechnungsweise nach der zusaiiimen- 
gefaßten Formel

0*015 G

:*se können jedoch in beliebiger Anzahl 
und verschiedener Verte ilung auf dem Spindeiko|
delumfange verte ilt sein, 
grade.

auf dem Spindelkopfe und + 
Neigung beträgt beispielsw

und dem oberen Spin- 
25 Winkel- 

P.

Verstellbarer Exzenterantrieb für Nitschelwerke.
( P l a t t  B r o t h e r s  a n d ( '  0  111 p a 11 y  L  i 111 i t e d und .1 o li 11
H u g o  n s  in O ld h a m .  Lancaster. England. D. R.-P. Nr. 657.372.'
Der Antrieb  ist für die paarweise zusammenwiikendeii Xitschelhosen 

oder Nitschelwalzen an Kam m garnstrecken und älinlichen Maschinen be
stimmt. D ie besondere K onstruktion  ermöglicht, gleichzeitige, stufeniose 
Verstellung des Hubes beider Exzenter durch eine Einstellung. E ine 
beispielsweise Ausfühningsform  veranschaulichen die Fig . 4. 5.

V %  , ; + H  X I " »
_ 100 H  —  1*5 G 

G +  H
Gibt man bei diesem Bruche im Zäh ler bei beiden E inzclw erten 15 H 

dazu, so bleibt offenbar der W e rt  des Bruches dcrsellvy denn heim ersten 
W erte w ird  dieser Betrag  zugezählt, beim zweiten dagegen eigentlich 
subtrahiert.

Antriebswelle 1 ist mit einem Blocke 4 versehen, der 
zwei zueinander entgegengesetzt gerichtete Exzenter 5, 0 gleicher Exzen
triz ität aufweist. Um diese sind Exzenter 7, 8 zueinander entgegeng, setzt 
angeordnet, welche d ie gleiche Exzentriz itä t w ie d ie inneren besitzen. Der 
Block 4 ist m it Bohrungen 0 versehen, so daß er um die W e lle  I  gedreht 
werden kann. Gesichert ist er auf letzterer mit H ilfe  von Stellschrauben 
10, 11, die m it Unterlagscheiben 12, 13 versehen sind. D iese greifen durch 
rad ikale  Schlitze 14. 13 der Stirnplatten  1(i, 17. Letztere sind gegen Bew e
gung um die W e lle  1 mit H ilfe  von Keilen  oder Federn 18, 10, gegen 
Längsverschiebung mit den Schrauben U i*. 17* gesichert.

W enn die Stellschrauben 10. 11 locker sind, kann der Block 4 für sich 
allein  auf der W e lle  verstellt werden, wodurch sich die Exzentrizitäten 
verschieden geometrisch addieren, so daß die resultierende Exzentriz ität 
des so gebildeten Doppelexzenters, also auch der Nitscliellmb geändert 
w ird. W enn  d ie Stellschrauben 10, 11 nach Einstellung des Blockes ange
zogen werden, w ird  die ganze Kom bination auf der W e lle  fixiert. P.



412 WOLLEN- UND LEINENINDUSTRIE

Dnickwalzenlagerung für Spinnmaschinenstreckwerke.
( F r i e d r i c h  G a  m p p e r. M aschinenfabrik in K a i s e r s l a u t e r  n.
I). R.-I*. Nr. (556.296.)
Die bereits bekannten Ausführungen haben den Nachteil, daß sie gegen 

Staub, Schmutz und W asser nicht abgedichtet sind, so daß die Kugel- oder 
Ro llen lager zu sehr deren schädlicher E inw irkung  ausgesetzt sind. Diesen 
Nachteil sollen die folgend beschriebenen Neuerungen beseitigen. Fig . 6 
zeigt eine Druckwalzenlagerung m it eingebauten doppelreihigen Kuge l
lagern im Längsschnitt und Fig . 7 eine Ausführungsform mit Gleitlagern.

Verwendet sind zweireihige Kugellager d, die m it ihrem äußeren L a u f 
ring in die beiden Enden der Lagerhülse r  eingepreßt werden. Die B e 
festigung der Druckwalzen a ‘rfo lgt nun in der W eise, daß dieselben mit 
ihrem m ittleren Zapfen e einfach in den inneren 1 au fring  der Kugellager 
eingedrückt werden, in welcher Lage sie ein an ihrem Ende angeordneter 
Sp rengring f  sichert. A u f diese W e ise  ist es möglich, die Druckwalzen a 
auf ihrer Außenseite vö llig  geschlossen und g la tt auszubilden, wodurch 
eine Verunreinigung ausgeschlossen w ird . A u f der anderen, offenen Seite 
w ird  der Zw ischenraum zwischen W alzenrand  und Rohr durch einen ent 
sprechenden M etallring  h abgeschlossen. Der durch den engen Sp a lt m 
trotzdem eindringende Staub kann sich in dem großen Hohlraume k  ab la 
gern und wird von Ze it zu Zeit auf einfache W eise durch Herausziehen der 
W alze aus dem Kugellager entfernt. Der F ilz ring  l d ichtet das Kugellager 
noch weitgehender gegen <1 en Sammelraum k  ab.

Hei einer weiteren Ausführung sind in die Lagerhülse wiederum zwei 
Kugellager eingebaut, wobei jedoch der äußere Lau fr'ng  in W egfa ll kom i t 
und die Kugeln unm ittelbar auf der Innenwand der Hohlachse laufen.

In  F ig . 7 ist der an den Druckwalzen vorgesehene Zapfen r  leicht 
passend in das entsprechend ausgebohrte Rohrende eingeführt. Die S iche 
rung der beiden R o lle r geschieht durch die geschlitzte, m etallische Halte- 
hülse n, die mit ihren etwas umgebogenen, federnden Enden o in je  eine

R ille  )) am freien Ende der Zapfen c lose eingreift. Heim Einfuhren der 
beiden Druckwalzen schnappen diese Ilü lscncnden in die R ille  // ein, sichern 
so die Druck walzen gegen ungewolltes Herausgleiten, ohne dabei ihr un
abhängiges Drehen zu verhindern. Die Abdichtung gegen Schmutz geschieht 
auf ähnliche W eise  w ie in Fig. 6. F.

Weberei, W ebereivorbereitung und deren Maschinen
M usterungsmöglichkeiten 
wollener Uni- und bunter Stiickfärber.

Von .1 u l.  I* r  u s z y n o w s k  i. Lodz. (Fortsetzung aus H e ft 19.)
E in  längsst reifenmuster (N r. 127). in Streichgarn ausgeführt, besteht 

in der K e tte  aus 8  Fäden 1/15 rohweiß, 1 Faden 1/15 grün. 6  Fäden hell- 
granat. 1 Faden 1/15 grün, 8  Fäden 1/15 rohweiß, 1 Faden 1/15 bordo, 
6  Fäden hellgranat und 1 Faden 1/15 bordo. Der Schuß ist 1/15 rohweißes 
Streichgarn, die Hindung Köper 2/2. W ir  haben liier einen bunten Stück
färber, der v ie r  verschiedene Farben aufweist. Muster Nr. 128 ist ein 
längsstre ifen  in Kam m garn, mit Kah lappretu r ausgeführt. Die Ke tte  ent
hält l»ei einer Fertigbreite von 140 cm  5600 Fäden. Die Scherung der Kette  
ist (5 Fäden Mouline (1 Faden 1/52 Kam m garn rohweiß, gezwirnt mit 1/60 
Viskose schwarz). 1 Faden 2/56 Kam m garn rohweiß, 1 Faden Mouline, 
in 1 zu 1 dreimal wiederholt, 6  Fäden 2/56 Kam m garn rohweiß, 1 Faden 
Mouline und 1 Faden 2/56 Kamm garn rohweiß, in 1 zu 1 dreimal w ieder
holt. Das Schermuster enthält 24 Fäden. Der Schuß ist l/:52 Kamm garn 
rohweiß. Die Hindung dieses Musters ist in I ’atrone Nr. IX  gezeigt. Die 
dunklen Striche oberhalb der Hindung bezeichnen die Moulinefäden. f t

W elch  starke Farbenkontraste man durch Vorarbeiten von Garnen 
verschiedener Qualitäten und Drehungsstärken erziehen kann, zeigt uns 
das Muster Nr. 129. Die 12 Fäden in Ke tte  und Schuß 1/8 Streichgarn, 
Cheviotqualität, in der Zw irnere i hart nachgedreht färlien ganz bedeutend 
dunkler w ie die 24 Fäden (2 Fäden in der Litze) 1/10 Streichgarn hoch
feiner Merinoqualität mit 20%  Angora loser Drehung. Das hartgedrehte 
( 'lieviotgarn nimmt den Farbstoff rascher und stärker auf. färbt darum viel 
intensiver und tiefer wie die hochfeine M erinowolle (m it Angora gemischt), 
die viel langsamer anfärbte und dazu noch aus einer Flo tte, aus der das 
('lieviotgarn den Farbstoff schon teilweise sich angeeignet hat. Die Folg» 
davon ist ein unglaublich heller und blasser Farbton, im starken Kontrast 
zu der tiefen, satten Farbe des Cheviotgarnes.

M uster Nr. 130 zeigt eine sehr interessante Garnkom bination eines 
bunten Stückfärbers. Die K e tte  besteht 1. aus einem Faden 1/14 Stre ich 
garn s-Drehung, auf der Zw irnm aschine nachgedreht. (D ie Mischung dieses 
Garnes ist 80%  rohweißes M ateria l, 10 %  hellbraun angefärbte W o lle  und 
10% Angora.) 2. Der zweite Faden der K e tte  besteht aus einem Faden 
1/11 rohweißem Streichgarn, dem rohweiße und braune Wollnoppen und 
hellgrüne und rehbraune Baumwollnoppen beigemischt sind. D ieser rechts
gedrehte Streichgarnfaden w ird mit 1/40 Kamm garn z-Drelmng nach links 
gezwirnt, harte Drehung. Dieser Zw irn  w ird  nochmals mit 1/40 Kammgarn 
z-Drehung nach rechts gezwirnt, wodurch dieser Zw irn  einen Ondecharakter 
annimmt. Der Schuß ist 1/14 Streichgarn, genau so wie jeder zweite 
Kettenfaden, die Bindung ein 12schäftiger Krepp. Muster Nr. 131. Die
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Kette besteht aus 2 40 engl. W eft. I><*r Schuß ist ein Knote 
>aminen"eset/f aus 2 Fäden 1 Io W eft ((irund faden ) und 1 Faden 1/12 
schwarz Streichgarn und 1 Faden 1/12 Streichgarn rohweiß, die abwech
selnd kleine schwarze und rohweiße Knötchen bilden. Zum Schluß dient 
ein I'herfaden 2 ln W eft zum Fixieren des Knoteneffektes. Das Muster ist 
in Tuchbindung ausgeführt.

Muster Nr. 1-12. Die Kette  besteht aus 1/33 A. I. Krepon 2 zu 2
17 Streichgarn mit B ry lan tin ezul s-Di der Schuß au i f in d e ■100 A I  K r  .

wirnt in der K ichtung des Krcpongarnes. Die der rohweißen W o lle  1mm- 
ebene 6 %  schwarze K ry lan tine  bewirkt den marmorierten Effek t 

W are . Muster Nr. 133 ist ein Damenmantelstoff mit heller Abseite. 
Kette hat eine E instellung von 2520 Fäden. 108 cm  B lattbreite, zu 

n Kiet. lö Schuß pro I cm . Die Kett- und Schußfolge ist 2 Fäden 2/45 
umgarn f heviot und 1 Faden 3/17 Streichgarn mit schwarzer B ry lan tine . 
dazu gehörige Bindung ist in Patrone Nr. X  gezeichnet.

setzte, bunte E ffek te in rot und grün. Die Effekte können auch einheitlich 
in einer Farbe gewählt werden. Die Bindung für dieses Muster ist mit 
Nr. X I  bezeichnet. Die Striche olierhalb der Bindung bezeichnen die 
Effek t fäden.

Die K e tte  des Musters Nr. 137 hat eine E inste llung von 1420 Fäden 
bei 108 cm  B lattbreite. Die Scher- und Schußfolge ist 0 Fäden 2/12 Stre ich 
garn rohweiß und 2 Fäden 2/12 Streichgarn rohweiß mit 40%  brauner 
W o lle : 10 Schuß pro 1 cm ; Kreppbindung. Muster Nr. 138 ist ein Damen
mantelstoff mit heller Abseite: Kette inste llung 4200 Fäden 2/50 A. Kam m 
garn: Schußfolge 1 zu 1. und zwar 1 Oberschuß 1/15 Streichgarn rohweiß 
mit 40%  schwarz und 1 l ’nterschuß 1/15 rohweiß. Die Bindung ist vier- 
bindiger Schußkreuzköper mit Unterschuß. Die Oberseite hat eine Duvetine- 
Appretur erhalten.

Die Muster 130 und 130 a bilden zusammen ein Ensemble. Muster Nr. 130 
enthält ein kleines K aro  und hat eine Scher- und Schußfolge von 
1/15 Streichgarn rohweiß und 4 Fäden 1/4 Streichgarn rohweiß mit 40

t  t  i
*  *  *  *
: »  i .

Die Ke tte  des Musters Nr. 134 hat bei 140 cm  Fertigbreite eine E in 
stellung von 850 Fäden. Die Kette  ist ein 4 mm rohweißes Streichgarn 
mit 5 %  auf chemischem Wege erzeugter Stichelhaare, der Schuß ebenso 
ein 4-zwm-Streichgarn ohne Stichelhaare. An Ste lle  der Stichelhaare sind 
der rohweißen W o lle  des Schusses 20%  .-ehwarze W o lle  beigemischt. Kette  
und Schuß lose s-Drehung. Bindung Köper 2/2. Muster Nr. 135 und 135 a 
sind zusammen als Ensemble gedacht, und zwar ist 135 g la tt und 135a gestreift. 
Die Ke tte  enthält hei 170 cm  B lattbre ite  2080 Fäden. 14 Schuß entfallen 
pro 1 cm. Das Oarn für Kette und Schuß ist ein finde. das aus 1 Faden 
1 21 Streichgarn mit Angora und 40%  brauner W o lle  mit 1 Faden 1/40 A  I 
Krepon gezwirnt wurde. Das Streifenm uster hat eine Scherfolge von 
27 Fäden finde und 3 Fäden 1/40 Krepon doppelt. Muster Nr. 130 enthält in 
der Kette  3200 Fäden bei einen- Fertigbreite von 140 cm . D ie Kettenscherung 
ist 5 Fäden 1 15 rohweißes Streichgarn. 1 Faden 1/15 Streichgarn rot (Ali- 
zarin), 1 Faden 1/15 rohweiß. 1 Faden 1/15 rot. II Fäden 1/15 rohweiß, 
1 Faden 1/15 grün (A liznrin ), 1 Faden 1/15 rohweiß. 1 Faden 1/15 grün 
und 4 Fäden 1/15 rohweiß, zusammen 24 Fäden. Der Schuß ist 1/15 Stre ich 
garn rohweiß, 24 Schuß pro 1 cm . Muster Nr. 136 hat in Leinw and ver-

schwarzer W o lle  und rohweiße Wollnoppen. Bei einer Ketteinstellung von 
1040 Fäden und 170 cm  B lattbreite ist der Blatteinzug der 1/15 Streichgarn 
zu 2 Fäden und des 1/4 Streichgarnes zu 1 Faden pro K iet. Die Schuß
dichte ist 6  Schuß pro 1 cm . Fü r Muster Nr. 139 a  ist in Kette  und Schuß 
das 1/15 Streichgarn verwendet worden.

E ine  Streichgarnware (Mouline) zeigt Muster Nr. 140. Kette und Schuß 
bestehen aus 1 Faden 1/14 Streichgarn rohweiß (karbonisiertes M aterial), 
gezwirnt mit 1/14 Streichgarn rohweiß, dem 30%  China-Baumwolle beige
mischt sind. Nach dem Färben auf W o lle  zeigt die W a re  einen ausgespro
chenen Moulinöeffekt. Muster Nr. 141 ist ein Streichgarn-Damenmantelstoll. 
E r  enthält bei 140 cm  Fertigbreite 960 Kettfäden 1/5 Streichgarn-Cheviot 
rohweiß mit 15% schwarz und schwarze Wollnoppen, der Schuß ist Nr. 1 i 
derselben Qualität, nur rohweiß mit rohweißen Wollnoppen.

(Fortsetzung folgt.)

1 T ^  sollte (iri seinem
J C v - I d  L C o C l  t a c h b l a t t  ständig mitarbeiten!

2
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Wirtsdiaftlichkeit im Textilbetriebe
Reklam ationen und Retouren.

A n  Reklam ationen w ird  oft mehr verloren, ais am eigentlichen A u f
trag verd ient w ird. Deshalb muß jeder Betrieb  danach trachten, die K u n 
denwünsche so sorgfältig  w ie möglich zu erfüllen und die zur Ablieferung 
bestimmte W a re  überaus genau zu prüfen, um solchen kostspieligen R ek la 
mationen vorzubeugen. W oh l in jedem Unternehmen w ird  die fertige W a re  
durchgeschen, gemessen und gewogen. Dennoch lassen sich manchmal 
kleine Feh ler nicht vermeiden, und hier setzt gewöhnlich die Reklam ation 
ein : Der Kunde verlangt im günstigsten Fa lle  eine Gutschrift fü r die 
Fehlerstellen, stellt aber auch n icht seiten d ie W a re  einfach zur Verfügung 
usw. Gerade deshalb muß sehr darauf geachtet werden, daß die Ausnäherei 
und Nopperei lückenlos d ie Feh ler beseitigt, um Anständen von vo rn 
herein vorzubeugen, die je  nach der Absatzgestaltung selten sind oder 
auch dazu benützt werden, sich als Kunde den eingegangenen V erpflich 
tungen zu entziehen.

Viel schwieriger als im allgemeinen ist die Verm eidung von R ek la 
mationen in solchen Fä llen , in denen nach Muster zu färbende W a re  ge
liefert w ird  und der Kunde nun den Farbausfa ll beanstandet. Denn hier 
läßt sich aus Gründen des Rohm ateria les eine hundertprozentige Überein
stimmung fast nie erzielen, und es ist Sache der Verkaufsabteilung, bei 
der Auftragsbestätigung schon von vornherein auf die Lieferbedingungen 
als wesentlichen Bestandteil der Auftragsbestätigung hinzuweisen, wonach 
gewisse geringfügige Farbabweichungen anerkannt werden müssen. Nur 
liegt in dem Begriff „geringfüg ig“  schon ein Stre itob jek t! Der Kunde w ird  
natürlich stets sagen, daß die Farbabweichung alles andere a ls „gering 
fügig“  ist. und nur allzu oft w ird  ihm daraufhin, um Prozesse oder andere 
zeitraubende und kostspielige Auseinandersetzungen zu vermeiden, v ie l
leicht gar den Kunden zu verlieren, ein Preisnach laß gewährt, der über 
den erzielten Nutzen w eit h inausgeht Le ider fehlt es noch immer an 
ob jektiven  Maßstäben, die in der P rax is  allgem ein anerkannt sind, obwohl 
die M öglichkeit zu solchen Maßstäben durchaus gegeben ist. W ir  erinnern 
w iederholt daran, daß die O stw ald’sche Farbenskala  zwar zum Ausfärben, 
zum Arbeitsprozeß noch n icht genügend geeignet ist, wohl aber vorzüglich 
zum Farbverg leich , speziell wenn man die Farbentafeln auf Textil-Materia- 
lien als Vergleichsm ittel benutzt. H ier läß t sich dann die zulässige A b 
weichung absolut genau und ob jek tiv  abgrenzen. Nur in dem Punkte liegt 
die noch nicht überwundene Schw ierigke it: Um w ievie l G rade (Prozente 
usw.) darf die Färbung abweichen? Diese Frage  w ird  jeder Fab rikan t nur 
für seine W aren  beantworten können. W enn a lle  Vorbedingungen geschaffen 
sind (teuere Appara tu r) wäre w eiter w ie folgt vorzugehen: Die L ie fe r
firma m ißt das Probemuster, nach welchem gefärbt werden soll, und legt 
nun in der Auftragsbestätigung fest, welche Abweichung (nach Ostw ald) 
als geringfügig noch anerkannt werden muß.

Gewichts-Toleranzen sind ja  meist durch verbandsweise N o rm ativ 
vereinbarungen festgelegt, so daß sich aus diesen Reklam ationsgründe am 
seltensten ergeben. F.her schon führt in der W eberei etwa eine abweichende 
Fadenzahl in Schuß oder Kette  zu Anständen, wenn nicht bei der Über
prüfung der W a re  bereits eine sorgfältige K on tro lle  erfolgt. D a  aber Ge
w icht und Fadenzahl (D ichte der W a re ) weitgehend proportional sind, 
dürfte h ier im Norm alfall auch kein häufiger Reklam ationsgrund liegen.

Hinsichtlich der Stück- und W aren länge sind die Toleranzen meist 
ebenfalls genügend groß, und jeder Verbraucher weiß, daß n icht zwei 
Stücke von hundert genau dieselbe Länge werden aufweisen können, wenn 
er Kupone zu 60 m bestellt. Kbenso ist auch bei der W arenbreite  stets ein 
gewisser Sp ielraum  vorhanden, etw a  88/90 cm  oder 68/70 cm  usw. In  der 
Appretur läßt sich hier im übrigen manches ausgleichen. In  den einzelnen 
Zw eigen der Textilindustrie  sind die Reklam ationen verschieden geartet. 
Se lbst in der W eberei ist die vorstehende Aufzählung der Rek lam ations
ursachen nicht erschöpfend.

Überall hört man jedoch die K lage , daß Anzeichen einer flauen 
Geschäftszeit richtige Rek lam ationswellen  hervorrufen, die nur durch be
hördliche Regelung abzuschwächen sind. D a  hat z. B. eine Firm a 4 K isten  
Garn 36er Ke tte  erhalten. Lines Tages w ird  eine mächtige Reklam ation 
aufgemacht, ein größerer Schadenersatz w ird  verlangt und eine Handvoll 
Fadenstückchen m it F lug , d icken Stellen  und mitgerissenen Nachbarfäden 
w ird  als Bew eis mitgegeben. A u f das Verlangen nach 2 —3 Musterkopsen 
aus der beanstandeten Sendung ergeht die Antw ort, daß der Em pfänger 
alles verarbeiten mußte, um die von ihm m it seinem Abnehmer vereinbarte 
L ie ferfris t einhalten zu können. E in e  Nachprüfung der beanstandeten 
Lieferung  ist somit unmöglich. Die 33 fehlerhaften Garnstückchcn ergaben, 
aneinandergereiht, eine läinge von 396 cm . Die 4 K isten  hatten einen In 
halt von 800 kg  Garn. Schon gegenüber der Fadenlänge eines Kopses von 
rund 3200 m (im  angezogenen Beisp ie l) sind 4 m nur 0’12% . D ie 4 K isten  
enthielten aber 48,725.040 m Garn. D ie der Reklam ation  beigelegten 3’96 m 
sind dazu überhaupt in kein Prozent Verhältnis zu bringen und können daher 
auch nicht als Bew eis angesehen werden.

Sind  solche Reklam ationen zu verm eiden? Nein, niemals! Der A rb e i
ter versichert dem Meister, dieser dem Leiter, der dem C'hef. der Chef der

Kundschaft, daß ein derartiger Feh ler nie mehr Vorkommen w ird , und doch 
ist das bei a llen  eine Notlüge! Die Vollendung der Maschinen und die 
moderne Betriebsorganisation bringen es m it sich, daß Feh ler schon in 
einem hohen G rade verm ieden werden können. Gänzlich verhüten lassen 
sie sich nicht, w eil die Sp innerei m it einem losen, andauernd Flug b ilden
den M ateria l zu rechnen hat, der Le istungsfähigkeit halber sich rasch lau 
fender Maschinen bedient und dem Arbeiter infolge der Rationalisierung 
ein großes Arbeitsfeld  zugewiesen ist. So  sind die Verhältn isse nicht nur 
in der Sp innerei, sondern in sämtlichen Zweigen der Textilw arenfabrikation . 
W ir  wiederholen daher: Solche Reklam ationen sind durch Vorsicht im Be 
triebe, durch Kontro llen  usw. nicht zu vermeiden, sondern dagegen hilft 
bloß eine überbetriebliche Regelung.

W ie  werden nun Reklam ationen organisatorisch in der Fab rik  be
handelt? Läuft, ohne Rücksendung, eine derartige Beanstandung m it der 
Post ein, so w ird  man diese P u n k t für Punkt, den Arbeitsprozeß rückläufig 
überprüfend, untersuchen. Dazu ist Voraussetzung, daß für jedes einzelne 
Arbeitsstück d ie Aufzeichnungen lückenlos vorhanden sind. Besonders 
w ich tig  ist dabei, daß jeder einzelne, der m it der W a re  zu tun hatte, aus 
den Aufzeichnungen feststellbar ist, und zwar vor allem  auch die Kontro ll 
Personen, die d ie W a re  gemessen, gewogen, ülmrzogen, d ie Farbe geprüft 
haben usw. W e ite r ist es vorbeugend nötig, bei jedem Stück in der Über
nahme genaue Aufzeichnungen darüber zu machen, w ievie l Feh ler im Stück 
vorhanden waren, w elcher A rt  sie waren, w ie sie beseitigt wurden usw. 
Nur dann läßt sich eine korrekte und eindeutige Behandlung der R ek la 
m ation sicherstellen.

W ird  die W’are zur Verfügung gestellt oder d irekt zurückgesandt, 
so w ird  man zunächst einmal bei der Retoure zu prüfen haben, ob die 
Beanstandung w irk lich  eine Annullierung, eine Rücksendung rechtfertigt. 
Gewöhnlich ergibt sich aus solchen Beanstandungen ein Rattenschwanz 
von Briefen, ohne daß etwas dabei herausschaut. l>er Kunde ist schon von 
Anbeginn an verärgert —  wenn er nicht zu der Kategorie derer gehört, die 
aus Prinz ip  reklam ieren, oder zu der Gruppe, die nachträglich eine Dis
position bereuen und nun a lle M ittel und Hebel in Bewegung se tz t um sie 
rückgängig zu machen —  und es ist stets von Nachteil für d ie Lieferfirm a, 
diesen Verärgerungszustand noch zu verew igen, w ill man den Kunden nicht 
aus besonderen Gründen effek tiv  los werden, w eil an ihm auf Grund von 
längeren Erfahrungen doch nichts zu verdienen ist. Deshalb dürfte es in 
vielen Fä llen , in denen speziell d ie W a re  anderw eitig  noch halbwegs ve r 
wendbar erscheint, das beste sein, der Reklam ation  stattzugeben, um sich 
unnötige A rb e it und Kosten mit der Behandlung der Reklam ation zu e r
sparen. und dann eben zu versuchen, den eingetretenen Schaden durch 
anderw ärtigen Abverkauf möglichst herabzumindern. Gew iß, auch da w er
den meist Verluste eintreten. Aber d ie ersten sind stets noch die kleinsten, 
und man muß sich eben entschließen können. lieber einen kleinen, dafür 
aber übersehbaren Verlust gleich von vornherein in K au f zu nehmen, als 
unübersehbare Differenzen durch W ochen und Monate hindurch fortzu
schleppen.

W ir  müssen noch einen Reklam ationsgrund kurz streifen, der beson
ders oft zu Retouren führt: Unpünktliche Lieferterm ine. Ls ist «lies leider «‘in«“ 
weitverbreitete Erscheinunir, daß vie le  Betriebe sich aus h ier n icht näher 
zu unter-MH'henden Gründen nicht genau oder auch gar nicht an die vor
geschriebenen Lieferterm ine halten, obwohl sie bei der Auftragserteilung 
und deren Überprüfung die M öglichkeit hatten, technisch n icht einhaltbare 
kurzfristige Term ine zurückzuweisen, es aber dennoch nicht getan haben. 
( In  Krisenzeiten bestimmt oft die Furcht, den Au ftrag  oder Kunden zu 
verlieren, «laß der Lieferterm in  angenommen w ird , auch wenn es «inmöglich 
ist, ihn einzuhalten.) H ie r ist d«‘r Kunde fast stets im Recht, auch wenn 
etw a verspätete Rohm ateria lversorgung Ursache der eigenen Unpünktlich 
keit. ist. Letzteres hat stets d er Lieferbetrieb zu vertreten, nie der Kunde. 
Und der Kunde braucht sein«* W a re  auch stets zu den an sieh ja  allgemein 
bekannten saisonmäßigen Verkaufsterm inen, rechtzeitig vor «len Feier
tagen usw. W a s  nützt es dem Kaufm ann, wenn e r etwa für das W eihnachts
geschäft bestimmte W a re  am 15. Dezember «xler auch gar <«rst zwischen 
W eihnachten uml N eujahr erhä lt? deder Kaufm ann weiß, daß z. B. für 
K le iderstoffe das Hauptsaisongeschäft vo r W eihnachten  in normalen Ze i
ten bereits in der zweiten Oktoberhälfte einsetzt uml im Novem ber den 
Höhepunkt erreicht, um nach dem 15. Dezember fast au f Nu ll herabzusin
ken. da dann noch vorhandener Bedarf auf «lie Zeit «l«‘r Saison-Abverkäufe 
aufgespart w ird . Be i konfektionierter W are , die keine weitere Verarbeitung 
mehr braucht, verschieben sich «liese Saisonhöhepunkte um einige Woclum . 
für Geschenkartike l w ie Handschuhe. Strüm pfe usw. noch stärker, unter 
gleichzeitiger Konzentrierung der Nachfrage des Publikum s etwa auf «lie 
letzten beiden W ochen vor W eihnachten, usw. W enn also hier etwaige 
Reklam ationen wegen verspätet gelieferten W aren  vermieden werden sollen, 
muß sich j«*«ler Lieferbetrieb  von vornherein darüber im klaren sein, wem 
er liefert, dem Großisten oder Detaillisten, wann der Abnehmer die W are  
braucht und w ie die Absatzterm ine beim letzten D eta ilverkäufer gelagert 
sind.

Sprechsaal
Antworten:

Knoten  verursachen Feh ler in der Schlingenbildung von F ro ttie r 
handtüchern. (A n tw ort auf Frage Nr. 37). Bestehen ihre Frottiergewebe aus 
1 Grund- und 1 Schlingenfaden, so verwenden Sie ein 4fädiges B latt, das 
vorhandene Knoten  besser durchläßt. Bei 1 Grund- und 2 Schlingenfäden 
ein 6 fädiges B latt. So llte dies m it Rücksich t auf eine geringe Dichte des 
Gewebes untunlich sein, so werfen S ie  a lle Schlingenfäden m it Knoten  her
aus, bevor sie noch in das Geschirr eintreten und ersetzen dieselben durch 
Reservefäden, indem Sie  jeden einzelnen Reservefaden einmal um den 
Schlingenkettenfadenbaum herumnehmen, an den knotigen und beim K n o 
ten abgetrennten Schlingenfaden anknüpfen und hereinziehen. Den

abgetrennten Schlingenfaden der Schlingenkette ziehen S ie  erst dann 
wieder ein, resp. verbinden sie m it dem Reservefaden, wenn <-r nach dem 
W eben eines entsprechenden Stückes W a re  lang genug sein w ird , um 
wiederum ohne Knoten  an die Ste lle  des Reservefadens treten zu können. 
Auf diese W eise  vermeiden S ie  jeden Knoten. 2 bis 3 Reservespulen dürf
ten zu diesem Zwecke wohl genügen. Auch verweisen w ir  auf den symme
trischen Blatteinzug. Derselbe ist so vorzunehmen, daß links bis zur Mitte 
der W a re  die Schlingenfäden links, in der rechten W arenhälfte  rechts also 
stets gegen außen hin vom Grundfaden zu stehen kommen, wodurch wäh
rend des W ebens für die Schlingenfäden im B la tt  eine bessere Bewegungs
freiheit erz ielt w ird . F . K .
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Volkswirtschaftlicher Teil und Statistik
W irtschaftsgesinnung an S telle re ine r 
W irtschaftsgeseblichkeit.

Nach dt-ii Ansichten der Liberalen schnurrte das W irtschaftsleben 
wie ein M i'chanismus selbsttätig ab. Der Motor des Ganzen w ar das Nutzen
streben jedes einzelnen. W enn jeder darauf bedacht sei, den größtmög
lichsten Nutzen zu erwirtschaften, so sei «ladurch auch der größte Nutzen 
der \ olksw irtschaft garantiert, wobei man unter ^Volksw irtschaft" nichts 
anderes als d ie Summe der Einzelw irtschaften verstand. D ie wirtschaftli- 
«■hen̂  Vorgänge rollten zwangsläufig nach gewissen „Gesetzen“  ab, gegen 
die sich aufzulehnen als störender Unsinn bezeichnet wurde. Je d e r  K ingriff 
des Menschen in diesen Mechanismus sei w ie Sand  in den Kugellagern 
einer Maschine. Diesen Wirtschaftsgesetzen sei jeder Mensch unterlegen, 
auch der S taa t, sie seien auf der ganzen W e lt  und zu jeder Ze it in g le i
cher Weise gültig. Dem liberalen W irtschaftstheoretiker galt nur folgendes 
als \\ irtschaftsfaktor: Grund und Hoden, der Rohstoff, d ie physische A r 
beitskraft des Menschen, die Bedürfnisse der Menschen und das Kap ital. 
Das waren die Hausteine, aus denen der Mechanismus zusammengesetzt war. 
Nach der Ansicht des Liberalen lie f die W irtschaft so ab: der Mensch hat 
Bedürfnisse, die er befriedigen muß: dazu sind ( L ite r geeignet, die aber 
erst produziert werden müssen, weil d ie von der N atu r bereitgestellten 
Bofriedigungsmittel n icht ausreichen. Die Produktion stützt sieh auf die 
natürlichen Rohstoffe, die A rbe itsk raft des Menschen und die A rbeits
werkzeuge (R ea lk ap ita li. W ie v ie l vom einzelnen ( lu t  produziert w ird, 
hängt vom Pre is  ab. dieser erg ib t sich aus dem freien Sp ie l von Angebot 
und Nachfrage auf (Jrund  freien W ettbewerbes. J e  höher der P re is  und die 
Nachfrage, desto mehr w ird produziert und angeboten. je  n iedriger der 
Preis und die Nachfrage, desto weniger w ird erzeugt und angeboten. denn 
m it steigenden Preisen steigt auch der Nutzen, mit sinkenden Preisen 
läßt die Produktionslust nach, l ’mfang uml Intensität der Produktion sind 
das Ergebnis der schwankenden Preise und Profite. Ih r Schw anken ist 
nicht immer auf natürliche Brauchen, sondern oft auf im Interesse des 
Eigennutzes künstlich Beschaffene zurückzuführen.

Dieses mechanische System , dem sich die Menschen schicksalhaft 
unterworfen fühlten, hat sich heißgelaufen und hörte vor Ja h re n  überhaupt 
zu funktioeieren auf. Da g riff der nationalsozialistische Mensch ein. mit 
seiner Eigenart zu denken, zu fühlen und zu handeln, m it seiner blutmäßig 
bedingten Besinnung, um das W irtschaftsleben wieder in Ordnung zu 
bringen. E r  besann sich der Tatsache, daß alles W irtschaften  nur vom 
Menschen ausgeht, jede w irtschaftliche Äußerung Ausfluß menschlichen 
W illens ist und er a llein , nicht irgend w elcher abstrakter Mechanismus, 
H err und Lenker der W irtschaft ist. Der Mensch besann sich, d aß  die 
W irtschaft keinen unabänderlichen Naturgesetzen unterliegt, sondern von 
ihm selbst schlecht oder gut geordnet und gelenkt werden kann. A ls der 
Nationalsozialism us das zu predigen begann, nannte man ihn anmaßend, 
-' ine P läne ungeheuer gefährlich, unnatürlich, unlogisch, na tu rw id rig  usw.: 
den völkischen und politischen Bestrebungen könne die W irtsch a ft ohne 
Befah r für sie nicht untergeordnet werden. W irtschaft auf B  rund läge einer 
Volksgemeinschaft war für die alten Herren von der W irtschaftstheorie 
undenkbar, unvorstellbar. Die W irtsch a ft auf die Bedürfnisse des ganzen 
Volkes, statt «ler einzelnen Menschen, abzustellen, g ing über ihren Horizont, 
obwohl sie doch Volksw irtschaftslehre verzapften. Fü r  sie gab es eben 
kein Volk mit Zielen, die über die menschlichen A lltagsbedürfnisse h inaus
gingen. In der Reihe «ler W irtschaftsfaktoren , mit denen sie operierten, 
fehlte der uns heute am wichtigsten erscheinende, die W irtschaftsgesinnung, 
daher konnte ihr System  auch nicht funktionieren.

W ir  wissen heute, «laß «las Bewußtsein, im Dienste der völkischen 
Bemeinschalt. zu w irtschaften, der sicherste Pnterbau unserer W irtschaft 
ist und a lle in  geeignet, ist. das W irtschaftsvo lum en zu schaffen, das a lle 
bisherigen Ausmaße weil, übertrifft. A n  die Ste lle  des liberalen Brundsatzes 
«les freien Wettbewerbes mit seiner B le ichgü ltigke it gegenüber dem B rad  
der Ausnützung «ler nationalen Produktionskräfte, m it seiner Skrupe l
losigkeit. und seinem Vorrecht «les Stärkeren ist der Brundsatz  «ler Ord
nung. der möglichsten Entfa ltung a lle r K räfte  und des Gemeinnutzes ge
treten. ohne «laß die von «len Liberalen vorausgesagte Be fah r für den so
genannten w irtschaftlichen Nutzen eingetreten ist. W ährend  sieh die libe
ralen Länder noch immer vergeblich um einen Ausgleich der Unternehmer- 
und Arbeit«‘rint'*n*ssen bemühen, g ibt es in Deutschland schon längst nicht 
mehr dies«« unsinnige l'nterscheidung uml Aufspaltung des Volkes. Das 
deutsche Volk ist eine einzige Arbeitsgemeinschaft, «leren B lied e r nur 
unlerschietlüche Aufgaben haben.

Aus ..W irtschaftliche Nachrichten". W ien .

Deutsches Reich
G esetze und Verordnungen für das Sudetenland.

W ir  haben b«*reits im letzten H eft darauf aufm erksam  gemacht, daß 
«ler ..Sudetemh-utsch«* llauptverband“  m it den ihm angeschlossenen Faeh- 
verbänden als Pflich t verband eingesetzt wurde. Zu den Fachverbänden ge
hört auch «ler ..Allgemein«* deutsche Textilverb and " in Reichenberg, Miihl- 
feldstr. (>, und «*s ist Pflicht a ller Firm en der Textilwarenerzeugung, diesem 
Verbände anzugehören. Die Anmehlung ist unverzüglich durchzuführen.

K r r i c  h t u n g s s p e r r e .  Die zuständig«*!« Reichsm inister haben 
ein«* Verordnung erlassen, nach der die Errichtung  gewerblicher l ’nterneh- 
men. von Betrieben oder Zw eigfabriken  im sudetendeutschen Gebiete so
wohl für Ausländer als auch für Angehörige des A ltreiches (einsehließ- 
li«*h Österreich) ohne besondere Genehmigung verboten ist. D ie Verordnung 
bezieht sich ebenso auf «li** Verlegung  gewerblicher Unternehmungen und 
Betriebe in das Sudetenland, die St«*igerung der Leistungsfähigkeit, die 
Erstreckung «les w irtschaftlichen Einflusses, die Erweiterung und der E r 
werb von Beteiligung«*!! oder Anr«*cht«*n. In allen diesen Fä llen  ist vorher 
die Genehmigung «les für «las betrelTemh* Gebi«*t zuständigen Reichsm ini

sters einzuholen, um zu verhindern, daß Änderungen in den Besitzverhä lt
nissen <l«*r sudetendeutschen W irtschaft entstehen, die mit Rücksicht auf 
die gesam twirtschaftlichen Interessen «lieses Reichsgebietes nicht erwünscht 
sin«l. Di«« Verordnung ist mit «lern Einm arsch der Truppen, im übrigen mit 
1. Oktober in K ra ft  getreten. (D ie Beschränkungen werden aufgehoben w er
den, sobald die Existenz der sud«*tend«*utschen W irtschaft im Rahmen der 
Reichsw irtschaft gesichert erscheint.)

R  e c* h 11 u n g s s t e m p e 1. Tschechische .Stempelmarken sind außer 
G ü ltigke it (auch die Postm arken müssen umgetauscht werden). B is zur w ei
teren Regelung w ird  empfohlen, daß Rechnungsausgangsbücher geführt 
werden, die außer dem Rechnungsbetrag in einer .Sonderspalte den ent
fallenden Rechnungsstempel enthalten. Von Ze it zu Ze it wäre dann der 
Rechnungsstempelbetrag unter Vorlag«« des Rechnungsausgangsbuches beim 
Steueram t abzuführen.

W  a r e n v e r k e h r  z w i s c h e n S  u d e t e n 1 a n d u n «1 «1 e m A  11- 
r e i c h ,  Ö s t e r r e i c h  u n d  d e r T  s c h e c h o - S l o  w a k e i. W ie  bereits 
im letzten H eft berichtet, unterliegt die W arenausfuhr aus «lern Sudeten
land nach «lern A ltre ich  keinem Ausfuhrzoll und keiner Umsatzausgleichs
steuer. Um jedoch eine geregelte W arenausfuhr zu sichern, sind laut V e r 
ordnung bestimmte Rohstoffe und Halb fabrikate von der Ausfuhr nach dem 
A ltre ich  und Österreich ausgenommen. Verboten ist die Ausfuhr folgender 
Textilien  (Erlaubn is zur Ausfuhr nur über besonderes Ansuchen): W o lle  
und Kamm zug, Käm m linge und Abgänge, Lum pen, feine T ierhaare, grobe 
T ierhaare einschließlich Roßhaare, Garne aus groben T ierhaaren, Kam m 
garne, Streichgarne, W ollgewebe, Baum w olle, E rnteab fälle  von roher 
Baum w olle (L in ters ), Abfälle von gebleichter od« r gefärbter Baum wolle 
und Reißbaum wolle, Baum w ollgarne, Baum wollgewebe, Ze llwolle, K unst
seide. Naturseide. Naturseidengarn«*, Zellwollgespinste, Ju te . Sisal, Manila, 
F lachs und Flachsgarne, Kokosgarn, Hanf und Hanfgarne, Leinenge webe.

Be i «l«*r E in fuhr von W aren  aus einem anderen als dem Reichsgebiete 
g ilt  der deutsche Zo lltarif. W aren  aus dem A ltre ich  sind bei der Ein fuhr 
in das Sudetenland zollfrei. Desgleichen ist die E in fuhr von W aren  aus 
der neuen Tschechos low ak e i zollfrei. Das trifft auch bei «l«*r Ausfuhr von 
W aren  aus «lern Sudetenland in die Tsehecho-Slowakei zu, «loch wurde als 
Einschränkungsm aßnahm e von der tschechischen Reg ierung verfügt, daß 
d ie Zo llfre iheit nur im Rahmen «les- bisherigen W arenabsatzes bew illig t w ird  
(E in fuhrbew illigungen ). D a  ansonsten die Tsehecho-Slowakei als Ausland 
anzusehen ist, ist d ie A usfuhr umsatzsteuerfrei. S ie  wir«l jedoch durch das 
Ausfuhrevidenzbu«*h, den Abschnitt der Postbegleitadresse usw. nachzu
weisen sein.

W aren  aus dem Sudetengau dürfen nach Österreich noch nicht zoll
frei eingeführt werden. S ie  unterliegen den in der Ostmark geltenden V o r 
schriften für die E in fuhr (ke ine E in fuhrbew illigung) und es ist für deren 
Bezahlung die Devisengenehmigung der Devisenstelle W ien  einzuholen.

Z a h l u n g s v e r k e h r  m i t  d e m  A  11 r e i c h u n d «11* r T  s c h e c h o- 
S l o w a k e i .  Die sudetendeutschen Gebiete sind für das A ltre ich  kein 
Ausland mehr. Aus diesem Grunde ist die Bezahlung von W aren lie ferun 
gen ohne weiteres möglich, vorläufig durch Banküberweisung durch die 
..K red itansta lt «l«*r Deutschen im sudetendeutschen (Jeb iet“  oder im Reichs
bankgiroverkehr. Der Zahlungsverkehr «les sudetendeutschen Gebietes mit 
«ler Tsehecho-Slowakei wurde in gleicher W eise  geregelt w ie der Zahlungs
verkehr zwischen dem A ltre ich  und der Tsehecho-Slowakei.

R  «* i s e v  «* r k «* h r  n a  c  h «1 «• r  T  s e h e c h o - S  1 o w  a k e i. Personen, 
die aus dem bisherigen Reichsgebiet na«*h der Tsehecho-Slowakei reisen, 
können 300 K«v* auf der Durchreise durch das Sudetenland bei sich führen, 
wenn sie eine Bescheinigung besitzen. E s  darf nur Hartgeld  und die 
tschechischen 10- und 20-Kc-Noten ausgeführt werden. Bei der E inre ise 
aus der Ts«*he«*ho-Slowakei in «li«« sudetendeutschen Gebiete dürfen «lie 
Reisenden ebenso 300 K c  (m it Bescheinigung) bei sich haben. Die V e r 
ordnung bezieht sich auf «len Reiseverkehr, nicht aber auf den kleinen 
Grenzverkehr.

8  t  e u e r m i 1 «1 e r  u n g. Der Staatsverteid igungsbeitrag  und «lie 
außerordentliche Gew innsteuer lau t tschechischer Steuerverordnung, w er
den im sudetendeutschen Gebiete durch Verordnung des Reichsm inisters 
«ler Finanzen nicht mehr eingehoben. Dadurch ist « ine bedeutende E rm äß i
gung der Stcuerverpfliehtung erfolgt, die seinerzeit von den Tschechen 
ausschließlich zu dem Zw ecke der tcilwoisen Deckung «ler Rüstungsaus
gaben eingeführt wurde.

A u f t r ä g e  f ii r  d a s  S  u «I e t e  n 1 a n d. Durch Verordnung des 
Reichswirtschaftsm inisters Fu n k  wurde das Sudetenland zum ..besonders 
bedürftigen Grenzgebiet“  erk lärt. Das hat zur Folge, «laß das Gebiet bei 
Vergebung öffentlicher A ufträge bevorzugt wird.

S c h u l d n e r  j ü d i s c h e r  F  i r m e n, d e r  e n I n h a b e r  i n s  
A u s l a n d  g e f l o h e n  s i n <1, wer«len gew arnt, die an diese Firm en 
schuldenden Beträge an am lere Personen zu zahlen als an «lie N iederlas
sung der jüdischen F irm a im Sudetenland. Je d e  Zahlung an andere Perso
nen. z. B. an irgend eine Deckfirm a im Auslande oder ein Sonderkonto usw. 
ist als Mithilf«« bei Kap itals fluch t anzusehen. Außerdem ist nur die Zahlung 
an die im Sudetenland gelegene L ieferfirm a rechtswirksam.

M o t o r f a h r z e u g s t e u e  r. Ab 1. länner 1039 wird die Motorfahr- 
zeugsteuer aufgehoben. Die bisherigen Beschränkungen im K raftverkeh r 
ler Betri«*be werden aufgehoben. W ich tige  Erleichterungen für den ge- 
werosmäßigen T ransportverkehr sind in Vorbereitung.

W  i e «1 e r a u f  n a h m e « l e s  E  i s r n b a h n  v e r k  «• h r s. Der E isen 
bahnverkehr über «lie neue deutsch-tschechische Grenze w in l ab 31. Oktober 
wieder aufgenommen. Es sind 50 Grenzübergänge vorgesehen. Der V«*rkehr 
w ird  in allen R ichtungen und auch über das Gebiet «ler beiden Vertrags
staaten hinaus aufgenommen. Zunächst gelten «lie früheren Güter- und 
Personentarife. Der G ü terverkehr ist vorläufig auf Frach tgut in W aggon
ladungen beschränkt. Die Personenbeförderungspreise werden in der näch
sten Zeit nach dem tsehecho-slowakisehen T a rif  berechnet, soweit die 
Streckenführung im Sudetenlantl liegt. Der endgültige Fahrplan für Sudeten
deutschland kann erst bei der E inführung des Sommerfahrplanes, d. i. am

L
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15. Mai 1939 f « * s t w e r d e n .  Inzwischen werden Züge nach Bedarf und 
tunlichst den Bedürfnissen der Bevö lkerung  entsprechend eingeführt werden 
und es sind bereits bedeutende Verbesserungen gegenüber dem früheren 
Zustande geschaffen worden. Die vor dem 1. Oktober erworbenen H a lb 
jahreskarten gelten (ein Entgegenkommen der Deutschen Reichsbahn) w ei
ter. A rbeiterkarten  werden noch stärker verb illig t werden. B is  zum 30. 
Novem ber g ilt fü r Sudetendeutsche noch die OOprozentige Fahrpreiserm äßi
gung au f den Strecken des A ltreiches. D ie Personentarife des A ltreiches 
werden im Sudetenland nur nach Maßgabe der E ing liederung der W irtscha ft 
und stufenweise eingeführt werden.

Ze llwolle und Kunstseide im Vordergrund. Die fortschreitende 
En tw ick lung  der deutschen Zellwollp roduktion hat schon zu fühlbaren 
Erleichterungen in der Rohstoffversorgung sowohl in der Baumwoll- und 
Leinen-Weberei als auch in der W o llindustrie  geführt. Die Zellwollher- 
steller bringen Spezialtypen für d ie verschiedenen Verwendungszwecke, 
wobei die Zellw olle  dann in ihren Eigenschaften weitgehend den beson
deren Anforderungen des einzelnen Verwendungsgebietes angepaßt wird. 
Auch die Bemühungen zur Erzielung einer größeren Naßfestigkeit der 
Zejlwolle haben E rfo lg  gehabt. So  haben Sp inner und W eb er die Möglich
keit, jew eils die Ze llwollsorte zu wählen, die ihren Anforderungen 
am meisten entspricht und sie sind so in d ie Lage versetzt, m it Ze llwolle 

sei es für sich allein  oder in Verbindung m it anderem M ateria l —  
hochwertige Qualitätsw are zu schaffen.

Auch die Kunstseidenindustrie ist gut beschäftigt. W enn  hier auch 
das Ausfuhrgeschäft nicht ganz den Erw artungen  entspricht, so zeigt doch 
der In landsm arkt eine noch steigerungsfähige Aufnahm efähigkeit, wobei 
den verschiedenen Spezialkunstseiden besondere Bedeutung zukommt. Auf 
dem Sondergebiet der Herstellung einer Spezialkunstseide für Autoreifen 
konnte man, nachdem die Versuche als abgeschlossen betrachtet werden 
konnten, schon zur fabrikmäßigen Herstellung in größerem Umfange über
gehen.

In dem Jah resberich t eines niederrheinischen W erkes der W o llin d u 
strie. der gegenüber dem V o rjah r von einer bedeutenden Umsatzsteigerung 
des W erkes und einer ständigen starken Nachfrage und Vollbeschäfti
gung des W erkes berichtet, wurde darauf hingewiesen, daß d ie E igenart 
des W erkes als typischer Sp inn«  ebereibetrieb der Reißw o llindustrie  unter 
den jetzt gegebenen \ erhältnissen seine besondere Stä rke  bedeutet. Der 
größte Ie i l  der verwendeten Rohstoffe fä llt im Inlande an und unterliegt 
keinen Verarbeitungsbeschränkungen. Durch verstärkte Heranziehung d ie
ser bewirtschaftsfreien Rohstoffe und durch verm ehrte M itverarbeitung von 
Zellw olle  sei es möglich gewesen, d ie infolge der Bewirtschaftungsm aß
nahmen erforderlich gewordene Einschränkung im Verbrauch von W o lle  
und Baum wolle auszugleichen und darüber hinaus den Umfang der E r 
zeugung zu steigern. Auch von W erken  der Baum w ollindustrie w ird  be
richtet, daß man die Herabsetzung der Baum wollkontingente durch erhöhte 
Verarbeitung von Zellw olle  ausgleichen konnte.

W a s  nun d ie weitere En tw ick lung  der Ze llwollherstcllung anbetrifft, 
so werden wohl noch m ancherlei neue Typ en  für die verschiedensten 
Sondergebiete der Verarbeitung herausgebracht werden. G leichzeitig  w ird  
aber auch schon auf eine gewisse Vereinheitlichung hingearbeitet, um 
einer zu großen Zersplitterung der Herstellung entgegenzuwirken. Geht 
es doch auch darum, die Zellw olle  w enn  eben möglich noch weiter zu 
\ erbilligen.

In der Herstellung kunstseidener Gewebe w ar die Geschäftsentw ick
lung in den letzten W ochen n icht ganz einheitlich. Schirm stoffe, in denen 
mancherlei neue Muster gebracht werden, ließen im allgemeinen eine 
Belebung der Nachfrage erkennen. Futterstoffe bringen durchweg 
zufriedenstellende Aufträge. Stellenweise hat man m it schweren kunst- 
seidenen R ipsen für Tapisseriezwecke sehr gute E rfo lge erzielen können. 
A u f dem Gebiete der Herstellung kunstseidener und reinzellwollener 
Gewebe für Handarbeitszwecke werden mancherlei Versuche gemacht und 
man hat mit manchen Geweben auch schon guten E rfo lg  gehabt. Kunst
seidene und zellwollene Dekorationsstoffe bringen gute Aufträge und 
besonders die neuen Muster in Druckstoffen haben h ier eine gute A u f
nahme gefunden. In K leiderstoffen w ar das Geschäft bisher n icht überall 
so. w ie man es wohl erw arte t hatte. Man darf aber wohl dam it rechnen, 
daß sich der Absatz in den neuen Früh jah rsartike ln  in den nächsten 
W ochen noch weiter beleben w ird

Die Teppichhersteller haben m it der Verwendung zellwollener 
Spezialgarne sehr gute Erfo lge erzielen können. A uch in der Möbelstoff
weberei spielt Ze llw olle  in Verbindung m it Baum wolle, W o lle  oder Leinen 
eine immer größere Rolle. Die Beschäftigung der Teppich- und Möbel
stoffweberei konnte sich w eiterh in in zufriedenstellender W eise  entw ickeln.

E ine  allm ähliche Belebung der Nachfrage zeigt sich auch bei den 
Herstellern kunstseidener Trikot-K leider- und Blusenstoffe und hier haben 
mancherlei aparte neue Muster sowohl in buntgew irkt, Uni- oder Z.wei- 
farbeneffekte. als auch in bedruckt sehr gute Aufnahm e bei der K le id e r 
und B lusenfabrikation gefunden. A uch für den Schn ittw arenverkau f fin 
den diese kunstseidenen Triko tstoffe  in steigendem Maße Interesse. Bei 
den kunstseidenen Trikotw äschestoffen stehen leider v ie lfach  immer noch 
die leichten Q ualitäten bei recht gedrückten Preisen im Vordergründe des 
Interesses. Fü r die Herstellung von Büstenhaltern werden immer w ieder 
neue Muster gesucht und spitzenartig w irkende Muster werden dabei in 
der Regel bevorzugt. Fü r die Korsettindustrie gehen dagegen vorw iegend 
besonders schwere Qualitäten.

Die En tw ick lung  der Gardinen-Musterung. B e i Gardinen standen 
lange Ze it die Grobtülle stark  betont im Vordergründe des Interesses und 
a llm ählich  wandte sich der Geschmack w ieder mehr den feineren Geweben 
zu. M it dem weiteren Ausbau der Musterungen traten d ie Grobtülle immer 
mehr in den H intergrund und man glaubt deshalb heute h ier und da 
schon die Meinung vertreten  zu können, daß ihnen für die nächste Ze it 
keine besondere Bedeutung mehr zukommen w ird. D iese Ansicht dürfte 
aber falsch sein, denn w er die En tw ick lung  des Geschmacks bei Gardinen 
oder in der gesamten Innendekoration verfolgt hat, der w ird  festgestellt 
haben, daß sich hier deutlich eine allgemeine Verfeinerung ausgeprägt

hat. Man macht heute mehr als früher je  nach der E igenart des Raume? 
uml seiner Zweckbestimmung feine Unterschiede auch in der Bek leidung 
der Fenster. H ieraus ergibt sich, daß trotz des weiteren Vordringens der 
Fe in tü lle  auch den Grobtüllen eine gewisse Beachtung sicher ist, Grob
tü lle werden vor allem  dort, wo d ie ganze E inrichtung eines Raumes einen 
schweren E ind ruck  macht (z. B. Herrenzim m er) uml auch für die Fenster
bekleidung entsprechend schwere Gewebe zur Anwendung gebracht w er
den, eine Ro lle  spielen.

Bei den Fein tü llen  scheinen vor allem  spitzenartig ausgearbeitete 
Musterungen sowohl in Blumen a ls auch in Ornamenten für die nächste 
Z e it das Feld  zu beherrschen. So  leicht und zart w ie das Gewebe soll 
auch der En tw u rf der Muster sein. K leinen M usterrapporten wird man 
im allgemeinen den Vorzug geben, denn die genähte Gard ine kommt im 
Gegensatz zur abgewebten Store-Meterware immer stärker in den Vord« r- 
grund und bei der großen Versch iedenartigke it der Verarbeitung, die sich 
teils schon aus den unterschiedlichen Fenstergrößen ergibt, läß t hier das 
kleine Muster größere Bew eg lichkeit. Dann hat die stärkere Heranziehung 
d er Kunstseide als M ateria l der eigentlichen Gardinenstoffe zu neuen 
M usterungsmöglichkeiten geführt, denn es lassen sich h ier vor allem durch 
den W echsel von  mattem und glänzendem M ateria l sehr gute W irkungen 
erzielen. Be i Gardinenstoffen kommt es natürlich vor allem  auf die 
W irk u n g  in der Durchsicht gegen das L ich t an. Farbige Effekte haben 
sich bei Scheiben- und Landhausgardinen sehr gut. eingeführt und auch 
bei Stores hat man m it dezenten W irkungen  z. B. eerue Effekte in creme 
Gardinen gute Erfo lge erzielen können. W enn  sich auch bei den Scheiben
gardinen die Zweifarbenmode (w e iß  m it rot, blau oder gold usw.) weiter 
entw ickeln  w ird , so scheinen tler En tw ick lung  der farbigen Effekte bei 
Tü llgard inen  doch enge Grenzen gezogen zu sein, da der Geschmack der 
breiten Maße einstweilen den einfarbigen Gardinen noch den Vorzug gibt. 
Immerhin w ird  man den Zweifarbeneffckten auch weiterh in  seine Beach 
tung schenken müssen. Schließlich  w ird  d ie Musterung der Gardinen 
sich im m er der Musterung der Dekorationsstoffe anzupassen haben, denn 
ein belebtes Muster au f der einen Seite w ird  immer durch ein ruhiger 
wirkendes Muster auf der anderen Seite ergänzt werden müssen.

W irtschaftsverhandlungen. In den letzten Tagen fanden Veihandlun- 
gen m it der niederländischen Regierung über die Regelung desZaldungs- und 
W arenverkehrs  zwischen den sudetendeutschen Gebieten und Holland statt 
Hiernach w ird  die E in fuhr aus Sudetendeutschland nach Holland und seinen 
Kolonien im bisherigen Umfange erhalten. Zahlungen erfolgen im deutsch
holländischen Verrechnungsabkommen.

Ostm ärkische Textilindustrie im Aufbau. W ie  der R . Z. aus W ien  ge
meldet w ird , veranstaltet das Facham t Textil der D A F . in gemeinsamer 
Arbeit mit der W irtschaftsgruppe Textilindustrie die erste große Arbeits
tagung der ostmärkischen Textilindustrie. Die Tagung  w ird nacheinander 
in zwei Orten der Ostm ark durchgeführt werden, und zwar am 27. Oktober 
in W ien  uml am 21t. Oktober in Feldk irch  (Vorarlberg ). E s  gilt für die T e x til
industrie der Ostmark zunächst den Vorsprung einzuholen, den das A ltre ich  
in seiner En tw ick lung  der Ostmark voraus hat. Neben allen Betriebsführern 
der ostm ärkischen Textilindustrie  werden die Betriebsobmänner und zum 
großen T e il auch d ie M itglieder der Vertrauensräte an diesen großen A r 
beitstagungen teilnehmen. —  L a u t M itteilung des B. T . w ird d ie W o ll
wäscherei und Käm m erei Döhren bei Hannover in Korneuburg in der s till
gelegten W ollw äscherei einen Zw eigbetrieb errichten. Es ist bereits die E in 
tragung einer neuen Gesellschaft m. b. II. veran laßt worden, deren G e 
schäftsführer Hans Georg Heintzc und Dr. Georg Spät sind.

Neue Normen im Textilwesen. Vom Textilnorm , Fachausschuß der 
T extilw irtschaft beim Deutschen Normenausschuß, sind folgende Normen 
neu herausgegeben worden (Beuth-Vortrieb. Berlin  S W  öS):

K nöp fe. D IN  T E X  1570 Knopfkarten. Knopfschachteln (T räger: Fach- 
Untergruppe Knopf- und Bekleidungsverschlußindustrie).

Schu tzkleid ung . D IN  T E X  1503 Schachtanzug. D IN  T E X  1503 E in te iliger 
Arbeitsanzug, Kom bination (T räger: Fachuntergruppe Berufs- und Sp o rt
bekleidungs-Industrie; Verband der deutschen gewerblichen Berufsgenossen
schaften e. V .: Reichsbund des Textil-Einzelhandels e. V .: Rheinisch-West
fälischen W erkgruppe. Ferner für D IN  T E X  1503 Fachnormenausschuß für 
Bergbau, für D IN  T E X  1500 Fachgruppe Textilien  und Bekleidung).

Postsparkassendienst im Sudetengau. Bewohner des Sudetengaues 
können bei der Deutschen Reichspost im Sudetengau Einzahlungen auf 
ihr Postsparkassenbuch leisten, das sie einstmals von der Postsparkasse 
der Tsehecho-Slowakei erworben haben. Ebenso sind Auszahlungen mög
lich. H ierbei w ird  d ie E in lage  zum Ku rse  1 K e  12 Reichspfennige um
gerechnet. T äg lich  w ird  höchstens der Betrag  von 50 RM . ausgezahlt. Die 
W iederausfuhr dieser Postsparkassenbücher in die neue Tschecho s low akei 
ist verboten.

Der Postpaketverkehr im Sudetenland ist für gewöhnliche Pakete bis 
zu 10 kg  G ew icht eröffnet. Be i der Aufgabe ist eine Pak e tka rte  beizubrin
gen (P re is  2 Rpf.). Be i der Beförderung dieser Pakete  in das A ltre ich  oder 
ins Ausland sind die vorgeschriebenen Begleitpapiere beizubringen, die bei 
der Deutschen Reichspost (Paketverkehrsste lle ) und in den T abakverkau fs 
stellen erhältlich sind.

Aufbau einer Ze llwollindustrie im Sudetengau. W ie  die ..R. Z.“  berich
tet, soll im Anschluß an d ie G lanzstoffabrik  A.-G. in Lobositz ein W erk  
zur Erzeugung von Zellw olle  errichte t werden. Die sudetendeutsche T ex til
industrie verbrauchte bisher jäh rlich  ungefähr -15.000 bis 50.000 Tonnen 
Rohbaumwolle. E s  soll erre icht werden, daß dieser Verbrauch entsprechend 
erniedrigt wird. Die M öglichkeiten für die Errichtung  einer sudetendeut
schen Ze llwollindustrie sind infolge des großen Holzreichtums günstig.

Patenterte ilungen. K l.  8  b. Nr. 000.0 0 1 . Vere in igte Färbereien und 
Appretur A.-G. in T h a lw il b. Zürich. B re itstreckvorrich tung  für Gewebe
bahnen. 29. 8 . 39.

K l. 8  a. Nr. 067.179. Dr. W oldem ar Fuhrmann in Dresden. Vorrichtung 
an W ickelm aschinen zur Herstellung von Gewebew ickeln, insbesondere für 
das Färben. 21. 11. 36.
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Die m o d e r n s t e  und w irtschaftlichste B re it 
spann-, Feuchttrocken- u. Veredelungsm aschine 
für die v e r s c h i e d e n s t e n  G e w e b e a r t e n ,  
w ie : Woll-, Halbwoll- und Baum w ollgew ebe, 
sow ie Seiden-, Kunstseiden- und M ischgewebe.

Spezia lität: K ru m p f-F ilzk a lan d e r

Interessenten erhalten auf W unsch  w e itere  Aufklärungen, 
ausführliche Angebote, sow ie unverbindlich. Ingenieurbesuch. 

Z a h l r e i c h e  e r s t k l a s s i g e  R e f e r e n z e n .

A. MONFORTS /  M. GLADBACH 6
M A S C H IN E N F A B R IK  (R H E IN LA N D )

Seitengleiche Färbungen auf Wollstra mit

H a l b w o l l e c h t c h r o m f a r b s t o f f e n

Liclitecht ♦ W asserecht

im  <‘ »< ‘ 1 1 H « - h a l t  f ü r  C l i F i i i i s e h c  I n d u s t r i e  i n  B a s e l

V e r tr e tu n g e .n  in :

A sc h , H r i im i,  I g ln u ,  ■T ägerudocf, l iö n ig I n h o f ,  N e u t it s c h e in ,  P r e ß b u r g ,  I te ic h e n b e r g
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$enegalin-Stärke
in Verbindung mit Kartoffelmehl

I__________

Ausgezeichnete, billige Schlichte 
für Zellwolle und Mischgewebe
Kostenloses Vorschlichten durch erfahrene Fachleute

Kantorowicz & Co. ♦ Breslau 1

Gladbach. Längenmeßvor-

K l. Hl.. N r. <507.352 Maschinenfabrik Friedrich  Haas, Oes. m. b. II. in 
Lennep, Rheinl. Flachtrockner fiir  Oewebebahnen. 21. !). 35.

K l. Hb. Nr. (>«»7.21(Ju rt B ieh ler und Horst Biehler in Lim bach i. S. 
Brem seinriehtung für die Verstellsp indeln der E in laßkettenw ände bei selbst
tätigen W arenein führvorrieh tung in  an Spann- und T r 
G. Id. 37.

K l. Hb. Nr. <>(>7.ö40. A lfred  Oerlach in Crimmitschau i. S. V t  
'/.um selbsttätigen Bewegen der Mulde von Muldenpressen. 1. H. 31».

K l. He. Nr. (>(>7.217. Ktablisseinents K . L . V . in V ille irbanne, Rhone, 
F rankr. Schablonendruckmaschine für Oewebe. 4. 2. 37.

K l. H c. Nr. <507.2(55. O ttokar Ostryt und Peter Kober in Zyrardow , 
Polen. Farbauftragvorrichtung für F ilm druck. 23. 11. 35.

K l. Hc. Nr. (5Ö7.21B. Z ittauer Maschinenfabrik A.-O. in Z ittau  i. Sa. 
Dämpfer zur Behandlung bedruckter Oewebe in laufender Bahn. 17. 1. 30.

K l. H f. Nr. 0G0.7H7. August W . D iekmann in Braekwede i. VVestf. 
Vorrichtung; zum Leihen einer Stoffbahn in Lagen. 10. 9. 35.

K l. H l. Nr. (>(>7.353. Joseph Monforts in M.-Oladbach 
riehtung für Stoffbahnen. Hl. 10. 3(5.

K l. 21) b. Nr. (»(>7.55(5. Fa . K a r l Freudenberg in Weinheim , Baden. V e r 
fahren zur Herstellung: von Oespinsten, Geweben oder anderen Textilien  
unter Verwenduni; von aus tierischer Haut gewonnenen Fäden. 20. 0. 34.

K l. 70 b. Nr. 0(57.341. J .  &  T . M. Oreeves L td . in Belfast. Irland. Se lUib- 
stabstreeke. 24. 12. 35.

K l. 70 b. Nr. 0(57.473. Sächsische Textilm asehinenfabrik vorm. Rieh. 
Hartmann A.-O. in Chemnitz. Flachkäm m asehine für W o lle . Baum w olle usw. 
14. 2. 30.

K l. 7(5 c. Nr. 007.2! 12. Rudo lf Langw ie ler in Freilmr*;. Breisgau. Doppel- 
draht-Zwiruspimlel. 20. 0. 37.

K l. 7(5 c. Nr. (5(57.203. Schilhanek *ü Pietsch in W arnsdorf. Sudetengau. 
Putzwalzenhalter für S trerkw erke . 10. 1. 37.

K l. 7(5d. Nr. GGG.HHO. Sächsische W ebstuh lfabrik  in Chemnitz. V o rr ich 
tung zum Beschicken der Spulstellen von spindellosen Spülmaschinen mit 
leeren Hülsen. 23. 4. 3(5.

K l. HG a. Nr. (500.H27. Stutz & C ie. vorm . J .  Stutz-Müller in Kem pten, 
Schweiz. Maschine zu Kntfernen der Garnreste von auf Spindeln aufgesteck
ten Spulenhülsen und zum Trennen der Hülsen von den Spindeln. 13. 4. 37.

K l. HGa. Nr. GG0.B93. Textilm aschinenfabrik A lois Sch lick  in Burgstädt 
i. S . Zettelbaumlagerung. 22. 7. 3(5.

K l. HG a. Nr. 007.010. (Zus. z. Pat. Nr. (500.455). W a lte r  Töpert in l'hin- 
1 gen, W iir t t. Vorrich tung  zum fortlaufenden Abziehen der konischen Spu len 
hülsen von Schützenspindeln. 0. 5. 30.

K l. HG h. Nr. 0(57.170. (leh r. Stäub li & Co. in llorhcn. Schweiz. Schuli- 
suchvorrichtung für Schaftmaschinen. 10. 2. 35.

K l. HOc. Nr. (500.H04. A.-C. Adolph Sau rer in Arbon, Schweiz. Spulcn- 
auswechselvorrichtung für Wechselwehstühle. 22. 3. 30.

K l. HG c. Nr. GGG.H05 (Zus. z. Pat. Nr. 045.337). O liver Sh im w ell in Ox
ford. Kngl. Vorrichtung zum W eben auf Webstülden mit einem zusätzlichen 
Anschlagkamm. 10. 0. 30.

K l. HG c. Nr. 0(57.020. W a lte r N ieolet in Leipzig . Verfahren und V o r 
richtung zum Weben mit zwei Kettenfadensystem en. 2H. H. 30.

K l. HO c. Nr. (5(57.021. Maschinenfabrik Carl Zangs A.-O. in Krefeld . 
Schußsuchvorrichtung für Wehstiihle . 10. 3. 30.

K l. H(i c. Nr. 0(57.525. W a lte r  Kä lb erer in Schwabmiinchen. Warenauf- 
wickel- und FntspannVorrichtung für Webstühle. 9. 4. 37.

K l. HO c. Nr. 007.520. Max Auerbach in Deventer, Holl. Verfahren zum 
Kinsehlagen der Sehlauchspulen in Webschützen und Webschützen hiefiir. 
2H. 0. 35.

K l. HO c. Nr. 007.5H4. Schorch-W erke A.-O. in Rhev.lt. Vorrichtung zum 
Stollsetzen von Webstühlen. 10. 11. 33.

K l. HO f. Nr. 007.022. Fa . Kmil Jä g e r  in Neustadt a. Orla. Schulidraht- 
'itung für Drahtwebstiihle. 20. H. 37.

K l. HO g. Nr. 007.110, (Zus. z. Pat. Nr. (547.235). E rns t Hochheimer in 
Aachen. Sp iege lvorrichtung für W ebstühle. 24. H. 37.

K l. HOh. Nr. 007.020. Hans Sachs in Breslau. Maschine zum Herstellen 
von Webereipatronen. 23. 3. 37.

Ein tragungen in das Handelsregister. N e u e  F i r m a .  Heidendruck 
und Schalfabrikation. Oes. m. b. 11. in Köln a. Rh.. Kreuzgasse 1 3. Fs 
wurde die frühere Firm a Rheinische Schalfabrikation  W . Lichw itz  W w e. 
übernommen. Stam m kap ital 20.000 RM. Oeschäftsführer: K u rt Waßm ann.

V  e r ä n <1 e r  ii n g  e n. Von der Fa . W urzner Teppichfabrik  A rthur 
Bechtohl in W urzen erhielt Rudolf B rauckm eyer K o llek tivp rokura . —  Aus 
der Fa. Oustav O laser. Leinen- und Baum w ollwarenfabrik  in Oberrochlitz 
i. Riesengeb.. Sudetengau, ist der Inhaber Pau l O laser ausgeschieden. In 
haber ist Kaufm ann F.mil Oebert in Sahlenbach. —  Die Fa . Sportstrickerei 
W ispo Feldmann & Psch ika l in W ien . V II., Neubaugasse 55. lautet nunmehr 
..Sportstrickerei W ispo Psch ika l & ('o ."  Ausgetreten sind die Oesellschafter 
Elisabeth Psch ika l und Leo Feldm ann. —  Bei der Fa. Igsa S trickw aren 
fabrik Jo se f Oänsler in W ien , X V ., John-Str. H3, wurde als neuer kommis- 

Verw a lter D irektor Hubert Oottwald in W ien  bestellt. — Kom- 
V erw a lter der Fa. Schafvvollwarenfabrik E rnst Ste in  & Co. 

Oes. m. b. II. in W ien . 1.. Neutorg. 15, ist E rw in  Fritsch. - Be i der Fa. 
Kniipf-Teppich Industrie System  Banya i A.-O. in Pottendorf, Nieder-Donau. 
wurde Rudolf Paw lik  zum kommissarischen Verw a lte r ernannt. —  In die 
Fa. W irkw aren fab riken  Oottfried Mathis in Hohenems i. Vorarlberg  ist

Anton Mathis als Oesellschafter eingetreten. - Dr. Jo se f Burda in W h  i 
ist kommissarischer Verw a lte r der Fa . Josefsthaler mechanische Weber*-! 
J .  Rotenstreich in W ien , I.. Marc-Aurel-Str. (5. - Fü r die Fa . W r. Neu
Städter Oardinen- und Teppichfabrik  Leopold Selmeczi & Sohn in Wien, 
i., Fischerstiege !), S itz  in YVr.-Neustadt. wurde Stephan Lechner, W ien . als 
kommissarischer V e rw a lter ernannt. - Kom m issarischer Ve rw a lte r der Fa. 
Igw a  Strickw aren fab rik  Ing. Otto W aldstein  in W ien . V I!. . Schottenfel l 
gasse 72, ist Dr. O tto Polaschek in W ien . - Fü r den Bereich der Wien* ' 
Zweigniederlassung der Fa . Mechanische W eberei Rudolf Mautner, der* n 
Sitz sich in Oroß-Borowitz i. Böhmen hetindet. ist Carl Miinzel in Oetzen
dorf a. L . zum kommissarischen V erw a lte r ernannt worden. •— Von d* r 
Fa. A.-O. der Kleinm ünchner Baum wollsp innerei und mechanische Weber* i 
in Linz, Hofgasse !>, erhielten Franz O rundaekcr und Dr. Hans N ah lovsk-. 
beide in L inz, Ko llek tivp rokura . -— Bei der Fa. W iw  W irk- und Strum pf 
warenfabrik Z inner Jt Schönberg in W ien . I.. Sterngasse 13, wurde o p  . 
B leyer in W ien  als kommissarischer V e rw a lter eingetragen. —  Von d< r 
Fa. Färberei T ribusw inkel. Inhaber Theodor P re iß  in Tribusw inkel. Bezir 
Baden. Nieder-Donau, erh ielt Anna Pre iß  Finzelprokura. Bei der F::. 
.Vleehanisch<* W eberei C rosit W e is  X- Schmied in Innsbruck sind nun m eh r  
beide Oesellschafter gemeinsam vertretungsbefugt. Bei der Fa. W oll 
garn-Spinnerei Schneller in R ieden l>. Bregenz i. Vorarlberg  wurde die Pr* 
kura iles Frust Am ann gelöscht.

Geschäftsauflösung. Die Fa. Lcin itzer Baum wollspinnerei L u d w F  
W e iß  in Leibnitz und W ien , 1.. Börsegasse 14. ist aufgelöst. A ls Liquida 
toren wurden Rech tsanw alt Dr. V ik to r Vo it und Buchsachverständiger llnn- 
L ey re r bestellt.

L ö s c h u n g e n .  Chemische Reinigungsanstalt. W äscherei und Für 
berei Anton Orundmann in Kom otau. Sudetengau. — J .  Oiedion. Vertretung 
von Maschinenfabriken in W ien , IX .. Kolingasse 3.

Am 17. Oktober starb in der heiß umkämpften lle im ai 
lerr Hermann Braß , ein Führer des Deutschtums in di r Tscln 

cho-Slcwakei. Nun ist seine Heim at befreit. Der Verstorbene war Gosel! 
schafter der Fa. W ilhelm  B raß  & Söhne, Spinnerei und Färberei in Hohen 
stadt.

T sdiecho-S low akei
G e« Oktober hat die tsche

chische Reg ierung verfügt, daß sowohl der An tritt als auch die Frric li 
tung eines l'ntcrnehm ens auf einem neuen Stando rt und der E intritt 
neuer Persönlichkeiten in offene Handelsgesellschaften, Kommanditgesell 
schäften auf Aktien  oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Vor 
tretungs- und Verwaltungsorgane. Aufsichtsräte von Aktiongesellschaftei

eit. An

usw. einer Vorausbew illigung bedürfen. So lange nicht rechtskräftig  ent 
schieden wurde, darf m it dem Betriebe, mit der Tä tigke it, nicht begon

Bew illigungen überprüft. Der Verordnung sind auch freie 
nterworfen, so daß sie sich als eine allgem eine Beschränkung des

Zu diesem Zw ecke werden alle Gewerbescheine. Konzessio- 
F irm enprotokollierungcn usw.. die nach dem !). Oktober 193H

erteilten ............
Berufe unti
An trittes , der Pbersied lung und der Neubeteiligung bei a llen Erwerbs 
Unternehmungen darstellt, die n icht von Personen angemeldet wurden, 
welche ihren Wohnsitz bereits vo r dem 31. Ju l i  d. .1. in dem Ort hatten, 
in welchem sie das neue Erwerbsunternehm en betreiben wollen. Die 
Verordnung schützt also insbesondere vor der rberschwem m ung mit

Sta rke  Nachfrage nach Textilw aren . Infolge der M obilisierung und 
der dam it verbundenen nahezu vollständigen Sperre des privaten  W a ren 
versandes sind die Ab lieferungen der Fabriken  nicht regelmäßig erfolgt. 
Dazu kamen der starke -Bedarf der M ilitä rverw altung  und d ie Angstkäufe 
der Bevö lkerung, so daß in vielen Textilien , insbesondere in Woll- und 
Baum w ollwaren , noch mehr aber in Leinenwaren, ein fühlbarer Mangel 
entstanden ist. Die Deckung des Leinenwarenbedarfes. der infolge der 
gedrückten Lebenshaltung der Konsumentenmasse an sich nicht groß ist. 
w ird  kaum bald befriedigt werden können, da der größte T e il der Le inen 
webereien im abgetretenen Sudetenland liegt. Aber auch im Wollwaren- 
handel macht sich zum T e il ein Fehlen der Lieferungen geltend, obwohl 
d ie Briinner W ollw aren industrie  m it vo ller K ap azitä t arbeitet. Die Lager 
iles Handels sind gelichtet. Insbesondere aus der S low ake i w ird  eine 
starke Nachfrage nach Textilien  a lle r  A rt. insbesondere Wollstoffen ge

lle r  Briinner M anufakturwarenhandel verzeichnet, ein starkes B a r 
geschäft, trotzdem die Preise einzelner A rtike l in nicht geringem Fmfange 
gestiegen sind. Insbesondere Baum w ollwaren ziehen im Pre ise an. weil 
das Fehlen dieser W aren  e in Aufhören der früher starken Konkurrenz zur 
Fo lge hatte und die* Fabriken nun w ieder m it entsprechendem Nutzen 
kalku lieren  können. Man rechnet auch damit, daß die bisher üblichen 
Hchleuderverkäufe aufhören werden. Geringere Nachfrage ist bei Damen- 
und Herrenkonfektion zu verzeichnen, obwohl auch hier die W in te rau f
träge noch nicht im vollen Fm fange erteilt wurden.

Sitzverlegenheiten. Die Leinen- und Baum wollweberei F. Gedul
diger in Trautenau hat ihren Sitz  nach P rag  II..
In T rautenau und Parschnitz \erbleiben Zwe
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Spannen,

Rudjahr-Doppel-Planrahmen Krumpfen
und Dreifach-Planrahmen, Patent in einem
für Seiden-, Kunstseiden- und Mischgewebe und für Wirkwaren. Arbeitsgang

M R U D O L F  J A H R  M A S C H IN E N F A B R IK  G E R A
Vertreter: Be rfh o ld  Kafka , Brünn , Z e ile  7 + Ferd . Lag reze , R e ichenb erg , Tuchplatz 1

Bitte K L  I N G  E R - F A B R I K A T E

bestellen 

Sie das 

Abonnement 

auf die 

Fachzeitschrift

Wollen- u. £emen-3nöuftc!e

K L I N  

K L I  N 

K L I  N

K U  N

G E R

G E R

B e s t e  D i c h t u n g

© V e n t i l e  ( P a t e n t )
o h n e  S i t z ,  o h n e  K e g e l

R e f l e x i o n s - W a s s e r -  
s t a n d s - A r m a t u r e n

Pat.  Hähne  mit nachdicht
barer elast. Dichtungsbüchse

R e f l e x i o n s - G l ä s e r
a u s  P r e ß  - H a r t g l a s

© B e s t e  Z y l i n d e r k o p f -  
und A u s p u f f d i c h t u n g

O Klinger Brems- u.Kupp
lungsbelag ohne Metalleinlage

e
G E R

G E R  0

.100°"

R I C H . K L I N G E R
A K T IE N G E S E L L S C H A F T
GUMPOLDSKIRCHEN

BEI W IE N

SEIFEN
F ü r  d i e

INDUSTRIE
SPEZIALSEIFEN

FÜ R D IE
TEXTILINDUSTRIE

T D a lk h e m s e ife  
T a l g h e m s e i f e  
M a rs  e illers  e ife  
E la in k e m s e i fü  
S c h m ie r s e i fe n  

P o lie rse ife  
S o f t e n i n gUW

Mit N.T.B.-Methoden 
und Einrichtungen
werden Ihre Textilerzeugnisse besser u. billiger,
Ihr Gewinn g rö ß e r!
G länzende Atteste von bekannten in- und 
ausländischen T e x t i l f i r m e n  bezeugen es. 
Verlangen S ie  in Ihrem eigensten Interesse 

n . t . b . e ine  Expertisierung Ihres Betriebes und damit
Aufschluß über d ie  möglichen Ersparnisse!

Niedermann-Textil-Beratung
und techn. Bureau für d ie  gesamte Textilindustrie

Rapperswil St. G. am ISritae (Schweiz)
Konstruktion  u. Bau  von  Sp ez ia lap p ara te n

3)ie ^öärmefyem ©uf)lte
ift beute tein  P r o b le m  tncbv!

V ie le  namhafte, führende F i r m e n  aller 
Indusfriekreise verwenden d ie  Sperre an 
ihrer Kesselanlage. Die Urteile darüber 
liegen vor. Zw eck: Beseitigung der durch 

den  Schornsteinzug während der Betriebspausen 
entstehenden inneren Auskühlungsverluste, H erab 
setzung des Schamotfeverschleißes im Brennraum, 
verkürzte Anheizzeifen, erhöhte Bereitschaft, wesent
liche Brennstoffeinschränkung.

HERRMANN & VOIGTMANN -CHEMNITZ
Fachgeschäft für Schornsteinbau u. Kesseleinm auerungen. G egr. 1898

Spinnerei-Ersatzteile
a l l e r  A r t ,  Umarbeiten alter Flyerflügel und Spindeln, Erzeugung 
oberer Streckwälzchen, Teile für Hochverzüge, Räderfräserei, Weifen, 
Bündelpressen efc. liefert sämtlich nach langjährigen Erfahrungen

Dom . K latovsky , Maschinenfabrik, Eisengießerei, Roth-Kostelefj, Tel. 16.

d r = = Q

Parachlormetakresol
das vorzügliche und zuverlässige

Konservierungsmittel
für Appreturen, Seifen-und Imprägnierflotten und dergleichen

C A R L  K R I E N I T Z  & C O ., Berlin-Steglitz, Heesestraße 11

| ^ ^ l |  wolle man stets auf die Zeitschrift „ W O L L E N -  U N D  L  E I  N E  N I N D U  S T  R I  E 11 Bezug nehmen.
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Di« F irm a Fischer &  Haas, Baum wolltaschentiicherweberei hatte ihren Sitz 
bisher in Hohenelbe. Das Unternehmen befindet sich nunmehr in König- 
grätz, K o te io va  ul. —  D ie bekannte Ixdnen- und Segeltuchfabrik Heinrich 
K linger, die in Zw ittau  eine Leinen-, Baumwoll- und .Juteweberei unter
hält, hat ihren Sitz nach P ra g  in die bisherige Zw eigniederlassung ve r
legt. In  Zw ittau . das im Sudetenlande liegt, bleibt eine Zw eignieder
lassung.

Ein tragungen in das Handelsregister. Neue Firm a. B re tis la v  Kube- 
cek, Leinen- und Baum w ollweberei in H ronov a. Mettau.

V e r ä n d e r u n g e n .  Be i der F irm a  Herrn. Po llack 's  Söhne, Baum- 
wo llw arenfabrik  in P a rn ik — Böhm.-Trübau. wurde die P roku ra  des Hans 
Posp ischil gelöscht. —  Von der Firm a F. M. Oberländer und Hronover 
Baum wollsp innerei A.-G. in H ronov erh ie lt Fab riksd irekto r Friedrich  
Schur Ko llek tivp rokura . —  W ilhelm  Jacob s ist nicht mehr P roku ris t dei 
Firm a Erste böhmische Kunstseidenfabrik A.-G. in P ra g  I I ,  Jungm ann 
gasse ‘18.

Großbritannien
Die Exportbewegung im August 1938. Der B  a  u m w o l l g a r n e x p o r t  

im August 1938 zeigt in allen Sorten einen Rückschlag. In rohen ungefärb
ten Baum wollgarnen betrug die Ausfuhr 8.009.300 lbs gegen 8,338.700 Ibs 
im Ju l i  1938 und 11,880.000 lbs im August 1937. Der Export in gebleichten 
und gefärbten Garnen belief sich auf ‘907.300 lbs gegen 982.700 lbs im Ju l i  
1938 und 1,097.000 im August 1937. Von den Ländern, die den Baum w oll
garnbezug aus Großbritannien im Berichtsm onate aufbesserten, sind bei 
Rohgarnen zu nennen Irland  m it 307.900 lbs im August 1938 gegen 320.90t) 
lbs im August 1937, Polen m it 221.000 gegen 198.000 lbs. D e u t s c h l a n d  
mit 2.782.400 gegen 28.400 lbs, Ita lien  m it 9500 gegen 300 lbs, Bu lgarien  mit 
42.300 gegen 28.100 lbs und die Tü rke i m it 188.900 gegen 144.400 lbs und 
gebleichten und gefärbten Baum w ollgarnen finden w ir  in den Ländern , die 
den Garnbezug im Berichtsm onate erhöhten w ieder Polen mit 12.400 gegen 
0000 lbs int August 1937, I )  e u t  s c h 1 a n d mit 9000 gegen 3300 lbs, Holland 
mit 35.100 gegen 15.000 lbs, Frankre ich  mit 2500 gegen 2400 lbs, G riechen
land mit 22.800 gegen 13.800 lbs, Brasilien  mit 10.800 gegen 600 lbs und 
Uruguay m it 10.800 gegen 12.300 lbs.

Die Ausfuhr in I» a u m w o l l s t i i c k  w a r e n  betrug im A ugust 1938 
im Gesamten 108,177.000 Yds2 gegenüber 113,200.000 Y d s 2 im Ju l i  1938 und
101.992.000 Y  ls- im August 1937. W ie  man sieht, ist auch hier der Exp ert 
sowohl gegenüber dem Vorm onate als auch —  und in diesem Fa lle  beson
ders —  gegenüber dem gleichen Monate des Vorjahres. H ier belief sich der 
Exportverlust fast 00 M ill. Yds2. Un ter Berücksichtigung der einzelnen 
W arengattungen bewegte sich die Ausfuhr auf folgenden Ziffern. Voraus
geschickt sei, daß a lle W arengattungen von Baum w ollstückwaren  in der Aus
fuhr einbüßten. Die Ausfuhr in Rohwaren betrug im August 1938 18,703.000 Y d s 2 
gegenüber 19,117.000 Yd s2 im Ju l i  1938 und 24,891.000 Yd s2 im A ugust 1937. 
Die Ausfuhr in W eißw aren  stellte sich auf 30'6 M ill. gegen 34T> M ill. bezw. 49’7 
Mill. Yd s2, in bedruckten Baum w ollstückw aren  auf 23’4 M ill. gegen 24*3 bzw. 
35'8 Mill. Yd s2, in stückgefärbten Baum w ollwaren  auf 29'3 M ill. gegen 29T 
bzw. 42"7 M ill. Yds9 und in garngefärbten Baum w ollstückw aren  auf 5'9 M ill. 
gegen 6  Mill. bzw. 3'8 M ill. Yds2.

Nachstehend seien einige der für den Baum w ollstiickw aren-Export 
wichtigsten Länder genannt und w ie sich der Export dorthin gestaltete. 
Nach Australien  ging diese Ausfuhr von 12'1 M ill. im August 1937 und 137 
Mill. Yd s2 im Ju l i  d. J .  auf 1U8 M ill. Yds'-' im August 1938 zurück. Nach 
Schweden blieb der Baum w ollstückwaren-Export ziemlich unverändert, u. 
zw. mit 1’8 M ill. Yds2 im August d. J .  gegen 1'7 M ill. im Ju l i  d. .1. und 1’8
Mill. Yd s2 im August 1937. Nach Norwegen w ar der Exp ortverlust gering,
u. zw. m it 1’05 M ill. Yds2 im A ugust <1. J .  gegenüber 1’08 M ill. im Iu li d. J .  
und 179 Mill. Yd s2 im August 1937. Nach Dänem ark ist sogar eine kleine 
Besserung zu verzeichnen, u. zw. m it 3'23 M ill. Yd s2 im August 1938 gegen
über 3'8 M ill. im Ju l i  1938 und 2'9 M ill. Yds2 im August 1937. D er Exp o rt
nach D e u t s c h l a n <1 hat sich im August d. J .  m it 278 M il. Y d s2 gegen
über der Ausfuhr vom Ju l i  1938 m it 1‘8 M ill. Y d s2 zwar etwas erholt, steht 
aber dem Export vom. August 1937 mit 279 M ill. Yd s2 noch wesentlich nach. 
Bedeutend ist der Exportrückgang nach Holland, u. zw. m it 004.000 Yd s2 
im August 1938 gegen 1*07 M ill. Yds2 im Ju l i  1938 und 2‘2 M ill. Y d s2 im 
August 1937. Nach Belgien und Frankreich  ist die Baum wollstüekwaren- 
ausfuhr im Verg le ich  zu den vorstehenden Ländern  nicht so bedeutend, 
aber auch h ier e rlitt  diese Ausfuhr, u. zw. bei beiden Ländern eine Einbuße. 
Außerordentlich stark  ist der Ausfuhrrückgang nach der Schweiz, der im 
August d. J .  nur 721.000 Yd s2 ausmachte, gegenüber 888.000 Yds2 im Ju l i
1937 und 373 M ill. Yds2 im August 1937. Nach Ita lien  ist die Baunnvollstück- 
warenausfuhr, die an und für sich nicht sehr umfangreich ist, um W eniges 
gestiegen. Nach Siidslaw ien ist sie im August d. J .  m it 160.000 Yds2 gegen
über dem Vorm onate mit 99.000 Y d s 2 zwar wesentlich gestiegen, aber die 
Ausfuhrhöhe vom August 1937 m it 230.000 Yds2 wurde bei weitem  nicht 
erreicht. E in  Rückgang ist auch nach Griechenland festzustellen, u. zw. von 
1*6 Mill. Yd s2 im August 1937 gegen 1*25 M ill. Yd s2 im Ju l i  1938 und 1’09 
M ill. Yd s2 im August 1938. Die Baunnvollstückwarenausfuhr nach Rum änien 
ist au f ein M inimum herabgesunken, u. zw. von 145.000 Yds2 im August
1938 auf 9000 Yd s2 im Ju l i  1938 und 11.000 Yd s2 im August 1937. Nach der 
Türkei ist diese Ausfuhr noch ziemlich umfangreich, wenngleich auch diese 
zurückgegangen ist, u. zw. von 1’83 M ill. Yds '2 im August 1937 au f 1’37 
Mill. im Ju l i  1938 und 179 M ill. im A ugust 1938. Fast um die H älfte  g ing 
die Baum w ollstückW arenausfuhr nach Ägyp ten  zurück, u. zw. von 475 M ill. 
Yds-’ im Ju l i  1938 und 2*1 M ill. Yds2 im August 1938. Nach Franz.-West- 
a fr ika  erreichte die Ausfuhr im Berichtsm onate nur ein D ritte l gegenüber 
der Augustausfuhr 1937, u. zw. mit 722.000 Yd s2 im August 1938 gegenüber
258.000 Yds2 im Ju l i  1938 und 2'24 M ill. im August 1937. Nach Holländ. 
Ostindien reduzierte sich die Ausfuhr im Verg le ich  zum August 1937 um 
fast ein Fünftel, u zw. m it 0*2 M ill. Y d s2 im August 1937 gegen 17 Mill. 
Yds2 im Ju l i  1938 uml 175 M ill. Yd s2 im August 1938. Nach Kuba ist diese 
Ausfuhr ebenfalls sehr stark  zurückgegangen, u. zw. von 1’9 M ill. Yd s2 im 
August 1937 gegen 100.000 Y d s2 im Ju l i  1938 und 194.000 Yds2 im August 
1938. Sehr bedeutsam ist die Baum w ollstückwarenausfuhr nach Argentinien,

u. zw. betrug diese im August 1938 7*80 M ill. Yds2 gegen 9*9 M ill. Yds2 im 
Ju l i  1938 und 12*5 M ill. Yd s2 im A ugust 1937. Auch nach den anderen sml 
am erikanischen Staaten  hat der Baum w ollstiickw arenexport nachgelassen.

In W o  11 g e  w e b e n  betrug die Ausfuhr im August d. .1. 0 ,443 .0" "  
Yds2 gegenüber 8 ,37 7 .0 0 0  im August des Vorjahres. H ier sticht die Einbuße 
insbesondere nach B r it. Indien hervor, u. zw. von 114 M ill. lbs im Augu-i 
1937 gegenüber 095.000 Yds2 im August d. J .  Nach D e u t s c h l a n d  i-i 
die W o llw arenausfuhr von 200.000 Yds2 im August 1937 auf 113.000 Y<i- 
im A ugust d. J .  zurückgegangen.

Die Gesam tausfuhr in K a n i m g a r n w a r e n  im August d. J .  U-trn:
3.160.000 Yds2 gegen 4,145.000 Yd s2 im August 1937.

Der Gesamtexport in S e i d e n  g a r  n e u  belief sich im August 19::.-. 
au f 63.317 lbs gegenüber 00.535 lbs im August 1937. Die Ausfuhr in Seiden 
gewoben betrug im August d. J .  102.013 Yds2 gegen 185.840 Yds2 im Augu-t 
1937.

Die Bewegung auf dem Woll- und Kam m garnniarkte. Die hohen politi 
sehen Wogen, d ie in der letzten Ze it über Europa hereinbrachen, haben sich 
nachhaltigst auf den britischen Woll- und Kam nigarum arkt ausgewirki. 
V ie le  Exportfirm en haben mit Rücksich t auf die allgemeine Lage  dm Ln 
ferungen nach dem Kontinent gestoppt. Dies zeitigte natürlich bei den 
Spinnern nachhaltigste Folgen, die nunmehr auf dem inländischen Markte 
eifrigst Umschau hielten, um ihre Produktion halbwegs auf der gleichen 
Höhe halten zu können. Insbesondere hat auch die Kriegspsychose in Eng 
land in den letzten W ochen manchen W irrw a rr  im Rohwollbezug angerit-’it*•'. 
denn es w ar zu befürchten, daß bei zunehmender Spannung der politischen 
Lage die hohe Versicherungsquote gegen Kriegsgefahr in K ra ft  treten 
würde, d ie zu Lasten des Käu fe rs  geht. Aus diesem Grund« haben sieb 
v iele Bezieher gescheut, die ihnen zukommenden Quantitäten Rohwolle vor: 
den Zw ischenhändlern der australischen W ollieferanten  herein zu nehmen. 
Die Fo lge davon ist, daß die Lager der Makler derzeit überfüllt sind und 
kein P latz  für Neulieferungen vorhanden ist. Das Ablieforungs- und Verkaufs 
Programm in Rohwolle ist dadurch durcheinander geraten.

Hinsichtlich «ler Preisbew egung ist zu bemerken, «laß Croßbreds in «lei 
letzten Ze it nicht in der W e ise  gestiegen sind wie Merinos. Doch zeigen 
auch die Croßbredpreise eine aufsteigende Tendenz und die Käu fe r aim 
Yorksh ire  haben m it Rücksich t d arau f bereits kühn einen Preiszuschlag von 
5 Prozent vorgenommen. Die Sp inner sind daher gezwungen gewesen, «un
vorsichtige Ste llung  einzunehmen, denn wohin seitdem Croßbreds geliefert 
wurden, mußten Aufzahlungen geleistet werden.

In  nächster Ze it beginnt die neue Verkaufssaison in Buenos A ires und 
m it Rücksich t auf die in letzter Zeit gemachten Erfahrungen, w in l sich jeder 
K äu fe r von neuem verpflichten müssen, event. Kriegsrisikoversicherungen 
bei L ieferungen nach Europa zu tragen.

Sciiweiz
Die Lage  der Textilindustrie. In dem heurigen uml vorjährigen Ge 

schäftsjahr hat die Schw eizer W ollindustrie  mancherlei Schwankungen er 
lebt. Anfang des Vorjahres brachte die Herabsetzung des Schweizer F ra n 
ken einen sehr lebhaften Verkehr in den W o llm arkt. In «ler Folge traten 
jedoch die neuen Ein fuhrzö lle  für W olltextilien  in K ra ft, «li«- d ie E in fuhr 
in v ielen Gattungen w o llener Erzeugnisse erleichterten, so daß «lie Schw ei
zer W o llindustrie  in «len billigeren Auslam lslicforungen eine starke K o n 
kurrenz fand. Die Fo lge davon war, daß «li<* Orders gegen Ende des Jah res 
außerordentlich stark  zurückgingen. Von diesem Schlage konnte sich die 
Schw eizer W o llindustrie  auch in diesem Ja h re  noch nicht erholen, bzw. 
stellt die billigere Auslandskonkurrenz immer noch gegenüber, «la die Im 
portzölle noch keine Änderung erfahren haben. Die V e rtre te r <l«*r schweiz«*r 
W ollindustrie  haben vielfach  und besonders in letzter Ze it bei «len zustän
digen Ste llen  vorgesprochen. Verfügungen gegen «lie E in fuhr konnten zwar 
nicht erreicht werden, doch wurde zugesichert, daß die W ollindustrie  ihrer
seits bei Exportm öglichkeiten weitgehendst Unterstützung finden wir«!.

Fü r  die Baum w ollindustrien begann dieses Ja h r  s«hr vielversprechend 
und die meisten Firm en kamen zu dieser Zeit auf ihre normale Kapazität. 
Der d arau f folgende Pre isrückgang für Baum w olle  w irk te  sich jedoch wieder 
sehr nachteilig aus, um so mehr, als sich die m«*isten Firm en m it teurer 
Rohbaum wolle in größerem Um fange eingedeckt hatten. Im ersten V ie rte l
jah r 1938 kamen daher auch 47 Prozent der in «len schweizer Baum w oll
spinnereien beschäftigten Belegschaften in Kurzzeitarbeit hinein. Die Lage  
hat sich bis heute noch nicht v ie l gebessert.

M it Rücksicht au f d«m allgemeinen Exp ortrückgang haben auch «li«1 
Baum wollwebereien ihre Produktion  herabsetzen müssen. Der Produktions
rückgang beträgt h ier ungefähr 25 Prozent gegenüber einem normalen 
Betriebe.

Schw eden
Verlängerung des A rbeitsvertrages in der Textilindustrie. Der Lohn 

end Arbeitsvertrag  in der schwedischen Textilindustrie, welche ungefähr
40.000 A rbeiter beschäftigt, ist nach M itteilung der Stockholm er B lätter, 
über das nächste Ja h r  verlängert worden. Der a lte Vertrag , welcher En«Ie 
dieses Ja h re s  abgelaufen wäre, ist ohne Festsetzung einer bestimmten Frist 
verlängert worden. Die Stundenlöhne siml bei weiblichen Arbeitskräften 
duchschnittlich um 5 Prozent und hei männlichen Arbeitern um 7 ¥< Prozent 
erhöht worden.

Polen
Die Lage der Textil- und Bekleidungsindustrie. Sow eit sich die geg«m-

w ärtige  Situation  auf dem polnischen W o l l -  u n d  H a l b  w o l l  W a r e n 
m a r k t  übersehen läßt, w ird  sie weit schwächer ausfallen als die vor
jährige Herbst- und W intersaison. Gegenw ärtig  sind «lie Umsätze um 
25 Prozent geringer als in der gleichen Zeit, des Vorjahres. Die diesjährige 
W intersa ison fing gleich schlecht an. Di«* Kau fleute  in den lixlustriezentren 
w ie  in der P rov inz  hielten m it großen E inkäu fen  zurück. Die Monate Ju l i
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und August im i l w n * I » - l  eim- starke- Depression. D*-r
Monat Se-pte-mher brne-hte- »•im* kle-im* Be-sscrung. jedoch brachten <1 i<* p*di- 
tischen Verhältn is^ 1 am laich1 des Monats w ieder eine Abschwächung der 
Fnisätzc. Das iieste Barom eter für d ie S ituation  im Woll- und Halbwoli- 
warenliandel ist der Verlauf der Saison in der Provinz. l iie r  sind nach 
Ansicht der Fachkre-Dc g*-g*-müb*-r dem V orjah re wichtige Veränih-rungen 
vorge-koinim-n. Die Provinzkau lhu ite sind wohl nicht zahlungsunfähig. doch 
ist in der Finanzkraft derselben eine bedeutende Verschleehterunjr e-inge- 
treten. Fs lehlt an Bargeld und d ie Provinzkaufleute zahlen mit Wechseln 
m it einer Laufzeit von •! bis ti Monaten. Die häufende Saison sollte gut 
sein, denn das ist hei den Käufern, der Landbevölkerung der Fa ll. Die 
Landbevölkerung' tritt jc-doch nur schwach als K äu fe r auf. da die1 Preise, 
welche sie für den Verkau f des (fetreides erhält, w eit h inter den notierten 
Preisen Zurückbleiben. Die Industrie im Lodzer tJebiel rechnete mit einem 
grollen Absatz nach dem neu entstandenen zentralen Industriegebiet, was 
auch nicht eintetrolTi'ti ist. Dtiiistig für sie ist die Stab ilisierung der V e r
hältnisse in K <niirn■ l.i|>«11en. liie r  w ird sogar eine Yergröße-ruiig des l'ni- 
satzes feslü'estellt. was die Industrie zu großen Hoffnungen veranlal.lt.

Auf dem Textil w ar«-iimark9- zeigte sieh in letzter Zeit ein scharfer 
Konkurrenzkam pf zwischen der Lodzer und der liia lysto ker 'l’extilindiistrie. 
le tztere  Industrie konnte bi-ln-r infolge der niedrigen Preise seiner Hr- 
/.*-ugiiisse mit chm l.od/.er Fr/.euunissen konkurrieren. In der laufenden 
Saison isi eine Ab-chwiiehunu in der liia lysto ker Konkurrenz zu bemerken, 
und zwar infolge der I ’rei-jk>1 itik der Lodzer Industrie, welche gleiche 
Hrzeuguisse- wie die- liia lystoker Industrie1 herstellte, jedoch in besserer 
( Innung. Da- hatte eine Senkung der l insät/c der liia lys to ker Industrie1 
zur Fedge- uml die Siiualiem  in *li«-s*-r Industrie1 gestaltete- sich se-hr schw ie
rig. Diese Verhältnisse wurden noch durch das Finlrieuvn des Importes 
\ersehle e-hte-rl. Der Hialv steiker Imliistrie-bezirk e-xportie-rte im August «I..I. 
le-xlilwaren im (dvvieln von 13 1.non kg im W erte von 419.909 ZI. Der 
Fxport stand alsei r ma n  wie im Monat duli d. .1. auf eiimm se-hr nii-drige-n 
Niveau. Im Augu-i 1't:17 e xportie rte1 llia lystok  271.00(1 kg Textilwarem im 
W erte  um  l.os.YOon ZI. De-r Fe rne '»ste-n wurde als Absatzge-biet ve rlore-n. 
währe nd die Ausfuhr nach Südafrika  v*-rhältnistuäßig noch se-hr jrünstifX war.

In eler ISieditze-r Te-xtilimlustrie- hat elie- Herbst- und W inlersaisem  gut 
ange-fnngen und e-s wi rd mit eurem gut*-n Absatz gerechnet. Dort lauten 
Bestellungen liir  Stedb- und Fe-ine-nware-n «rut ein uml elie Zahlungswe-ise 
ist nicht schice-ht. Während der inte-riiatieiiiab-n W irren  w ar der H iclitzcr 
M arkt kurze Zeit unsiche r. Die1 Inelusiri*- ist in vollem Hctriclio und wenn 
elas kühlt* Wet ter  a iihält. IndTt sie* ihre- in eleu- vorjährigen  W intersaison 
erlittenen Verluste- wie-der aiiszugle-iehen.

Der Textilexport. Der Fxport von Kam m garnen w ar im Monat Sep
tember e|. .1. hbhe-r als im Septe-mher 1937. uml zwar g**w ichtsm äßig um 
14.2% und wertm äßig um 2 .5% . In eien ersten 9 Monaten des laufende-n 
.lahros 1‘xportieTte Lodz 153.094 kg Kam m garne im W erte  von 1.81(5.1(50 ZI. 
gegenüber 79.812 kg im We-rte von 1.591.887 ZI. in der gleiehcn Ze it des 
Vorjahre-s. Die1 Ausfuhr hat sieh eleunuaeh gew ichtsm äßig um 11(5% und 
wertmäßig um 14% erhöht. Abnehmer waren Jugoslaw ien . Fnga r» . die 
Schweiz. Syrien . Irak . Ilritisch-Inelion. F innland  und Fuglniiel. in  Bauin- 
wollware-n w ar eler Fxport gewichtsmäßig um 49%  höher, aber wertm äßig 
nur um 2 %  höher. Die- Q ualität ele*r Ausfuhrw aren hat sieh dt-muaeh be
deutend verschh-chtert. Die Kunden waren Deutschland. Ita lien  und 
F iip im .

In eler llntstumpi'ii- uml Hiite-ausfuhr ist e*in ständiger Rückgang zu 
verzeichnen. Im Monat Septenih«-r 192.8 e-xport ierte Hieditz (Id(5:5 kg Hüte 
und Hutstumpe-n im We-rte- \em (59.4:57 ZI., g*-g*-nüber 11.719 kg im We-rte* 
von 1ö9.:517 ZI. im September 19:57. In den e-rslen 9 Monaten des laufen
den Jah res wurden I7.:5ö:5 kg Hüte- und Hutstumpen ausgeführt im W erte 
von 5:51.-12:5 ZI., gegvniihe-r 7(5.899 kg im Werte von 9(55.997 ZI. iti eler 
gleichen Zedt de- Vorjahres. F- verm indcite sieh also elie- Ausfuhr dieses 
Artikels m*-im*nmäßig um :58%. wertm äßig um 15%. Aufiiahme-lündt-r 
waren China. Holland uml Hnglaml.

Ain Ii die- Ausfuhr veni I.e inenuai n hat sieh im Meuiat Se-ptemher ge
senkt. wähn-ml vorlm r eine gute AiisfuhrzilTer zu verzeichnen war. In den 
ersten 9 Monaten eh- laufe-mh-n Jah res  w ar elie Ausfuhr'/.ilfe-r tnengen- 
mäßig um wertmäßig' um 5 %  höhe r als in eler gl* ie dien Zeit eh-s
Vorjahre-s. Aufriahme-Iämhr ware-n I ugarn uml die De-utselm Mstmark. Die 
Ausfuhr der übrigem Hrz*-ugnisse- de-r T*-xtilhranrlie w ar normal uml nic ht 
solchen Seliu ierig k- iieii uiiterw m lc-ii w ie die- Ilauptart ikc-l.

Aus tler Strunipfw arenindustrie. Die Kh-inindustrie arhe-itet nur auf 
Bestellung. weil sie- über keim- grollen ( Jeldtnilte! verfügt. W ährend  im 
allgemein*-» die- Produktion einig* Monat*- \or Beginn iles (Jeschäftes im 
Kle-iiihainh-l anlangt. hat elas (ö-se-häft in *I*• r K le in ind iistrie  in ilieser 
Saison noch nicht begonnen, was seit mehreren Jah ren  nicht mehr de-r Fa ll 
war. Schon die Somme-rsaisem war in diesem Ja h re  schwach. A ls Käu fe r 
tritt hier *ler < »st*-» auf. *Ier jetzt den Ankau f zurückhält. Zufolge- dieser 
Hage- siml die Pr*-is*- für S tn im p L und Socken um 8 bis 19% niedrige-r wie 
im Vorjahre.

Auf *b-m Konhktieiiisware-M iiarkt siml in le-tzte-r Ze-it Zahlungs- 
sehw ierigke-ite-n zu \ *-rz* i*dim n. Die Koiife-klieinsinelustrie- hat wold zu 
viel Kredit ge-gehc-n. In der Provinz herrseht vollständige Hube und 
es heste-hl hei den Kaufl«-ut*-n kc in Interesse- für gröbere Transaktionen. 
In der Provinz sind e inige Crobkaufleut*- zn-aiiime-ngebroehen und habe n 
259.999 bzw. 1 5(i.im 19 ZI. Sid iiihli'ii hinte-rlasse-n. Hauptsächlich wurden 
Lodzer Firmen b*-trolT*-u. Di*- l.odz*-r Industrie- hat sofort mit Kre-ilit- 
hestdiränkuiigeii -_-e•:1111 w orte t. Di*- Sirumpfindiistrie- re-idin -t in eli-n näch
sten Tagen mit eine r llele-lmng.

Rumänien
Schw ierigkeiten in der Versorgung mit Leinen- und Raum wollwaren.

Das rum;iiiis*-lii- Land w irtscliaftsm inisterium  hat zur Sicherung der Landes
verteidigung angeordne-t, daß von den in Fabriken uml im Handel vorrätigen  
LciiHMiwaren. sowe it sie- sieh zur Herstellung von Hemden. Leintüchern und 
Bettüberzügen für das M ilitä r eignen. 7 9  v. II. zurückgehalten werden

müssen. N ur :59 v. II. dieser W aren  dürfen an P r iva te  verkau ft werden. 
Dadurch hat sieh eler Markt für Leinen waren stark  eingee-ngt. ile-nn die 
Industrie- ist im Augenblick nicht in de r Lag*-, di*- Vorräte- *-ntspri*cheml 
aufzufüllen, nachdem ja  auch sie- 79 v. H. liir  elie- Landi-sve-rte-ieligung stelle n 
mul.».

F.he-nso macht sich in de-r Versorgung mit Haumwedlwaren ein plötz
licher Mangel geltend. F r  ist auf elie Anordnungen zurückzuführ*-». daß 
jede r Im porteur von Haumwedlgarn verpflichtet war. e bensoviel Raumwoll- 
garn von inländiscln-n Spinm-re-ie-n zu übi-rnelimen. als *-r e-inführe-n wollte. 
Di** zweite Verordnung hat bestimmt, daß elie- ilaumw*>llspinnerci*-n ele-n 
größten T e il ihrer Produktion für Zw ecke der Landesverte idigung *l'-m 
Staate- auhieten müssen. Daher leh-iht für die- (Jarnlie-fe-rmig an P r iva t unter- 
nelimen wenig übrig und die W e l e-re-ieii waren nicht imstande. s*>\ iel (Jarn  
im Inland*- e-inzukaufen. als sie *les Importes wege-n gehram-ht hätten. 
Maumweillware-ii siml eialn-r zu e inem s*-hr ge-suehte-n A rtike l g*-weirel*-n. l»-i 
ele-m *lie- Lieferung auf Kreelit imim-r mehr e-inge-sehränkt wirel. Di*- W*-b*-- 
re-i'-n halee-n elie1 Ih-gie-ruiig e-rsneht. sie- möge- elas ( Jarupnihh-m e-im-r P rü 
fung unle-rziehe-n. Die Folge- ist *-ine- neu«- V*-ror<Inung. nach < l*-r e Ii * • Impor
teur*-. sow*-it > i. • Ha um Wollgarne s*-lbst v*-rarh*-ite-n. nur g«-riiig*re- Me-nge-n 
oeh-r k<in*- iiil.iiielise-he-n Ilaumwollgarm- iih*-rii*>mm*u hab*-u müs>**n. um 
importieren zu können. W**r ausliuielisehe- Haiimwollgarn*- v*-rarbi-iti-t. muß 
he-im Import von Haumwollganii-n l*is Nr. :52 e-ngl. *• iii*■ n Inlanelshe-zug von 
89 v. II. eler zu importie-n-mh-ii Me-ug*- naehweis**n. Ile-i ele-n Nr. :52 leis (50 
e-ngl. n-rringert sieh *liesi-r Prozentsatz auf 25 v. II.. bei *l*-u Nr. (51 uml 
höhi-r *-ngl. ist kein Inlanelslii-zug nm-hzuweise-n. *I<><-h kann atie-li in eliesem 
Fall*- *las Wirtsehaftsministe-rinm • l«-n K au f inläm liseher Haiimwollgarn** 
;.11ore 111• -11. Die We-hereiimlusi»je-. uml m»e h im-lir eh r Hamb-I. e rwarten hie-r- 
v * m * * i 11* • Frleiehle-riiii-j-. -v iu . am h befürcht e-t wir*l. ' la ß  elie* in  h-tzte-r Z • • i t 
an vie lem Ste-lh-ii ansgetrai.'ii'-n Fohnkämpfe- uml elie- ela-lureh i-rzie-lte-n 
Lohii.-teigerung'-u «-im- Vert<-iu-nnig der F -riiu'wari-n zur Folge- hat. elh- b*-i 
d*-r ge sehwiiehti-n Kaufkraft -h-r Verbräm  ln-r nicht unbe-elingt tragbar e-r- 
seh'-iet.

I ’m elie- Lie fe-rse-hwie-ricke i t ' n '•iuige-riual.'n n zu besse rn, sind <li" X*>11- 
ämt* r zur s*>fortige-n Herausgabe alh-r Holil-auinwedlsemlunge-u veranlaßt 
worelem. *I i D i s  zum 29. Se-pte-mbe-r e-inge-langt sin k Di - F.iufulirbe-w illigung 
braucht e-rst iiae-hträglieh. inm-rhalh 2i> Tagen, vorge-le-gt zu we-nlen.

Förderung des Baum wollanbaues. Das Nationale- ( Je-nosse-nse-haftsamt 
hat ele-m Textilam t einen Kreelit zur Verfügung ge-stellt. *l«-r für *li*- I5e- 
Schaffung von Haumweillsaate-n. liir  Kr**e|it*-rl*-ieht*-rungen uml Propaganda 
ve-rwemle-t w*-r<le-ii soll. Die Anbaufläche-. *Ii<- sich von 1899 ha im Ja h re  
19:57 auf «5999 ha in elb-si-iu Jahr*- e-rhöht*-. soll auf :}9.999 ha vergrößert 
werden. Die elie-sjährige Ha<iiiiw*illpre>iluktiein *l«*ckt 5 v. H. des He-darfes 
der Spinnereien.

Ä gypten
Zunahme des Baunnvollexportes. Der ägyptische Baumwolle-xport in 

de r nunimthr beendeten Saison ze igt gegenüber den früheren .Jahre*» einen 
neuem Rekord. Di*- Verschiffungen mit 8.919.921 Catars in der Saison 1937/38 
—  mit Fnde August 1938 —  waren um 193.9(54 Catars hoher als in der 
vorange-gangenen Saison.

(iroßbritanniem war wiederum eler größte K äu fe r, denn es bezog 
384.831 Ballern gegen 494.388 Hallen in der veirangegangenen Saison. Das 
sind ungefähr 32 Prei/.eiit de-s gesamten Fxportes. Besonders stark  ange- 
wachse-n ist die* Ausfuhr nach D e u t s c h l a n d  mit 147.119 Ballen oder 
um 12 Prozent <l*-r (Je-samtausfuhr gegen 92.747 Ballern e»*l*-r 7'7 Pre>z*-nt eh-r 
Ausfuhr in eler Saison 193(5/37. Frankreich  bezog 157.49(5 Ballen gegen 139.937 
Ballen im Vorjahre- und Brit.-Imliem 87.411 gegen (59.171 Hallen. Die V e r
käufe- nach Ja p a n  siml tlage-gcm nahezu auf d i*1 Hälfte- zuriiekgegangen. Der 
italienische- Bezug ägyptischer Baum wolle stieg auf 89.4(5! Ballen und auch 
elie ''»■liwe-iz. Peile n. Fugarn  uml Uumänii-u ste-ige-rt* n ele-n Bezug.

Rückgang der Textilienein luhr aus England. Di*- stäm lig st*-ig*m*I*m 
Textilzölle zu Anfang dieses Ja h re s  wirkte n sieh in der Folge immer nach
teiligem auf die F in lu lir  britischer Textilie n aus. Di*- h tzh in  hekaniitge-gc- 
hemm Ti-xtile-xportziffern ( ■‘roßliritannii-ns vom August liinsiciitlie-h d*-r 
Ausfuhr nach Ägypte n s|>re-chem elafiir i-im- ehmtlie-he- Sprae-he*. Im August <1. J .  
wurehm aus (Jroßhritannie-n für 19.5(59 i '  Te-xtilie-n e-inge-liilirt. ge-ge-nüh* r 
35.534 i '  im Ju l i  19:58 uml 55.192 l ' im August 1937. In ihm gesamtem 
erstem acht Monaten <1. J .  betrug elie- Hinfuhr emglisehi-r Tcxlilii-n 39(5.(585 f .  
währe nd elie Te-xlil«■ infulir in eh-rselben Ze-it eh-s Vorjahre-s (571.39(5 l '  aus- 
inae-hli-.

China
Steigende Baumwoll|.*reise durch japanische Ankäufe. In Norilehina 

siml elie- Pre-ise für Hohhaumwolh- von 59 Yen pro P ieul auf 79 Ve-u pro 
P icu l gestie-gi-n Diese- Preisaufhesse-ruug ist zwar  vor allein auf ihn  
( Jroße-inkauf von F3 M ill. Pie-uls elurch elie- Spinnereie-n in Ja p a n  uml 
Mamlseliukuo zuriickzuliihre-n. Die- Ilaum w o lh rn te  in Norilehina - ink lu 
sive- eler Provinzen Schantung. llope-i uml la lyu a ii in ele-m je-tzigen 
Ilaum wolljahr wir*l auf S'(5 Mill. Pie-uls g*-schätz.t. trotz eh r Wasse-rschäih-n. 
elie- e I ie-se • Cebiete- zu * - r I e - i e l * ■ II 11 a 11 * ■ 11.

Japan
Die japanischen Baum w ollvorräte im Zeichen der japanisch-chinesi

schen Auseinandersetzung. Die japanische- lmportke>niroll*- für Hohmate-ria- 
1 it-n hat sich <*-it *h-r Ause inamb rse-tzung mit China insbcsomleri- aue-h im 
Ilaumwollimport. \e-rschärft. was aus ele-n Ilaumwullhe-stämli-n ersichtlich i-t. 
Am 31. Ju l i  1938 betrug eh-r Kedihaumwollvorrat Ja p a n s  177.999 Halh-n. 
ge-g-miiber 158.999 llalhm im Ju n i 1938 uml 894.999 Ballern Flieh- Ju l i  19:57. 
A u f am erikanische Ilaumw olle- entfallem hievon h-eliglich 33.999 Hallen ge-ge-n 
3(5.999 Balle-n im Ju n i 1938 und 295.999 Hallen im Ju l i  1938. W ähre iu l d*-r 
Saison 19:57/38 hahe-n sich die- llafimvorräte- um 78 Prozent, elie- in am erikan i
scher Baumwolle* um 89 Prozemt uml elie- Vetrrät*- in Baum w olle anderer 
Provenienz um 72 Prozent reeluzicrt.
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Brilisch-Indien
Produktionsziffern aus der Baum w ollindustrie. Die Produktion  von 

Baum w ollw aren  ist in a llen  W arengattungen im Finanzjahr 1937/38 gestie
gen, w ie dieses Ja h r  überhaupt ein Rekord jah r hinsichtlich der Urzeugung 
in der indischen Baum w ollindustrie darstellt.

Im  gesamten wurden 4.084,276.363 Yd s Baum w ollwaren erzeugt, 
gegenüber 3.071,987.099 Yd s im Finanzjahr 1936/37. In erster L in ie  wurde 
die Urzeugung von Dhooties. Hemdenstoffen und gefärbten Stückw aren  ge
steigert. Aber auch die Produktion  in Batisten  und Tennisstoffen war 
wesentlich höher. H ier sei auch darauf hingewiesen, da 1.1 die Urzeugung von 
Bauruwollstrm npfwaren und Bauinwollm ischgeweben m it Seide oder W o lle  
eine beachtenswerte Steigerung erfuhr. In ih n  meisten W arengattungen 
ist die Erzeugung innerhalb der letzt« n zwei .Fahre verdoppelt worden.

Auch die Produktion der Baumwollspinnereien ist im letzten F inanz
jahre 1937/38 wesentlich gehoben worden. Die Baum wollgarnerzeugung 
betrug im Berichtsjahre 1.159.01:2.607 lbs gegen 1.050.600.726 Ibs im voran 
gegangenen Finanzjahre. Die größt«* Abnahme fanden in Indien immer 
noch die Baum w ollgarne in den Nummern 10 bis 30, in welchen auch die 
meiste Produktionssteigerung zu verzeichnen ist. E ine  leichte Zunahme ist 
auch in «len feineren Nummern 31 bis 40 festzustellen, während <li<“ höheren 
<Garnnummern für «lie indischen Baum wollsp inner kaum in die W agschale 
fallen.

D ie Lau fzeit «ler Schutzzölle, welche die imlisehe Baum w ollindustrie 
gegenw ärtig  genießt, endet am 31. März 1939. Ob der Baum w olliin lustrie 
nach dies«‘m Zeitpunkte weiterhin «lie Schutzzölle zugesprochen werilen 
sollen un«l wenn, für welche neue Laufzeit, w in l von einem h iefiir besonders 
eing«*setzteii Amt überprüft werilen.

A ustralien
Die Ein fuhr von Kunstseidengeweben. Im Ju n i «1. .1. betrug in Austra 

lien die Ein fuhr von Kunstseidengeweben und Kunstsciden-Mischgeweiien 
im (Gesamten 6.308.141 Yds2 gegen 4.445.677 Y«ls2 im gleichen M onat «les 
Vorjahres. Die Ein fuhr aus (Großbritannien ist im Berichtsm onate gegenüber 
dem Ju n i 1937 um ungefähr 1 M ill. Yds2 zurückgegangen. 60 Prozent dieses 
Verlustes ist Ja p a n  zugute gekommen und der übrige T e il fiel an Deutsch
land. Kanad a  und die Tsehecho-Slowakei.

P eru
Die Baum wollieferungen nach Europa. W ährend  Peru  im «*rsten 

H alb jahr 1937 noch 29.797 t Baum w olle nach Europa exporti«*ren konnte, 
betrug die Ausfuhr in «lerselben Ze it dieses Ja h re s  nur 16.834 f. Von diesen 
wur«len 8270 t nach L iverpoo l. 3715 t nach Br«*m«*n, 1961 / nach Hamburg 
und 869 t, nach Antwerpen verladen. Die L ag e  auf dem inländischen Bauin- 
wollm arkte ist alter im großen und ganzen unverändert geblieben. Im 
allgemein«*!! steigt «lie Nachfrage nach besseren Baum w ollqualitäten. von 
welchen in der gegenwärtigen E rn te  alles aufgekauft ist. Auch fü r «lie 
nächste E rn te  sind hierin schon große Quantität«*!! vorgem erkt.

A rgentinien
Deutschland als Großabnehmer argentinischer W olle . W ährend  die 

W o llausfuhr aus Argentin ien zwar im allg«‘in«*inen in der Berichtsperiode 
vom Oktober 1927 bis August 19:58 gegenüber «lerselben Ze it des Vorjahres 
zurüu*kgegang<*n ist, ist aber auch gleichzeitig ein Ftedeuteinler W echsel in 
den Bezugsländ«*rn eingetreten. Im  ganzen exportierte Argentin ien in der 
vorgenannten Zeit 253 M ill. Ibs W olle , also um 35 Mill. lbs weniger als 
in dem vorangegangenen gleichen Zeitraum.

D e u t s c h l a n d  bezog jedoch in der Zeit vom Oktober 1937 bis 
August 1938 um I I  M ill. lbs mehr W o lle  aus Argentini«*n als in der gleich«*!! 
Ze it vordem. Auch Frankreichs Bezug stieg. j«*doeh nur um 13 M ill. Ibs. 
Nach den Vereinigt« n Staaten  von Nordam«*rika ist dagegen die W o llaus 
fuhr bedeutend gefallen, uml zwar um 51 M ill. lbs. Auch nach Ja p a n  «*rlitt 
«lie Ausfuhr eine Einbuße, und zwar um 14 M ill. lbs, ferner auch nach Ita 
lien um ebenfalls 14 Mill. lbs. nach Belg ien um 6  Mill. lbs und nach (Groß
britannien um 7 M ill. lbs.

Der W o llexpo rt aus U r u g u a y  in «ler Zeit vom Oktober 1937 bis 
August 1938 w ar m it 77 M ill. lbs um 29 M ill. lbs niedriger als in derselben 
Ze it 1936/37. Aber auch aus U ruguay stieg die W o llausfuhr nach D e u t s c  h- 
1 a n «I erheblich, uml zwar um 14 M ill. lbs, während «ler W o llexpo rt nach 
<l«*n Verein igten  Staaten  von Nordam erika um 23 M ill. lbs und nach Ja p a n  
um 20 M ill. ibs zurückging.

Die Baum w ollernte. Die v ierte  Schätzung der argentinischen Baum 
wollernte durch das Nationale Baum w oUam t verzeichnet 207.000 Ballen  
(1 Ballen  - 478 lbs) gegenüber der letzten Schätzung von 248.000 Ballen. 
D ie Verm inderung ist auf Frostschäden zurückzuführen, die über die 
Baum w ollfelder hereingebrochen sind. Die Erntezeit ist nunmehr beendet, 
die Baum w olle ist bereits in den Entkörnungsa-nstalten und das Feld  w ird  
bereits w ieder für den nächsten Anbau vorbereitet. Die diesjährige fertige 
E rn te  w ird im ganzen 144.000 Ballen  Baum w olle auswerfen, gegenüber der 
Rekordproduktion des Baum w olljahres 1935/36 m it 372.000 Ballen.

Brasilien
Der Baum wollexport. Steigerung des Exportes nach Deutschland.

In  den letzten offiziellen Ausfuhrberichten fallen besonders d ie großen V e r 
käufe nach D e u t s c h l a n d  auf. In  der Ze it vom  1. Jä n n e r  bis 31. August 
1938 wurden von Santos 150.000 t Baum w olle exportiert, wovon allein
47.000 t nach Deutschland verladen wurden. 42.800 t wurden nach Ja p a n  
geliefert, 23.000 t nach Großbritannien und 13.700 t nach Frankreich . Diese 
v ie r  Länder haben demnach alle in  84%  der gesamten Baum w ollausfuhr aus 
Santos aufgenommen. Von  den bei der Baum w ollernte gewonnenen Neben
produkten wurden in derselben Ze it 118.384 t Baum w ollkuchen. 17.407 t Öl, 
15.440 t  Baum w ollflachs und 3502 t  Rückstände, K le ie  und Stearin  aus
geführt.

Marktberichte
Preisbericht der Deutschen Leinenbörse e. V ., Berlin  S W , für die 

W ochen vom 10. bis 22. Oktober 1938. Nachdem auf (Grund «l«*r Anordnung 
«les Beauftragten  des Reichsnährstam h's t iir  inländisch«* Woll«* und Fas«*r 
ptlanzen d ie Preise für «lie Flachsernte 1938 festg«*legt worden siml. w«*r«l«*n 
Preisnotierungen für Stroh- und Röstilachs nicht- veröffentlii lu.

Die auf (Grund oben genannter Anordnung festgts«*tzt«*n Preise sind: 
G i i t e k l a s s e  S  t r o h I I. o. S. S  t r  <> h I I. m. S.

je «lz UM. je  dz UM.
Sonderklasse (>.-- 5.25

I 5.25 4.61»
II 4.5(1 3.95

II I  4. 3.5(1
IV  3. 2.65
V 1.5(1 1.3(1

Die (Güteklassen wonlen nach einem in der Anordnung vorgeschriebe 
non Bewertmigss<*lu*ma festgestelli. Qualitäten, di«* zwischen den vorgeseb- 
neu (Güteklassen liegen, wonlen zu dem initiieren Pre is zwischen «ler nächsi 
höheren uml tiä«‘hstiiie«lrigeren Preisklasse low ortc t. Pfennigbeträge wonlen 
auf 5 Bpf. nach oben abgerundet. Bei llag*‘lbescliä«ligiing ist bei der Ein  
stufung in «lie einzelnen Güteklassen «l«*r (Grad «ler B«*schädigung zu berück 
sichtigen, bei .Spätllachs die iuiml«T<* Fasenpia litä t.

Die Preise für Rösttlachs b«*tragen:
Ausna!ime<|ualitüt . . . .  U.M. 9.05 je dz
sehr gute Q u a l i t ä t ....................... 8.95 .. ..
gute Q u a l i t ä t ................................. 7.05 .. ..
m ittlere Q u a l i t ä t ............................ 5.55 .. ..
geringe Qualitä t .............................1.55 .. ..

F a s e r  f l a c h s :  Scliw ingtlachs, Atisnahm ei|ualität HM. 1.35 je k>,. 
I. Qualitä t HM. 1.30 his 1.32 je  kg. I I.  Q ualität UM. 1.28 je kg. 111. Qualita: 
HM. 1.20 je  kg. v em le lte s  Langw erg . Ausnahm eipialität HM. 0.80 his 0.95 
je  kg. veredeltes Langw erg. Norm ah|ualität HM. 0.70 bis 9.75 je  kg. vor 
«•«leltes Schw ingw erg HM. 9.69 his 9.69 je  kg. S«*hw itigworg UM. 9.55 je k< 
(D ie  Preise verstehen sich ohne Heichsztisehiiß.)

Vom  L ille r  Textilm arkt. Die Aufvvärtshewegnng in der französischen 
Leinenim lustrie scheint schon wi«*d«*r zum Stillstand  g«*k«»mnn*n zu sein 
A llen lings muß zugegehen werden, «laß die Auftragseingänge in der letzt«*» 
Ze it —  dank <l«*r Heeresverwaltung —  überaus zalilrei«*h gewos«*n sind, um; 
«laß di«* B«*tri«*be durchweg für lang«* Ze it hinaus, bis ins fortgeschritten- 
Früh jahr, Au fträge  vorlieg«*» haben, so «laß man «li«* Scheu <l«*r Kundschali 
verstehen kann, sich au f allzu lange Lieferfrist«*!! «*inzulassen. w ie sie heut' 
die Sp innerei fordern muß. wenn si«* die Ausführung üb«*rhaupt übern«“hm«*n 
kann und w ill, was auch durchaus nicht immer der Fa ll ist. Am F l a c h s  
m a r k t  kommt a ls retardierendes Moment hinzu, «laß jetzt die llechlereien 
mit Hochbetrieb arbeiten, und infolgedessen di«* Ausfuhr immer größer winl. 
Es  ist ein leichter Rückgang  hei «len mittl«*ren Qualitäten zu konstatieren, 
welche heute in bretonischer Herkunft frei Fabrik  nur noch 1475 Fres. 
bringen, gegen 1500 Fres. seither.

Im  benachbarten Belgien haben si«*h die Preise zwar halten können, 
aber auch hier ist ein«* gewisse Unsicherheit zu verzeichnen, für welch«* 
angeblich die Ungew ißheit verantw ortlich  zu mach««!! ist. oh und in welchem 
Um fange «lie Sowjetri*publik F lachs zu liefern im Stande sein wird. Wenn 
die Sow jets heuer keinen F lachs na«*h Belg ien li«*f«*rn. dann w ird «li«*s für «lie 
Rohfaserversorgung der belgischen Spinnereien sich sehr unangenehm fühl 
har machen. Noch mehr scheint aber «ler belgische Flachsm arkt <larüb«*r 
beunruhigt zu sein, «laß Deutschland sich zurzeit vom belgisch«*!! M arkt voll 
kommen zurückgezogen hat.

In llo llam l haben die Aufhereitiingsarh«*iten «ler neuen Ern te  durch die 
Unw etter der l«*tzt«*n Tage eine ziemlich mnfassemle Unterbrechung erlitten. 
Das Angebot s«*itens der llt ‘<*hl»*r«*i«*n ist daher gering gebli«*b«*n. A u f «ler 
aixleren Se ite  ist aber «li«* Nachfrage na«*h Flachs stark  gestiegen, zumal 
auch für «li«* Ausfuhr, da «lie hollämiisclu* Reg ierung nunmehr jede Ausfuhr
einschränkung aufgehoben hat uml also auch ein«* Ausfiihrerlaiihnis nicht 
mehr benötigt wird.

Aus dem Osten hört man wenig. K le ine  Mengen Sowjettlaehs w«*r«l«*n 
cif G«*nt noch immer mit 55 £  (Gold angehoten. ohne je«loch Interesse zu 
finden. L itauen  b ietet gleichfalls zu 55 £  an. und L«*ttlan«l zu 41 £  fob. 
aber auch in diesen Provenienzen kommt für L ille  kein Geschäft zustamb*. 
Übrigens ist die neue baltische Ernte  auch noch gar nicht marktfähig. Damit 
w ird  man sich noch ein paar Woch«*n gedulden müssen. Das W  e r g- 
g e s c h ä f t  ist im Um fange etwas k leiner geworden, ohne daß dies jedoch 
verm ocht hätte, d ie jüngsten Preissteigerungen zu berühren. Schw ungwerg 
stellt sich auf 600 bis KHK), Hechelw erg auf 499 bis 699 Fres. je  dz.

Der G a r  n m a r k t  verzeichnet unverändert eine große Nachfrage sei
tens solcher Verarbeiter, welche Heeresaufträge vorliegen haben, während 
die P r iva tkundschaft sich ruh ig  verhält. Die allgemeine Erhöhung der G a rn 
preise um 10 Fres. je  Pak e t hat sieh als unzureichend erwiesen, um die 
erhöhten Selbstkosten auszugleichen. Die Sp innereien haben sich daher ent
schlossen, ihre Garnpreise ein zweites Mal zu erhöhen, und zw ar beträgt diese 
Erhöhung für säm tliche Qualitäten trocken w ie naß gesponnener Flachs- und 
W erggarne einheitlich 5 Fres. je  Paket. Die K äu fe r haben diese Erhöhung 
anstandslos akzeptiert. D ie W ebereien arbeiten nahezu ausschließlich für die 
großen Heeresbestellungen, während in sogenanntem Hausteinen wenig oder 
gar kein Geschäft geht.

Der H a n f  m a r k t  hat zwar laufemies Interesse auch für den ita lieni
schen Hanf, doch ziehen die L il le r  Hanfspinnereien mehr und mehr den 
jugoslaw ischen H anf vor, welcher pre iswerter ist. auch wenn «*r hinsichtlich 
der Güte n icht an den italienischen heranreicht. Aber für die Heeresauf
träge, welche auch der Hanfindustrie in mcb«*r Menge zugeflossen sind, 
genügt der jugoslaw ische H anf vollauf. Das Geschäft in Hanfgarnen ist 
n icht gerade groß, aber es genügt, um den Betrieben laufende Beschäftigung 
zu gehen, und die Preiserhöhungen «ler letzten Zeit aufrecht zu erhalten. 
Mehr kann man zunächst nicht verlangen.

Der B a  u  m w  o 11 m a  r  k t. Nachdem in «ler vorigen W oche d ie Preise 
für die billigen Garne aus indischer Baum w olle um 10 Centimes je  Kilogram m  
hatten erhöht werden können, sind diesmal d ie Garne aus ägyptischer
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den feinerenBaum wolle u. zw. sind sie g leich um 50 Centimes in <
Sorten erhöht worden, und bei den geringeren Sorten sogar um e 
Franc. Die Preise der (Ja rne  aus amerikanischen Baum w 
wiederum unverändert geblieben, doch w ird  man sich bemühen, auch für 
diese eine Preiserhöhung durchzusetzen. Die W ebereien sind m it A u f
trägen fiir den Tagesbedarf laufend versehen, und vie le  haben auch mit 
Heeresaufträgen reichlich zu tun.

Textilrohsloffbericht. (Düsseldorf. 25. Oktober 1038.) Ne 
in der Thüringischen Ze llwollfabrik  Versuche m it Karto ffe lkrau t zur E rzeu
gung von Zellw olle  durchgefiihrt worden, die so günstig ausgefallen sind, 
dal-i noch in die>om Ja h re  zu einem <Jrol.lverstich m it 1800 dz. Troeken- 
Karto lfe lk rau t übergegangen wird. Die dafür in Aussicht genommene A n 
lage befindet sieh in Sachsen. Fs wird sogar geplant, aus der diesjährigen 
Kartoffe lernte etwa lo.ooo dz. Kartoffe lkraut zu erfassen, um bis zur 
nächsten Frn te  genügend Rohstoffvorrat zu haben. Das Kartoffe lkraut, 
das zur Ze llw olle  verwendet werden soll, muß sclunutzfrei und trocken 
geliefert, worden, d. h. es darf nur einen W assergehalt von 20%  haben.

Die politischen Hreignisse der letzten W ochen haben natürlich  auch 
die Textilw irtschaft nicht unberührt gelassen. Aber die Rückw irkung  der 
allgemeinen I ugewiBheit trat in der Hauptsache nur auf dem W eltm ark t, 
dagegen kaum auf dem Inlandsm arkte hervor. A u f dem W e ltm ark t ist 
die Textilw irtschaft immer der konjunktur-empfindlichste Te il, der auf 
jede leise Regung zu antworten pflegt. Die deutsche Textilindustrie  wurde 
von nachteiligen Finlliissen nur wenig beunruhigt. S ie  ist noch auf Monate 
hinaus mit Aufträgen versehen und mit einem Nachlassen des von dem 
Inland ausgehenden Bedarfs wird nicht gerechnet. Die Rohstoffversorgung 
ist heute besser als in den letzten Jah ren . In der W ollindustrie  stehen 
Kam m garne im Vordergrund. Aber auch Streichgarnstoffe finden wieder 
mehr Berücksichtigung. Neben Beim ischung von Zellw olle  ist auch die 
Verwendung der Reiftwolle bedeutsam geworden, da die deutsche Techn ik  
in deren Aufbereitung und Farbgebung große Fortschritte  gemacht hat.

I'.ine neue deutsche Verordnung über Angora-Kaninwolle besagt, daß 
diese nur noch von der Reichsw oll-Verwertung in den Verkehr gebracht 
werden kann. D ieser sind alle anfallenden Mengen abzuliefern. L a u t  A n 
ordnung der deutschen rbcrw achungsste lle  für W ollen  und T ierhaare  vom 
3. Oktober 1938 werden künftig  die für die Dauer von 12 Monaten zu

erteilenden allgemeinen Finkaufsgenehm igungen der für den Betrii 
letzt festgesetzten monatlichen Grundmenge bei einem Verarbeitun 
von 35%  angepaßt werden. Die Verarbeitungsm enge für jeden Betrieb 
bleibt davon unberührt, so daß in dem am 1. Oktober 1938 beginnenden 
W ollw irtschafts jah r jeweils die gleichen Mengen wollener Spinnstoffe oder 
Gespinste verarbeitet werden dürfen w ie bisher. Geringwertige Abfälle, 
besonders der Streichgarnspinnerei, werden n icht mehr bewirtschaftet. 
Zw ecks Verhinderung des M ißbrauches ist eine Einschränkung des Mischens 

Zudem werden künftig  5 0 %  der Mischabgänge als wollene 
Spinnstoffe angesehen. B isher einzelnen Betrieben vorbehaltener Ausgleich 
nicht verarbeiteter Mengen innerhalb eines ganzen Ja h re s  w ird  auf alle 
Betriebe der W o llw  irtschaft ausgedehnt.

Über eine neue Kunstfaser w ird  aus Am erika  berichtet, daß die Faser 
Naturseide ersetzen und ihr q u alita tiv  überlegen sein soll. Die Faser wird 
aus einer M ischung von Kasto rö l und Kohle gewonnen und kann zu einer 
Feinheit von 1 0 %  des Durchmessers von Naturseide ausgezogen werden. 
In  W est Indien trägt man sich mit dem P lane, Zuckerrohr zu Zellulose zu 
verarbeiten.

Das Vordringen «ler Zellstoffindustrie in ü. S . A . macht immer grö
ßere Fortschritte. Besonders kommt dies i i . a. im S taa te  Georg ia  im V e r
drängen der bisher dort maßgebenden Baum w olle zum Ausdruck. Dort sind 
in letzter Zeit Dutzende von Papier- und Zellstoffabriken entstanden mit 
mindestens 100 Mill. § K ap ita l. Der Zellstoffverbrauch nimmt auch dort
in schwindelerregendem Tempo und Ausm aß zu. Ganz abgesehen von der
Papier- und papierartigen Stoff-Herstellung und hervorragenden WebstotTen 
werden heute Automobilkolben, Radioapparate und tausend andere Gegen
stände aus dem neuen W erksto ff auch dort hergestellt.

Der Absatz von W o lle  w ar in den letzten Auktionen in Australien 
um 5 %  geringer als im Vorjah r. Das ist zwar kein bedeutender mengen
m äßiger Ausfall. A lter er fällt um so stärker ins Gew icht, als er m it einem 
nicht unbeträchtlichen Rückgänge der Erlöse des W ollexportes infolge der 
rückgängigen W eltm arktpre ise verbunden war. Die Verm inderung der
Erlöse andererseits aus seinem Wollexport w ird  alles in allem  auf rund
2 1 %  veranschlagt.

Doutschami hat am 10. September 1038 m it der Union von Südafrika  
ein neues Zahlungsabkommen abgeschlossen, das für W o llkäufe  3’7 M ill. £  
reservie rt gegen 3'85 im letztjährigen.

OFFENE STELLEN

Musterzeichner
welcher vor allem im Entwerfen für Kleiderstoffe 
bestens vertraut ist. zum baldigen A n tritt gesucht. Es 
wollen sieh nur Personen melden, die au f dem Ge
biete der Neumusterung Hervorragendes leisten, da 
nur W ert auf eine wirklich erste K ra ft gelegt wird.

Ausfuhr). Angebote mit Gehaltsanspriiehen unter 
..Nr. 6130" an die Verw. dieses Blattes erbeten.

Für d en  V e r k a u f  v o n  Färbe-, Bleich- und  
T ro c k e n a p p a ra te n  so w ie  Z entrifugen  u.
S p ü lm a sch in en  w ird g u t  e in g e f ü h r t e

Vertretung gesucht
Offerten unter „N r . 6141“  an die Verwaltung dieses B lattes erbeten.

Pünktliche Zustellung 
der  Z e i t s c h r i f t  nur  
möglich, wenn

A D R E SS E N » 
Ä N D E R U N G E N

dem V e r l a g e  s o f o r t  
m i t g e t e i l t  w e r d e n .

Chemiker~Kolorist
zur L eitung e in er  D ruckfuhrik  
in  S ü d  O s t e u r o p a  g e s u c h t .

N ur Herren, die bereits s e l b s t ä n d i g  i m R o u l e a u x -  u n d  F i l m 
d r u c k  von Baum wolle und Kunstseide gearbeitet haben, wollen ihre 
Offerten m it Angabe «ler Referenzen und Gehaltsansprüchen unter „L an g 
jährige Erfahrung (: 143" an die Verwaltung dieses B lattes richten.

STELLEN-GESUCHE

Techn. Webereidirekior
35 Jah re  alt, Deutsehösterreicher, verheiratet, katholisch, derzeit 
in großem Textihnitomebmen Jugoslawiens in nngekündigter 
Stellung tätig , sucht ehestens gleichen oder ähnlichen Posten 
nach England. Persien, Türkei oder Übersee. Derselbe verfügt 
über lö jäh r. Praxis in in- u. ausländischen Webereien und ist 
nachweisbar über 10 Ja h re  als selbständiger Webcreileitcr tätig. 
Geboten werden durchgreifende technische Kenntnisse in der 
Vorbereitung und Erzeugung von Baumwolle, Kunstseide und 
Sam tartikeln, sowie neuzeitlich rationelles Arbeiten nach den 
modernsten Errungenschaften der Webereitechnik.

Gefl. Zuschriften unter „Techn. Weber« idirt kt or 6140“  an die Verw. d. B l.

E rstk la ss ig er  Chem iker-K olorist
su ch t P o sten  in G roßbetrieb a ls  B etr ieb sleiter  od. F ärbereile iter.

Sudetendcutscher. Arier, der aus politisch. Gründen einen Auslandsposten auf
geben mußte. Alroundfachmann, alle Fasern in allen Vcrarbr-itungszuständen 
in allen Echtheiten, mit den neuesten Verfahren in Färberei. Bleiehe, Merz., 
Appretur bestens vertraut, auf den verschiedensten Gebieten der Druckerei 
best, bewandert, auch Anilinschwarz. Sicherer Kalkulator, guter Organisator. 

Angebote unter ..Heim  ins Reich 0138“  an die Verwaltung dieses Blattes erbeten.

B A U M W O L L -S P 1N N E R E I-F A C H M A N N
su ch t, gestützt auf seine vielseitige Erfahrung, S te llu n g  a ls  D ir e k to r  o d e r  B e tr ie b s«  
le it e r  in seiner Heimat (Nordböhmen). Derselbe ist staatlich geprüft im Dampf- und 
Maschinenwesen. Monteur von sümtl. in Baumwollspinnereien befindlichen Maschinen, 
langjähriger Betriebsleiter. Auch vollkommen darniederliegende Betriebe bringe ich 
ohne erhebliche Geldmittel rasch wieder in beste Lage, da ich selbst mit ganzer 

K ra ft m it Hand anlegc, bis zum Vollbctrieb.
Gefällige Angebote unter ..Nr. 0134" an die Verwaltung dieses Blattes erbeten.

Bestcingeführto, branch «kundige

Herren Für 
Vertretungen
für den Sudetengau otler 
auch Teilbezirke gesucht.

H. S C H I R P
Maschinenfabrik. Toxtilvorbereitungs- 
maschinen. Filtercntstaiibungsanlagen, 
Zubehör: Belagbrettchen. .Stahlstifte.

W U P P E R T A L - V O I I  W I N K E L

3*



424 WOLLEN- UND LEINENINDUSTRIE

Spinnereifachmann
für Baumwolle und Vip., m it 30jähriger technisch-leitender 
Tätigkeit in Großbetrieben des In- und Auslandes w ill ins 
Sudetenland heinikehren und s u ch t p assen d e  B e tä t ig u n g . 
Erstklassige Nachfrage, eifriger Arbeiter, arisch.

Angebote unter „Sudotendeutschcr 6136" an die Verw. d. B l. erbeten.

Texiilschüler
s u c h t  A n  l a n g *  |>o*t c u  
a l s  K a r n -  i i . S t ü c k ! a r h c i *

Vorbildung: Bürgerschule und je 
2 Jah re  Weberei- und Färberei- 
fachschulc, g u te  Z e u g n is s e ,  
22 Jah re  alt. .Sudetendeutscher. 

Zuschriften unter „X r .  ö l42" an die 
Verwaltung dieses Blattes erbeten.

BeöQlttionsfctiluß
für kleinen Anzeiger 3 Tage,

; für großen Anzeiger 1 Woche 
vor dem Erscheinungstagc 

Erscheinungsweise vierzeh  ntä gig 

W o lle n -  und Le in en - In d u str ie

E in gefü h rte  F irm a su ch t die

Vertretnng
e r ster  W eb ereien  in Wattierleinen, Bougrams, Poeketings, 
Moleskins und sonstigen Baumwollfutterstoffen für die 
K leiderfabrikation. Bez irk  Rheinland (Westfalen).

Gefl. Angebote erbeten unter „N r . 6137“  an die Verw. dieses Blattes.

VERKÄUFE
%u verkaufen:

1 einfacher Öffner, I Doppelöffner mit Duppclsclilaginaschinc (Kugellager): I Hart- 
mann'scJie Batteurrcinigungsmaschinc. Modell H K  ; 2 Buolmlt-3-Krempel-Sortimente, 
hintereinander stehend, 1450 mm Arheitshr.; I Bucholt-;t-k:eni|>l-Ni>il iment, 1750 mm 
Arbeilshreite; 1 Fliigol-ZwirmnaRcliino. 40 Spindeln, zweiseitig; 5 Weg mann-Weifen 
mit Ausrückung hei Fadenbruch: 2 Groh-Flever, je 21 und .'10 Spindeln: 2 Mittel-Flevor. 
IM» und HO Spindeln: I BaiimuoFstrecke. jköpfig. j (. Ablieferungen; 2 Itingspiim- 
masehinen, je 540 Spindeln, Fabrikat Bieter und verschiedene andere Maschinen.

O tto  K u h n ,  Cd icm n itz , A d m .- S c h c c r- S tr iib c  10.ANTRÄGE
K Ä U F EA n geseh en e  v ogtlän d isch e  

II a  n d e 1 s  f  i r m n su ch t die

VERTRETUNG
einer leistungsfähigen Baumwollweberei für Ober
hemdenstoffe und einschlägiger A rtikel fü r das 
Vogtland und Erzgebirge. Eigene Lagerräume, 
sowie Personen- und Lieferwagen sind vorhanden. 
Größere Sicherheiten können gestellt werden. 
Ferner wird die Vertretung einer leistungsfähigen 
Baumwollspinnerei sowie je  eine Grob- und Fein 
zwirnerei fü r das Vogtland gesucht.

Offerten unter „N r . 613f>" an die Verwaltung dieses B lattes erbeten.

W att ierleinen, l*ocketi ugs 
T w ills . B ou gram s
und sonstige Futterstoffe für Kleidcrfabri- 
kation zu k au fen  gesu ch t gegen Kasse. 

A n g e b o t e  m i t  M u s t e r n  e r b e t e n  «an F i r m a  
H e r m a n n  I lo h m a n n ,  W .-E lb erfeld , I lo fa u e  V I .

B E I  A N F R A G E N
w o lle  m a n  s t e t s  a u f  d ie  Z e i t s c h r i f t  
W O L L E N -  U N D  L E IN E N -I N D U S T R I E  

B ezu g  n e h m e n .

Anilinfarbstoffe
ü b e rz ä h l ig e , k a u f t  la u fe n d
Emst Hermann Htnsihel. Dresden -A 4b.

B E Z U G S Q U E L L E N - V E R Z E I C H N I S
B e i  B e d a r f  e m p f e h l e n  w i r  d a s  n a c h s t e h e n d e  V e r z e i c h n i s  I h r e r  b e s o n d e r e n  B e a c h t u n g !

Ausrüstungsmaschinen 
für Cord, Velvet und Velveton:

Absaugmaschinen:
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. S. 
Kenia-Werke, C.-G., Althabendorf. 
A. Monforts, Maschinenfabrik, 

M.-Gladbach (Rhld.),
Kranz Müller, Maschinenfabrik, 

M.-Gladbach (Rhld.).
Alabasterweiß:

Eduard Elbogen, Bergwerksbesitzer, 
Wien, I I I . . Dampfschiffstraße 10. 
Anilinfarben und Chemikalien:

C. M. C. Interessengemeinschaft d- 
französ. Farhenindustrie-EtabUs- 
sements Kuhlmann, Paris. 

Anilinfarben:
Chemische Fabrik Rohner A.-G., 

Pralteln, Schweiz.
Anilinfarbstoffe:

J .  R. Geigy A.-G., Anilinfarben- 
und Extraktfabriken, Basel 16, 
Scli w ei z.

Appretur für Seiden- und Kunst
seidenstückware:

Kenia Werke. C.-G.. Althabendorf. 
Hermann Schefter, Hohenstadt

Sudetengau.
Appreturmaschinen für Kunst

seidentrikotstoffe:
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. S. 
Appreturmaschinen für Trikotagen: 
C. G. Hauhold A.-G., Chemnitz i. S. 
Appreturmaschinen f. Woll-, Halb- 

woll- und Baumwollwaren:
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. S. 
Kenia Werke, C.-G., Althabendorf. 
H. Krantz Söhne, Appretur- 

masehinen-Fabrik, Aachen. 
Asbestine:

Eduard Elbogen, Bergwerksbesitzer, 
Wien, I I I . ,  Dampfschiffstraße 10.

Kema-Werke, C.-G., Althabendorf.
A. Monforts, Maschinenfabrik, 1 

M.-Gladbach (Rhld.).
Kranz Müller, Maschinenfabrik, l 

M.-Gladbach (Rhld.).
Ausrüstungsmaschinen 

für Seide und Kunstseide:
A. Monforts, Maschinenfabrik, i 

M.-Gladbach (Rhld.).
Baryt:

Eduard Elbogen, Bergwerksbesitzer, 
Wien, I I I . ,  Dampfschiffstraße 10. | 

Baumwoll walzen:
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz I. S. | 
Kenia-Werke, C.-G., Althabendorf.

Belagbrettchen:
Ulrich Kohllöffel, Maschinenfabrik, j 

Reutlingen
Belagbrettchen und Stahlstifte:

H. Sctiirp, Maschinenfabrik und j 
Apparatebau, Wuppertal-Voh
winkel, Bissingstraße.

Beuch- und Auskochmittel:
A. Th. Böhme, chemische Fabrik, i 

Warnsdorf
Bindfadenpoliermaschinen:

A. Monforts, Maschinenfabrik, 
M.-Gladbach (Rhld.).

Bleichen, Farben und Appretieren 
von Kunstseiden-, Baumwoll- und 

Wolltrikotware:
Hermann Schefter, nohenstadt j 

Sudetengau.
Bleichen von Kunstseide und 

Baumwolle in Stück und Strang:
Hermann Schefter, Hohenstadt I 

Sudetengau. I

Bleichereieinrichtungen für loses 
Material, Garne und Gewebe:

C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. S. 
Ing. Valentin Jaeggle, Erste 

Trautenauer Maschinenfabrik u. 
Eisengießerei C.-G., Trautenau. 

Kenia-Werke, C.-G., Althabendorf.
Bleichereimaschinen:

C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. S.
Breithalter für Webstühle: 

Lupton Bros Ltd., Accrington 
(England).
Bürst- und Dekatiermaschinen:

A. Monforts, Maschinenfabrik, 
M.-Gladbach (Rhld.).

Franz Müller, Maschinenfabrik,
M.-Gladbach (Rhld.).

Bürstmaschinen:
A. Monforts, Maschinenfabrik, 

M.-Gladbach (Rhld.).
Franz Müller, Maschinenfabrik,

M.-Gladbach (Rhld.).
Carminfarben:

A. Th. Böhme, chemische Fabrik, 
Warnsdorf

China-Clay:
Eduard Elbogen, Bergwerksbesitzer, | 

Wien, I I I . ,  Dampfschiffstraße 10. 
Cord- und Velvetausrüstungs- 

masehinen:
Franz Müller, Maschinenfabrik, '

M.-Gladbach (Rhld.).
Dampfmaschinen:

A. Monforts, Maschinenfabrik, j 
M.-Gladbach (Rhld.).

Franz Müller, Maschinenfabrik,
M.-Gladbach (Rhld.).

Dekatiermaschinen:
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. S. 
Kenia-Werke. C.-G., Althabendorf.

Dekatierpressen, hydraulische:
H. Krantz Söhne, Appretur-

maschinen-Fabrik, Aachen. 
Doublier-, Meß- u. Legemaschinen: 
A. Monforts, Maschinenfabrik,

M.-Gladbach (Rhld.).
Doublier-, Meß- und Wickel

maschinen:
A. Monforts, Maschinenfabrik,

M.-Gladbach (Rhld.).
Doublier- oder Fachspulmaschinen: 
Universal Winding Company.

1*1—173. Quai de Valmy, Paris 
(X ". A rr1.) Frankreich.

Entschlichtung:
Kalle & Co., A.-G , Biebrich a. Rh. 

Entstaubungsanlagen:
| Ing. Valentin .Jaeggle, Erste 

Trautenauer Maschinenfabrik u. 
I Eisengießerei C.-C., Trautenau.

A. Monforts, Maschinenfabrik,
I M.-Gladbach (Rhld.).
I Entstaubungsanlagen für Textil

betriebe:
| H. Sebirp, Maschinenfabrik und 

Apparatebau, Wuppertal-Voh
winkel. Bissingstraße.

Ersatzteile für Kunstwoilfabriken: 
i Ulrich Kohllöffel, Maschinenfabr., 
j M.-Gladbach (Rhld.).

Druckereihilfsmaschinen f. Gewebe:
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. S. t 

Druckereimaschinen:
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. S. 
Radeheuler Maschinenfabr. August 1 

Koebig & Co.. Radebeu! I., Post- 
Schließfach 73 (Deutschland). 

Düsen-Einsprengmaschinen:
.1. MatuSka. Textilmaschinenbau u. 

Fabrikserzeugung von Weberei- 
Utensilien, Nachod i. B. 

Eisengarnerzeugung, Lüstrieren u. 
Spulen von Eisengarn weiß und 

farbig:
Hermann Schefter, Hohenstadt

Sudetengau. 
Eiserzeugungseinrichtungen:

C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. S. 
Encollieren von Viskose, Azetat u. 

Vistra. Spezialität „Schefter- 
Finish“ :

Hermann Schefter, Hohenstadt
Sudelcngau.

Fachspulmaschinen:
Franz Müller, Maschinenfabrik, 

M.-Gladbach (Rhld.).
W . Schlafhorst & Co., Maschinen

fabrik, M.-Gladbach (Rhld.).
Färbeapparate aus säurebestän

digem Stahl:
Krma-Werke. C. G., Althabendorf.
Poldihüttc Zentral Verkaufsbüro,

Prag II . ,  Uitzowova 27.
Färberei, Färben von Seiden- und
Kunstseiden-Strang- u. Stückware:
Hermann Schefter, Hohenstadt 

Sudetengau.
Färbereihilfsmittel:

| Ilaumlieier & Co., chemische Fa
brik, Bodenbach a. E.

A. Th. Böhme, chemische Fabrik,
] Warnsdorf
j C. M. C. Interessengemeinschaft d.
I französ. Farbenindustrie-Etabiis- 

sements Kuhlmann — Pari*.
Schram A.. chemische Fabrik,



Färbereimaschinen:
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. S. 
Kema-Werke, C.-G., Althabendorf. 
Farbstoffe für alle Anwendungs

gebiete:
Gesellschaft für Chemische Indu

strie, Basel (Schweiz).
Verein für chemische und metall

urgische Produktion, Prag II. ,  
Na Pfikopö 10.

Federn:
Lupton Bros Ltd., Accrington 

(England).
Festigkeitsprüfer für Garne und 

Gewebe:
Louis Schopper, Leipzig S, 3, Post

fach 68.
Filzkalander:

C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. S. 
Kema-Werke, C.-G., Althabendorf. 
A. Monforts, Maschinenfabrik, 

M.-Gladbach (Rhld.).
Flyerspulen und Spindeln:

M. Pam &  Co., Landskron i. B .
Garndruckfarbstoffe:

A. Th. Böhme, chemische Fabrik, 
Warnsdorf

Carn-Sengmaschinen:
Franz Müller, Maschinenfabrik, 

M.-Gladbach (Rhld.).
W. Schlafhorst & Co., Maschinen

fabrik, M.-Gladbach (Rhld.) 
Garn- u. Gewebeprüfungsapparate: 
Louis Schopper, Leipzig S 3, Post

fach 68.
Cas-Sengmaschinen:

C. G. Haubold A.-G., Chemnitz 1. S. 
Kema-Werke, C.-G., Althabendorf.

Gewebeputzmaschinen: 
Kema-Werke, C.-G., Althabendorf. 
A Monforts, Maschinenfabrik, 

M.-Gladbach (Rhld.).
Franz Müller, Maschinenfabrik, 

M.-Gladbach (Rhld.).
Cewebetrockner:

Carl Fleißner &  Sohn, Maschinen
fabrik und Eisengießerei, Asch 
in Böhmen.

C. G. Haubold A.-G., Chemnitz 1. S. 
Radebeuler Maschinenfabr. August 

Koebig & Co., Radebeul I., Post
schließfach 73 (Deutschland). 

Clyzerln:
Georg Schicht A.-G., Aussig.

Cummiwaren aller Art:
• Veritas Gummiwerke A.-G., Grot-

Hochdruck-Kochkessel (Auto, 
claven):

C. G. Haubold A.-G., Chemnitz 1. S. 
Kema-Werke, C.-G., Althabendorf. 
Hochleistungs-Spülmaschinen für 

sämtliche Materialien:
J .  Matuäka, Textilmaschinenbau u. 

Fabrikserzeugung von Weberei- 
Utensilien, Nachod i. B.

Holz aller Art:
Krbec & Pfibyl, Dampfsäge- und 

Hobelwerke, Ceskä Tfebova.
Hülsen aus Papier:

M. Pam & Co., Landskron 
Hutmaschinen:

Wilhelm Quade G. m. b. H., M a
schinenfabrik und Eisengießerei, 
Guben N./L. Straupitz-Str. 4/5.

Imprägniermaschinen:
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz I. S. 
Radebeuler Maschinenfabr. August 

Koebig &  Co., Radebeul I., Post
schließfach 73 (Deutschland).

Jacquardkarten:
N. • V. Eerste Nederl Jaquard- 

papler Fabriek, Eindhoven (Holl.) 
Anten Hentschel’s Söhne, W erk

stätten für Musterzeichnen und 
Jacquardkartenerzeugung, Rum
burg, Schönlinder Straße 9.

Jacquardmaschinen:
Josef Horäk, Maschinenfabrik und 

Eisengießerei, Lomnice n. Pop. 
(CSR.). Generalvertretung: Ru
dolf & Siegfried Beck, Wien 
IX ., Grüne Torgasse 12.

Jigger:
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz 1. S. 
Kema-Werke, C.-G., Altihabendorf.

Kalander:
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. S. 
Kema-Werke, C.-G., Althabendorf. 
Joh. Kleinewefers Söhne, Krefeld 

(Rhld.)
Kalanderwalzen:

C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. S. 
Kema-Werke, C.-G., Althabendorf.

Kantenpräge- und Bedruck
maschinen:

A. Monforts, Maschinenfabrik, 
M.-Gladbach (Rhld.).

Kaolin:
Eduard Elbogen, Bergwerksbesitzer, 

Wien, I I I . ,  Dampfschiffstraße 10.
Karbonisiermaschinen:

H. Krantz Söhne, Appretur- 
maschinen-Fabrik, Aachen.

H. Schirp, Maschinenfabrik und 
Apparatebau, Wuppertal-Voh
winkel, Bissingstraße.

Kardenbandtrockner:
Carl Fleißner & Sohn, Maschinen

fabrik und Eisengießerei, Asch

Karten:
N. V. Eerste Nederl. Jaquard- 

papler Fabriek, Eindhoven (Holl.)
Kaschiermaschinen: 

Radebeuler Maschinenfabr. August 
Koebig &  Co., Radebeul I., Post
schließfach 73 (Deutschland). 

Kettenfadenwächter:
Josef Horäk, Maschinenfabrik u. 

Eisengießerei, Lomnice n. Pop. 
(CSR.). Generalvertretung: Ru
dolf &  Siegfried Beck, Wien 
IX ., Grüne Torgasse 12.

■ Kettenwächter:
Egon Spitz, Praha V II. ,  Veletrfcnf 

7 b. Alleinerzeuger der paten
tierten Apparate „EN O R M ", 
Textiltechnisches Beratungsbüro.

Klima-Anlagen:
Schulze & Schultz, Maschinen- u. 

Apparatebau - Anstalt, Dresden- 
A 28, Tharandter Straße 8.

Klinger-Ventile:
Rieh. Klinger, Aktiengesellschaft, 

Gumpoldskirchen bei Wien.
Koch- und Fixiermaschinen:

H. Krantz Söhne, Appretur- 
maschinen-Fabrik, Aachen. 

Wilhelm Quade G. m. b. H., Ma
schinenfabrik und Eisengießerei, 
Guben N./L-, Straupitz-Str. 4/5. 
Kochkessel für Bleichereien: 

Ing. Valentin Jaeggle, Erste Trau- 
tenauer Maschinenfabrik und 
Eisengießerei C.-G., Trautenau. 

Kema-Werke, C.-G., Althabendorf.
Kondenswasserableiter:

Egon Spitz, Praha V II. ,  Veletrini 
7 b. Alleinerzeuger der paten
tierten Apparate „EN O R M “ , 
Textiltechnisches Beratungsbüro.

Kratzen:
Graf & Cie., Rapperswil, Schweiz.

Kreuzspulmaschinen:
Brügger & Co., Textilmaschinen

fabrik, Horgen bei Zürich, 
Schweiz.

Franz Müller, Maschinenfabrik, 
M.-Gladbach (Rhld.).

W . Schlafhorst &  Co., Maschinen
fabrik, M.-Gladbach (Rhld.) 
Kreuzspul- und Kreuzdoublier

maschinen:
J .  Matuäka, Textilmaschinenbau u. 

Fabrikserzeugung von Weberei- 
Utensilien, Nachod i. B.

Kühlanlagen-Einrichtungen:
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. S.
K un st lederher stell ungs-Anlagen: 

Radebeuler Maschinenfabr. August 
Koebig & Co., Radiebeul I., Post
schließfach 73 (Deutschland). 

Kunstseide (Präparate zur Erzie
lung von Weichheit u. Seidengriff): 
A. Th. Böhme, chemische Fabrik, 

Warnsdorf
Kunstseide- 

Vorbereitungsmaschinen :
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz 1. 8.

Kunstwollanlagen:
H. Schirp, Maschinenfabrik und 

Apparatebau, Wuppertal-Voh
winkel, Bissingstraße.

Kunstwollenmaschinen:
Ulrich Kohilöffel, Maschinenfabrik, 

Reutlingen (Württemberg). 
Lamellen für Kettfadenwächter: 

Aktiengesellschaft der Eisen- und 
Stahlwerke vorm. Georg Fischer, 
Schaffhausen (Schweiz).

Luftbefeuchter:
Neumann & Billig, Maschinen

fabrik, Röchlitz b. Reichenberg.
Luftheizapparate:

Neumann & Billig, Maschinen
fabrik, Röchlitz b. Reichenberg.

Lüstriermaschinen:
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. S.

Magnesia carbonica:
Eduard Elbogen, Bergwerksbesitzer, 

Wien, I I I . ,  Dampfschiffstraße 10. 
Mangeln, hydraulische:

C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. 8. 
Kema-Werke, C.-G., Althabendorf. 
Maschinen für die Textilindustrie: 
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. 8. 
Radebeuler Maschinenfabr. August 

Koebig & Co., Radebeul I., Post- 
schlleßfach 73 (Deutschland). 

Mercerisierkühianlagen:
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz I. S. 
Mercerisiermaschinen für Gewebe: 
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz 1. 8. 
Kema-Werke, C.-G., Aithabendorf. 
Mercerisierung von Baumwollzwirn 

im Strang:
Hermann Schefter, Hohenstadt 

Sudetengau
MeB- und Legemaschinen:

C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. 8. 
J .  Matuäka, Textilmaschinenbau u. 

Fabrikserzeugung von Weberei- 
Utensilien, Nachod i. B .

A. Monforts, Maschinenfabrik,
M.-Gladbach (Rhld.).

Meßmaschinen aller Art:
A. Monforts, Maschinenfabrik,

M.-Gladbach (Rhld.).

Radebeuler Maschinenfabr. August 
Koebig & Co., Radebeul I., Post
schließfach 73 (Deutschland).

Muldenpressen 
hydraulische und Hebeldruck):

C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. S. 
Kema-Werke, C.-G., Aithabendorf. 
H. Krantz Söhne, Appretur

maschinen-Fabrik, Aachen.
Musterschneidmaschinen:

Mach & Fiäer, Maschinenfabrik, 
Hronov a. Mett. 

Musterzeichnungen, Entwürfe und 
Patronen:

Anton Hentschei's Söhne, W erk
stätten für Musterzeichnen und 
Jacquardkartenerzeugung, Rum
burg, Schönlinder Straße 9.

Naßtuch-Kuppelmaschinen :
Josef Stanke, Troppau, Republik

platz 3.
Netzmittel:

A. Th. Böhme, chemische Fabrik, 
Warnsdorf

Olein:
Georg Schicht A.-G., Aussig a. E.

Papierhülsen und -spulen:
M. Pam &  Co., Landskron i. B . 

und Habelschwerdt in Pr.-Schl.
Pflanzengummi:

Eduard Elbogen, Bergwerksbesitzer, 
Wien, I I I . ,  Dampfschiffstraße 10.

Polsterwollanlagen:
H. Schirp, Maschinenfabr. u. Eisen

gießerei Wuppertal-Vohwinkel, 
Bissingstraße.

Pressen (hydraulische u. andere): 
Ing. Valentin Jaeggle, Erste

Trautenauer Maschinenfabrik u. 
Eisengießerei C.-G., Trautenau. 

Kema-Werke, C.-G., Aithabendorf.
Rauhmaschinen:

A. Monforts, Maschinenfabrik,
M.-Gladbach (Rhld.).

Franz Müller, Maschinenfabrik,
M.-Gladbach (Rhld.). 

Rauhwalzenschleifmaschinen:
A Monforts, Maschinenfabrik,

M.-Gladbach (Rhld.).
Franz Müller, Maschinenfabrik,

M.-Gladbach (Rhld.).
Reinigungsmittel:

A. Th. Böhme, chemische Fabrik, 
Warnsdorf

Reißmaschinen:
H. Schirp, Maschinenfabr. u. Eisen

gießerei Wuppertal-Vohwinkel, 
Bissingstraße. 

Rektometer-Ersatzteile für Textil
maschinen:

J .  Matuäka, Textilmaschinenbau u. 
Fabrikserzeugung von Weberei- 
Utensilien, Nachod i. B. 

Rippenrohre:
Aussiger Röhrenindustrie, Gesell

schaft m. b. H., Aussig a. E.
Rohrleitungen:

Aussiger Röhrenindustrie, Gesell
schaft m. b. H., Aussig a. E.

Samt-, Cord- und 
Velvetausrüstungsmaschinen:

A. Monforts, Maschinenfabrik, 
M.-Gladbach (Rhld.).

Franz Müller, Maschinenfabrik, 
M.-Gladbach (Rhld.).

Schaftkarten:
N. V. Eerste Nederl. Jaquard- 

papier Fabriek, Eindhoven (Holl.)
Schaftmaschinen:

Josef Horäk, Maschinenfabrik u. 
Eisengießerei, Lomnice n. Pop. 
(CSR.). Generalvertretung: Ru
dolf & Siegfried Beck, Wien 
IX ., Grüne Torgasse 12. 

Eisenwerke Sandau A. G-, Sandau 
bei Böhmisch-Leipa.

Gebr. Stäubli & Co., Maschinen
fabrik, Horgen (Schweiz). 

Schärgatter:
W . Schlafhorst &  Oo„ Maschinen

fabrik, M.-Gladbach (Rhld.)
Scheibenspulen:

M. Pam & Co., Landskron
Schermaschinen: 

Kema-Werke, C.-G., Aithabendorf. 
J .  Matuäka, Textilmaschinenbau u. 

Fabrikserzeugung von Weberei- 
Utensilien, Nachod i. B.

A. Monforts, Maschinenfabrik, 
M.-Gladbach (Rhld.).

Franz Müller, Maschinenfabrik, 
M.-Gladbach (Rhld.).

Schtauchkopsspulmaschinen:
J .  Matuäka, Textilmaschinenbau u. 

Fabrikserzeugung von Weberei- 
Utensilien, Nachod i. B.

Schleifmaschinen:
A. Monforts, Maschinenfabrik, 

M.-Gladbach (Rhld.).
Radebeuler Maschinenfabr. August 

Koebig & Co., Radebeul I., Post
schließfach 73 (Deutschland).

Schlichtmaschinen: 
Maschinenfabrik Zell J .  Krückels, 

Maschinenfabrik und Eisen
gießerei, Zell (Wiesental), 
Deutschland.
Schlicht- und Appreturmittel:

Kantorowicz & Co., chemische Fa
brik, Breslau 1 (Deutschland).

Schmirgelmaschinen:
Kema-Werke. C.-G., Altiiabendorf. 
A. Monforts, Maschinenfabrik, 

M.-Gladbach (Rhld.).
Franz Müller, Maschinenfabrik, 

M.-Gladbach (Rhld.).
Schnappreiter:

Wilhelm Göhler, Hartha i. Sa. 
(Deutschland).

Schußspulen:
M. Pam & Co., Landskron 1. B.

Schuß-Spulmaschinen:
Brügger &  Co., Textilmaschinen

fabrik, Horgen bei Zürich, 
Schweiz.

W . Schlafhorst & Co., Maschinen
fabrik, M.-Giadbach (Rhld.)

Spannpreß-Anlagen 
(elektrische und hydraulische):

H. Krantz Söhne, Appretur- 
maschinen-Fabrik, Aachen. 

Spannrahm- u. Trockenmaschinen: 
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. S. 
Kema-Werke, C.-G., Aithabendorf. 
H. Krantz Söhne, Appretur- 

maschinen-Fabrik, Aachen. 
Spindeln: 

Württembengische Spindelfabrik 
G. m. b. H., Süseen, Württem
berg (Deutschland).

Spinnereimaschinen 
und deren Ersatzteile:

Dom. KiatovskJ, Maschinenfabrik, 
Eisen- und Metallgießerei, Roth- 
Kosteletz (Böhmen).

Manufacture Alsacienne de Bro- 
ches, Soultz, Ht. Rh., France. 

Nouvelle Sociötd de Construction 
ci-devant N. Schlumberger & 
Cie., Guebwiller, Ht. Rhin 
(Frankreich).

Socidtd Alsacienne de Construc- 
tions Möcaniques, Mulhouse, 
Frankreich.

Spulen:
M. Pam & Co., Landskron

Spülmaschinen:
Brügger & Co., Textilmaschinen

fabrik, Horgen bei Zürich, 
Schweiz.

Franz Müller, Maschinenfabrik, 
M.-Gladbach (Rhld.). 

Schärer-Nußbaumer & Co., Textil
maschinenfabrik, Erlenbach—Zü
rich, Schweiz.

W. Schlafhorst & Co., M.-Gladbach. 
Maschinenfabrik Schweiter A.-G., 

Horgen, Schweiz.
Universal Winding Company,

171—173. Quai de Valmy, Paris 
(X*. A rr‘.) Frankreich.

Rudolph Voigt, Maschinenfabrik, 
Chemnitz i. Sa., Limbacher Str. 
36.

Stahlwalzen für Kalander:
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. S. 
Kema-Werke, C.-G., Aithabendorf.

Stapel- oder Faser-Schneld- 
maschinen:

Dörstling & Sohn, Radebeul bei 
Dresden i. Sa., Meißner-Str. 78.

Talkum:
Eduard Elbogen. Talkumgruben- 

besitzer, Wien I I I . ,  Dampfschiff
straße 10. Bedeutendster Talkum
produzent Österreichs.

Tambouriermaschinen:
Josef Stanke, Troppau, Republik

platz 3.
Technische Tücher:

Hutter & Schrantz A.-G., Filztuch
fabrik, Niemes i. B.

Textilabgüsse:
Josef Horäk, Maschinenfabrik u. 

Eisengießerei, Lomnice n. Pop. 
(CSR.). Generalvertretung: Ru
dolf & Siegfried Beck, Wien 
IX ., Grüne Torgasse 12.

Textilmaschinen:
Felix Billig, Maschinenfabrik, Rei

chenberg
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. S. 
Kema-Werke, C.-G., Althabendorf. 
H. Krantz Söhne, Appretur- 

maschinen-Fabrik, Aachen.
Gebr. Stäubli & Co., Maschinen

fabrik, Horgen-Zürich (Schweiz).
Textilseifen:

Wünsche A.-G., Schreckenstein.
Transmissionen:

Mach & Fiäer, Maschinenfabrik, 
Hronov a. Mett.

T rockenapparate:
Carl Fleißner & Sohn, Maschinen

fabrik und Eisengießerei, Asch 
(Sudetengau).

Alfred Mohr, Maschinenfabrik für 
Trockenanlagen, Zittau i. Sa. 
Postfach 265.

H, Schirp, Maschinenfabrik und 
Apparatebau, Wuppertal-Voh
winkel, Bissingstraße. 

Trockenmaschinen und Apparate: 
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. S. 
Ing. Valentin Jaeggle, Erste 

Trautenauer Maschinenfabrik u. 
Eisengießerei C.-G., Trautenau. 

Kema-Werke, C.-G., Althabendorf. 
Radebeuler Maschinenfabr. August 

Koebig & Co., Radebeul I., Post
schließfach 73 (Deutschland).

Turbinen:
Kema-Werke, C.-G., Aithabendorf.

Velvet-, Cord- 
und Samtausrüstungsmaschinen:

A. Monforts, Maschinenfabrik, 
M.-Gladbach (Rhld.).

Franz Müller, Maschinenfabrik, 
M.-Gladbach (Rhld.).

Ventilatoren:
Neumann & Billig, Maschinen

fabrik, Röchlitz b. Reichenberg.
Verdolkarten:

N. V. Eerste Nederl. Jaquard- 
papier Fabriek, Eindhoven (Holl.) 

Wachstuchherstellungs-Anlagen: 
Radebeuler Maschinenfabr. August 

Koebig & Co., Radebeul I., Po&t- 
schließfach 73 (Deutschland).

Walkmaschinen:
Wilhelm Quade G. m. b. H., Ma

schinenfabrik und Eisengießerei, 
Guben N./L., Straupitz-Str. 4/5.

Walzen:
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz I. S.

W arenschaumaschinen:
A. Monforts, Maschinenfabrik, 

M.-Gladbach (Rhld.).
Franz Müller, Maschinenfabrik, 

M.-Gladbach (Rhld.).
Radebeuler Maschinenfabr. August 

Koebig & Co., Radebeul I., Post
schließfach 73 (Deutschland).

Waschmaschinen:
Wilhelm Quade G. m. b. H., M a

schinenfabrik und Eisengießerei, 
Guben N./L., Straupitz-Str. 4/5.

Wasserturbinen:
Heiniks Erben & Co., Pferov in 

Mähren.
Wärmesperre (Cuhlke): 

Herrmann &  Voigtmann, Chem
nitz i. Sa.

Webereibedarfsartikel:
J .  Matuäka, Textilmaschinenbau u. 

Fabrikserzeugung von Weberei- 
Utensilien, Nachod i. B . 

Weberei-Vorbereitungsmaschinen: 
W . Schlafhorst & Co., Maschinen

fabrik, M.-Gladbach (Rhld.) 
Webereimaschinen: 

Großenhainer Webstuhl- u. Maschi
nenfabrik, Akt.-Ges., Großen
hain i. Sa., Postschließfach 19. 

Josef Horäk, Maschinenfabrik u. 
Eisengießerei, Lomnice n. Pop. 
(CSR.). Generalvertretung: Ru
dolf & Siegfried Beck, Wien 
IX ., Grüne Torgasse 12. 
Webschützenabrichtmaschinen: 

Gebr. Stäuhll & Co., Horgen-Zürich 
(Schweiz).

Webstühle:
Großenhainer Webstuhl, u. Maschi

nenfabrik, Akt.-Ges., Großen
hain i. Sa., Postschließfach 19. 

Aktiengesellschaft Adolph Saurer, 
Arbon (Schweiz).

Windemaschinen:
Brügger & Co., Textilmaschinen

fabrik, Horgen bei Zürich, 
Schweiz.

W. Schlafhorst & Co., Maschinen
fabrik, M.-Gladbach (Rhld.) 
Woll-, Halb- und Baumwoll- 

appre turmaschinen:
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. S.

Zellwolleschneidemaschinen:
Radebeuler Maschinenfabr. August 

Koebig & Co., Radebeui I., Post- 
schließfach 73 (Deutschland).

Zentrifugen:
Carl Fleißner & Sohn, Maschinen

fabrik und Eisengießerei, Asch 
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz 1. 8. 
Kema-Werke, C.-G., Althabendorf. 
Wilhelm Quade G. m. b. H., Ma

schinenfabrik und Eisengießerei, 
Guben N./L., Straupitz-Str. 4/5. 

Zerkleinerungsmaschinen: 
Dörstling & Sohn, Radebeul bei 

Dresden i. Sa., Meißner-Str. 78.
Zettelmaschinen:

Franz Müller, Maschinenfabrik, 
M.-Gladbach (Rhld.).

W. Schlafhorst & Co., Maschinen
fabrik, M.-Gladbach (Rhld.) 

Universal Winding Company,
171—173, Quai de Valmy, Pari* 
(X " . A rr '.) Frankreich.

Zeugdruckerei maschinen:
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. S. 
Zwirnerei, ein- und mehrfach* 
Zwirnung von Kunstseide, Kunst
seidenkreppgarne, Spulen und

Kanettieren:
Hermann Schefter, Hohenstadt 

Sudetengau.
Zwirnmaschinen: 

Maschinenfabrik Burghardt, Warns
dorf.

L. Thieron & Filz, Eupen, Belgien. 
Zwirnereimaschinen:

W. Schlafhorst & Co., Maschinen
fabrik, M.-Gladbach (Rhld.) 1 

Zylindertrockenmaschinen:
C. G. Haubold A.-G., Chemnita i. 8. 
Kema-Werke, C.-G., Aithabendorf.
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4 / > l t 3 c U M i e K j N T F E R N T

CALGO N ~
Verlangen S ie  d ie  interessante Broschüre 
„ C a l g o n  in  d e r  T e x t i l v e r e d l u n g "  I

A.Schram, ehem. Fabnlcen,PragII,Ruzova7
CALGON

<1vl d€etyvi
in cUft

fte u e c  in  d e c  U )(M a u stü & u * rty

düccU das SPIRAZOL-
A G R E S S O L-verfahren
Gebrauchsfertiges, fe ttsp a ren d es  Schm älzm itte l für W o lle  und Z e llw o lle

SPIR A ZO L S Pat. angem .
Einfaches und rasches Schmälzen ohne Emulgator ♦ Gleichmäßiges, noppenfreies Aus
spinnen von Garnen mit höherem Rendement ♦ Leichtes und restloses Auswaschen

N e u tra les  W a lk v e r fa h re n  fü r W o lls to ffe  m it Z e llw o llb e im isc h u n g  durch

A G R E S S O L  Pat. angem .
Einfachste Anwendung, verkürzte Walkdauer ♦ Schonung des Materials, gleich
mäßiges Filzen ohne Schwielen- und Faltenbildung ♦ Voller, weicher Grift, kein 
Ausbluten der Farben und leichte Auswaschbarkeit

Für Versuche und Spezialanwendungen stehen besondere Techniker jederzeit zur Verfügung

C H E M I S C H E  F A B R I K

A. TH. BOHME, WARNSDORF

Druck und Verlas von Gebrüder Stiepel Gesellaoh&ft m. b. H ., Reiobenberg. —  Kontrollpoet&mt Reichenberg 3.


