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P a t e n t i e r t e r

A n t f o m o t i s d i e r  f i f e r f l e n r e i n i g i i i i g s -  
u n d  K e l l e n s d i i n i e r - A p p a r a l
f ü r  a l l e  S p a n n -  u .  T r o d i e n m a s d i i n e n .

C. ü. W e isb ad i, ftilsrih lü r Gewebeansrüslim as-nasdiiiieii. C hem nitz .
HS

Voigt.
SPÜLMASCHINEN
Sämtliche Spul- u n d  W inde
m aschinen fü r  Spinnerei, 
Weberei, Zw irnerei, f f  äh- 
fa d e n fa b r ik a t io n , K u n s ts e id e *  
In d u s tr ie  u n d  Kabelfabriken.

Qarnsen gmaschinen.
jjniisiseide-SP»

Hidel1
R u d o l p h  V o i g t

JrtaschinenfabrUf

C h e m n i t z .

Gegründet 1861.



II

JOSEF SCHOLER, KRATZENFABRIK, REICHENBERG
T E L E P H O N  Nr .  1 5 3  Fabrik u. B ü ro : nur Reichenberg, Sterngasse. T E L E P H O N  Nr .  1 5 8

K r a t z e r *
d u n g s z w e c l

l ä r t e t e n  S p i tz KRATZEN
J e d e  F o r m  u n d  S t ä r k e  S ä g e z a h n d r a h t .  N a u b e l a g  v o r *  S c h l e i f w a l z e n ,  H a c k e r b l ä t t e r

NITSCHELHOSEN * FLORTEILER-RIEMCHEN

W a l d e k  & W a g n e r
Reichenberg, Breite Gasse 10

f
#

Neues Kolbenventil.

Z e n tra le
P r a g  II. , Hybernskä 8. Brünn. Reichenberg.

Z e n tra lve rk .:u fsb iiro  d e r A r  r a u re n 'a b r ik

Schaffer & Budenberg,
G. m.  b .  H. ,  A u s s i g  a .  E.

Samt). M aschinen- u. D am pfkessel A rm aturen.
Spezialität :

S i t z -  u n d  k e g e l l o s e s

K o l b e n v e n t i l
D o p p e l k e g e l  « K e s s e l  A b s c h l a m m v e n t i l

„ E S B A “ .
Lieferung prom pt !

M aschinenfabrik, E isen-und Metall-Gießerui

Dom. Klatovsky, Roth-Kostelßlz.
G egründet 1 8 8 4 . Telephon Nr. 16

Spezial-Erzeugung von
Spinnerei-Ersatzteil?!;

L i e f e r u n g  v o n  G a r n b ü n d e l p r e s s e n .
Lieferung von Rohabgüssen nach M odellen 

i r z e u g u n g  m o d e r n e *  
T r a n s m i s s i o n e n .

E m s t  C t e s s n e i»
A k t ie n g e s e lls c h a f t  ■ T e x tilm a s c h in e n  fa b r ih . -

'■ E r z g e b .

H / X M a E T R a C K E H -
M x t S C H I W E

fov/ie hi ■ cj'en Ha n  ;< •. ■,■■■■■ ... •

h e r v o r r a t j r n d r r  t r i f f  u n t f ,
o l l f  r r d m k t i c h r n  V o r /  t u  f r  
m o d e r n f t r r  T r o r k n u n t j s -  

m c f h o d c n
in  fleh v e re in ig t  u. in  d e n  b e d e u le n d fte n  
A p p re tu rb e tr ie b e n  V e rw e n d u n g  f in d e t ,  

l i e f e r t  m  
f c o n f t r u U .  t i v  H ö t l t f f r r  

V o f f e r t c f u n Q

bekannte Spezialfirma fü r  
Appreturmafchinerx



Alle unsere

SP A N N  
MASCHINEN

fü r Tuche und W ollstoffe

Spann-, Rahm- und Trocken 
maschine fü r Tuche und 

V o lls to ffe . D. R. P.
:t vorgöbauter Absaugmaschine

auf Grund letz ter wärrnetech-
nischerE rkenntnisse neu durchg

Ihre Vorzüge:

ebildel.

Hohe T rockenleistung, die v on den
Außente m peraturen unabhän }ig ist.
Größtmö gliche Schonung d e r Gew ebe-

parsam ster Kraftbedr i f und
beschränkter W ärmea

Leichte und vereinfachte Bec ienung,
wenn d as Gew ebe durch d sn ver-

f 'M i  !|«i'5
J l'H

' iStb g p
' • ' V  E s J I V *  g .

V- *

C.C. HAUDOLD A G. CHEMNITZ

en, selbsttätigen

Druckluft • Qewebe- 
E inführapparat

(In- und Auslandpatente).

gen Sie !

r

■ ,■"* '"ür.T̂ iüUiiMiüi.iiii .ailiibiii.niiiiiii   i'ifiiiiüiiiiiiii’ü.iiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiülliiiiiiiiii'iiiii! i: ii.’iihiiiiiii.iiii Jiilliliiiiiililllllllliiülll iliiiiiliiTHKifc

1 Habendorfer Kratzenfabrik Jos. Schöler 1
l;!ll!|lllllllllllllllllli||||illllllllllllllllllllllilll;illll!li^

T a le o h o n  2 3 8

I I  Fabrik und Büro: nur Althabendorf, Böhmen, | .
I^MiiiiiiijjiiiiiiiiiMii™ G e g r ü n d e t  1 8 3 0

K R A T Z E N  A L L E R  A R T
» für Schafwoll-, Kammgarn-, Vigogne-, Baumwollabfall- und Baumwollfeinspinnereien,

; iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiimiHHiiiiiiiiiH Seiden-Kämmerei, Watta-, Rauh- und Appreturkratzen a lle r A rt. Garnituren mit F ln r t P i lP r
Nitschelhosen g e h ä r t e t e n  S p i t z e n " .  o S m f h P n
IIIUIIIIIIHIIIllllllllilliiiiillllllllllllllll'HHiiiiiiiim Aufziehen von Kardendeckeln nach verschiedenen Systemen. — Nachfräsen der K l C i i i L i i c i i
"  1,1 ■ Laufflächen und Hohlräume der Gußdeckel. Aufzielten von Garnituren in den hwiiiihiiim

S p i n n e r e i e n  durch eigenen Monteur. Sägezahndraht, Schleifwalzen, Schmirgelbän
der. Hackerblätter. V o r  r e i ß  w a l z e n  (Walzen a ller Art) neu und alle Reparaturen.

3 0  M in u te n  v o n  R e ic h e n b e r g .  P o s t -  u n d  B a h n s t a t io n  A l th a b e n d o r f f .



VI

Alleiniger Vertreter
für

Rheinland Westfalen 
u. Norddeutschland:
CARL von GEHLEN

RHEYDT, Rhld.
lie fer t säm tliche M asch inen , 
A pp arate u. B ed arfsartik e l 
für d ie  B a u m w o llsp in n e re i  

u n d  W eberei.

ACCRlHQTOH, England.
Uber 70 jährige Erfahrung. 

5000 Arbeiter.
G rößte F a b r ik  fü r  den  

Bau von 
R in g sp in n m a sc h in e n .

C a g e  E x h a u s t e r .

H ersteller von B aum w ollsp innere i - Maschinen.

Alleinige Vertreter
für

Sch lesien. Sachsen,Thüringen, 

Bayern, Baden, Württemberg, 

Rheinpfalz, Schweiz, 

Tschechoslow ake i, Öster eich, 

Jugoslaw ien  u. Ungarn:

(ÖÄLSBÖRF & BÄIER
DRESDEN-A.

Sidonienstr. 1. Tel. Nr. 2 2 .8 0 1 .

A lle in ig e  V e r tr e te r
fUr obige Länder von

JOSEPH STUBBS, Ltd.
M A N C H E S T r;

S p e z ia l itä t :  E in richtung v o n

S p in n e re ie n , W eb ereien . 
Z w irn er e ien , F ä rb ereien , 
D ru ck ere ien ,B le ich ere ien  ctc. 
s o w ie  L ie feru n g  säm tlicher  
E rsa tz te ile , en g l. T rave llers. 
G arn itu ren , H o lza u fsä tze , 
S p u len . ver b e ss .F a d en fü b r er  
(L ed ersp a rer ), v er b e sse r te  

Spitzen *E rn eu erun gs»  
m ascb in e, v er b e ss . Spindel*  
schnur*Streck* u n d  Wickel* 

m a scb in e  etc.

/ f v
i x < ?

G e g rü n d e t 18

SCHÄRER ’ S

K R E U Z S G H U S S - S P U L M A S G H I N E N

K R E U Z W i N D E M A S G H I N E N

F L A S G H E N S P U L M A S G H I N E N

D 6 U B L I E R M A S G H I N E N
für a lle  M aterialien

gewährleisten 

H Ö C H S T E  L E IS T U N G S F Ä H IG K E IT

V I i V ;M M E N 5 T E S  A R B E IT S P R O D U K T

G R Ö SS TE  L E B E N S D A U E R

ERLENBRCh-ZURIChSChFIRER-NUSSBRUMER & Co.
(Schw eiz)

V e r tre te r  fü r Ö s te rre ic h : J . G ie d io n ,  W ie n  l) ( . ,  K o i in g a s s e  3 .

V e r tre te r  fü r  d ie  T sch e ch o s lo w a ke i: J. G ie d io n ,  R e ic h e n b e rg ,  R ö c h l i t z e r  S tr a ß e  12.

Reicnenberqer Hesse 13. 19. August 1927. Große Hessehalle VII, Stand 914.

mm»
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2 - 3 d r i k f ü m l u s M e
C l& tie n c je sc C C sc fi& ft

Jran ftfiu 'ta .m ., f f ik h s ta .m . ,£ e ü w fu t6 c a & .^ a .3 iL ,£ a d u ^ s lw ifm a .3 if i.

f t c A tc c A te ,  

d i r e i t t z i e f t e n c l e  3 e u i -  

süyffz [ü r B a u*rm d (z , 

S e i n e n ,  J C u n & t s c id e  e tc .

Siriusrotviolett R 
B

Siriuscorinth B 
S'riusvioiett BL 
Siriusrotviol, BBL 
Siriusbraun G

Siriusblau 6G

Siriusrosa BB

Siriusgrau G

,.Tefa' Teerfarben £ C hem ika lien  H ande ls  A 0

Uectretu-naen* REICHENBERG (C. S R.). M u h lfe lds traß e  6
_ _ _________ • „T t- fd “ Teerfarben & C hem ika lien -H ande ls  A G..

Zw e ign iederlassung  B R UN N  (C  S R.). B eethovengasse 4 
Tein" Teerlarben & C hem ika lien H ande ls  A G.

Zw e ign iederlassung  PRAG  //., V äda vske  narn 53 
D e ta g "D e u ts i he Teerfarben- & C hem ika lien  H ande ls A ktiengese llscha ft.

W /EN ! Z f .  W iedner H aup ts traße 23 25



XVI

Das älteste und beste 
E n ts ch lich tu n g sm itte l

war, ist und bleibt
ff„Diastafor

Alleinige Erzeugerin:

„Graf“A.-G.,Pragll.,~ * V' ""
Postfach 16. Telephon 27539, 22696.

Generalverkauf für die Tschechoslowakei:

Chemische Fabrik NORGiNE, Dr. Viktor Stein, 
PRAG, Hybernskä 9.

Northropspulen und 
Automatenspulen i

i
beste P räz is ionsarbe it, genau rundlaufend, 

lie fe rt p rom pt

Emil A d o lff  A.-G., 
Reutlingen.

Vertreter fü r d ie  Tschechoslowakei

Karl Lederer, Tetschen a. E. Ü t  (pH

« 5
E tzeuanisse  der

Georg Schicht a. g., Aussig,
für die Textilindustrie:

S p i n n -  (S p ic K -)  E l a i n
d ü n n flü ss ig ,

S e i f e n - E l a i n
d ick flü ss ig , v o n  h öch ster V erseifb ark eit,

G l y z e r i n
für m ed . u n d  techn. Z w ecke,

T e x t i l s e i S e n
in  an erk an n t vo rzü g lich er  B esch a ffen h eit,

Ö le , F e tte , F e t t s ä u r e n
für a lle  Z w ecke,

T r e i b r i e m e n -  
A d h ä s i o n s f e t t

a u s  b e s te n  F ettsto ffen  h ergeste llt,

W a s s e r g l a s .

Nordböhmische

E lektrizitätsw erke
Aktiengesellschaft
D ir e k tio n  u n d  Z en tra lb ü ro  in

B o d e n b a c h  a. E.
B etriebsbüros in : Böhm. Leipa, Leitm eritz, Niemes, Ober- 

leutensdorf, Teplitz und 20 Betriebsstellen. 
G roßkraftw erk  in T ürm itz bei Aussig a. E. m it einer 
gesam ten M aschinenleistung von 6 0 . 0 0 0  P f e r d e k r ä f t e n .  
Eigenes, m it dem  G roßkraftw erk in V erbindung stehendes 

Kohlenbergw erk.

S tro m lie fe ru n g  f ü r  a l l e  V e r w e n d u n g s z w e c k e  
i n  J e d e m  U m f a n g e  in den B ezirken: Aussig, Bensen, 
Bilin, Böhm . Kam nitz, Böhm . Leipa, Deutsch Gabel. Dux, 
Haida. Karbitz, Leitm eritz, Lobositz, Niemes, Oberleutens- 

dorf, Teplitz-Schönau. Tetschen a. E., Zwickau.

D e rz e it ig e r  K o n s u m e n te n s ta n d  j CI Gesdi-
schaft: rund  5 0 . 0 0 0 .

G e s a m t e  J a h r e s s t r o m e r z e u g u n g
ca. 1 0 0  M i l l i o n e n  K i l o w a t t s t u n d e n .

A u s fü h ru n g  e le k tr is c h e r  A n la g e n  A n
schluß an die Netze des eigenen Unternehm ens.

E ig e n e  a m tlic h e  Z ä h le r-E ic h s ta tio n  mit
einem  jährlichen U m s ä t z e  von ca. 25 000 A p p a r a t e n .

In g e n ie u rb e s u c h e  costenlos und unverbindlich. 

  -----------

Es liegt in Ihrem eigenen Interesse

M A R S E I L L E R S E I F E
weiß und grün

W A L K K E R N S E I F E  
T E X T I L K E R N S E I F E  
S C H M I E R S E I F E  und 
S C H L I C H T M I T T E L

nur von der F irm a

Josef C. Meissner, Seifenfabrik
in  R e ich en b erg , zu  b ez ieh en .

*
O S C A R  K O H O R N  &  C O .

C H E M N I T Z - W I E N
W ien IV., P rinz-E ugen-S traße 12 Tel. 59-1-15, 5 4 -4 -6 2  

K om plette Einrichtung von K unstseidefabriken

Künstseidenspinnmnscliineii
(Spulen- und Z entritugen-System ), Kreuz- 
sp u i- , S chußspu l- und F laschenspu l- 
M aschinen, Zwirn- und H aspelm asc 'inen,
W eifen, Textilspindeln jed e r Konstruktion 

R uten-T eppichstühle für Zug und S chn itt von 7 0 —4 5 0  cm 
W ebbreite  (H aargarn-B rüssel-W ilton-V elvet), Klöppel- und 
Flechtm aschinen . — R eparatu ren  und Umbau von Textil

m aschinen. B estandteile , E rsatz te ile .

\ .......................................................

04841714



Nr, 15. 1. August 1927. 47. Jahrgang.

Mollen- und Leinen-Industrie.
' i c d . i k t l o n  u .  V e r w a l t u n g  :

R e i c h e n b e r g ,  iC rs .- li. - iu t u m  1. u m l 16.
H e r r e n g a s s e  N r .  7  I  Q  W l  l ü l C l l i  e in e s  j(‘(I(‘ll M oilJltS .

o e  gesam te  W o llen-, B aum w ollen-, Ju te -, Ram ie-, Leinen- und S e id e n -In d u s tr ie  nebst den bezüglichen  G eschäftsbranchen
V o rta g  v ..n  <M*l»riitl«*r S t i e p e l  G e s .m .b . H . ,  Reiehenherg. — Für die Redaktion verantwortlich: W e n x e l  . l a n o v a l i y .  Reichenlierg.

G anzjähriger B ezu g sp re is : 
die Tschechoslowakei, Deutsch -  Österreich, 1’

•lugoslavicn .............................
das (Ihrige A u s la n d .....................

olcn iiiitl
1 2 0 .  -  
1 6 0 .  -

i n s e r a t e n  - T a r ife  s in d  d u r c h  d i e  V e r w a l tu n c
Einzelne Nummern kosten für das Inland K <• 5 . , fü r andr

1 z u  b e z i e h e n .
to L änder K 7. .

c|iliiiii-\iiscliliilJ Nr. 87. Rr infad r e s se : . . \ \  o IIo ii- I imilust i i«>• . Tos1 lach Nr. (51 KViilicnhcr» Postscheckkonto Prag  Nr. 11.332. Postsclmcl 
. Ui HU« IHM r». Postscheckkonto Berlin Nr. 62.

ckonto W ien -Nr. 11.332.
.852

attersalls Patent- 
W anneliittTrota- 

Sdiliditmasdtine
b e rtr if ft  a lle  a n d e re n  ä h n lic h e n  System e in  

Q u a litä t u n d  Q u a n t itä t  d e r  P ro d u k tio n .

Spezialitäten
In Lufttrocken-Schllchtmascblnen. Trommel-Schlichtmaschinen. 
Trockenmaschinen. Spülmaschinen, Zettelmaschlnen, S ektlonal- 
Schermaschlnen. Meß- und Legemaschinen. Webstühle, e in- und 

mehrspuiig, für Baumwolle, Wolle, Leinen, Hute etc.

i  V. Tattersall® Holdsworth’s
i>4as:h in efab rieken  e n  M a g a zy n e n  „ D e  G lo b e “

T e x t i l m a s c h i n e n f a b r i k ,

E N S C H E D E  ( H o l l a n d ) .
Zweigniederlassungen in: B U K N L E Y  (England),
5 B O N A U  (Westfalen) u. R O TTE R D A M  (Holland).

rat « M i  für die Istodioslow.: Obering. Alfred Hohr, Reitatag. Böhmen.

M Ü L L E R
Hochleistungsspulmaschinen

für fchujt-und Kellgarne

F r a n z F l ü l l e r
ffatchinenfabrikTIGlädbach (Rheinland)



W O L L E N -  U N D  L E IN EN - 1 ND U S T R I E.

K re u z^pu lfachm a sch ine

R in g zw irn m a 8 ch in e  fü r  B a u m w o llg a rn e

CARL HAM EI.
AKTIENGESELLSCHAFT

SCHÖNAU-
CHEMNITZ

SACHSEN

D ra h ta n s c h rift : HAMEL AKTIENGESELLSCHAFT CHEMNITZ.

E in fa ch w e ife

liefern seil ihrem Gründungsjahr 1866 
in bewährter Ausführung:

Ringzwirnmaschinen, Flügelzwirnmaschinen, Fach- 
spulmaschinen, Kreuzspulmaschinen, Litzenaustreibe 
maschinen, Schnürmaschinen, Strangglänzmaschinen, 
Nähfadenpoliermaschinen, Garnweifen, Knäuelw ickel
maschinen, Garnbündelpressen, Spinn-, Zw irn- und 
Haspelmaschinen für Kunstseide, Ringspinnmaschinen 

für Baumwolle.



W O L L E N -  U N D  L E I N  E N  - 1N D U S T R I  E.

Ip ' - Seit Jahren als
bestes Abkoch (Beuch-)mittel 

überall bekannt und im Gebrauch.

Chemische Fabrik Milch, Aktien-Gesellschaft, Berlin N. 24.
V_________________________ Z I ____________________________________

C h e m i s c h - t e c h n i s c h e r  T e i l .

Bleicherei, Färberei, Druckerei, Wäscherei, Appretur und ihre Apparate. |
Indanthrenfarben.

Zu allen Zeilen wurde die Bedeutung und der Wert echter Karben 
whatzt und heute ist man besonders auf dem Gebiete der echten Karben 
iniiht, die (»nippen aus/.uhauen und die Auswahl in allen Karhlönen zu 
■rgrößern. I nsere Vorfahren unterseliieden genau zwischen Ecldfiirbern 

ml Schönfärbern. Muster uml Vorbild der Echtfürbcrei war damals die 
digo-Gärungskiipe. deren kunstgerechte Bereitung und Verwendung ein 
eislerstück des zünftigen Kärbers war. Was vor dem Kriege noch als 

icster Farbstoff galt, ist heule weit üherholl: die Eehtheitsanspniehe der 
nrkriegszeit sind viel zu gering, als daß sie heute noch Geltung hätten.

Zu Aubing der Ti-crfnrheuiiidustrie w .um  «•-. vornehmlicii leueliteiide 
n  eu. die auf den Markt kamen. Sie besahen aber vielfaeh eine geringe 

erStandsfähigkeit und waren meist uneihtei als die in «lei Mehrzahl 
Dumpferen. aber *•« hti ren Natnrfarhstolfe. Die auf \\ isseu>chaftlicl»er 

chiing hernhenile K.ntwieklung iler <leutsclu'ii T rcrfarbeniudii•!rie hiaehte 
■i ständig \ • rl>e"eni!iL' n und neue KarbstolTgruppen. «Iio teils durch 
• ln-rv'oiragende l . c l i l h e i t .  teils durch ihre einfache Anuendiingsweise 

nz überraschende Ergebnisse brachten.
Um eine feste Norm zur Nennung der Echtlieilsgrade und Eigenschaf- 

7.it erhalten, hat der Verein deutscher Chemiker einen E c h t h e i t s - 
■sc h u ß aufgestellt, welcher für jede Echtheitseigcnscluift eine Zeugnis- 

ihe von I 8 schuf, wobei 8 die vim der Praxis zu stellende höchste An- 
n erung bedeutet. Kür das große Uuhlikum kommen in erster Linie Waren 
Betracht, die gut lieht-, wasch-. In ft— und reihecht gefärbt sind. Während 

ür Wolle schon seil langer Zeit echte Farben gab. kannte man für 
mzlielie Fasern (Baumwolle und I.einen) nur zwei echte Nuancen: Tür- 
< lnot und lndigohlau. Die echte Vielfarbigkeit für Pflanzenfasern fehlte. 

Im Jahre  1902 entdeckte man in der lUidiurln'n Anilin- und Sodafabriic 
is 1 n d a n 1 h r e n h 1 a  u. einen i eerfarhstolT. mit welchem lebhafte reine 
iautoiie von der Schönheit vieler Anilinfarben, aber verbunden mit einer 

rordentliehen, in vielen Punkten beispiellosen und unerreichten Echt- 
It werden konnten. Nun folgten schnell weitere Entdeckungen, 

m Gelb, ein grünliches Blau, ein Grau, Dunkelblau, Drange, Grün usw. und 
n Herbst. 1922 wurde die Gruppe der echtesten und schönsten Kfipenfarh- 
tolTe nacli dem ersten der Reihe ..In  d a n  l . l i r c  n f a r b s  I o f f e“ benannt. 

Die Indanthrene können in fast allen Eigenschaften durchwegs mit. 8 
7 gewertet werden. Sie stehen an Leuchtkraft und Schönheit den seit - 

ier darin unübertroffenen basischen Farbstoffen nicht nach. Die Indanthrene 
ind deshalb echt, weil die Färbungen bei sachgemäßer Behandlung so hmge 

unverändert bleiben und so weit äußeren Einflüssen widerstehen, als der ge- 
ärbte Gegenstand selbst in Benutzung’ ist und durch die gleichen Ein

wirkungen nicht in seinem Wert und Bestand verändert wird. Die Echtheit 
■r Farbe ist eine verborgene Eigenschaft, die zwar der Farbe von vorn- 
jrein innewohnt, aber erst beim Gebrauche nach mehr oder weniger langer 

Zeit in Erscheinung tritt.
Die Textilindustrie erkannte sehr rasch die große Bedeutung dieser 

echten Baumwollfärben, der Indanthrene. und der Zug der Zeit geht mit 
Notwendigkeit auf die Echtfarbigkeit aller Textilien. Echte Karben erhalten 

ie Textilwaren gebrauchsfähig, unechte entziehen sie vorzeitig ihrer Be 
'timmung. Nachdem wir den größten Teil unserer Spinnfasern im Auslände 
kaufen müssen, genügen wir mit. der Echtfarbigkeit der Textilien einer volks
wirtschaftlichen Forderung. A u c h i n d e r K a r b g  e b u n g v e r m a g d i e  
T e x t. i 1 i n d u s t r i e li e u t e h e r v o r r a  g e n d e Q u i 1 i t ä I s a r b e i t  
z u  l e i s t e n .

Als Kennzeichen und zum Schutze von Färbungen, die höchsten Anfor
derungen genügen, gebraucht die Textilindustrie den von der 1.(1. Farben- 
industrie geschaffenen Ausdruck ..i n <1 a n t  h r  e n f a r b i g “. Nicht, alle 
Färbungen dieser Art sind mit Indnnt hrenfarbstoffen gemacht, einige echte 
Färbungen anderer Gruppen werden ebenfalls in die 1-Reihe einbezogen.

Die Kennzeichnung \o n  Textilien mit dem lndanthrenetikett bezw. 
deren Bezeichnung „indantlirenfarbig" führte zuweilen zu Meinungsver
schiedenheiten zwischen Färber, Großkaufmann und Abnehmer. Die I.-G. 
Farbenimlustrie erließ deshalb für ihre Kunden ein Rundschreiben mit An
gaben, welche Färbungen und Drucke mit dem I-Etikett versehen und als 
i n d a n t  h r e n f a r  b i g  bezeichnet und verkauft werden dürfen. Nach dem

Rundschreiben gehören die Färbungen und Drucke mit folgenden Farb
stoffen (ohne Schönen oder Übersetzen mit auch nur geringen Mengen ande
rer Farbstoffe) zu den indantlirenfarbigen:

Indanthrengelb .IGF, GK, GGK, G. GF, RK. FFRK. JRT
I min nthrengoldgelb ( 1 K
Indantlircnhrillantorange I.’K
Indanthrengoldorange JG. G
Indantlirenorange RRK. RRT, JR. IR. ORTK
Indanthrenscliarlacli R
Indant hrenrot. 5G K. RK. GG. BK
Indantlirendrm krot B. G
Indanthrenrosa B
Indanthrenbrillantrosa. P>, R (nur Färbungen von 17t Teig und darüber) 
Indanthren.Iruekvioleit. BBF, BF, RF (nur für Druck)
Indanthrenrot violett RRK, RU 
Indanthrenkorinth RK
I ndant hrenhril laut violett RR. RRBA. RK. BBK. dH. JB. 
Indantlirenviolett B. BN
Indanthrenblau RK. RG. RS. BGS. GG. GCD. JG. JOT, 50 , 8 0 K 
Indanthn-ndiinkelblau I.D. BOA. BGO, OBE 
Indantlirenbrillantblau R. JO 
1 ndanthrenblaugriin I’•
1 ndanthrengriin (1. GO. BB 
Indantlirenbrillantgrüii B. GG. -IG 
Indanthrengelhbraun J ( '•
Indanthrenrot braun R
Indaiitlirenbraun JR. R. FFR. R I . (.R . GG. G 
Indanthrendruckhraun R. JR 
Indanthrenoliv R 
Indantlirenkhaki (!()
Indanthrengrau BTR. RRII. GK. JB. OB. K 
Indanthrenschwarz BGA, BB 
Indanthrendnu ksehwarz BR, B 

Die Farbstoffe Indanthreiihrillantviolett RR. RRBA. 4R und JB sowie 
Indantlirenviolett B em])fehlen wir für Uniware nicht zu verwenden. Außer 
diesen Farbstoffen kommen zur Herstellung i n d a n t h r e n c i ’ h t e r  Für 
hungen und Drucke noch folgende Produkte in Betracht:

Für G r i i n t ö n e :  Algolgelb GG, Anthragelh GG, oder llelindongelh 
AGG unter Berücksichtigung folgender Angaben:

Bei Mischungen aller Iiulaiithrenblauniarken mit Ausnahme von 
Indanthrenblaugrün B und Indanthreiiblau 5G mit Algolgelb GG. Anthra
gelh GG oder llelindongelh AGG darf der erzielte Grünton nicht gelb
stichiger sein als der von liidanthrenblaugrün GG.

Bei Mischungen von liidanthrenblaugrün B doppelt Teig mit Algolgelb 
GG. Anthragelh GG oder llelindongelh AGP entspricht die höchst zulässige 
Menge von diesen Oelhfarhstoffen dem M ischungsverhältnisse von 5 Teilen 
liidanthrenblaugrün B doppelt Teig. (» Teilen Algolgelb OG Teig, Anthragelh 
GG Teig oder llelindongelh AGG Teig. Bei Verwendung von Indanthren- 
blau OGD dem Mischungsverhältnisse von 11 Teilen Indanthreiiblau GCD 
Teig. 8 Teilen Algolgelb OG Teig, Anthragelh OG Teig oder llelindongelh 
AGG Teig. Bei Mischungen von Indanthrenblau öG mit Algolgelb GG. 
Anthragelh GG oder llelindongelh AGG können höchstens auf 10 Teile 
Indanthrenblau 5G Teig, 3 Teile, Algolgelb GG le ig ,  Anthragelh OC leig 
oder llelindongelh AGG Teig verwendet werden.

Die Mitverwemlung von Algolgell i GG. Anthragelh GG oder Helindon- 
gelb AGG in Mischung mit allen anderen Indanthrenfarbstoffen ist für 
indanthrenfarbige Ware n i c h t  zulässig. Auch Indantlirenbrillantgrüii B, 
GG und IG dürfen mit den genannten Gelbfarbstoffen nicht gemischt werden.

Für R o t- ,  R o s a - ,  und H o r d e a u x t ö n e :  1. Türkischrot. Alizarin 
rot, Alizarinbordeaux (Rosatöne kommen jedoch nur solche in Frage, die 
in Tiefe nicht unter einer 1'Ligen Indanthrenbrillantrosa B- bezw. R-Färbung 
[Teig gerechnet] liegen).

2. Drucke mit Alizarinrot, -rosa und -bordeaux kommen nur auf mit 
Türkischrotöl vorgebeizter W are in Betracht.
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3. Xaphtlud AS-Rot:
Xaphtlud AS +  Echt ro t 3GL Hase spez.
Xaphtlud AS-KL +  Echtrot (M, Base
Xaphtlud AS-HI. +  Echt rot HL Base
Xaplilhol AS Hl. i Krlilrot I' Base
Xaplilhol AS-HI. +  Echtorang«* (11* Base
Xaplilhol AS-Bo-f Krlilrol B Base 
Xaplilhol AS-BG +  Krlil Srharlarh GG Basr 
l’apiilrrh lro t 3GL 
Rapid» i hl rot KB 
Rapidccht hon Iran \  B

Färbungen und Drucke, die mit vorstehend aufgefiihrlem Xaphthol 
AS-Kondiinal innen he/.w. Bapiderht färben ang»*f»*rtigt werden, kdnnen als 
indanthreneeht anpesprorhen wer«len. wenn sie in Farbtiefe einer norinalen 
W annenfärbung (Flotte 1:29) von t i«/ Xaphthol AS +  Echtrot .'!<1 1, Base 
spez. auf gewöhnlichem. ahpekorntrin Baumwidlgarn entsprerhen. Bei 
Xaphthol AS-HK. AS Bit und AS-BG Färbunpen peniipen demnach gemäß 
ihrer größeren Sulislanlivität. zur Kr/.irlunp p lrirher Farbtiefe unpefähr 4«/ 
Xaphthol im Liter Ansalzbad.

Markisensloffe, d ir mit Xaphthol AS Färbunpen herpeslellt sind, pellen 
n i r  h t  als im lanthrenerhl. Färbunpen, die mit Mischungen aus Naphtholen 
oder Basen herpeslellt sind, können n i c h t  als indanthreneeht anerkannt 
werden.

4. Drucke mit Indiposolrosa IIH extra, m indestens in der Tiefe einer 
1 % ipen Färbung mit Indanthrenbrillant rosa H Teig.

Für S e h  w a r /.: 1. Anilinschwarz (d. h. Oxydationssehwarz bezw. Ein 
badsehwarzi. sowie Indoearbon C |, (nur zur Erzielung von Schwarz Nuancen.’ 
nicht aber für Grautöne).

Indanthrenfarbipe schwarze Velvetfärbunpen können mit Berlinerblau 
pesehönt werden.

2. Drucke mit Imligosidschw arz TB. Iiidanthreiirol.violett Uli. In- 
danthrenpelb (I. Indanthrenviolett. BX werden zur Herstellung von Färbun
gen, die für W asehartikel bestimmt, sind, nicht empfohlen.

Indanthren gefärbte Textilien, die mit- anderen Farben -  - auch in 
geringen Mengen übersetzt oder grundiert sind, können n i c h t. als 
indanthrenfarbip bezeichnet und mit dem l-F.tikett versehen werden.

Dr. Iinj. Auer back

Betrachtungen über die diversen Wertbestimmungen von Schwefelnatrium
Schwefelnatrium ist auf Grund seiner Verwendung für die Schwefel 

färberei ein wichtiges Textilhandelsprodukt geworden. Wegen seiner leichten 
Zersetzlichkeit und des daher abnehmenden W ertes an W irksam keit ist die 
Bestimmung der letzteren eine, im Textillnhoratorium  häutig vorkommende 
Arbeit.

Bei Durchsicht der Literatur über die tiehaltsbestim m ung des Produktes 
stößt man auf eine Unzahl Angaben über hierzu geeignete Methoden. Man 
ist dabei in der schwierigen Lage, sieh für eine der Untersucliungsarten 
entscheiden zu müssen, ohne beurteilen zu können, ob die erhaltenen Werte 
betreffs Genauigkeit den heute gestellten Ansprüchen gerecht werden. Wenn 
man auf diesem (iebiete nicht eingearbeitet ist. wird man sehr leicht unan
genehme Erfahrungen machen: ja. durch die mit größerer Wahrscheinlichkeit 
zu niedrigen W erte leicht in Konflikt mit den Lieferungsfirmen kommen. 
Bei Vergleich der. aus der uns zur Verfügung stehenden Literatur en t
nommenen Methoden, erscheinen die Joiltitration  und die Tüpfelmethode 
von UatlCf/ai/ als die am raschesten durchführbaren und zweckentsprechend
sten. Aber selbst diese führen zu falschen, weil zu niedrigen Resultaten, falls 
nicht bestimmte Bedingungen, die auch in der neuesten Literatur wenigen 
orts oder gar überhaupt nicht angeführt sind, eingehalten werden. So z. B. 
ist dies bei der .lodtitratiou ganz sicher der Fall, wenn inan, wie meist an 
gegeben, die Bestimmung in der Weise durchführt, daß man aus einer

Bürette Jodlösung zur Probe zufließen läßt.
Bessere W erte ergibt die folgende Arbeitsweise: Man verdünnt '2a cur  

der .Jodlösung auf 1<H) cm3 mit gut ausgekochtem, destilliertem Wasser.

säuert mit etwas Salzsäure an und läßt. 25 cm3 der Probe ( !<• «/ Sehwcfel- 
natrium pro 1 / W assert zufließen. W ichtig ist hiebei, daß die Spitze der 
Bürette leicht in die Lösung hineinreicht. Die Hiicktitration des über
schüssigen Jods wird in bekannter Weise mit N atrium thiosulfat und 

Stärkelösung durehgeführt.
Zur Methode von Battegay wäre zu bemerken, daß die Erkennung des 

Endpunktes der Reaktion mit Kadm ium sulfatpapier für einen in dieser 
Methode geübten Fachmann mit ziemlicher Sicherheit durchzuführen ist, 
während der auf diesem Gebiete weniger beschäftigte Chemikerkolorist 
dabei schon etwas größere Schwierigkeiten finden wird. Der Betreffende 
wird den Endpunkt der Titration bei Verwendung von Bleiacetatpapier 
sicherlich genauer feststellen können. Zu bemerken wäre noch, daß der 
Tüpfelversuchstropfen nicht direkt auf das BIcipapier gebracht werden 
darf: das Tüpfeln muß vielmehr durch ein darüber gelegtes Filtrierpapier 
durchgeführt werden.

Bei E inhaltung dieser Bedingungen erhält man. wie wir durch eine 
Reihe von Versuchen festgestellt haben, entsprechende Resultate.

Iiuj. Steiner und Dir/. Polcsic.

Die Rinde der Mangroven — ein neuer Gerbstoff für die Färberei.
Unter dem Gruppennamen „Gerbstoffe“ wird eine Anzahl organischer, 

dem Pflanzenreiche entstam m ender Säuren zusammengefaßt, welche durch 
ihren chemischen Bau und ihre Umsetzungen m iteinander verwandt sind. 
Diese Säuren haben die Eigenschaft, die tierische Haut zu gerben, d. h. in

Leder zu verwandeln und werden deshalb Gerbstoffe genannt. Ferner l e 
sitzen sie die Fähigkeit. Eiweiß und Leim. Alkaloide und basische I irb 
Stoffe aus ihren wässerigen Lösungen zu fällen und mit Fcrriazetnt (es>ig 
saurem Eisenoxyd) entw eder blauschwarze oder dunkelgrüne Färbungen / 
ergeben. Diese Eigenschaften sind indessen nicht den Gerbstoffen all 
eigentümlich, sondern werden von ihnen mit anderen Körpern gefeilt. >i 
zeichnen sich durch einen stark zusammenziehenden Ge>chmnck. i
schwach saures Verhalten zu Lackmus und ein starkes Hedukt ions\erm  •!
aus. In der Färberei finden die Gerbstoffe als Beizen und als Beschwer;, 
mittel eine ausgedehnte Verwendung, weil sic von den Gespinstfasern. b« 
sonders von Baumwolle. Leinen und Seide leicht aufgenommen werden i: u 
in diesen Fasern einerseits mit Schwermetallen oder Antimon, andercr-eit 
mit den basischen Farbstoffen unlösliche \  erbindungen eingehen.

W enn wir auch eine Menge von (Quellen der Gerbstoffe kennen, s.. 
es doch wünschenswert, noch weitere Quellen dieses wertvollen Prod . .
zur Verfügung zu haben. Die Gerbstoffe sind meistens etwas gefärbt »
erteilen daher den mit ihnen behandelten W aren einen gelblichen ■ 
bräunlichen Ton. Die feineren und reinsten Arten der Gerbstoffe k 
wir in der Gallusgerbsäure, in den Abkochungen von Gallmisscn in 
den gereinigten oder entfärbten Suinachextrakten. Sie werden aber 
immer in Verwendung genommen, weil sie zu kostspielig sind und sn 
vielen Fällen, wo die Reinheit, der Färbung nicht von hervor rag e  . 
Bedeutung ist. durch die weniger reinen, aber wohlfeileren Gcrb.-tofb 
setzt werden können. Wenn es aber der Preis der W are gestaltet und 
und lebhafte Töne in reiner und klarer Beschaffenheit verlangt wei !■• 
sind die reineren Arten unentbehrlich. Für dunkle Farben, wie tiefes Br.» 
oder Schwarz, besonders wenn diese auf geringwertigere oder b;ii - 
Waren gefärbt werden sollen, kann die Verwendung eines rohen G«rbso- 
sogar von einigem Vorteile sein, denn wenn dieser schon » inen Teil 
gewünschten Färbung erzeugt, so kann an der Menge des sonst er:'« 
liehen Farbstoffes gespart werden. Zu diesen Gerbstoffen gehören Sui 
in Blättern, gewöhnliche Sum achexttakle. Myrobalanen. Knopf . 
Valonien usw.

Eine wichtige Quelle rohen Gerbstoffes bildet die Rinde der Mango* 
Diese Pflanze wächst im Überflüsse an hrnndungsloscn. flachen Kn 
tropischer Meere. Sie wächst in bedeutenden Mengen auch von selbst 
den Philippinen. Es scheinen hier aber keine Anlagen zu bestehen, 
sie für den Export vorrichten können. Bei M audanao » Magimlanco \ 
südlichsten und nächst Kuz.oii «ler bedeutendsten Insel der Philippinen 
sich eine einzelne Bucht befinden, der« n sumpfige Fläche mit ein» 
großen Menge von Mangroven hestamlen ist, daß aus ihnen (!25.0<)(i I Rn f 
gewonnen werden können. Da die Mangrove 2(1 Jahre  erfordert. um wie < 
zu wachsen, so würde dies einen ständigen Ersatz von Rinde in Höhe \ 
31.250 t pro Jah r oder von ungefähr 100 / pro Arbeitstag bedeuten. I ' 
Gehalt an Gerbstoff zeigt sehr große Abweichungen. So kann er ii i 
Mangrovenrinde bis auf 5 'i fallen, aber auch wieder bis auf 4Sr ! st» 
Anscheinend hängt »ler Gerbstoffgehalt von der Größe und dem Altei 
Baumes ab. .Je stärker und älter «ler Baum ist. »lesto größer ist auch 1 
Ausbeute an Gerbstoff. Elienso wie in der Rinde ist auch in den Bla: 
Gerbstoff enthalten, und tatsächlich liefern fast alle Teile <l«*s Baum«'' i 
gewissen Prozentsatz dieses Produktes. Mangrovenbäume wachsen in ■ 
Tropen Amerikas und des fernen Ostens, anscheinend siml aber »lic in 
letzteren zu Gebote stehenden Flächen von größerer Ausdehnung. 
Baum gedeiht aber auch in m ittleren Klimaten, so in großen Mengen 
Madagaskar, welches vor dem Kriege ungefähr 2 1.0 0 0  t  »ler Rinde » v  
tierte. deren größter Teil nach Dcutschlaml ging. In Britisch W. -ts 
wurde eine bedeutende Xieilerlassung gegründet, welche sich mit »lein 
porte dieser rohen Art des Gerbstoffes befaßt. Di«* Länder, welche M * 
groven erzeugen und exportieren, halten bis jetzt nur wenige Anlage! 
schaffen, um den Gerbstoff aus der Rinde und aus »len übrigen T» ilen 
Baumes auszuziehen. Dagegen bestehen in Argentinien un«l Paraguav ga 
Gesellschaften, welche sich mit der Gewinnung »les Quebrachos b» la- • 
Dieser Baum liefert bis zu 20'J  Gerbstoff. Vom wirls hnlllichen S:
I linkte aus betrachtet, besteht der große Vorteil, den Gerbstoff an 
Erzeugungsstelle auszu/.ieli» n. in dem Umstande, »laß hier fast j» • I» r 
»les Baumes zur Gewinnung »les Gerbstoffes nutzbar g» m acht werden k.i 
Wiril »li»* Mangrove exportiert, so hnnd«*lt es sich in «ler Hauptsach»- um 
Rintle. welche verschifft wird. Der Export »ler Blätter ist immer uiualmr, 
weil diese währen»! «les Transportes einer großen Verschlechterung 
g« setzt sind und daher keine ncnnensw«*rle Ausbeute ergeben.

Bei der Bi hatulliing der Rinde ist «-s von wesentlicher Bedeutung 
diese Arbeit sofort an < trt und Stelle durchgeführt winl. weil sein 
einem Tage, nachdem die Rinde geschnitten wurde, gewisse «launische '■ 
ämlcrungon eintreten. Dieser Umstand führt weiter zu »ler Fonlerung. 
die Anlagen, welche »las Ausziehen der Rinde bewirken, so nahe als m 
lieh an »lern Slaiulorle der Mangroven gelegen sein müssen. Der Ext;., 
wiril auch Katechu Mangrovenkat»*chu genannt und Ite-dtzl Ahn 
keit mit dem Katechu von Imlien und Birma, Als aber »las Produkt . 
Mangrove in «hm llnmlcl kam. ersetzte es »len imlischen Kat»*chti in ■' 
Maße, daß die Bezeichnung ..Katechu" g»*g»*nwärtig für «len Mangro-.» 
extrakt zur Anwendung kommt. Als b«*deuten»lsle Plätze für »!ie Herstel 
»les Extraktes sind jetzt wohl Britisch mul Holländisch Borneo zu nein.» 
In großem Umfange wiril er aber auch in Ostalrika erzeugt. E.

Verfahren zum Färben von gemischten Geweben aus Wolle und Seide 
(I.-G . F a r b e n i n d u s t r i e  A .C .  in F r a n k f u r t  a. M.

D. R.-P. Xr. 443.283.)
Es wurde gefunden, daß bestimmte Gruppen «ler Pvrazolonfarbst * 

eine vrlii.lite Ailiniiiil zur Si-i.ie lial.ni, >n clall sie in jii-rli-.-» . ,
Seide und Wolle beiile Fasern farbengleich anzufärben vermögen. Es 
«lies nach dem vorliegenden Patente jene Farbstoffe, die in der Di. 
Komponente oder in «l»*r Kupplungskomponente eine «xler mehrere K u 
säureestergruppen enthalten. Es ergeben sich auf diesem Wege gelbe i i 
orange Färbungen von guten Echtheiten. In «ler Patentschrift sind ein; 
Ausführungsbeispiele angegeben.
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Abzugvorrichtung für Gewebehänge‘ Trockner.
( H e r m a n n  H a a s  in L e n n e p .  D. R.-P. Nr. 442.350.)

Hei Gewebehängetrocknern gesta lte t sich das faltenfreie Abziehen der 
appretierten Ware deshalb schwierig, weil die  Steifheit des Gewebes zur 
Faltenbildung Anlaß gibt. Um das zu vermeiden, wird nach vorliegender 
Erfindung die letzte Falte in eine zitternde Bewegung versetzt. In Fig. 1 
ist T  der Trockenraum, in den die Gewebebahn G rechts ein tritt, dort auf

Fig. 1.

Stäbe R  in Schleifen S gehängt wird. Die W are durchw andert den Trocken- 
iauni und wird bei W  abgezogen. Frtindnngsgemäß wirken auf die letzte 
• Jewebeschleife L  eine Anzahl rotierender Schlagkreuze A  d erart ein, daß 
hier die Ware in zitternde Bewegung gerät. Dadurch ist ein vollkommen 
faltenfreier Abzug möglich. Z. R.

Vorrichtung zum Reinigen der Spann- und Förderketten an Gewebespann- 
und Trockenmaschinen.

(C. G. H a u b o l d  A.-G. in C h e m n i t z  i. Sa. D. lt.-P. Nr. 442.351.)

dieselbe Arbeitsweise auf Rohseide anwenden und nach erfolgter Färbung 
entbasten und m it W asserstoffsuperoxyd bleichen. Schließlich kann man 
das Grundieren und Entbasten in einem Bade in einem Arbeitsgange durch
führen und dann m it Diazolösungen entwickeln. Es gelingt auf diesem 
Wege sehr echt« und lebhafte Färbungen zu erzeugen. Z. R.

Maschine zum Entfernen der aufgeschnittenen Sprengfäden von 
Stickereistoffen.

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Reinigen der Spann
kettenglieder von Schmutz und Fasern während des Betriebes. Der Erfin
dungsgegenstand ist durch Fig. 2 (Seitenansicht) und 3 (Gesamtansicht) 
veranschaulicht. In  einem Kasten e befindet sich ein Hohlkopf z, in den

das Ström ungsmittel im Sinne des l ’feiles p 
e intritt. Das Ström ungsmittel wird durch 
4 Düsen, di—dt auf die unter ihnen durch
geführte K ette K  geleitet. Diese K ette nimmt 
das Rad c  mit, das drei Bürsten bi—b3 antreibt, 
welche die K ette ebenfalls reinigen. Die 
Bürstenwalzen 6 1 und bi reinigen die K etten
glieder, während ba die K luppe säubert. Die 
Düsen d  sind ungleich weit und wirken genau 
auf bestimmte Stellen des Kettengliedes bezw. 
der K luppe (dt). A 11 den K asten e schließt sich 
ein kegeliges Rohr a an, das zu einem Kasten /

Fig 3.

tiihrt, der bei x  einen A ustritt hat, durch den kondensiertes W asser und 
Dampf abgeleitet werden kann, ln  den Kasten f  ist ein Sieb zum Zurück
halten von Schmutz und Fasern eingebaut, das sich m it Hilfe des Griffes v  
behufs Reinigung herausnehmen läßt. Die Düsen d  wirken so auf die Kette 
» in, daß durch ihre Stoß- und Saugwirkung eine sichere Reinigung 
erzielbar ist.

Diese einfache, an ledern Spannrahmen anbringbare Vorrichtung hat 
sich in der Praxis bereits gut bewährt. Sie ist ein vorzügliches Hilfsmittel, 
um das so lästige Beschmutzen der Ware auf der Ruhme zu verhindern.

Z. R.

Verfahren zur Erzeugung von Azofarbstoffen auf Seide.
(I. - G. F a r b e n i n d u s t r i e  A. - G. in F r a n k f u r t  a. M.

D. R.-P. Nr. 442.607.)
Es wurde gefunden, daß sich die von den Aryliden der 2 • 3-Oxv- 

naphthoesäure und von Körpern mit einer kupplungsfähigen M ethylengruppe 
ableitenden echten Azofarbstoffe auch auf Seide hersteilen lassen. Die en t
laste te  Seide wird bei niedriger Tem peratur (20—30° C) unter Verwendung 
eines Schutzkolloides mit einer alkalischen Lösung des Naphthols (es han
delt sich hier um die Griesheimer Naphthol AS-Marken) grundiert und dann 
mit geeigneten diazotierten Basen entwickelt. Die Qualität der Seide wird 
bei richtigem Arbeiten in keiner Weise beeinträchtigt. Man kann auch

Haltbare Oiazopräparate.
(I.-G . F a r b e n i n d u s t r i e  A.-G. in F r a n k f u r t  a. M.

D. R.-P. Nr. 443.284, Zusatz zum D. R.-P. Nr. 426.033.)
Das im Hauptpatente*) beschriebene Verfahren ha t die Herstellung 

haltbarer Präparat«; zum Gegenstände, die aus Nitroaminoverbindungen. 
Mineralsäure und einem salpetrigsauren Salze bestehen. Diese Präparate 
geben beim Lösen in kaltem W asser sofort eine gebrauchsfertige Diazo
lösung. Es wurde nun weiters gefunden, daß man derartige P räparate 
auch erhalten kann, wenn man die freien Nitroliasen mit solchen Substan
zen vermischt, die aus Nitriten salpetrige Säure frei machen können. Solche 
Substanzen sind z. B. Bisulfate oder andere saure feste Körper. Zweck
mäßig wird dem Gemische noch ein Verdünnungsmittel zugesetzt, wie z. B. 
Arylsulfonate, Aluminiumsulfat, Magnesiumchlorid usw. Derartige Mischun
gen wirken im trockenen Zustande nur sehr wenig aufeinander ein, geben 
aber in W asser gelöst sofort eine gebrauchsfertige Lösung. Z. R.

*) Siehe Seite 430, Jahrg. 1926 dieses Blattes.

Verfahren zur Herstellung eines aus doublierten Leinen- und Haarfäden 
bestehenden Kötzers.

( E m m e l u t h  & Co.  in L a n d s h u t ,  Schles. D. R.-P. Nr. 443.244.)
Die Erfindung betrifft die Herstellung eines aus Leinen und Roßhaar 

bestehenden Fadens zur Herstellung von Roßhaaistoff für Kleiderzwecke. 
Die bisher üblichen Roßhaarstoffe, die aus Leinenkette mit Roßhaarschuß 
hergestellt wurden, haben bekanntlich den Nachteil, daß sich die glatten 
Roßhaare leicht aus dem Gewebe herausschieben und daß die Verarbeitung 
sehr kostspielig ist. Die Bestrebungen, ein Roßhaare haltiges Garn her
zustellen, scheiterten bisher an dem Umstande, daß sich auch hier das Roß
haar nicht einbinden ließ. Nach der Erfindung ist dies aber doch möglich, 
w enn man den Leinenfaden derart rauh macht, daß das Haar gehalten wird. 
Dies geschieht entweder durch Riffeln oder besser noch durch Kochen des 
Leinenfadens m it W asser unter Zusatz von geeigneten Chemikalien. Der
artig  behandelte Leinenfäden lassen sich dann leicht mit Roßhaaren zusam
menspulen und halten diese Haare dann in ausgezeichneter Weise fest, 
so daß sie verwebt werden können. Z. R.

Neue Pat. Doublier-, Nleß- und Legmaschine.
Die Firma „A. Monforts in M.-Gladbach“ ha t ihre Legmaschine durch 

die besonders geschützten Legeschaufeln wesentlich verbessert. (Fig. 6.) Die 
Maschine d ien t zum sauberen, gleichmäßigen Legen und Messen von Ware 
jeder Art in Falten von 70—125 cm Länge.

(T e  x t  i 1-A .-G ., Bleicherei, Färberei, Appretur in R o m a n s h o r n ,  
Schweiz. D. R.-P. Nr. 442.352.)

Zum Abschneiden bezw. Absengen der Sprengfäden bedient sich vor
liegende Erfindung der in den Fig. 4 (Seitenansicht) und 5 (Grundriß) 
schematisch dargestellten Vorrichtung, ln  den Zeichnungen bedeuten 1

die Leitwalzen zur Füh
rung des Gewebes, 2 ro
tierende Bürsten m it har
ten Borsten zum Auf
bürsten der Sprengfäden, 
3 Brennerreihen eines 
Gassengers, 4 sind Luft
düsen, die an ein Saug
gebläse angeschlossen 
sind und die nach oben 
hin in ein Rost 5 endigen, 
der durch den scharf
kantigen Stab (i zusa-m- 
mcngehalten wird. I11 
diesen Saugdiisen rotiert 
das Spiralmesser 7, das 
zusammen mit dem Stabe 
(i ein Schneidzeug vor
stellt. Der Stoff S wird 
nach Fig. 4 zunächst 
über eine Leitwalze /  zu 
der Bürstenwalze 2 ge
führt, dann bei 4 durch 
das Schneidzeug 6, 7 ge
schoren, wobei der Rost 
5 eine Beschädigung der 
W are verhindert. Durch 
den Luftzug werden die 
Sprengfäden in das 
Innere von 4 gesaugt und 

Fig. 5. können dort vom Messer
0 sicher abgeschnitten 

werden. Der Stoff kommt dann zu der Sengflamme 3, welche übriggebliebene 
Fadenreste absengt. Derselbe Vorgang wiederholt sich nochmals und weiters 
ebenso für die andere W arenseite. Die Maschine kann durch entsprechendes 
Ausschalten sow'ohl als Seng- als auch als Schermaschine verw endet werden.

Z. R.
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Sie unterscheidet sich von den Meß- und Legemaschinen anderer Bau
art durch ihre wohldurchdachte Konstruktion, bei der das Gewicht der 
schwingenden Massen, welches die Leistungsfähigkeit einer Legemaschine 
bedingt, auf ein Mindestmaß gebracht is t und bei der verm ittelst zweier best
bewährter Spezial - Stahlrollen - K etten die W agen, die die beiden Lege
schaufeln tragen ihre Hin- u. Herbewegung erhalten. E ine sehr einfache An
ordnung gesta tte t das sehr schnelle und genaue Einstellen der Legeschaufeln 
auf eine bestimmte Lagenlänge. Auf einer Achse festgeklemmte, durch ein
stellbare Exzenter bewegte Hebel tragen die Faltenhalter, so daß das Ver
schmutzen der W are durch Ölflecke, das sonst bei auf einer Achse drehbaren 
Hebeln nicht zu vermeiden ist, ausgeschlossen bleibt. Der Legetisch läßt 
sich bis zu 400 m m  senken und zwecks leichten Herausnehmens der gelegten 
W are nach vom  herausziehen. Um einen ruhigen und leichten Gang der 
Maschine zu gewährleisten, sind alle schnellaufenden W ellen und die 
Gegengewichtsachse in Kugellagern gelagert. Sofern die W are vom auf
gerollten Zustande, z. B. von der K aule gelegt werden soll, wird eine beson
dere Abrollvorrichtung mitgeliefert. Besonderer W ert ist darauf gelegt,

wälzt. Solche W älzchen kann m an gegebenenfalls auf der ganzen Streich
kante der Legeschaufel anordnen, oder man kann auch ein über die ganze 
Legeschaufeikante sich erstreckendes durchgehendes Wälzchen vorsehen. 
Diese Wälzchen können aus Metall, Holz, Hart- oder Weichgummi oder aus 
einem anderen Material bestehen; die Hauptsache ist, daß sie sich leicht 
bewegen. Es is t  zwar bekannt, bei Maschinen zum Legen von Stoffen in 
Falten die an den Enden der Falten angeordneten Greifer durch Rollen zu 
bilden und an Stelle von Legeschaufeln Legerollen anzuwenden. Da diese 
Legerollen den Zug des Gewebes auszuhalten haben, so müssen sie einen 
entsprechenden großen Durchmesser aufweisen, um ihr Durchbiegen zu vei 
hindern, weil sich sonst in  der Mitte des Gewebes Längsfalten bilden würden. 
Solche Legerollen haben aber den Nachteil, daß sie im Gegensätze zur Lege 
schaufei eine rundliche Faltenkante  bilden, so daß gleichmäßige Faltenlängen 
nicht gewährleistet werden können und die Faltenkanten sich zu sehr auf 
bauchen, besonders bei dickeren Geweben. Dies wird bei dem neuen Patern 
Monforts (Fig. 7) dadurch vermieden, daß d ie an sich bekannten dünnen

Fig. 6.

durch eine höchst einfache W ippe-Anordnung auf W unsch elektromotori
schen Einzelantrieb vorzusehen. Die Leistung der Maschine beträgt je  nach 
A rt der zu legenden W are und der Geschicklichkeit des Arbeiters, 50 bis 100 
Meter in der Minute. Beim Legen von Geweben m ittelst einer sogen. Lege
maschine wird die zugeführte Gewebebahn bekanntlich durch Legeschaufeln 
in übereinander geschichtete Lagen gelegt und jede  neue Lage durch die an 
den beiden Enden des Stapels vorgesehenen Greifer festgehalten. Die Lege
schaufeln bestehen aus zwei zueinander geneigten Schienen, von denen bei 
der Rechts- und Linksbewegung jedesmal eine die Gewebebahn führt und 
legt. Beim Legen von doublierten Geweben, besonders wenn es sich um 
dünne, glatte Gewebe handelt, t r i tt  jedoch der Übelstand auf, daß beim 
Streichen der Legeschaufel über das Gewebe in der Nähe des Rückens des
selben schräg ausstrahlende Falten entstehen, die beim Übereinanderschich- 
ten  der Gewebelagen gepreßt werden und aus dem Gewebe nicht m ehr en t
fernt werden können, es sei denn, daß dasselbe geplättet wird, was in einer 
Fabrik zur Behandlung von Geweben nicht gut durchführbar ist. Versuche 
haben eigeben, daß dieser Übelstand beseitigt wird, wenn die Legeschaufeln 
an jener Stelle, wo sie über den Rücken der Doublierfalte streichen, mit 
einem Wälzchen versehen werden, so daß sich die m it dem Gewebe in 
Berührung kommende Streichfläche der Legeschaufeln auf dem Gewebe ab-

Fig. 7.

Legeschaufeln, die den durch die Gewebespannung hervorgerufenen Zug 
auf nehmen, an ihrer wirksamen K ante m it den erwähnten Wälzchen von 
nur geringem Durchmesser versehen werden. Der einstellbare, geneigte 
Doubliertisch ist in der Grundform dreieckig, so daß durch seine Spitze dit- 
Falte des zu doublierenden Gewebes entsteht. Die Führungsstäbe und 
Führungswalzen, durch welche das doublierte Gewebe zu den Legeschaufeln 
geführt wird, sind mit den Stirnköpfen verbunden, welch letztere ihrerseits 
in einem im Gestelle hin- und hergeführten Legeschaufel wagen schwingen. 
Die Hin- und Herbewegung des Legeschaufelwagens erfolgt bekanntlich 
durch irgendwelche Mittel, wie z. B. eine hin- und hergehende K ette, hin 
und her schwingende Arme o. dergl. Das Lenken der Legeschaufeln findet 
s ta tt  durch sog. Lenker, die in Köpfen gleiten und im Gestelle schwingen. 
Durch die an  sich bekannten, beliebig eingerichteten Greifer wird das 
gelegte Gewebe am Ende jeder Lage festgehalten. Da die erwähnten Wälz 
chen irgendeine größere K raft nicht zu übertragen haben, so brauchen sic 
nur geringen Durchmesser zu haben und können m it dünnen Zapfen ver 
sehen werden oder zwischen den Spitzen eingesetzter Schrauben laufen. 
W erden solche Zapfen oder Schraubenspitzen gehärtet und poliert, dann ist 
die Reibung äußerst gering, so daß die Wälzchen auch ohne Ölung 
laufen können.

| Spinnerei, Zwirnerei und deren Maschinen.
Praktische Winke und Erfahrungen aus der Flachsspinnerei.

Von Dipl. Ing. F. R e c h e n b e r g e r .
(Fortsetzung aus Nr. 13.) (Nachdruck verboten.)

Die Spindelboxen und die Spindelnäpfchen oder Fußlager unterliegen 
bei den bedeutenden Umdrehungszahlen der Spindeln ebenfalls einem 
raschen Verschleiße. Ausgelaufene Spindelboxen erzeugen ein Schleudern 
der Spindeln und dadurch häufige Fadenbrüche. Ausgelaufene Fußlager 
bewirken eine Senkung der einzelnen Spindeln und dadurch Aufspinnen 
des Fadens auf die Spulenköpfe und Fadenbrüche. F ü r ausgelaufene Spin
delboxen ist keine Form der R eparatur bekannt, denn das Ausgießen mit 
dem sog. „W eißmetall“ ha t sich nicht bewährt. Heruntergelaufene Fußlager 
bohrt man in der Stärke des Spindelfußes durch, schlägt ein R otgußstäb
chen, welches streng in die Bohrung paßt, in  diese hinein, vernietet den 
Rotguß an der Außenseite und fräst dann das Fußlager auf der Drehbank 
in gewohnter Weise w ieder aus. Jedenfalls ist streng darauf zu achten, 
daß sich solche ausgelaufene Boxen und Fußlager bei keiner Maschine vor
finden. Man scheue nicht die allerdings beträchtlichen Kosten für Neu
beschaffung dieser Teile, wenn m an nicht Gefahr laufen will, große Ver
luste an der Produktion zu erleiden und den Feinspinnabfall beträchtlich 
zu vermehren.

Die Beschaffung der Feinspinnspulen  is t von großer W ichtigkeit für 
den guten H alt des Fadens, und ihre gute Beschaffenheit besonders ins Auge 
zu fassen, d a  die Neuanschaffungen in diesem Artikel immerhin beträcht
lich und kostspielig sind. Eine g u t konstruierte Spule soll vor allen Dingen

möglichst leicht sein, da es der Garnfaden ist, welcher die Spule zu  ziehen 
hat. I s t  die Spule gefüllt, so ist das aufgesponnene, nasse Garn an und 
für sich schon schwer genug, so daß schon dadurch große Ansprüche aii 
die H altbarkeit des Fadens gestellt werden. Nimmt m an nun noch eint 
schwere Holzart zur Anfertigung der Spulen — es sind m ir in dieser Be 
ziehung schon Buchsbaumspulen vorgekommen —  und m acht den Fuß, den 
Kopf und den Schaft derselben ungebührlich stark , so darf man sich über 
schlechten Fadenhalt nicht wundern. Das Fleisch des Spulenschaftes soll 
n u r 3 m m  s tark  sein, K opf und Fuß der Spule müssen zwar einen möglichst 
großen Durchmesser erhalten, um viel Garn auf die Spule aufzuspinnen und 
so die Zahl der notwendigen, aber zeitraubenden Abzüge zu vermindern, 
sie sind aber so schwach als irgend tunlich zu halten. Ahornholz wird 
wegen seiner Leichtigkeit und Dauerhaftigkeit m it Vorteil zur Spulenfabri 
kation verwendet; jede andere Holzsorte ist zu diesem Zwecke weniger 
tauglich. Die Spule wird d erart ausgebohrt, daß sie etwa Y* mm  w eiter ist 
als der zugehörige Spindeldurchmesser; dieses Maß besitzt die Spulen 
bohrung aber nur im Kopfe und Fuße auf einer Länge von 10 bis 12 mm. 
während der dazwischen liegende innere Teil weiter ausgebohrt ist, so daß 
die Spule in W irklichkeit nur oben und unten  an der Spindel anliegt und 
dadurch Reibung, also Kraftaufwand, verursacht. Die Veranlassung zu 
dieser Anordnung ist also Verminderung der Reibung und demnach Kraft 
erspam is. Der Spulenkopf m uß ste ts  ganz glatt und darf durchaus nicht 
eingerissen sein, d a  der Faden fas t immer, wenn der W agen am höchsten 
steht, über den Spulenkopf laufen muß und durch Rauheit oder Risse gan/. 
unbedingt der Fadenbruch erfolgen würde. Um die Dauerhaftigkeit der
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Spulen, welche in der fortwährenden Nässe keine große sein würde, zu 
erhöhen, kocht man sie einige Tage vor Gebrauch in Leinöl, nimmt sie 
dann heraus und läßt sie bis zum Gebrauche auf dem durchlöcherten Blech- 
deckel eines Ölkastens liegen, damit sie ablaufen und übertrocknen können. 
Durch diese Behandlung mit Leinöl erreicht die Spule eine vier- bis fünf
mal größere Dauerhaftigkeit; gleichzeitig quillt sie etwas auf, so daß die 
um V? mm  zu große Bohrung jetz t genau und streng  auf die Spindeln 
passen wird. Diese so in ö l gekochten Spulen muß man jedoch in gut 
schließenden, unzugänglichen K ästen aufbewahren, d a  — ganz besonders 
im W inter — alle A rten von Mäusen und R atten leidenschaftliche Verehrer 
dieses Leckerbissens sind und oft großen Schaden anrichten. Es ist streng 
darauf zu halten, daß jede Maschine eine gewisse Anzahl Spulen habe, und 
daß diese Zahl immer in tak t erhalten werde. Gewöhnlich teilt m an jeder 
Feinspinnmaschine dreimal soviel Spulen als sie Spindeln besitzt zu und 
fügt demnach so viele Spulen bei, als die Hasplerin braucht, um ihren 
Haspel zu bestecken, also 20, 25 oder 30, je nachdem der Haspel lang ist. 
Gebrochene Spulen  haben sowohl die Hasplerinnen als auch die Spinnerinnen 
sorgfältig aufzubewahren; es wird dann ein Tag in der Woche bestimm t für 
die Ausgabe neuer Spulen als Ersatz. Die Klopferinnen oder Abzieh- 
im-isterinnen bringen dann von jeder einzelnen Maschine dem Aufseher oder 
dem Spinnmeister die gebrochenen Spulen herzu, der so viel neue Spulen 
>_pilit, als er Spulenköpfe abzählt. Bei dieser Gelegenheit ist darauf zu achten, 
daß man keine mutwillig zerbrochene Spulen erhält und daß sich auf den 
-u-brochenen Spulen keine Garnreste mehr befinden. Fernere Gründe zum 
"pulenumtausch bestehen in der Rauheit oder Eingerissenheit der Spulen- 
küpfe und darin, wenn die Spulenbohrung ausgelaufen, also zu groß ist, 
was Spulenschleudern und Fadenbrüche verursacht. Ausgelaufene, sonst 
aber noch gute Spulen wirft man aber nicht weg, sondern läß t in der W erk- 
-tn tt Buchsbaumbüchsen einziehen, wodurch dann die Spulen infolge dieser 
sehr billigen Reparatur noch lange laufen. Noch zu bemerken ist, daß auch 
I*t  Spulenfuß  an der Stelle, wo er auf dem W agen aufsitzt, n icht flach 

gedreht sein darf, sondern einen Kugelabschnitt m it dem Radius der 
'pulenhöhe bilden muß, da man auch hierdurch starke Reibung vermeidet 
und Kraftersparnis erzielt, welche letztere zwar bei der einzelnen Spule 
unbedeutend, bei der Summe aber doch ganz beträchtlich ist.

Da der Streckzylinder immer gleich große Mengen fertiges Garn in 
einem bestimmten Zeiträume abliefert, der Durchmesser der Spule aber, 
;uif welche das Garn aufgewunden wird, sich mit jeder W indung verändert, 
und zwar größer wird, so ist es einleuchtend, daß die fast leere Spule eine 
viel größere Umlaufszahl haben muß als die gefüllte, um das gelieferte 
»uirn immer gleichmäßig gut aufzunehmen. Diese Veränderung der Spulen- 
undaufszahlen, für welche z. B. bei der Spindelbank ein sehr sinnreicher, 
über kom plizierter A pparat vorhanden ist, wird auf der Feinspinnmaschine 
in höchst einfacher Weise durch Bremsschnur und Bremsgewicht bewirkt, 
v o n  deren richtiger Anwendung ebenfalls der gute H alt des Garnes beim 
Spinnen abhängig ist. Die Bremsschnüre werden in die am Rückteile der 
spulenbank angegossenen Ösen eingehangen, über die am Fuße der Spulen 
befindliche Bremsrinne geführt und über die am Vorderteile der Spulenbank 
gleichfalls angegossenen, gezahnten Bremsleisten gelegt, während das am 
Ende der Schnur befestigte Bremsgewicht zirka 15 cm  über die Spulbank 
herabhängt. Die Bremsschnüre, welche einen beträchtlichen Ausgabeposten 
im Budget einer Spinnerei bilden, werden m eist in der Fabrik selbst und 
aus recht verschiedenem Material hergestellt. Die einen benützen das aus 
irgendeinem Grunde als fehlerhaft zurückgestellte W ergvorgam  als Material
• ■der geben gutes W ergvorgarn gröbster Sorte dazu. Andere lassen die 
S-dinüre aus Hanfwerg, wieder andere aus bestem, gehecheltem Hanf erzeu
gen. Es soll nun nicht in Abrede gestellt werden, daß fehlerhaftes Werg- 
vorgarn durch die Verwertung zu Bremsschnüren eine gute Verwendung 
findet; immerhin aber haben diese Schnüre nur eine sehr kurze Dauer und 
verlohnen kaum den darauf verwendeten Arbeitslohn. Besser sind schon 
die Schnüre aus Hanfwerg, am dauerhaftesten jedoch die aus gehecheltem 
Hanf. Fertigt man die Schnüre aus Hanfmaterial, so muß m an darauf

' bten, sie nicht zu stark zu machen, weil Hanfschnüre in der Nässe bedeu- 
fend aufquellen und für die Zahnteilung der Bremsleisten leicht zu stark  
u erden. Diejenigen alten Spindelschnüre, welche als solche absolut keine 
V erwendung finden können, werden ebenfalls auf Bremsschnüre zerschnitten 
und leisten noch lange und gute Dienste.

Die gußeisernen Bremskugeln haben, je  nach der Spindelteilung, ver- 
-• liiedenes Gewicht; je feiner die Spindelteilung und je feiner das Garn,
• !.*sto leichter sind auch die Bremskugeln gewählt. Auch von den Brems- 
K iigeln soll man mehrere Sätze verschiedenen Gewichtes vorrätig  haben, 
um nach Bedürfnis auf einer Maschine dam it wechseln zu können, wenn 
man mit der Garnnummer wechseln muß. W ählt man für eine Garnsorte 
zu schwere Bremsgewichte, so tre ten  tro tz recht sorgfältigen Bremsen« fort- 
gesetzte Fadenbrüche ein. Sind die Bremskugeln für eine G arnsorte aber 
zu leicht, so leiden nicht nur die Bremsschnüre durch das notwendig 
werdende schärfere Anbremsen bedeutend, sondern es werden durch Faden-

hleudern unausgesetzt Fadenbrüche entstehen, wie denn auch die Bildung 
des Meiseidrahtes durch leichte Kugeln ungemein befördert wird. Mit der 
Zeit erleiden die Bremsleisten an ihren Zähnen eine derartige Abnützung, 
•laß die Bremsschnur keinen festen H alt mehr in ihnen findet; will man 
nun nicht die ganze Spulenbank wegwerfen und erneuern, so hobelt man 
die angegossene Bremsleiste einfach weg und läß t Bremsleisten von der 
Form eines entsprechend gezahnten Lineals gießen, die auf die Spulbank 
aufgenietet werden. Ganz in gleicher W eise verfährt man, wenn die guß
eisernen Ösen, die zum Anhängen der Bremsschnüre bestimm t sind, aus- 
brochen oder ausrosten.

Die Stellung der Spidenbank oder des W agens  bedarf einer sehr ge
nauen Regulierung, damit nirgends ein Aufspinnen des Fadens auf die 
^pulenfüße oder Köpfe erfolge, da dies nicht nur Fadenbrüche, sondern auch 
(dunverlust beim Haspeln verursacht.

Die Blechtrommel, welche den Betrieb der Spindeln verm ittelt, muß 
tadellos rund laufen und darf nirgends rauhe oder aufgerissene Stellen 
zeigen; ihre Lager sind fortwährend gut in ö l zu halten, was zwar bei den 
beiden Endlagern leicht möglich ist, beim Mittellager, der Spindelschnüre 
wegen, aber nur durch ein langes Ölröhrchen geschehen kann, welches bis

über den W asserkasten herauf reicht. Dieses Röhrchen ist verdeckt zu 
halten, dam it keinerlei Staub oder Schmutz eindringe und dasselbe ver
stopfen kann. W ird trotzdem  eine Verstopfung bemerkt, so ist das Rohr 
sofort zu reinigen. Nachlässiges Schmieren oder unbemerkt bleibende Ver
stopfung des Röhrchens bewirkt ein ungemein rasches Abnützen des Rot
gußlagers, Ablaufen des Zapfens und endlich den Trommelbruch, der immer 
bedeutende Spindelschnur-, Zeit-, Produktions- und Geldverluste im Gefolge 
hat. Die auf der Trommel laufenden Spindelschnüre  aus Baumwollgarn 
werden auf besonderen Maschinen geklöppelt, haben quadratische Form und 
werden in verschiedenen Stärken, je nach der Schwere der zu treibenden 
Spindeln,_ hergestellt. Eine M ittelsorte für 2V* zöllige Maschinen z. B. besteht 
aus 12 einzelnen Teilen, deren jeder aus 10 Fäden zusammengezwimt ist. 
Diese Spindelschnüre sind sehr teuer, so daß ihre richtige Verwendung 
die strengste Kontrolle erfordert. Der Schnurenknüpfer muß ein kräftiger 
Arbeiter von 16—18 Jahren sein, der imstande ist, die Schnüre beim Auf
ziehen fes t auszuziehen. Die Schnur wird doppelt um den Spindelwirtel 
geschlungen, um so das Rutschen derselben möglichst zu vermeiden. Das 
Aufziehen der Schnur erfolgt so, daß dieselbe straff angezogen, doppelt um 
die Spindel unterhalb des W irtels geschlungen, dann der bekannte Knoten 
gemacht und zuletzt die Schnur auf den WTirtel heraufgezogen wird. Viele 
Versuche sind gemacht worden, um die Spindelschnüre widerstandsfähiger 
gegen die Einflüsse der Feuchtigkeit zu machen und sie vor Ausdehnung 
auf der Trommel, welche ein Gleiten auf dem W irtel und endlich ein Herab
fallen der Schnur verursacht, zu schützen. Man ha t die Schnüre in sieden
dem W asser gekocht, darauf sorgfältig getrocknet, dann zwischen zwei 
Säulen ausgespannt und m it Hilfe eines Stockes, den man zwischen die 
Schnüre steckte und viele Male herumdrehte, nach Möglichkeit ausgedehnt. 
Dasselbe Verfahren wurde auch mit Hinweglassung des Kochens angewendet 
und dafür die Schnüre vor ihrer Ausdehnung m it Riemenschmiere schwach 
eingerieben. Der einzige und zwar negative Erfolg aber, der dabei erzielt 
wurde, war ein verm ehrter Verbrauch von Spindelschnüren, hervorgerufen 
durch ein Reißen der Schnur dicht am Knoten, welches bei nicht gedehnten 
Schnüren fast nie e intritt. Auch mit den von England eingeführten Spindel
schnüren, welche schwach m it einer roten Masse im prägniert sind, hat man 
keine günstigen Resultate erzielen können. Um wenig Schnüre zu ver
brauchen, scheint n u r eine strenge Kontrolle sowohl beim Aufziehen, als 
auch über die gerissenen oder heruntergefallenen Schnüre das einzige zum 
Zweck führende Mittel zu sein, wobei ich voraussetze, daß man nur Schnüre 
aus Baumwollgarnen b e s t e r  Qualität verwendet. Jede alte Schnur wird 
von der Spinnerin sorgfältig aufgehoben und alle Stücke vom Schnuren
knüpfer oder einer anderen I5erson sorgfältig und fest zusammengeknüpft 
und dann wieder zum Spindelbetrieb verwendet: nur ganz kurze oder schon 
zerfaserte Stücke werden ausgeschieden, um noch als Bremsschnüre zu 
dienen. Der regelmäßige Verbrauch von Spindelschnüren darf pro A rbeits
tag  von 10 Stunden 0’3 bis 0’4 kg pro 1000 Spindeln nicht überschreiten, so 
daß man pro Ja h r  von 300 Arbeitstagen auf einen Schnurverbrauch von 
90 bis_120 kg  pro 1000 Spindeln rechnen darf. F ür Zwirnmaschinen — und 
in einigen Spinnereien auch für die Feinspinnmaschinen — findet man sta tt 
des Schnurenbetriebes den Bandbetrieb für die Spindeln angewendet, bei 
welchem ein Rutschen oder Gleiten fast nicht Vorkommen kann. Die 
Schnurenknüpfer haben fast überall Akkordlöhnung, die nach der erzeugten 
Schockzahl bemessen wird. Diese Art der Löhnung soll den Schnuren 
knüpfer zum Fleiße und zur T ätigkeit antreiben, damit bei keiner Maschine 
Spindeln durch längere Zeit Stillstehen. In einigen Spinnereien ist auf jeder 
Maschine an der Gangseite ein blechernes Fähnchen angebracht, welches am 
Fuße ein Charnier besitzt. W enn Spindeln Stillstehen, rich tet die Spinnerin 
das Fähnchen auf: hat der Schnurenknüpfer, dieselben wieder in Gang ge
bracht, so k lappt er das Fähnchen zurück. Diese Vorrichtung dient nicht nur 
zur raschen Orientierung für den Schnurenknüpfer selbst, sondern erleichtert 
auch dem Aufseher wesentlich die Kontrolle über den Fleiß des ersteren.

An jeder Spinnmaschine findet man auf der Gangseite die Maschinen- 
Nummer, gewöhnlich aus Messingblech ausgeschlagen, aufgenietet; über 
dieser Nummer ist am Gestelle ein Häkchen eingeschlagen, welches zur 
Aufnahme von Holz- oder Blechplättchen bestimmt ist. die die zu spinnende 
Garnnummer eingebrannt resp. eingeschlagen enthalten. Diese Nummer- 
Platten müssen auf den Maschinen stets in guter Ordnung gehalten werden, 
so daß niemals das W echseln derselben unterbleibt, wenn die Garnnummer 
wechselt. Es ist dies unbedingt notwendig, da im anderen Falle Spulen
führer sowohl als auch Aufsteckerin nur zu leicht sehr unangenehme Irr- 
tümer begehen. Die im Feinspinnsaal zur Verwendung gelangenden Arbeits
kräfte  sind ziemlich beträchtlich; jede Spinnmaschine erfordert zwei tüchtige 
gewandte Spinnerinnen. F ür je 2000 Spindeln wird eine Abziehmeisterin  
mit 12 Abziehmädchen, für je  4000 Spindeln ein Schnurenknüpfer, ein Ein
öler. ein Spulenführer und drei Feinspinn-Spulenträgerinnen gebraucht. 
Häufig, und zwar besonders da, wo man viele junge und schwache Spin
nerinnen hat, existiert auf je 2000 Spindeln auch noch eine Vorgarn-Auf
steckerin. Die Spinnerinnen sollen kräftig, gewandt, fleißig und nicht zu 
klein von S tatur sein; von ihnen hängt die I^eistungsfähigkeit jeder e in
zelnen Maschine in hohem Grade ab. Kein Faden darf bei einer guten 
Spinnerin fehlen, wenn die Maschine im Betriebe ist, Reißen mehrere Fäden 
gleichzeitig, so muß sie das Vorgarn aus den W alzen nehmen, damit kein 
Abfall entstehe; sie wird ununterbrochen tä tig  sein, um die Bremsen überall 
entsprechend anzuziehen, den Einziehzvlinder, die Druckwalzen und ihre 
Zapfen, sowie den Streckzylinder von allem aufgelaufenen Ahfall zu 
reinigen und die Fadenbretter, die Spritzbretter und W asserkasten
deckel immer sauber zu halten. Sie wird ferner die Riffelung der Druck
walzen ihrer Maschine fleißig durchfühlen und dem Aufseher jede fehler
hafte W alze zum Austausche bezeichnen. Spinnerinnen, welche bei sonst 
gutem Halt des Garnes häufig sitzend angetroffen werden, haben gewiß 
ihre Maschine nicht gu t imstande. Jede Abziehmeisterin  hat unter ihrem 
Kommando 12 Mädchen, meist im Alter von 14 bis 16 Jahren, die dazu 
bestimmt sind, die gefüllten Spulen von der Maschine abzunehmen, leere 
Spulen aufzustecken und die etw a gerissenen Fäden wieder anzuspirnen. 
Von der Energie und Tätigkeit der Abziehmeisterin hängt es ab. die Zeit
verluste beim Abziehen der Maschinen auf ein Minimum zu reduzieren. 
Eine Maschine von zirka 200 Spindeln soll zum Abziehen — von dem Mo

3*
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mente an, wo sie stillgestellt wird, bis zu dem, wo sie wieder in Betrieb 
kommt — nicht mehr als 3 Yt bis 4 Minuten brauchen. Braucht sie länger, 
dann ist die Abziehmeisterin nicht tüchtig  oder sie ha t ungeübte oder zu 
schwache Leute. Die Abziehmeisterin soll die Spulen so weit vollspinnen 
lassen, daß das Garn genau mit dem Fuß- und Kopfdurchmesser der Spulen 
abschneidet; nicht früher und nicht später darf das Abziehen erfolgen, 
hauptsächlich aber nicht später, da eine Menge Fadenbrüche und spätere 
Garnverluste auf dem Haspel entstehen würden, E rachtet sie den Moment des 
Abziehens für gekommen, so klopft sie auf das Räderverdeck der betreffen
den Maschine — daher die Bezeichnung „Klopferin1’ — und die Spinnerin 
rückt aus. Auf jeder Seite der Maschine treten 0 Abziehmädchen an; die 
Spinnerin bremst die Spulen aus. das erste der Mädchen erfaßt 4—5 Fäden 
mit der linken Hand, zieht dieselben auf Armeslänge von der Spule auf. 
schneidet sie mit einem Messer oberhalb des Fadenbrettes ab und legt sic 
über die Walzen. Dann werden von den anderen Mädchen, und zwar auf 
zwei Stellen jeder Seite der Maschine gleichzeitig die Fadenbretter in die 
Höhe geklappt, die Flügel aufgedreht und abgenommen, wobei jeder Flügel 
auf die Spulbank um seine zugehörige Spindel — das Gewinde nach’ vorn
— gelegt wird. Ebenso werden die vollen Spulen abgenommen und auf die 
Spulenbretter aufgesteckt oder in die dazu bestimmten Körbe geworfen. 
Sobald die Spulen von den ersten Spindeln genommen sind, fährt die Spin
nerin mit einem ölgetränkten Lappen über alle Spindeln, die leeren Spulen, 
welche von der Spinnerin schon vor dem Abziehen auf die Drucksättel auf
gestellt wurden, werden aufgesteckt, die Flügel auf die Spindeln gegeben, 
die Fäden von den Walzen genommen, über das S pritzbrett ausgelegt, zer
teilt und um die Spulen gehüllt. — die Spinnerin und die geschicktesten der 
Mädchen besorgen das Einbremsen — die Maschine wird in Betrieb gesetzt 
und von sämtlichen Mädchen etw a reißende Fäden wieder angesponnen. 
Auf das gute und richtige Einbremsen muß hierbei hoher W ert gelegt 
werden, da bei ungenügender oder zu starker Bremsung jeder Faden sofort 
reißt. Ebenso ist darauf zu halten, daß die Maschine nach dem Abziehen nur 
langsam angelassen werde und daß der langsame Gang so lange beibehalten 
wird, bis die Spinnerin noch einmal sämtliche Fäden bezüglich ihrer Brem 
sung durchgefühlt und etwaige Fehler verbessert hat. Zur Aufnahme der mit 
Garn gefüllten Spulen verwendet man entweder K örbe aus W eidengeflecht 
oder Büffelhaut, die für die Spulenträger leicht transportabel sind.

L iegt der Haspelsaal, w'ie es ja  eigentlich immer sein soll, direkt über 
dem Feinspinnsaale, so wird zum Spulentransporte ein m echanischer Auf
zug eingerichtet, der eine wesentliche Ersparnis an Arbeitskräften und 
Löhnen gegenüber dem Tragen der Spulen gewährt. Die Spulenträger 
müssen aber nicht nur die vollen Spulen in die Haspelei, sondern die leeren 
aus derselben auch zurücktragen, so daß jede Maschine schon einige Zeit 
zuvor, ehe sie abzieht, in dem Besitze der leeren Spulen ist. Muß eine 
Maschine auf leere Spulen warten, also kostbare Zeit verlieren, so ist der 
Spulenträger oder die Hasplerin schuld.

Dem Einöler, gewöhnlich einem flinken, tätigen Arbeiter von 18—20 
Jahren, sind eine gewisse Anzahl Maschinen zum Einölen zugewiesen. Er 
bat an denselben die Spindelbüchsen täglich einmal, die Fußlager der Spin
deln so, daß jedes derselben innerhalb 8 Tagen einmal frisches Ol erhält, 
alle Zylinder- und W alzenlager täglich einmal, vorderes und hinteres 
Trommellager täglich zweimal, m ittleres Trommellager täglich einmal (da 
das Ölrohr immer voll ö l steht), und die auf Zapfen laufenden Räder alle 
3—4 Tage einmal einzuölen. Auf den Transm issionslagern stecken gewöhn
lich Selbstschmierer irgendeiner Konstruktion. Trotzdem soll der Einöler 
jeden T ag einmal alle Transm issionslager nachsehen, die Selbstschmierer 
auf ihre Füllung und Abgabefähigkeit untersuchen und nachhelfen, wo er 
Fehler findet. Bei besonders in Anspruch genommenen Lagern, wie bei
spielsweise bei denen der konischen Räder, ist sogar ein Nachsehen aller 
9—3 Stunden erforderlich. Außer dem Schmieren der Maschinen liegt dem 
Einöler ferner die Pflicht ob. alle Riemen des Feinspinnsaales wöchentlich 
zweimal mit Riemenschmiere, sog. Adhäsionsfett, einzuschmieren. Nicht nur. 
daß diese Riemenschmiere die Gebrauchsdauer der fortwährend in feuchter 
Luft laufenden Riemen wesentlich erhöht, verhindert sie auch in vorzüg
licher Weise das Gleiten der Riemen auf den Scheiben, sowie das häufige 
Herabfallen der Riemen im W inter beim Einrücken auf die Festscheiben. 
Versäumt man also das Riemenschmieren, so tr itt  ein erhöhter Lederver
brauch und eine bedeutend herabgem inderte Produktion, während des 
W inters ein. (Fortsetzung folgt.)

Vorrichtung für Spinnmaschinen zum Auseinanderhalten gerissener Fäden.
( I v a n  L i n o n  und J o s e p h  D e t h i e r  in E n s i v a l ,  Belgien.

D. R.-P. Nr. 439.679.)
Die Erfindung bezieht sich auf die Vorrichtungen, bei denen aus einer 

Druckleitung zwischen den einzelnen, das Streckwerk verlassenden Fäden 
feuchte Luft hindurchgeblasen wird, um gerissene Fäden auseinander 
zuhalten. Im Gegensätze zu bekann
ten solchen Anlagen m it einem ge
meinsamen Gebläse für alle Spinn
maschinen eines Raumes wird erfin
dungsgemäß jede Maschine m it einem
— W agenspinner vorteilhaft, m it je 
zwei — eigenen Gebläse versehen.
Damit entfällt der große Rückstrom 
der Luft durch den ganzen Arbeits
raum, wie er bei Anlagen mit einem 
einzigen Gebläse eintreten muß, so 
daß auch die Erhaltung bestimmter 
Feuchtigkeit in einzelnen Teilen des 
Raumes entsprechend dem dort ver
arbeiteten Stoffe möglich wird. Für 
jede Spinnmaschine wird gewisser
maßen ein eigener in sich geschlos
sener Luftkreislauf erzeugt, wie dies schematisch die Fig. 1 mit zwei Sel
faktoren wiedergibt. Die m it Vorschalt widerstand fi regelbaren Motoren 2 
betreiben die Gebläse 3; diese drücken die von Luftbefeuchtern 7 nach

1. August 1927.

Bedarf angefeuchtete Luit durch Rohre 4 in die Verteilungsleitungen 
Die Pfeile deuten den Luftkreislauf bei jeder Maschine an.

Luftdruck sowie Feuchtigkeitsgehalt des zwischen die Fäden geblasc 
nen Luftstrom es lassen sieh den Verhältnissen der einzelnen Spinnmaschine 
ohneweiters anpassen; die Kosten der Anlage sind allerdings höher als bei 
gemeinsamem Gebläse. —h

Zwirnmaschine zur Erzeugung von Noppen-, Knoten- und Effektgarn.
( W i l l i a m  W h i t e l e y  & S o n  Ltd. in Htiddersficld, England.

Patente in allen Staaten.)
M ittelst einfärbig oder mehrfach verschieden verzw im tcr Fäden, der 

selben oder abweichender Stärke, unterschiedlicher Verteilung des Dralls, 
so daß Knoten, Buckel, beulige Stellen, dünner und dicker auftragemh 
Partien entstehen, können in der W are allerhand geschmackvolle Ab 
wechslungen hervorgebracht werden, insbesondere bei Baumwoll-. Well 
und m it Kunstseide vermengten Geweben. Meistens streu t man die Garm 
in kleinerem oder größerem Abstande (Karos, Streifen. W ülsten) in die 
W are ein und erzielt dadurch die Monotonie der Bindung und Farbe wirk 
sam, aber nicht aufdringlich belebende Muster. Die Herstellung der Garn* 
fußt auf der ungleichen Geschwindigkeit der Einzelfäden, mit welcher sie 
dem Verzwirnungsprozesse zugeführt werden oder der Differenz in der 
Um laufsgeschwindigkeit der Lieferungszylinder in ihrer Gegenseitigkeit. 
Hierzu dienten bisher gewöhnlich nur W echselräder. An der vorliegenden 
Maschine wird dagegen ein Radsatz m it Kupplungen benützt, den eine

eiserne an W ebstühlen tib 
liehe Rollenkarte steuert 
und reguliert, so daß e- 
nur auf den Beschlag de 
Karte ankommt, mit wei 
eher Geschwindigkeit zir 
jeweiligen Zeit die Zvlin 

dersätze zu arbeiten 
haben. Die Karte und di• 

Kupplungen schalten 
rechtzeitig die Antrieb, 
der Zylinder um. Das 
Schema des dazu ange 
wandten A pparates ver 
anschaulicht Fig. 2 von 
vorn, Fig. 3 von oben ge 
sehen. Die wichtigsten 
Organe sitzen auf «lei 
beiden Wellen A  und II. 
Dazwischen lagert für den 
Antrieb von A und II die 
Welle C mit den Zahn 
rädern I). E, F. die in 
die Räder G. II. ./, bezw
g. h. i auf den Wellen . l 
und II greifen. Mit den 
Rädern (i. II. ./ und g.
h, i ist ein System von 
Kupplungen verbunden.

j^ic ■'u|.].iuiif; iv im. im umspiele uen itaoern (i und II angeschlossen, 
ilie Kupplung L den Rädern g  und h, die Kupplung M dem Rade ./ 
und die Kupplung N dem Rade j. Beeinflußt werden die Kupplungen 
durch die vier gegabelten und gewinkelten Manschettenhebel /’. Q. It. .s. 
die um feste Lagerzapfen spielen. Schuhe T  daran bewirken den Kon 
tak t mit dem Beschläge L der Karte V. In  den Abbildungen hat dh 
Karte m ittelst Gabelhebels F das Rad G resp. die angeschlossene Kupp 
lung eingerückt, jene am Rade II ausgerückt und das gleiche auch 
hinsichtlich des Rades ./ herbeigeführt, Die Räder II. J  drehen siel 
nun lose auf der Welle A, wogegen G dieselbe antreibt. Die Zähnezahl 
der Räder G, II, ./ ist verschieden, sonach man in der Lage ist. die 
Welle A, welche zu den Zylindern führt, mit dreierlei Geschwindigkeit, zu 
beliebiger Zeit umlaufen zu lassen oder ganz still zu stellen. Bezüglich
der Welle R ist dasselbe der Fall. Schon mit den zwei W ellen A und /;
und demselben Rädersatze sind fünferlei Gespinste erhältlich. Sollen mehr 
Fäden verzw irnt werden, so ist das Getriebe entsprechend zu ver 
vollständigen.

Vorrichtung zur Einstellung des unteren Speisezangenbackens an 
Flachkämmaschinen.

( H e n r i  V a n h o u t t e  in R o u b a i x ,  Frank r. D. R.-P. Nr. 439.029A
Bei den Flachkämmaschinen ist der untere Zangenbacken mittels) 

Federn bei Zangenschluß an die Oberzange angepreßt, um während der 
Kämmung durch den Rundkamm das 
Fasergut zwischen den Zangen fest zu 
halten. Die Bewegung der Unterzange 
gegen den Rundkamm zu — entsprechend 
der jeweiligen Bandstärke wurde 
jedoch nicht begrenzt, so daß durch Ver 
dickungen oder verdoppelte Bänder dh 
Unterzange zu weit, nach unten gedriiek 
werden und die Nadeln des Rundkamnu - 
beschädigen konnte.

Nach der vorliegenden Erfindung 
c‘ sind an den Armen /), I)' der Unter 

zange A  (Fig. 4 stellt eines der Aus 
fiihningsbeispiele der Patentschrift dar 

außer den bei x  angreifenden Federstangen II, R l noch bei (). 0 1 zwei 
Feststellstangen E, E1 angeordnet, die ein Ausweichen der Unterzange A 
nach unten begrenzen; die Einstellung dieser Grenze erfolgt miltelsi 
Schrauben c, c1.  jj.
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Vorrichtung zur Erzeugung falschen Drahtes oder zur Lösung vor
handenen Drahtes beim Strecken von Vorgespinst.

Dr. E m i l  G m i n d e r  in R e u t l i n g e n .  D. R.-P. Nr. 438.058.)
Um Vorgespinsten mit echtem D raht (Flyervorgespinste u. dgl.) eine 

i 'i> re  Verzugsfähigkeit bei der Zylinderverstreekung auf der Spinn-

Ftg. 5.

r . h i n c  zu geben, wird nach dieser Erfindung zv 
A 'a lzenpaaren des Streck werkes ein schmales, s

Piff. 6. 
rischen den beiden ersten 
chnurähnliehes Reibband

ober- oder unterhalb der Fäden, diese berührend, angebracht und quer zu 
den Fäden stetig  so bewegt, daß die vorhandene Drehung vor dem zweiten 
W alzenpaare gelockert wird.

F ür Vorgespinste ohne D raht (insbesondere Florteilervorgespinste) 
wird zur Ermöglichung eines StreckwerksVerzuges ein vorübergehender 
(falscher) Draht, in gleicher Weise erteilt, indem sowohl ober- als auch unter
halb der Fäden je ein Reibband 3, bezw. 11 (Fig. 5 und 6) mit gegenläufigem 
Antriebe angeordnet wird. Durch den falschen Draht können Florteiler
vorgespinste mit ihrer unregelmäßigen Faserlage m ittelst Zylinderverzuges 
behandelt werden, wofür sonst Dreh(Spinn)röhrchen und ähnliche Ein
richtungen nötig  sind.

Die oben behandelte. Einrichtung zur Lockerung den Drahtes in Flyer
vorgarnen ist auch schon in  dem D. R.-F. Nr. 427.950 des gleichen Patent
inhabers siehe Jahrg. 1920. S. 502 dieser Zeitschrift) enthalten. Die Über
tragung dieses Gedankens auf die Erteilung falschen Drahtes für Vorgarne 
der Streichgarnspinnerei usw. könnte, wenn sie sich praktisch bewährt, er
folgreich sein, da die erfindungsgemäße Vorrichtung wohl bedeutend ein
facher und billiger wäre, als die komplizierteren Einrichtungen zur Erteilung 
eines Vordrahtes an den bisherigen Streichgarnringspinnern (Dreh
röhrchen u. dgl.). —h.

Weberei, Wirkerei, Strickerei, Stickerei und ihre Maschinen.
Über die Verwendung von Tringles in der Jacquardweberei.

(Nachdruck verboten.)
Tringles sind .Schaftstäbe, die in den oberen Teil der Helfen ein- 

i'm hoben werden und dieselbe Bestimmung wie ein gewöhnlicher Schaft- 
•ial> in der Schaftweberei haben, nämlich alle auf den Schaftstab befind- 
ii iicn  Helfen und die dort cingezogenen Fäden zu heben. Sind z. R. 16 
1'ringles bei einer .laequardvorrichtung vorhanden, so kann man jede in 
ü enthaltene Bindung arbeiten, somit Leinwand, 4bindigen oder Sbindigen 
v q ter, 8- oder lbhindigen Atlas, 8- oder IGschäftige Krepp-, 1 ’hantasie- usw. 
'•indungen. Die .Jacquardmaschine wird einfach außer T ätigkeit gesetzt und 
1 i>- Tringlesaushebung durch eine separate Schaftmaschine besorgt. Es 
könnte natürlich auch die Jacquardm aschine zur Aushebung der Tringles 
her'angezogen werden. Diese E rklärung ist. deshalb unbedingt nötig, um den 
/.werk der Tringles richtig zu verstehen. Tringles können gewöhnlich nur 
i'Üdi'n ins Oberfach bringen.

Gibt man in eine gewöhnliche Jacquard Vorrichtung bei einfädiger Aus-
ii bung in den oberen Helfenteil solche Stäbe, so kann man in der Muster- 
i'ii'hnung die Grundbindung weglassen und zeichnet nur die Senkungen in
ii i Figur ein. Die Grundbindung wird von den Tringles besorgt, was aller- 
lings in vielen Fällen eine scharfe Verschneidung unmöglich macht und 
ii Verschieben von Fäden bei langen vertikalen und horizontalen Kijrur-

M a s c h i n e n - E i n t  e i 1 u n g : 
106 Plat. für Figur,

Jeder Figurkettenfaden wird 
in den Harnisch und fortlaufend 
in die 5 Vordersehäfte eingezogen.

K e t t e n  f a d e n s t e l l  u n g :
4 Figur- ) ,
2 Binde- | J

K a. m m - E i n z o g :

2  S S : 1
2 K ip,r. I P "  /alm

stellen begünstigt. Dies kommt allerdings auch häufig hei echten Damast- 
geweben vor. Ist die Abbindung der Figur z. B. öbindiger Köper oder 
.Mündiger Atlas und steht ein fünfseitiges Prism a zur Verfügung, so kann 
man auch das Einzeichnen dieser Abbindung in der Figur unterlassen, wenn 
mau diese Bindung in das Prism a m it federnden Stöpsel einbringt, ln  einem 
solchen Falle ha t m an die Patrone wie für ein Damastgewebe, also ohne 
jede Bindung allzufertigen. Die Bindung besorgen die Tringles, die Ab
bindung das Prisma. Laufen doppelte Karten auf dem Prisma, von welchen 
d ie  einen die eigentliche Figur, die anderen die Bindung in K etteneffekt 
geschlagen erhalten, so kann man die Figur in einer beliebigen Bindung ab- 
binden lassen.

Eine große Zahl von Geweben, namentlich Möbelstoffe, wurde und wird 
! mite noch vielfach m it Vorderschäften hergestellt, wodurch die Webweise 
durch eine kleine Fachbildung erschwert wird und entsprechend kleine

W ebschützen verw endet werden müssen. Die 
dung von Tringles viel leichter hergestellt ’ 
Gewebe die Schäfte m it Fachhelfen nur die 
in das Oberfaeh zu bringen, dann braucht d 
erfolgen, die einen gewissen Rai

e Gewe 
ere"

>e können hei Anwen- 
W enn also bei einem 

Aufgabe haben. K ettenfäden 
Schäften 

und eine Knickung der
Fäden bei der Fachbildung bedingen. Es können auch Tringles verwendet 
werden, die in bestimm ter Anordnung in die Oberschlingen der Jacquard
helfen eingebracht werden. Es fallen dann die Vorderschäfte weg, eine 
Knickung der Fäden ist ausgeschlossen. Eine besondere Beanspruchung 
oer K ettenfäden auf E lastizität wird nicht Vorkommen, dagegen eine größere 
Fachbildung ermöglicht. Größere W ebschützen, die mehr Schußmaterial 
fassen, können verw endet werden und es tre ten  geringere W ebstuhlstill
stände auf; somit wird auch die Leistung des einzelnen W ebstuhles eine 
größere.

Im Nachfolgenden sollen nun einige Gewebearten besprochen, die 
W ebstuhlvorrichtungen gebräuchlicher Art, wie sie heute noch zahlreich in 
Verwendung stehen, im Bilde gezeigt und der Vorrichtweise m it Tringles 
gegenübergestellt werden.

Nehmen wir an. wir erzeugen Damastmöbelstoffe mit schußgobelin- 
artigen Effekten, bei denen eine mehrfädige Aushebung vorkomm t und das 
Grundgewebe in Ketteffektatlas arbeitet-. Damit die Figurkette in 5bind. 
oder 8bind. Atlas kreuzen kann, müssen diese Fäden außer in den Har-

M a s c h i n e n  - E  i n  t  e i 1 u n  g :
200  Plat. für Figur 

4 „ , '
204 Plat. ~

An jede Jacquardhelfe kommen 
2 Schnüre u. zw.

1 Schnur von der Jacquard-M.,
1 „ „  „ Binde-M..

dam it beim Bindeschuß eine ein- 
fädige Aushebung erfolgen kann.

K e t t e n f a d e n s t e l l u n g :
4 F ig u r-)
2 Binde- / * at,en-

K a m m  
2 Figur- ' 
2 Binde- 
2 Figur-

Faden 
per Zahn

nisch noch in fünf bis acht Bindeschäfte eingezogen werden. Diese Binde
schäfte stehen zirka 8 bis 10 cm  vom Harnisch entfernt, dam it die K etten
fäden, welche im Unterfach liegen bleiben, keine zu große Knickung erhal
ten, wenn jeder fünfte oder achte Faden in das Oberfach gehoben wird. 
Durch die Verwendung der Bindeschäfte und überdies durch zwei weitere 
Schäfte, die den Schuß leinwandartig auf der rechten W arenseite abbinden, 
ist der von ihnen benötigte Raum zwischen Harnisch und W are ein großer 
und demzufolge die Fachbildung eine sehr kleine. Fig. 1 zeigt eine solche 
Vorrichtung, wobei zwei Bindeschäfte m it kleinen Augen und fünf Binde
schäfte m it Fachhelfen verw endet wurden. Man hat die fünf Bindeschäfte 
dadurch zu beseitigen versucht, daß man jede Harnischhelfe mit einer 
zweiten Schnur verknotete und diese Schnüre durch eine eigene Bindc- 
inaschine beim Bindeschuß ausheben ließ. Abgesehen davon, daß diese 
Vorrichtung infolge der dichten Beschnürung eine zu große Reibung auf
weist. kann sie keinen Anspruch auf praktische Vorteile erheben. Fig. 2 
zeigt eine solche W ebstuhlvorrichtung. Es wird sofort klar, daß nur mit
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bestimmten Jacquardm aschinen gearbeitet werden kann, wenn nicht eine 
vollständige Verdrehung der Harnischschnüre ein Arbeiten überhaupt un
möglich macht. Die Fig. 3 zeigt, die W ebstuhl-Vorrichtweise mit Tringles 
bei vierfädiger Aushebung und zwei Bindeschäften. W ie aus der schema
tischen Zeichnung zu ersehen ist, werden weniger Harnischschnüre und 
'zwar nur ein Viertel gegenüber der Vorrichtung in Fig. 2 notwendig. An 
jede Ham ischschnur kommen vier Helfen mit Obersciilingen. Die Ober- 
schlingen müssen zirka 6 bis 10 cm  lang sein, damit beim Hochgehen des

M a s c h i n e n - E i n t e i 1 u n g : 
102 Plat. für Figur.

8 „ „ Tringles
4 ,. „ Bindeschäfte

204 Plat.

K e t t e n f a d e n s t e l l u n g :  

2 Btadei i Fade"-

K a m m - E i n z u g :

1 \  Faden
*> i.,in< C I Per ^ a*in2 b igur- 1  '

Figur 3. Webstuhl-Vorrichtung für 
gobelinartige Damast-Möbelstoffe mit 

Tringles s ta tt  Vorderschäften.
Tringles nicht die anderen mit derselben Schnur verknoteten Helfen ge
hoben werden und Anlaß zu einer unreinen Fachbildung geben. Die Tringles 
werden zur E rsparung von Musterkarten mit einer eigenen Schaftmaschine 
gehoben, welch letztere auch zur Betätigung der beiden Bindeschäfte be
nützt werden kann, während die Jacquardm aschine nur für die Aushebung 
der Figureffekte dient. Daß m it dieser Vorrichtung ein leichtes Arbeiten 
ermöglicht wird, ist wohl sofort einleuchtend; es kann eine große Fäch

ln die geraden Helfenaugcn 
dos Harnisches werden 2 Ketten
fäden eingezogen und jeder 
2. Kettenfaden in die Fachhelfen 
«ler Bindeschäfte fortlaufend ein
gezogen.

K e 11 e n f a d e n s t  e 11 u n g :
1 Figur- \
1 Schneide- I 
1 Figur- | Faden.
1 Binde- I 
1 Schneide- )
5 = 1  Rapport.

Figur 4. Webstuhl-Vorrichtung für 
Möbel- und Dekorationsstoffe mit 
Figur-, Binde- und Schneidekette.
bildung erfolgen und der K ettenfaden erleidet keine Knickung, da er genau 
so wie bei einer gewöhnlichen einfädigen Jacquardwebstuhlvorrichtung 
kreuzt.

Eine zweite gobelinartige MöbelstofTquaHtät, die sich ebenfalls beson
derer Beliebtheit erfreut, ist die mit Figur-. Binde- und Schneideketten
fäden und mit fünf bis zehn und mehr verschiedenfarbigen Schüssen. Hiebei 
hat die Bindekette die Aufgabe, die auf die linke W arenseite tretenden 
Figurschüsse in einer vier- bis fünfschäftigen, eventuell auch längeren 
Bindung kreuzen zu lassen, dam it mehr Figurschüsse, als dies bei gewöhn

lichem Schußgobelin der Fall ist. auf die rechte W arenseite gelangen können. 
Ein feiner Schuß (Schneideschuß) kreuzt mit einer feinen K ette (Schneide
kette) und verleiht der W are ein feingeripptes Aussehen. Der Einzug in 
die Bindeschäfte, die m it Fachhelfen versehen sind, erfolgt laut Fig. 4 
derart, daß in jede zweite Harnischhelfe zwei Fäden eingezogen werden, 
von denen der eine, ein Bindekettenfaden, noch in eine Fachhelfe des 
Bindeschaftes eingezogen wird. Es könnten die Bindekettenfäden auch in 
jede dritte oder vierte Helfe des Figurharnisches eingezogen werden. Hicr-

Figur 5. Webstuhl-Vorrichtung für 
Möbel- und Dekorations-Stoffe mit 
Figur-, Binde- und Schneidekette, 

bei ergeben sich jedoch Schwierigkeiten in «ler Verarbeitung, «li<‘ durch 
den Einzug nach Fig. 5 behoben werden. Letztere Einzugsart läßt ein« 
große Fachbildung zu. An die eine Schnur kommt eine Helfe, an die zweit« 
zwei Helfen, von denen die eine m it Oberschlinge versehen, auf den Tring 
lesstab aufgereiht ist und die vier Bindeschäfte vollkommen ersetzt. Ili i 
wird nicht jede Helfe auf ein Tringles kommen, sondern nur jede dritte  H«*lt«-

2 Figurfäden,
1 Bindefaden,
2 Figurfäden,
5 Fäden per Zahn.

Figur 6. Webstuhl-Vorrichtung für Lampas.
Eine weitere Gewebeart. und zwar eine der schönsten, was plastisch« 

Gewebetechnik anbelangt, sind die Lnmpasgewebe. Diese werden mit zw«- 
Partien Vorderschäfte, beide Arten mit Fachhelfen, hergestellt. Währen« 
die eine Schaftpartie nur die Aufgabe hat Fäden vom Unter- in das Oberfac! 
zu bringen, ist die andere Schaftpartie dazu bestimmt, gewisse Fäden ii 
das Ober- und andere in das Unterfach zu bringen; letztere werden durci

An je«ler geraden Harnisch
schnur hängt eine gewöhnlich«- 
und eine französische Helfe: 
letztere kommt auf denTringles- 
stab und dieser ersetzt «len Bindc- 
schaft.

K e t t e n  f a d e n s t e l l  u n g :  
1 Figur- j 
1 Schneide- I 
1 Figur- > Fa«len.
1 Binde- 
I Schneide- )
5 =  1 Rapport.
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die Jacquardmaschine ausgehoben. Tringles können nur für die erstge
nannte Schaftpartie verwendet werden. Fig. (» zeigt die Vorrichtung mit 
2 Vorderschäften. Das Weben ist infolge der kleinen Fachbildung sehr 
erschwert, da ja  die Schäfte 10 bis 12 cm  vom .Jacquard-Harnisch en tfernt 
sichen. In Fig. 7 ist die vereinfachte Vorrichtung mit acht Tringles an 
stelle der acht Vorderschäfte dargestellt, wodurch das Weben bedeutend 
vi reinfacht wird. Wenn auch die drei Bindeschäfte nicht entbehrt werden 
können, die wie erwähnt die Aufgabe haben. Kettenfäden zu heben, zu

Sämtliche Kettenfäden werden in 
die Helfen des Harnisches und die 
Fäden 4, 9, 14. 19 etc. überdies in die 
m it Fachhelfen versehenen Bindeschäfte 
eingezogen. Die Tringles- und die
Bindeschäfte werden m it einer Schaft
maschine für Hoch-, Tief- und Stehfach 
betätigt. Die in die Bindeschäfte ein
zuziehenden Fäden kommen auf einen 
separaten Kettenbaum. Die Webstuhl- 
Vorrichtung ist jener m it Vorderschäften 
vorzuziehen da eine größere und ein
fachere Fachbildung als mit Figur 6 
möglich ist.

Figur 7. Webstuhl-Vorrichtung für Lampas m it Tringles s ta tt  der 8 Vorder
schäfte. öfädige Aushebung.

Figur 8 und 9. Webstuhl-Vorrichtungen für Pique-Gewebe.
Die 4 Tringles ersetzen die Steppschäfte, 
erleichtern dadurch das Weben der 
Pique-Gewebe, da eine entsprechend 
große Fachöffnung ermöglicht wird und 
die Steppkettenfäden nicht zweimal 
eingezogen werden müssen, wie dies bei 
W ebstuhlvcrichtung Fig. 8 der Fall ist. 
Es können auch 6, 8 und mehr Tringles 
verwendet werden, je nach der Art der 
Beschnürung bzw. der Jacquardmaschine. 
Der Kettenbaum für die Kattunfäden 
wird oben, jener für die Steppkette 
unten gelagert. Die Steppkette ist fester 

als die K attunkette zu spannen.

m ken und für Hoch-, Tief- und Stehfach eingerichtet sind, so kommen die 
clit Bindeschäfte in Wegfall, was immerhin ein ganz bedeutender Vor- 
; il ist.

Als letzte Gewebetechnik, wo Tringles s ta tt  Vorder- oder Bindeschäfte 
erwendet werden können, sollen die Jacquard-Piquegewebe genannt werden, 
■'•i dieser Gewebetechnik benötigt man außer dem Harnisch gewöhnlich zwei 
teppschäfte mit Fachhelfen und vier Kattunschäfte. Die Steppkettenfäden

Die Steppkette wird in die Helfen 
des Harnisches leer zwischen den 
Heilen der Kattunschäfte und gerade- 
iun-h in die Steppschäfte eingezogen. 
Letztere sind dem Webkamme zu
nächst, die 4 Kattunschäfte tunlichst 
nahe dem Schnürbrette zu stellen, 
damit eine große Fachöffnung möglich 
ist. Die Steppschäfte sind für Hoch
lach, die Kattunschäfte für Tieffach, 
bzw. Hoch- und Tieffach eingerichtet.

werden in die Jacquardhelfen und überdies in die Steppschäfte eingezogen. 
Diese müssen daher in einer bestimmten Entfernung vom Harnisch stehen, 
da sie eine Durchbiegung des Fadens bewirken. Die Fig. 8 zeigt die 
übliche, die Fig. 9 die m it Tringles ausgestattete W ebstuhl-Vorrichtung. 
Aus diesen beiden Figuren kann man leicht den W ert der Verwendung von 
Tringles erkennen.

Wie aus den angeführten Beispielen zu ersehen ist, kann eine große 
Reihe von Jacquard-W ebstuhlvorriehtungen verbessert und die Arbeitsweise 
erleichtert werden. Das Vorurteil einzelner Webereitechniker, die von 
Tringles nichts wissen wollen und dieselben nirgends anwenden, auch wenn 
sie noch so viele Vorteile brächten, kann nicht gutgeheißen werden, denn 
diese Vorrichtungen müssen in erster Linie gründlich verstanden werden. 
Wer die Vorteile kennt, der wird gerne zur praktischen Durchführung der 
Webstuhl Vorrichtung schreiten und weitere Verwendungsmöglichkeiten 
ersinnen. P. E. ß.

Kettenfadenwächter mit Zahnstangen und Lamellen.
( E x p l o i t a t i e  M a a t s c h a p p i j  v o o r  T e x t i e l  I n d u s t r i e  
A u e r b a c h  & Co.  in H a a g .  Niederlande. D. R.-P. Nr. 441.311.)

Von den drei Zahnstangen sind die beiden äußeren 6 unbeweglich zu 
einem Gerinne verbunden, in welchem die dritte 7 seitliche Bewegungen 
ausfülirt (Fig. 10). Die Lamellen 22 reiten einzeln auf den K ettenfäden und 
werden durch die Schenkel 10, die Leiste 23 und den Spalt 22’ in Ordnung 
gehalten. Im Falle ein Faden reißt, sperrt die Lamelle die Beweglichkeit 
der Stange 7. Den Antrieb der Stange 7 besorgt ein W inkelhebel 25, 26 
(Fig. 11) am Zapfen 9. 2 ist eine Zugstange, welche zu einer passenden 
Trittvorrichtung reicht. Im Zapfen 9 lagert der Hebel 4 , der durch die 
Stange 24 m it der Zahnstange 7 verbunden ist. Zwischen dem Hebel 4

Fxg. 11. Fig. 12.
Fig. 10.

und dem Winkelbebel 25, 26 ist eine Kupplung vorgesehen, die bei W ider
stand der Stange 7 nachgibt und zwischen 4 und 25, 26 die Verbindung 
aufhebt. Der Hebel 4 ist teilweise geschlitzt. In dem Schlitze spielt die 
Zugfeder 6', ferner der Doppelzapfen 3 (Fig. 12), den die Feder 6' ständig 
niederzuziehen trachtet, aber daran normal durch den Bügel 3 m it Sattel 
in der Mitte verhindert wird. R uht der Zapfen 5 in der Einbuchtung 3, 
so nimmt 1 an den Ausschlägen von 25, 26 ungeschmälert teil. Die Schwin
gen 26 sind übrigens beiderseits von 4 angeordnet (Fig. 12). Bliebe jedoch 
4 stehen, so bleibt es auch der Zapfen 5, springt bei der W eiterbewegung 
von 3 aus der R ast an 3 und stößt die Stange 11 nach oben, welche mittelst 
weiteren Gestänges den Stuhl abstellt. Zwecks sicheren Griffes ist die 
Stange 11 oben bogenförmig ausgebildet (27). Nach W iederanknüpfen des 
Fadens drückt der W eber auf den Hebel 4, bis 5 wieder in die Kerbung 
von 3 einspringt.

Schaftmaschine für das Weben von Florstoffen in Doppellagen.
(Firma J e a n  G ü s k e n  in D ü l k e n ,  Rheinland. D. R.-P. Nr. 432.706.)

Plüsche, Moquettes, Teppiche m it aufgeschnittenem  Pol, Samte, Ve
lours werden häutig doppelt übereinander und nicht selten auch die Dop
pellagen mehreremale nebeneinander gewebt, so daß zwei, vier oder sechs 
Stück W are gleich auf einmal erhalten werden können. Von größtem Vor
teile ist dabei die Entbehrlichkeit der Nadeln, das Ein- und Ausziehen und 
des komplizierten, dazu erforderlichen Mechanismus, welch letzterer den 
beschleunigteren Gang des W ebstuhles nicht verträgt. Die Nadeln oder 
Ruten sind von verhältnism äßiger Schwäche und lassen kein W eben grö
ßerer Breite zu. W are in doppeltem W erke gesta tte t auch das zweischützige 
Weben und wesentliche Vergrößerung der Produktion. Muster. Farbe, Bin
dung erleiden unbedeutenden Abbruch. Andererseits hat man m it beträcht
lich mehr zu beobachtenden Fäden und unbequemer Zugänglichkeit zu 
rechnen. Das Messer, welches die Gewebe trennt, bedarf seitens des Webers 
keiner besonderen Aufmerksamkeit. Auf die Anzahl der minütlich eingetra-' 
genen Schüsse und die Stuhlgeschwindigkeit hat es keinen Einfluß. Bei 
Moquettes ist es üblich, die nicht zur Plüschbildung gebrauchten Fäden der 
Polkette im Rücken entweder des Oberwerkes oder des Untergewebes ein
zubetten. Man verlegt dasselbe auf jeden zweiten Schuß. Soll es z. B. im 
Rücken der Oberware stattflnden, so müssen die Polflügel sämtlich Hoch- 
fach machen. Bei den dazwischen zählenden Schüssen treten die polbilden- 
den Fäden dagegen ins Tieffach ein, die nicht dazu bestimmten jedoch 
nur ins Mittelfach über. Im Zusammenhänge hiermit ist es nur beim zweiten 
Schüsse notwendig, daß die Maschine alle Polschäfte hochhebt, sonst aber 
Mittel- und Tieffach bewirkt. Die hierzu bereits bestehenden Schaftmaschi
nen werden durch die vorliegende Erfindung um eine weitere sehr ver-
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einfachte bereichert, die man zudem noch g latt vor- und rückw ärts laufen 
lassen kann. Fig. 13 veranschaulicht die Einrichtung in ihrer Grundstellung, 
die Polschaft« oben, die Antriebskurbel im T ourenverhältnisse 1 :2  gegen
über der Stuhlkurbelwelle ganz unten. Quer lagert in den Seitenschildem  
eine Welle 1, m it welcher der Hebel 2 fest verbunden ist, an dem die An
triebstange 3 angegliedert ist. Ebenfalls fest m it 1 verbunden zweigen voran 
und rückw ärts von 1 die Schwingen 4 ab, verkuppelt durch den Riegel 5, 
der in den Rechen, Kamm oder die Zinkenführung 6 übergeht. Zwischen 
den Zähnen 6 spielen die auf der Welle 1 gelagerten Schafthebel 7. 8 sind 
die Scharniere für d ie Platinen .9. 10 ist das Messer für die Platinen 9 am 
Hebel 12 im Lager 11, den die Stange 13 von 4 aus in Schwingung ver
setzt. Die Nadeln 22 lie
gen in Nuten einer Bet
tung 21 am Hebelpaare 
19, das um 20 ausschwingt 
und m ittelst Armes 24, 
desgleichen 23 am Hebel 
2 angetreten wird. Eine 
Feder 25 besorgt den kon
trären Effekt des Zusam
menhanges 23, 24. 14 ist 
das Pappkartenprism a, Ui 
die Laterne, 15 die Bak- 
kensperro für letztere, 18 
ein Kettenrad, an dem 
der W endezapfen 17 sitzt, 
der in die Laterne Hi 
faßt. Bewegt sich nun die 
Stange 3 aufw ärts, so ver
anlaßt der Federzug 25 ^
den Ausschwung der Na- 
dein 22 nach rechts zum 
Abfühlen der Karte. Die 
geschlagenen Nadeln werden in die Kart 
Platinen .9 unten auf dem Messer 10 bela

Fig. 13.

•indringen und die zugehörigen 
•n, die ungeschlagenen dagegen 

abheben. Die Schafthebel 7 der abgehobenen Platinen .9 können dem vollen 
Zuge des Federregisters an den Schäften unter dem Stuhle so weit folgen, 
als die Führung im Kamme 5, 0 es zuläßt, d. h. sie können ins Tieffach 
übergehen, wohingegen die am Messer 10 hängenden Platinen infolge des 
kürzeren Weges des Messers nur die Schäfte bis ins Mittelfach senken. 
Kurbel und die Zugstange 3 nehmen ihre Hochlage ein, die Schafthebel 7 
ihre Mittel- und Tieflage, Mittel- und Unterfach. Sodann hebt die Maschine 
durch die W irkungsweise von 5, G w ieder alle Polschäfte hoch und kehrt 
in die Ausgangsstellung der Figur zurück. Läuft der Stuhl rückw ärts, so 
auch die Karte, weil der Zapfen 17 dann einfach von um gekehrter Seite 
mit der Laterne IG kämmt, präziser gesagt, m it an der Laterne angebrach
ten Nocken. Prism a und K arte  schwingen nicht aus, sondern vollführen 
nur absetzend kreisende Bewegungen.

Einrichtung für Festblattwebstühle mit gesondert beweglicher Kastenzunge.
( A l f r e d  C o l i n  in B a r e m b a c h ,  Frankreich. D. R.-P. Nr. 441.360.»

In der Regel werden von im Kasten einlaufenden Schützen beide 
Fühler, die von der Stecherwelle aus die bewegliche Wange in der Zellen 
riickwand abtasten, abgehoben und auf der jeweils leeren Ladenseite ver
richtet die Verbindung von der Stecherwelle bis zur Zelle unnütze Arbeit. 
Nach dem Erfindungsgegenstande sind die beiden Fühler auf der Welle in 
gewisser Grenze beweglich angeordnet, gegen Verschieben aber gesichert. 
Die Stecherwelle 3 (Fig. 14) hat die übliche Lagerung an den Ladenfußwelleu 
stützen. 3 \ 3’ sind die wirklichen Stecher und 2. 2 sind glatte ltinge auf 3. 
die m ittelst Kopfschrauben befestigt werden. 6, G sind ebenfalls auf 3 fesi 
geschraubte Ringe, die jedoch weiterhin in Muffe 5, 5 übergehen, an denen

Fig. 14. Fig. 15.

Ausschnitte 5 vorhanden sind, in welche der Zahn 4 an der Nabe de.' 
T asters 1 (Fig. 15) greift. Die Zähne 4 füllen die Lücken in 5 aber nicht 
vollständig aus, sondern haben im Drehsinne Spielraum, der entsprechend 
bemessen ist. Zufolge der Ringe 2, 2, 6, G kann die Nabe der Taster 1 
seitlich nicht ausweichen. Der angekom m ere Schützen drück t die Wange 
7 zurück, m ittelbar auch die P latte  8, auf welche oben die B lattfeder 9. 
unten der Taster 1 wirkt. Die P latte  8 ruh t in wagrechter Führung an 
der W andung der Lade. M ittelst der Stellschraube 8 ist ihr Abstand von 
der W ange 7 leicht regulierbar. Der Ausschlag von 1 nimmt m ittelst der 
Klaue 4 den Ring 6 mit, dieser die W elle 3, hebt also den Stecher so weil 
hoch, daß er über den Frosch 10 hinweggleitet. Auf der anderen Laden 
seite übt jedoch die Drehung von 3 auf den Fühler 1 keine W irkung aus. 
weil die W eite des Ausschnittes 5 und die Einstellung desselben das Auf 
sitzen des Zahnes 4 im W ändebereiche von 5 verhindert.

Allgemeines.
Lufterwärmer für Dampfkessel mit seitlichen Rauchkanälen.
(C h a  s. F. W a d  e, 3, Rolleston lto ad  in S h e f f i e 1 d, England.)
Die Einrichtung besteht in hohlen gußeisernen flachen Öfen, langen 

und hohen Kästen, die man an der Innenw and der Einmauerung rechts und 
links des Kessels in den Zügen der 
sekundären Heizfläche so aufstellt, daß 
letztere nicht alteriert, dagegen die sonst 
ins Mauerwerk übertretende Hitze durch 
den Einbau der Vorkehrung für die Be
feuerung nutzbar gemacht wird, natürlich 
auch inklusive den von den vorbeistrei
chenden Gasen an die Gußeisenkörper 
abgegebenen Wärme. Fig. 1 veranschau
licht teilweise einen so ausgerüsteten 
Kornwallkessel im Schnitt, teilweise fron
tal. Rechtsseitig bezeichnet die in kräf
tigen Linien gehaltene Darstellung die 
flache, geringen Raum wegnehmendf.
R ippenkastenbatterie, links bemerkt man 
den Rohranschluß, der den E in tritt der 
W armluft in die Kombustion verm ittelt. Die Kästen nehmen den K anal 
in voller Länge ein, nach oben setzen sie bei der Wölbung ab. Unten ruhen 
sie auf der Sohle des Zuges und zerfallen horizontal in mehrere verschraubte

Einheiten. Genügt natürlicher Abzug des Rauches, der Gase und abfallen 
der Wärme nicht, so ist mit künstlichem W inde durch Kompression zu 
arbeiten, ln einem Falle bedarf die Einrichtung bis auf das Kehren keiner 
W artung, im anderen nur geringer. An der Möglichkeit, durcli den Apparat 
den Kohlenverbrauch herabsetzen zu können, wird kaum jemand zweifeln.

Stahlrohre, Schnurentrommeln, Hohlwalzen aus spiral gewundenen 
Bändern.

(J. S t e a d  & Co., Eiland Road W orks in L e e d s ,  England.)
Das Herstellungsverfahren dieser neuen Rohrart, von leichten Zylin

dern, Triebtrommeln für Spinn- und Spülmaschinen, Rollen für Transport
autom aten usw. besteht im schraubenförmigen W inden mäßig breiter 
Streifen «aus dünnem Stahl, wobei die Ränder der Bänder sofort elektrisch 
verschweißt werden und den geschlossenen Mantel bilden, dessen Festigkeit 
dadurch erhöht wird, daß man Doppellagen anwendet und die Schweißnähte 
derart verteilt, daß d ie Naht d e r  äußeren Lage m it der Mitte des Bandes der 
inwendigen Lage zusammenfällt. Die Dicke der Bleche beträgt bis 'ho" engl, 
und der Durchmesser so angefertigter Rohre bisher von 4" engl, aufwärts bis 
zu 12" engl. Dieselben sind äußerlich spiegelglatt und werden eventuell 
galvanisiert, vernickelt oder plattiert geliefert. Für die Textilindustrie 
kommen sie hauptsächlich als Ersatz der Trommeln in Betracht, die zum 
Antriebe der Spindeln durch Schnuren dienen.

N e uze i t l i c he  
Hoc hle is tungs-  

M a s c h in e n  z u m  
S P U L E N  

Z W I R N E N  
Z E T T E L N

• S d i l a f h o t s t

e f a t e n t e

W . S C H L A F H O R S T  &  C O . 0 M. G L A D B A C H .

g g w u  Hochleistungs-
r - - * - —  S p ü l m a s c h i n e n

sifhern Jhnen 
t.ioeliose Spulen
von größtem Gerngehalt, ^  
höchste Leistung .%§ 
u. höchste Lohnersparnis. ^
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ATELIERS D IEDER ICH S BOURGOIN (Isere) FRANCE
Vertreter für ÖSTERREICH. TSCHECHOSLOWAKEI. OTTO KÜHNEN, WIEN IX|4, Helligenstädter Str. 6.

WEBSTÜHLE
UND

V0RBEREIT0N6S - MASCHINEN
FÜR 

NATURSEIDE 
KUNSTSEIDE 

BAUMWOLLE 

LEINEN 
JUTE

Vierschütziger Webstuhl Model! 7700 .

Zettelmaschine mit großer Trommel.

nuTomnnscHE u. schnellhüfende webstuhle
ZETTELKinSCHIHEN 

SPIILENGHTTER 
TREIBRinSCHIKEH 
SPULMHSCHINEH 

FHCHTIIinSCHIHEH 
ZWIRHDIHSCHIHEH

4
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Deutscher Textil-
BAUCH (D

S p ü l m a s c h i n e n
für Schuß und Kette, gerade und gekreuzte Wicklung, 

Ausarbeitungsmaschinen für Flachs, Hanf, Jute.

E. BaUCh, Landeshut, Schles. 3. 
Arnau Z. s. R.

HAAS
N u r  3  S p e z i a l i t ä t e n :

T r o c k e n -  und Kar b o n i s i e r a p p a r a t e ,  
G e w e b e - S c h e r m a s c h i n e n ,  

Luf tbefeucht ungs - Anlagen.

Friedr. Haas, Lennep, Rhid.

KLEINEWEFERS
Unsere Kalander verkörpern die Erfahrung von mehr als 6 0  jähriger praktischer Tätigkeit, 
d. h, seit den Anfängen des modernen Kalanderbaues überhaupt. W ir bitten Sie, unsere 
abgeschlossenen Druckschriften über Seidenfinishkalander D 51, sowie über Roll-Frik- 
tions- und Wasserkalander D 5 4  bei uns einzufordern, die Ihnen nähere Aufschlüsse 

über die einzelnen Typen und ihre Vorzüge geben.
Über unsere weiteren Spezialitäten unterrichten unsere Druckschriften Garn-Mercerister-Maschinen D 52 

u nd  Revolvermanger D 50.

Joh. Kleinewefers Söhne, Krefeld
Telegram m -Adresse: K a l a n d e r  K r e f e l d .  Sammelfernruf: 28041.

Seidenfinishkalander „Doppel".

V ^ _ _ _

Der neue Kammer-Trockner 
Patent „ T U R B O - A U T O M A T "
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 -----------------------------------------------

Koschlnen-Conzem

KRANTZ
Maschinen fü r:

W oll-W äscherei, W o ll-  und Baumwoll -  Färberei, 
Baumwoll -  Bleicherei, Pendelzentrifugen,

H. KRANTZ, Maschinenfabrik, AACHEN,
Rhld. 18. Universal-Woll-Färbe-Apparat (Patent).

BEMBERG
liefert Maschinen zur Ausrüstung von baumwollenen, halbwollenen, seidenen und 

kunstseidenen Geweben:

Continue-Stückbleiche, Syst. Mathesius-Freiberger, 
Stück-Mercerisiermaschinen, Syst. Bemberg mit patent. Laugen

rückgewinnapparat, Kaustifikatoren und Eindampfapparate, 
Färbereimaschinen für Breite und Strang, Spann-, Rahm- und 
Trockenmaschinen, Cylinder-Trockenmaschinen, Hydr. Pressen etc.

Bemberg Maschinenbau-A.-G., Barmen-Lgfd.

LENTZ
baut seit 1885 als einzige Spezialität:

MECHANISCHE WEBSTUHLE
für Leinen, Jute, Wolle, Baumwolle u. dgl.

S. LENTZ, Viersen 20 (Deutschland).

Stück-Mercerisiermaschine.
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G E G R Ü N D E T  1 8 T 5 .  

G e n e ra lve rtre te r fü r  d ie T sch ech o s low ake i:

Ing.-Büro In g . A d o lf M ichel, vorm . Oscar Bachofner,
Teleph. 756. Reichenberg, Elsengasse 12/II. Teieph. 756.

, W a l t h e r -  
1 S p r i n k l e r

s ind

1 bester G rossfeuerschutz
und bringen

| höchste Prämien-Uergünstigungen.

|  Walther 2  Cie. U .S ., Köln-Dellbrück.
I  Verirrten Otto KQhnen, Brünn, Dr. Rasin-ßasse 12 /II.

llMlinilE M M ..............

Garnbefeuchtungsanlagen
zur Veredlung der Gespinste und 
zur Wiedergewinnung der beim 
Spinnprozeß verlor. Feuchtigkeit.

M - l t o  l i i  B. to n  S. m. b. H..
Grevenbroich bei Köln

empfiehlt als besteingeführte Spezialm aschinen  
F ä r b e -A p p a r a te i für Cops. Kreuzspulen <nach verschied. Verfahren) 
B le ic h -A p p a ra te  /  Stranggarn, loses Material und Kettbäume.

V ertre te r  für die T sch ech o slo w ak e i:
Herr Ingenieur K A R L  M A R X ,  K R A T Z A U ,  C.S.R.

Gebr. Meyer, Barmen

K u n s t s e i d e  -  S p ü l m a s c h i n e .

S O N D E R -E R Z E U G N IS S E :
Hilfsmaschinen für Band-, Kordel-, 

Litzen- und Spitzenfabrikation
wie:

Präzisions-Spülmaschinen für die Bandfabrikation, Präzisions- 
Meßmaschinen für alle Verwendungszwecke für Hand- und 
Kraftbetrieb, Haspelmaschinen und Aufmachvorrichtungen aller 
Art, Garnhaspelmaschinen für Kunstseide, Baumwolle usw. mit 

automatischem Zählwerk.

G e n e r a l v e r t r e t u n g  f ü r  d i e  T s c h e c h o s l o w a k e i :  
I n g e n i e u r b ü r o

Ing. ADOLF MICHEL, vorm. O scar B a c h o fn e r,
Telephon 756. R e ich en b erg , Elsengasse 12/11. Telephon 756.

K a m m e r-
tro c k e n -
A p p a ra le

für Material lie
gend in Horden 
oder hängend auf 

Stödten.

T ro c k e n 
h a s p e l

rotierend für 
Stranggarn.

J ig g e rs
in verschiedenen Ausführungen.

P u m p e n
verschiedener Art für Färbereien

H o c h d ru c k 
k o c h k e s s e l
mitu.ohneLaugen-

vorwärmer.

Z u p f- 
m a s c h in e n
zum Lockern von 
loser Baumwolle

und dergl. .

S tra n g g a rn - I  
S ch lich tm asch inen

,Revolver' anerkannt beste Maschine.

S tra n g g a rn -
L iis tr ie rm a s c h in e n
für Eisengarn und dergleichen.

S e k tio n a l-Z e tte l-  u n d  
B S u m m asch in en

zum Fertigzetteln auf den Webbaum.

S tilc k fä rb e m a s c h in e n
für Indigo.
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I Richard Koref>Tex,i“ es Wien IX.,
S erv itengasse 17 , Teleph.: 16540/41, Telegr.: „Korefit“ Wien 

Vertretung: R r a h c l  X I I . ,  Mannesgasse 38.
M o d e r n s t e  u .  l e i s t u n g s f ä h i g s t e  M a s c h i n e n  

u n d  A p p a r a t e  für:
S p in n e re i,  W e b e r e i,  B le ic h e ,  A p p r e t u r ,  F & r b e re l,  D ru c k e r e i,  M e r c e r l-  

s a t lo n ,  W ir k e r e i ,  S t r ic k e r e i  u n d  F le o h te re l.  
S P E Z I A L I T Ä T :

U m w a nd lu ng  von neuen und ge b rauch ten W ebstüh len  In  A u to m a te n  du rch  
A u t o m a t .  S c h u ^ s p u l e n w e c h s l e r  
M e c h a n i s c h e  K e t t e n f a d e n w d c h t e r  
L a m e l l e n  In  Jeder F o rm , m it  spe z ia lp o lie rte m  Fadenauge

nodilelstungs - Lulltredfen - Sdiliditmasdilnen
Z e n t r a l . L u f t b e f e u c h t u n g s  -  A p p a r a t e ,

neuest. S ystem , m it  o d e ro h n e H e izu n g , im  S o m m e r in te ns ivs te  R au m kü h lu ng  
E n t n e b e l u n g s - A n l a g e n  fü r  Färbe re ien  und B le ich e re ie n  
K a r d e r i e - V a c u u m - E n t s t a u b u n g s - A n l a g e n .

S ä m tlich e  Appara te un d  U te n s ilie n  fü r  d ie  T e x til- In d u s trie .

SpezinlfobriK für Schermesser

Sch
W ir stellen nur eine Qualität her: la.

J. Schienter & Cie., 
Aachen 5.

Gegründet 1859.

lenter
ermesset.

K E S S E L J  
B E K O H L U N G 5  I  
R N L R G E N I

BAUT ALS SPEZIALITÄT:

C R R L  G R S C H  g m b h

C H O D f lU  B E I  K R R L S B P D

liü c k p ü lk a e e

tÜ iie n i ß e is e v l 
l i e f e r n  c a l l f t ä n d i ^

f t i r  r l ä d l .  lU isse r -  
ttersatz£un£ u n d  a lle  
^ a k t U l t a i i ^ H s ^ u t e c l t e

(S Ü ie n X

Gegr. 1883. Warnsdorfer Maschinenfabrik, Eisengiesserei und Kesselschmiede Telephon 76.

W. BONISCH. WARNSDORF CSR.
liefert für die Textilindustrie:

Centrifugen, Jigger, Rührwerke, Heißluft* u. Platten* 
mansarden, Garn- und Warekochkessel, Dampf
maschinen, Dampfkessel, Wärmespeicher, Überhitzer, 
Vorwärmer; Neuzeitliche Abdampfverwertung-Anlagen in
Verbindung mit Luftkondensatoren, Frischluftheizungen, Trocknungen und 

Entnebelungen.
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f. inqelragpne 
f a b r ik sm a rk r

ßdiiDfinfttiffimtira
ftardbrslag-fabrita

flkhpbolagpt,

tforrköping-&bujei)fn

V i c t o r i a

J(r e u z  s p  u l m a s c h i n e n 
J{r e u z f  a ch m a s ch i n e n 
Q a r n s e n g m a s c h  i n e n

usw. 
Vollkommene jT usführung! höchste Xeislung! 
jTuswerlung langjähriger fa c h er fa h r  ungen! 

Sresdn er Sfrickm aschin enfab rik

Jrmscher <§ Witte, Aktiengesellschaft, J)resden~A 28
jVbfei/ung: Spul- und 2 wirnmaschinen

S p e z i a l i t ä t :  G eiaebte T ü d e r  und S te ife  fü r den techn isch en  B ed arf a lle r  In d u s trie z w e ig e :

Hutter & Schrantz, A.-G., Niemes i. B.
S p e z i a l f a b r i  k

mit eigener S p in n e r e i ,  W e b e r e i ,  A p p r e t u r  u n d  G u m m i s t r e i c h e r e i .
I V  B e s o n d e re  S p e z ia litä te n  nach la n g jä h r ig  e r p r o b te n  A u s fü h ru n g e n .

S p i n n e r e i e n  I Zylindertücher, Putztücher, Walzenplüsche, reinwollene Putzwalzenschläuche, alle gewebten u. gestrickten Flyer- u. Streckenschläuche etc.
W e b e r e i e n  I Schlichtetücher in allen Qualitäten und Breiten, nahtlose Filzschläuche, festsitzende Leim- und SchlichtwalzenUberziige.
A p p r e t u r e n  I Universal - Spickfilz für alle Scherzylinder. Kalanderfilze in allen Qualitäten. Nahtlose Rundfilze für Muldenpressen in allen Dimen

sionen. Dekatiertücher, Filtertücher, Filztücher und Gewebe jeder Art.
R o u le a u x  -  D r u c k e r e i e n  ■ Kautschuk - Drucktücher 4-, 5-, 6- und 8 fach, Baumwolldrucktücher, auch endlos, in unerreichter Qualität, bestes und 

billigstes Drucktuch der Gegenwart. Schafwoll-Drucktuch für feinsten Druck, auch endlos. Lappings (Bombagen), gummiert und ungummiert 
in allen Ausführungen.

Alle Kratzentücher zur Herstelluns von kratzen für Woll- und Baumwollspinnereien.
Spezial-Gewebe nach Mustervorlagen werden genauest und billigst ausgeführt. Eigene Muster werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt
E x p o r t  n a c l i  a l l e n  L ä n d e r n .  E x p o r t  n a c h ,  a l l e n  L ä n d e r n .

SLeae JciUwtg- d w d t :  § e k ü d e r  Stiepel grap/ü̂  3teicfiw forg.
Großbuchbinderei, Geschäftsbücherfabrik.

IC ir (Ufern für dU SextKimlueMe:
G a rn -  und S to f f m u s t e r k a r t e n ,  G a rn -  und W a r e n s c h i ld e r ,
S c h a c h t e le t ik e t t e n ,  W a r e n s c h le i fe n ,  A n h ä n g e r ,  M u s te r 
b lä t t e r ,  M u s te r b ü c h e r  und W ic k e lk a r te n ,  K l is c h e e s  aller 
— : Art, A u to t y p ie n ,  S t r ic h ä t z u n g e n .  :

SU laufen gutl SU kaufen
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U n b e d i n g t  s ä u r e -  u.  a l k a l i f e s t l

„HEMATECT“
die unvergängliche Dachaufstrichmasse

f ü r

Pappdächer, 
Betondächer, 
Metalldächer. 

Brüder Wettstein,BÄ '  Brüx.
L a n g j ä h r i g e  G a r a n t i e !

B. von Harenne & SriiuilOen, Radien.
Spezial-Fabrik für

Nitschelhosen und Florteilriemchen.

E.TH. WACHER 
CHEMNITZ /SA.
.S tah ld rahH itzen  j e d e r  A rt 
W eb eg e ic h ir re , W ebeb lätter. 

D r a h tw a r e n .

y |  Sie Ihre Erzeugnisse, seien es TliCh,
C 1 1 1 1  Seide, Plüsch, Sammet, Leder, 

Strümpfe oderTrikotasenm itN am enszügen
oder S ch u tzm arken  versehen wollen, dann 
verlangen Sie Muster meiner Piättestempel.

FRITZ SCHAEFER, Nürnberg, Veillodterstr. 17.

„Klingerit“
b e s t e  D i c h t u n g
fü r höchsten Dampfdruck ced überh itz ten  Dampf.

Nur echt!
m it dieser 

Schutzmarke

Klingers  Ref lex ions-  
Wasserstands-Anzeiger

GrSBte Betriebssicherheit.
H .u p U e * ., bei F in n e  J A N U l  •  L IN D N E R , 

P R A G  I I . ,  R lgrovo nAbf. 8.

Rieh. Klinger Ges.m.b.H.,
G u m p o ld s k irc h e n  b e i W ie n .

-u3U!M ?ccuJM >3J|S||OM 7ind pun
s jn o q u ie i-u a u iip s e u js s ia u  uoa a ||P  JOJ

u a i p u a i q 6 e |3 g - |3 } J Q |m o > |

Eduard Elbogen,
W ie n  111/2, Dampfschltfstr. 10.

Talkum
kub  5 eigenen Gruben u. 4 eigenen 
Talkummahlwerken in überragend 
blütenweißer, reinster, glänzender 

Qualität;

China-Clay
der besten Marken zur Weiüappre- 
tu r und Kaolin s-ur Grauappretur p 
ferner A la b a s te rw e iß ,  A sb e s t,  
B a r l t ,  B la n o  f ix ,  M a g n es ia . 
P f la n z e n g u m m i „ L a l io l in “ , 
Bedeutendster Talkumproduzent 

Österreichs.
Lager ln Prag, Wien, Berlin, Dres
den, Frankfurt a. M., Mannheim usw.

Geschäftsbiicherfabrik 
Gebr. Stiepel
Ges.m.b.H..Reichenberg
em pfiehlt sich zur Lieferung 
von G esch ä ftsb ü ch ern  aller 
Art, in bekannt guter, so rg 
fältigster Ausführung zu bil
ligsten Preisen. Bei Bedarf 
bitten ,wir unsere  neueste 
G eschäftsbücherpreisliste zu 

verlangen.
G ebr. S tiepel, Ges. m. b. H., 

Reichenberg, Böhmen,
Abt. GeschäftsbQcherfabrik.

Ventilatoren
sowie kompl. Lüftungs-, Heizungsanlagen (mit Niederdruck-, Hoch
druck-, Reduzier-, Vacuumdampf, Warmwasser od. Warmluft), Ent- 
staubungs-, Trocken-, Saugzug-, Unterwind-, Befeuchtungs-, Ent- 
nebelungs-u. pneumat. Transportanlagen projektiert u. baut Firma

Ing. V. Nemec, Prag V., BPehovä 3.

(
Potente, Htujter u. tttorFen

burct) J to ilin g tn U u t § .  f lu f l ls  o. C.,
tnargareil)enfTrafje 8. $ e rn ru f  438/VI.
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C O M PAG N IE  N AT IO N A LE  
de M ATIER ES C O LO RAN TES et 

M A N U F A C T U R E S  de P R O D U IT S  
CHI M IQUES d u N O R D R E U N IE S

ETABLISSEMENTS KUHLMANN

Handelsregister: 
SEINE 83805

Gegründet
1825

Telegramm -  Adresse 
NATICOLOR PARIS

Aktienkapital 190,000.000 Franken 

General-Direktion der Abteilung der organischen Produkte 
11, RUE de la BAUME, PARIS (8°).

SAUREFARBSTOFFE
CHROMFARBSTOFFE
HALBWOLLFARBSTOFFE

DIREKTFARBSTOFFE 
SCHWEFELFARBSTOFFE 
BASISCHE FARBSTOFFE

ALIZARINFARBSTOFFE: a lle  Nuancen 
Synthetischer Ind lgo-Telg  20%  und Pulver 

Ind igo lösung  NL 20%  und NC 20%  
Brom lnd lgo  

H yd rosu lfit NC konz. P ulver und Derivate

VERTRETUNG FÜR DIE TSCHECHOSLOW AKEI:
JOS. BEIER, Töpferplatz 3, REICHENBERG, Tel. 130.

VERTRETUNG FÜR ÖSTERREICH:
DANIEL RITTERM ANN, Schwarzspanierstr. 16, W IE N , Tel. 29 — 4 -

Filztuch- und Technische Gewebe-Fabrik 

D O L L F U S  & N O A C K ,  G.m.b.H.
Gegr. 1811. M Ü L H A U S E N  Im ElsaB. Gegr. 1811. 

( M U L H O U S E  Haut - Rhin, France).
Paris 1900 : 5 goldene Medaillen.Tun» 1011: 2 Grands Prix, 1 Khrendiplons 

Strasbourg 1919: 1 Grand Prix. Munster 1925 H on Concours.

Zylindertuch fllr S p in n e r e ie n .
Plüsch, Putzwalzenschläuche und Putzdeckeltuch. 

Schllchtwalzentücher und RundtUcher für W e b e r e ie n .
Wolle-Mako-kautschuk-Druckdecken und Lapplngs 

Drucktisch-Chassis-Tücher für R o u le a u x -  und H a n d 
d r u c k e r e ie n  etc. etc.

V e r t r e t e r :  K A R L  L E D E R E R , T E T S C H E N  a.Elbe.

V erw enden  Sie zum  A ntriebe Ihrer

TEXTILMASCHINEN
BümmoUteiit- 

Zahnräder!!

ruhiger, geräuschloser Lauf, 
lange Lebensdauer, 
geringste Zähneabnützung, 
große, mechanische Festigkeit, 
unempfindlich gegen Ö le , Säuren, 
Feuchtigkeit u . höhereT emperaturen.

P aten tie rt in allen K u ltu rlän d ern !
A chtung!

Metallische Getriebe 
führen zu rascher A b
nützung der Zähne, 
daher zu Betriebs

störungen.

K A B E L F A B R I K  A . - G . ,
B R A T I S L A V A .

Färber-Stöcke
aus Ilaseltrieben, Bambus
rohr u.ausgespaltenem a?t- 
u. sebieferfr. Eschenbolz.

T ro ck cn -S lö cke
für alle Systeme Schnell- 

trockenapparate und 
Trockenstuben. 

W in d e -D o c k e n  
aus amerik. Bulletrie-, 
Buchs- u. Birnbaumholz. 
W in d e -N ä g e l und  

S techer  
aus Bulletrie- u. Pflaumen
holz. Weiche Wollgarn- 
fdrberstöcke und Linden- 
trockenstangen m it aus
gebrannten Ästen l i e f e r t

Karl Sedläcek i. Littau (Mähren) Ls.r.
Gegründet 1890.
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erregt allgemeines Aufsehen. Ihr Interesse gebietet Ihnen deren Besichtigung. Sie 
kaufen dann nur eine Kappel-Raschel, die ganz hervorragende Verbesserungen besitzt.

Maschinenfabrik Kappel A.-G., Chemnitz-Kappel (Sachsen).
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Bücher- und Zeitungsrundschau.
P aten trech t in der tschechoslow. Republik. Von Ing. L u d w i g  

S p i r k ,  Kommissär des tschechoslow. Patentam tes, 1. Auflage, 527 Seiten, 
Verlag V. P e t e r ,  P r a g .  (In tschechischer Sprache.)

Das vorliegende W erk dient vortrefflich zur Orientierung in allen 
patentrechtlichen Fragen, so daß es jedem Erfinder, Industriellen, Kauf
mann, A dvokaten bestens empfohlen werden kann.

Der Autor behandelt vor allem ausführlich das tschechoslow. P a ten t
gesetz in allen seinen Bestimmungen, die Organisation des Patentam tes und 
Patentgerichtes und erklärt übersichtlich das ganze Patentverfahren in der 
ersten und zweiten Instanz; auch informiert er den Leser auf Grund von 
beigeschlossenen Formulaien, wie m an Eingaben an das Patentam t machen 
soll. Die Aveiteren Kapitel behandeln die 'ziemlich kom plizierten Eingriffs- 
und Aninaßungsklagen, welchen m ancher Erzeuger oder Erfinder oft ratlos 
gegenübersteht und die Gebührensätze für Patentanm eldung, Jah res
gebühren, Druckkosten von Patentschriften, Gebühren in Patentprozessen 
usw. Ferner findet der Leser sämtliche Gesetze im Original, durch welche 
das österreichische, als Grundlage des tschechoslowakischen dienende 
Patentgesetz für die Verhältnisse in der Tschechoslowakei abgeändert wurde 
und eine übersichtliche Zusammenstellung von Bestimmungen der in te r
nationalen Union zum Schutze des gewerblichen Eigentums. Schließlich 
führt der A utor noch das Sprachengesetz sam t Durchführungsbestimm ungen 
und eine Sammlung von Entscheidungen des tschechoslow. Patentam tes I

unter Bezugnahme auf das letztere ausführlich beschreibende Am tsblatt 
(Patentni vestn ik)  auf. Im Anhänge findet der Leser noch W inke wie man 
„Patentansprüche“ verfassen soll und in welcher Weise man Begünstigungen 
auf Grund eines M ittellosigkeitszeugnisses erreichen kann. Zusammengefaßt 
is t das Buch Ing. Spirks ein recht brauchbarer Leitfaden, der jeden In te r
essenten juridisch und praktisch in das Patentgesetz einführt.

W irtschaftsbarom eter und K onjunkturenprognose. Vom U niversitäts
professor Dr. E. H u g o  V o g e l  i n  W i e n .  Veröffentlichungen des „Deut
schen Hauptverbandes der Industrie, Teplitz-Schönau“.

Die kurzgefaßte Broschüre bespricht Mittel und Wege, um aus dem 
Auf- und Niederpendeln des gesam ten W irtschaftlebens, den Geschäfts
gängen, Export- und Im portverhältnissen, Preisen, Zinsfuß, Investitionen, 
überhaupt allem, was Unternehmungen, Erwerb, Streben nach Gewinn und 
K onjunktur angeht, allgemeine Nachweis-, Permanenz- und Richtlinien auf
zustellen, ähnlich jenen, wie sie Institutionen in den Vereinigten Staaten 
kultivieren und wie sie für die Gebiete M itteleuropas bewerkstelligt werden 
könnten. Mindestens die Fluktuationen der wichtigsten Handels-, Umsatz-, 
Spekulation?- und Geldgebarungsartikel seien graphisch festzuhalten, um 
daraus Schlüsse für die Zukunft zu ziehen, da Tatsachen in der W iederkehr 
der K onjunkturen einen Kreislauf bestätigen. In  Deutschland bestehen 
bereits dem Zwecke Rechnung tragende Einrichtungen, abgesondert von 

I den üblichen statistischen Ämtern, so auch in England und Frankreich.

Sprechsaal.
Fragen:

F r a g e  Nr .  46. (Wasch- und lichtechtes Schwarz auf Baumwollstoffe.)
Ich habe für einen gewissen Artikel, welcher schwarz gefärbt werden soll, 
ein Schwarz zu verwenden, welches absolut licht- und waschecht sein soll, 
da  dieser Stoff fast täglich dem Lichte ausgesetzt wird. K ann m ir jemand 
mit näheren Angaben an die  Hand gehen, wie ich dieses Schwarz färben soll, 
um die verlangte Wasch- und L ichtechtheit zu erhalten? Ist es besser, das 
Garn zu färben oder genügt es die W are im Stücke zu färben? Bemerkt sei 
daß es sich hier um Baumwollsegel leichter sowie auch besserer Qualität 
handelt. S. A.

Antworten :
Bindungen. (Antwort auf F rage Nr. 43.) H ahnentrittbindungen sind 

solche Bindungen, bei denen neben Leinwandblocks kleine Ketten- und 
Schußflottungen vorhanden sind. Fig. 1 zeigt das Musterbild und Fig. 2
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die Bindung einer einfachen Hahnentrittbindung. Raniagebindungen werden 
aus Attas und R ips  oder aus Ketten-  und Schuß-Atlas gebildet. Diese 
• irundbindungen sind bekannt. Eine Eisbindung veranschaulicht Fig. 3 und
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Fig. J,.
eine W indmühlenbindung Fig. 4. 
weiteren Einbindung gegeben.

ln  Fig. 5 ist das Bindungsbild einer 
R. H.

W asch- und lichtechtes Schwarz auf Baumwollstoffe. (Antwort auf 
Frage Nr. 46.) Ein vollständig licht- und waschechtes Schwarz auf Baum
wolle läß t sich billig und rationell nur m it Anilinschwarz erzielen. Aller
dings ist die Herstellung dieses Schwarz an eine bestimmte Apparatur 
gebunden, die vorhanden sein muß, wenn m an rich tig  fabrizieren will. Vor
zuziehen ist das sogen. Anilinoxydationsschwarz, das sehr schön ist und 
sich billiger ste llt als das Dampfschwarz. Vorschriften könnten auf W unsch 
m itgeteilt werden. Sollte die Herstellung eines Anilinschwarz wegen man
gelnder Einrichtung n icht möglich sein, so kann schließlich auch ein gutes 
Schwefelschwarz dieselben Dienste in genügender Weise leisten. Der Frage
steller möge sich dann an eine der bekannten Farbenfabriken um Mitteilung 
der hiezu nötigen lichtechten Farbstoffe der Schwefelfarbenreihe wenden.

Z. R.

"V o ILes w i r t s c h a f t l i c h e r  T e i l  u n d  H t a t i n t i k .
Nachfolgestaaten.

Die Textilzölle des neuen tschechoslowakisch-österreichischen 
Zolltarifubereinkommens.*)

Von H andelskam m ersekretär Dr. W a l t e r ,  Reichenberg.
Als Österreich im Vorjahre die Zolltarifnovelle einbrachte, erklärte  es, 

daß es gezwungen sei, diese Zollerhöhungen hauptsächlich deswegen durch- 
•/.uführen, um bei den künftigen Zolltarifverhandlungen größere Zugeständ
nisse für seine eigene Exportindustrie zu erzielen. Auch in dem Motiven- 
bericht zu dem betreffenden Regierungsentwurf wurde ausdrücklich darauf 
hingewiesen, daß es sich bei den Erhöhungen der Industriezölle in erster 
Linie um Verhandlungszölle handle, welche, soweit sie die Textilzölle 
betreffen, als Kom pensationsobjekt bei den Handelsvertragsverhandlungen 
namentlich m it der Tschechoslowakei dienen sollen.

Bei den Verhandlungen, welche Österreich nach der Kündigung des 
Tarifübereinkommens mit der Tschechoslowakei wegen des Abschlusses 
eines neuen Tarifübereinkommens führte, zeigte es sich aber, daß Österreich 
die angeblich als Kampfzölle gedachten erhöhten Zölle auch um den Preis 
größerer Konzessionen nicht oder ganz unzureichend zu ermäßigen geneigt 
ist, denn wenn bei einzelnen dieser Zölle, wie z. B. bei denen für Baumwoll-, 
Leinen- und Wollgewebe, Artikel, welche fast die Hälfte der tschechosl. 
Gesamtausfuhr nach Österreich ausmachen, Erhöhungen bis auf das Drei
fache der alten Zölle vorgenommen wurden, die dann um 10—20% erm äßigt 
werden sollen, so muß dies wohl als vollkommen unzureichend bezeichnet 
werden. Gerade hier zeigt es sich, wie sehr die Genfer W eltw irtschafts

*) Das am 21. d. M. in W ien Unterzeichnete neue Übereinkommen soll 
mit 10. August d. J . provisorisch in K raft treten.

konkurrenz Recht hatte, wenn sie vor der Aufstellung sogenannter Verhand- 
lungs- oder Kampfzölle w arnt, bei denen immer die Gefahr besteht, daß sie 
zu etwas Dauerndem werden.

Aber auch sonst kann man nicht behaupten, daß das Verhalten Öster
reichs bei den gegenwärtigen H andelsvertragsverhandlungen einigermaßen 
den von der W eltwirtschaftskonferenz aufgestellten Grundsätzen der mög
lichsten Erleichterung und freieren Entwicklung des internationalen Güter
austausches entspricht, obwohl die österreichische Regierung, als ersle offi
ziell ihre Zustimmung zu den von der Konferenz empfohlenen Richtlinien 
der H andelspolitik erk lä rt hat.

Der Schwerpunkt der Verhandlungen lag bei den österreichischen 
Zöllen für B a u m w o l l g e w e b e ,  was begreiflich erscheint, wenn man 
bedenkt, daß die tschechoslowakische E infuhr von Baumwollgeweben nach 
der österreichischen S tatistik  (also ohne T ransit) im Jahre  1926 von einer 
Gesamtmenge von 116.000 q, 62.000 q, also weit m ehr als die Hälfte betrug. 
Aber gerade hier erwiesen sich die österreichischen Unterhändler und auch 
die V ertreter der österreichischen Industrie, m it welcher die tschecho
slowakische Baumwollindustrie in direkte Verhandlungen tra t, gegenüber 
allen Versuchen, die Zölle im Vertragswege wieder auf ein erträgliches Aus
maß herunter zu bringen, als unzugänglich, obwohl der Nachweis erbracht 
wurde, daß der Zollschutz nach den neuen österr. Vertragszöllen auf die 
Produktionskosten berechnet (Verkaufspreis abzüglich der Kosten für das 
Material) mindestens 70—80% beträgt und dam it eine Höhe des Zollschutzes 
erreicht, dessen die österreichische Industrie zum Schutze gegen eine über
mäßige E infuhr bestimmt nicht bedarf.

Aber auch bei den übrigen Textilpositionen, so insbesondere bei 
L e i n e n -  und W o l l g e w e b e n ,  weiters S t r i c k -  und W i r k w a r e n
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zeigte Österreich nur ein sehr geringes Entgegenkommen, so daß die 
tschechoslowakische Textilindustrie alle Ursache hat, m it dem neuen Ver
trage unzufrieden zu sein, d a  sie m it Recht befürchten muß, daß die gegen
über dem alten  Vertrage so bedeutend erhöhten österreichischen Zölle einen 
weiteren empfindlichen Rückgang der tschechoslowakischen Ausfuhr von 
Textilien nach Österreich zur Folge haben werden. W enn man sich trotzdem 
mit dem neuen Vertrage abfindet, so kann es nur aus der Erwägung 
geschehen, daß selbst ein schlechter Vertrag immer noch besser ist, als ein 
vertragsloser Zustand, der in der notwendigen Entwicklung auch zur Auf
hebung der Meistbegünstigung und damit zum Zollkriege geführt h ätte  und 
daß Österreich vielleicht in absehbarer Zeit auch zur Überzeugung kommen 
wird, daß der von ihm jetz t eingeschlagene W eg der Hochschutzzollpolitik 
keine dauernde Besserung der W irtschaftsverhältnisse Österreichs herbei
zuführen vermag, d a  auch Österreich bestrebt sein muß, nicht so sehr die 
E infuhr von Industrie- und Landwirtschaftsprodukten möglichst zu drosseln, 
als seine eigene Ausfuhr zu steigern, was nur durch rationelleres Arbeiten 
und höchste W irtschaftlichkeit in der Betriebsführung, sowie Erschließung 
der fremden Märkte durch Ermäßigung der die Ausfuhr behindernden Zölle, 
die aber wieder nur durch Ermäßigung der eigenen Zölle erkauft werden 
kann, möglich ist.

Mit Nachstehendem seien nun die wichtigsten Änderungen in den beider
seitigen Zolltarifen für Textilien wiedergegeben und zwar sowohl im Ver
gleich zu den früheren Vertragszöllen, als auch im Vergleich zu den neuen 
autonomen österreichischen Zöllen.

A. I m  ö s t e r r e i c h i s c h e n  T a r i f e .
Klasse X V I11. Baumwolle, Garne und W aren daraus.

B a u m w o l l w a t t e ,  m it Ausschluß jener zu Heilzwecken (T. Nr. 132): 
W ährend früher für diese Position ein einheitlicher Zoll von autonom 12 GK 
galt, sieht die dritte  (noch nicht angenommene) österreichische Zollnovelle 
eine Erhöhung des autonomen Zolles für a) gebleichte und entfette te  auf 
20 GK vor, während für b) andere der Zollsatz 12 GK bleibt. Der neue 
Vertrag bestimmt, daß im Falle der Erhöhung der österr. Zölle der Zoll 
für a) nicht höher als 17 GK, der für b) n icht höher als 12 GK sein darf.

B a u m w o l l g a r n e :  Die bisherigen Vertragssätze für Baumwoll
garne der T. Nr. 133— 137 und Baumwoll-, Vigogne- und Abfallgarne der 
T. Nr. 138, welche auch keine Erhöhung des autonom en Satzes erfahren 
haben, bleiben ■weiterhin gebunden.

B a u m w o l l g e w e b e :  Wie bereits erwähnt, war dies die um strit
tenste Position bei den Verhandlungen. Die Hauptschw ierigkeiten bestan
den darin, daß Österreich in der letzten Zolltarifnovelle bekanntlich eine 
ganz neue System atik eingeführt hat, indem eine weitere Unterteilung .nach 
der Feinheit der verwendeten Garne eingeführt wird und die Gewebe ein
geteilt werden in Gewebe aus Garnen Nr. 21 und darunter, m it 38 Fäden 
oder weniger auf 5 mm  im Geviert (T. Nr. 140), Gewebe aus Garnen Nr. 21 
bis einschließlich Nr. 29, mit 38 Fäden oder weniger auf 5 mm  im Geviert 
(T. Nr. 141 A), Gewebe aus Garnen über Nr. 29 bis einschließlich Nr. 50, mit 
38 Fäden oder weniger auf 5 mm  im Geviert (T. Nr. 141 B) und schließlich 
Gewebe aus Garnen Nr. 50 und darunter, m it mehr als 38 Fäden auf 5 mm  
im Geviert (T. Nr. 142). Eine weitere Änderung besteht darin, daß der neue 
österreichische Tarif zwischen einschützig und mehrschützig buntgewebt 
unterscheidet und noch eine besondere Unterposition für sog. M a t r a t z e n 
s t o f f e  einführt.

Nur für die Gewebe der T. Nr. 140 ist es nun gelungen, die alten Ver
tragssätze zu behaupten. Für die übrigen beträgt die Erhöhung gegenüber 
den alten Vertragssätzen 20—50%, die vertragliche Ermäßigung gegenüber 
den neuen autonomen Zöllen durchschnittlich 15—20%. Die Bemühungen, 
Österreich zum Aufgeben seiner neuen System atik zu bewegen, waren leider 
vergebens. Zu erreichen war nur, daß die Nummerngrenze vertragsm äßig 
von 29 auf 31 verschoben wurde, so daß auch Gewebe aus Garnen von 
Nr. 21—31 zu den niedrigeren Zöllen der Tarifnuinm er für Gewebe aus 
Garnen über Nr. 21—29 verzollt werden.

Im übrigen sind die neuen Vertragssätze, verglichen m it den alten 
V ertragssätzen und den neuen autonom en Sätzen, aus der nachfolgenden 
Zusammenstellung zu ersehen:

T. Nr. 141—142 B a u m w o l l g e w e b e .
alter neuer neuer alter neuer neuer

Vertrags- aut. Vertrags Vertrags- aut. V ertrags-
T. Nr. zoll Zoll zoll zoll Zoll zoll
141 A Gewebe aus Garn über Nr. 21 bis einschließlich Nr. 29, auf 5 mm

im Geviert 38 Fäden oder weniger zählend:
a) ungemustert: b) gemustert:

1. . . . 80’— 130’— 100’— 1. . . . 105’— 155’— 125’—
2. . . . 107’— 170'— 131’— 2. . . . 133’— 195’— 157’—
3. . .. . 126’— 200’— 153 — 3. . . . 152’— 225’— 179’—
4. . . . 166’— 240’— 193'-- 4. . . . 192’— 265’— 219’—
5. . . . 176’— 255’— 200’— 5. . . . 202’— 280’— 926’—
141 B Gewebe aus Garn über Nr. 29 bis einschließlich Nr. 50, auf 5  mm  im

Geviert 38 Fäden oder weniger zählepd:
a) ungemustert: b) gemustert:

1. roh . 80— 160'— 127'— 1. . . . 105’- -  190 — 152’—
2. . . . 107’— 205’— 162 — 2. . . . 133— 235’— 189’—
3. . . . 126’— 235 — 187’— 3. . . . 152’— 265'— 214’—
4. . . . 166'— 275’— 22, ’__ 4. . . . 192’— 310'— 254’—
5. . . . 176— 295 — 240’— 5. . . . 202’— 325’— 267 —
Gewebe aus Garnen der Nr. 21—31 werden nach der T. Nr. 141 A verzollt.
142 Gewebe aus Garn Nr. 50 und darunter, auf 5 mm  im Geviert m ehr als

38 Fäden zählend:
a) ungemustert: b) gemustert:

1. . . . 120’— 185’— 137’— 1. . . . 135’— 215’— 162’—
2. . . . 148’— 230’— 173’— 2. .. . . 163'— 260 — 200’—
8. . . . 167’— 265’— 198’— 3. .. . . 183’— 295’— 226’—
4. . . . 207’— 305’— 238’— 4. ,. . . 222’— 335’— 265’—
5. . . . 217’— 320’— 253’— 5. .. . . 232’— 350’— 280’—

Für buntgewebte, nicht abgepaßte Stoffe nach A rt der hinterlegten 
Muster für Überzüge von M atratzen und Möbeln (sog. M atratzenstoffe), die 
früher nach ihrer sonstigen Beschaffenheit zu verzollen waren und in der 
letzten Zeit vielfach auch als Möbelstoffe behandelt wurden, werden fol
gende Zollsätze festgesetzt:

alter neuer neuer
• Vertrags- aut. Vertrag.-

T. Nr. zoll Zoll zoll
Ex T. Nr. 140 b) 4/aa d. i. aus Garn Nr. 21 und darunter, auf

5 mm  im Geviert 38 Fäden oder weniger zählend . . . .  210’— GK 
Ex T. Nr. 141 A b )  4/aa d. i. aus Garn über Nr. 21 bis einschl.

Nr. 29, auf 5 mm  im Geviert 38 Fäden oder weniger zählend 240’— Gl\ 
Ex T. Nr. 141 B l b )  4!aa d. i. aus Garn über Nr. 29 bis ein

schließlich Nr. 31 .............................................................................. 240’— GK
145 Möbelstoffe, auch florartig gewebt; Madras- 

und Bagdadvorhänge
a) Tischdecken, Bettdecken und Möbel

überwürfe m it abgepaßten Dessin . . 260’— 450’— 310’—
Madras- und Bagdad Vorhänge . . . .  310’—
Möbelstoffe aus Spinnstoffen der Klasse 
XIX (n. b. b. vegetabilische Spinnstoffe) 310’—

b) andere .............................................................................................  400’-
B a u m w o l l s a m t e  und sam tartige Gewebe (T. Nr. 146): Die bis

herigen Vertragssätze von 230 GK für bedruckte oder bunt gewebte, 150 GK 
für andere und 200 GK für Sam tbänder bleiben aufrecht.

B a n d  w a r e n  (T. Nr. 147): Hier hat die Tschechoslowakei auf die 
bisherigen Vertragssätze verzichtet, doch bleiben dieselben auf Grund des 
deutsch-österreichischen Vertrages w eiter in Kraft.

S p i t z e n v o r h ä n g e  (T. Nr. 149): Die vertragsmäßige Bestimmung, 
wonach derlei W aren m it Schlungabschluß oder m it Band eingefaßt nur einem 
Zuschläge von 100 GK unterliegen, bleibt.

B a u m w o l l e n e  S t r i c k -  und W i r k w a r e n  (T. Mr. 153): Hier hat 
Österreich den Standpunkt vertreten, daß die Positionen Strümpfe und Hand 
schuhe für die Verhandlungen Österreichs mit Deutschland reserviert bleiben 
müssen, ein Standpunkt, dem eine gewisse Berechtigung nicht versagt werden 
kann, d a  tatsächlich die deutsche Ausfuhr an derartigen Artikeln nach 
Österreich größer ist, als die aus der Tschechoslowakei. Beide Positionen 
sind daher in dem neuen Vertrage nicht enthalten, doch gelten die im 
deutsch-österreichischen Zusatz-Übereinkommen enthaltenen Zollsätze.

Aber auch bei den nicht besonders benannten Artikeln, bei welchen die 
Tschechoslowakei in der österreichischen E infuhr weitaus an erster Stelle 
steht, m ußte sich unsere Industrie mit einer sehr empfindlichen Erhöhung 
des Zollsatzes abfinden, der die A usfuhr der gewöhnlichen W aren, ins
besondere aus Vigognegarnen, fast unmöglich machen wird. Die T. Nr. 153 
stellt sich demnach wie folgt:

alter neuer neuer
T. Nr. Vertrags z. aut. Zoll Vertrags/.

153 Baumwollene Strick- u. W irkwaren:
a) Meterware:

1. r o h ............................................... 220’- - 220’— 220’—
2. gebleicht, mereer., gefärbt, be

druckt, bunt gew irkt od. gestr. 260’— 280’— 260’- -
b) Strüm pfe u. Socken im Gewicht

für das Dutzend Paare:
1. von 1 k g  oder mehr . . . . 200’— 220’— 220’—*)
2. unter 1 kg:

aa) aus gezwirntem Garn . . 250’— 475’— } Oftf)’__
bb) aus m ercerisiertem Garn . 250’- - 560’— ( — )
cc) a n d e r e .................................... 250'— 300’— 250’—

Anm erkung zu b) Zwickel aus Seide bleiben
bei der Verzollung außer Betracht.

c) H a n d s c h u h e ..................................... 280’— 420 — 280’—**)
d) nicht besonders benannte . . . — 500 — Futter- und

im Gewichte für das Dutzend Bindefaden-
bezw. Dutzend Paare: Unterwäsche

gerauht
1. von 3’5 kg  oder mehr . . . . . 250’— — 280’—

andere
2. un ter 3’6 k g ............................... — 440’—

Anmerkung: Gemustert durchbroch. W irk
waren unterliegen einem Zuschläge von ftei 100’— frei

(Fortsetzung folgt.)

*) Aus dem deutsch-österreichischen Zusatzübereinkommen.
**) Im neuen tschechoslowakisch-österreichischen Vertrage ist nur der 

Satz von 320 GK gebunden, doch g ilt bis auf weiteres auf Grund des deutsch
österreichischen Zusatzübereinkommens der V ertragssatz von 280 GK.

Für rationell arbeitende W e b e r e i e n !
Schußzähler neuester Konstruktion, K nüpffadenha lter neues 
Patent, Lam ellen für Kettenfadenwächter in allen Ausführun
gen, Ernalln bestes Webeputzmittel, P erfax staubbindendes Betör - 
und Zementhiirtungsmittel und als S pezia litä t ein W ebStuhlöl 
konkurrenzlos mit höchster Viscosität u. garantiert auswaschbar.
E m i l  M a r s c h n e r ,  Technisches Büro,

Großpriesen a. E., £. S. R.

SS
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Urteil der österreichischen Industrie über die neuen Textilzölle. Mit der
Unterfertigung des neuen H andelsvertrages zwischen Österreich und der 
Tschechoslowakei sind Verhandlungen zum Abschlüsse gekommen, die seit 
langem fast ununterbrochen geführt wurden und sich namentlich in den Tex
tilpositionen außerordentlich schwielig gestalteten. Hauptsächlich waren es 
die W arengruppen, welche im April d. J . zu einer vorübergehenden U nter
brechung der Verhandlungen Veranlassung gaben. Die Hartnäckigkeit, m it 
welcher von beiden Seiten um die Textilzölle gerungen wurde, ist, wie der 
Generalsekretär des Verbandes der östcrr. TextU industrieüen  E g o n  
L e d e r e r  m itteilt, angesichts der Ziffernlage durchaus verständlich. Von 
der tschechoslowakischen Textilwarenausfuhr im ungefähren Gesamtwerte 
von 5% Milliarden Kfi gehen nahezu 30% nach Österreich. Jedenfalls steht 
der österreichische Absatz mit rund 1600 Mill. Kc an erster Stelle u n ter den 
Absatzgebieten der tschechoslowakischen Textilindustrie. Auf der anderen 
Seite entfallen von der österreichischen Gesamteinfuhr in Baumwollgeweben 
von rund 38.000 q nicht w eniger als 62% auf die Tschechoslowakei, in Woll- 
geweben 51% und in Leinengeweben mehr als 90%. Es ist som it begreif
lich, daß einerseits die tschechoslowakische Textilindustrie den größten W ert 
darauf legt, ihren österreichischen Absatz zu erhalten und daß andererseits 
die österreichische Industrie auf Verbesserung ihres Zollschutzes gerade 
gegenüber dem stärksten  Importlande, das ist gegenüber der Tschecho- 
Mowakei, d rin g t Zweifellos ist, «laß die Gesamteinfuhr in Textilwaren im 
Verhältnisse zur österreichischen Eigenproduktion eine außerordentlich hohe 
ist, wodurch der Bestand und die W eiterentwicklung wichtiger Zweige der 
österreichischen Textilindustrie gefährdet werden muß. So beläuft sich die 
Einfuhr von Baumwollgeweben auf nicht weniger als 63% der inländischen 
Erzeugung, was um so bemerkenswerter ist, als die  K apazitä t der öster
reichischen W ebstühle bis vor kurzem m it höchstens 50% ausgenützt werden 
konnte. W ährend also hier die W ebereien einschränken m ußten, sind zwei 
Drittel ihrer tatsächlichen W ebwarenerzeugung aus dem Auslande eingeführt 
worden. Die Gründe, weshalb die österreichische W ebwarenindustrie ohne 
entsprechenden Zollschutz den W ettbewerb m it dem Auslande, namentlich 
aber mit der Tschechoslowakei schwer bestehen kann, liegen hauptsächlich 
in der wesentlich geringeren Ausnützung der österreichischen Betriebs
anlagen, in der höheren Lohnbelastung der Produktionseinheit und den 
hohen sozialen Lasten, welche sich nicht nur in Geldleistungen, sondern 
auch in einer verhältnism äßig zu hohen Arbeiterbesetzung der einzelnen 
.Maschinen ausdrückt. Bei «len Verhandlungen, welche kürzlich zwischen 
den Vertretern der österreichischen und der tschechoslowakischen Baum
wollindustrie geführt wurden, konnte festgestellt werden, daß die öster
reichischen Erzeugungskosten für leichtere Bauimvollgewebe um m indestens 
.">0% höher sind als jene in der Tschechoslowakei, daß daher eine P ro
duktionsentw icklung in diesen Artikeln gänzlich unmöglich ist, insolange 
nicht, durch  den Zoll ein wenigstens teilweiser Ausgleich der verschieden
artigen Erzeugungsbedingungen bew irkt wird. F ür die H auptgruppe der 
Baumwollgewebe, das sind die schweren Artikel aus Garnen bis Nr. 21 engl., 
\\ urde österreichischerseits auf jede Zollerhöhung verzichtet, während für 
die nächsthöhere Gruppe, das ist für Gewebe aus Garnen über Nr. 21 bis 29, 
nur eine Erhöhung des bisherigen V ertragszolles von 80 auf 100 Goldkronen 
gefordert war. Auch bezüglich der dichten Gewebe, das sind solche, welche 
mehr als 38 Fäden auf 5 mirP enthalten, w urde nur eine Erhöhung des alten 
Vertragszolles von 120 auf 140 Goldkronen beantragt. Eine stärkere  Er
höhung wurde lediglich für die Gruppe der sog. Kottone, das sind Gewebe 
aus Garnen über Nr. 29 bis 50 angestrebt. Diese Gewebe waren bisher mit 
55 Goldheller per V* Zollfaden zollgeschützt, während die groben Gewebe 
( Mollinos) einen Schutz von 85 Goldheller hatten. Diese ganz abnormale 
i lestaltung des Zollschutzes hat naturgem äß eine stärkere  Erzeugung in 
Kottonen bisher unmöglich gemacht. Um eine Gleichstellung des Zolles 
fi'ir Kottone mit jenem  der groben Gewebe herbeizuführen, m üßte ein Satz 
von 180 Goldkronen für die leichte W are festgesetzt werden. Von dieser 
ursprünglichen Forderung ist aber die österreichische Baumwollweberei in
folge mehrfachen Druckes bis auf 127 Goldkronen heruntergegangen, hat sich 
also zu einer 20%igen Erm äßigung des autonom en Zolles bereitgefunden. 
Das endlich zustande gekommene Kompromiß läß t wohl den ohnehin bereits 
tief herabgesetzten Vertragszoll von 127 Goldkronen bestehen, sieht aber 
vor, daß eine wichtige Gruppe der Feingewebe, das sind jene aus Garnen 
bis einschließlich Nr. 31, unter der niedrigeren Tarifposition, also mit einem 
Zoll von 100 Goldkronen abgefertigt werden sollen. Die österreichische 
Industrie hat sich schließlich zu diesem Opfer bereit gefunden, um den Ab
schluß dieses Vertrages zu ermöglichen, sie bezweifelt aber, ob der Vertrags- 
tarif in seiner nunmehrigen Gestalt die gewünschte Erhaltung, bezw. E r
höhung der inländischen Feingewebeposition möglich machen wird. Es hat 
sich gezeigt, daß selbst während des vertragslosen Zustandes, also während 
der Geltungsdauer der autonomen Zölle, eine sehr bedeutende Einfuhr von 
B.uimwollgeweben aller Feinheitsgruppen aus der Tschechoslowakei s ta tt
gefunden hat, was zur Genüge beweist, daß die bedeutend niedrigeren Ver
tragszölle kein ernstliches Hindernis gegen die E infuhr tschechoslowakischer
B.uimwollwaren bilden werden.

Bezüglich der Wollgewebe is t eine sofortige Auswirkung der neuverein
barten Vertragssätze nicht möglich, weil diese Sätze auch gegenüber F rank
reich gebunden sind, so daß eine Revision des Vertrages mit diesem Staate 
Mirangehen muß. In der Hauptgruppe der Wollgewebe, das sind solche 
unter 450 bis 200 g  pro 1 m-, war der bisherige Vertragszoll für gefärbte 
W are 185 Goldkronen plus 5% des W arenwertes, gegenüber einem auto
nomen Zoll von 280 Goldkronen plus 12% W ertzoll. Nunmehr wurde ein 
neuer Vertragszoll von 205 Goldkronen plus 10% vereinbart, also eine gewiß 
sehr mäßige Erhöhung, deren praktische Auswirkung schon deshalb fraglich 
ist. weil bei einem Wertzölle das tatsächliche Ausmaß der Zollhela.stung von 
der Höhe der deklarierten Fakturenbeträge abhängt. W enn auch zu er
warten ist, daß künftighin eine wesentlich rigorosere Überprüfung der 
Bemessungsgrundlagen stattfinden werde als bisher, so unterliegt es doch 
keinem Zweifel, daß die Erreichung des mit dem Zollschutze angestrebten 
Zweckes praktisch nur bei einem Gewichtszolle gewährleistet ist. Dieser 
Zoll aber wird, wie aus vorstehendem zu ersehen ist, n u r um 20 Goldkronen 
pro 100 kg  erhöht, also um zirka 10% der bisherigen Zollbelastung.

Bezüglich der Leinengeicebe w äre zu bemerken, daß die österreichi
schen Zollsätze noch auf den Vorkriegstarif aufgebaut sind, welcher die Her-

C.G. H A U  BOLD A:G. CHEMNITZ
beiführung eines tatsächlichen Zollschutzes für Leinenware nicht angestrebt 
hat, weil im alten Österreich ein Schutzbedürfnis für diese Industrie  nicht 
gegeben war. In  dem nunmehrigen Österreich ist aber die Leinenweberei 
noch nicht voll entw ickelt und hat einen schweren Existenzkampf gegen die 
auf dem inländischen M arkte noch immer dominierende und ganz besonders 
leistungsfähige tschechoslowakische Industrie zu bestehen. Trotzdem wurden 
auch in den Leinengewebepositionen erhebliche Zugeständnisse gemacht, 
welche bei der rohen schweren W are bis 160 Fäden zirka 15 bis 17%, in der 
gebleichten ungemusterten W are bis 20 und 25%, in der gem usterten W are 
sogar bis 48 und 50% der autonomen Zollsätze erreichen. Zusammenfassend 
kann also wohl festgestellt werden, daß der neue Handelsvertrag hinsichtlich 
der Textilpositionen zwar einen Fortschritt im Interesse der österreichischen 
Industrie darstellt, daß er aber weder die überschwänglichen Befürchtungen 
auf der einen, noch weitgehende Hoffnungen auf der anderen Seite recht- 
fertigen wird.

W inke für die N eum usterung in Kostüm-, Kleider- und Damen- 
mäntelstoffen. Die Ansprüche an die Kollektionen sind andauernd im 
Steigen begriffen, auch der Geschmack ha t sich verfeinert. In Kleiderstoffen 
werden die bewährten K aros in m ittleren Größen ausgem ustert und die 
Stellungen derart angeordnet, daß sie flo tt und leicht hingeworfen er
scheinen. Dabei_ herrscht aber feinste Verteilung in den Farben und auch 
in dem Verhältnisse der Farbenwirkungen. Gerade die einfach erscheinenden 
Muster machen bei ihrer Herstellung öfters Schwierigkeiten, denn sie fallen 
leicht zu leer oder zu m ager aus. So sind denn die symetrischen und auch 
die klassischen K aros etwas in den Hintergrund gedrängt worden und neue 
Stellungen an ihre Stelle getreten. Eine weitere Richtung sind die durch 
die Bindung hergestellten Karos, die man nicht nu r in Ketten- und Schuß
körper, sondern auch in Kord- und Atlasbindungen antreffen kann. Man 
bat auch Köperfonds m it Atlas- oder Nattö- und m it liipsdurchzügen in den 
Bereich der Neum usterung gezogen. Die Farben dürfen nicht aufdringlich 
wirken; die Gesamtwirkung in den Mustern muß elegant und gefällig sein. 
Kleine Block-Karos werden in zarten Farben berücksichtigt. Man ha t sie 
auch in geringem Maße als Fondpartien in Meeraner Kleiderstoffschotten 
angewandt. Hierin sind durchzogene Fondpartien mehr berücksichtigt, die 
in den modernen Farbenstellungen ja  auch recht anmutige und wirkliche 
Neuheiten ergeben. Modefarbige, braune, graue und bastfarbige Fonds sind 
in den Kleiderstoffen viel vorhanden. Sie werden von frischen Farben in 
Verbindung mit weiß oder zum Fond passenden Farben in freier Anordnung 
durchzogen und gerade diese A rt ist der gegenwärtigen flotten Moderichtung 
entsprechend.

Im Streichgarngenre bringt man für W inter den Kleider- und Blusen
stoffmustern in m ittleren Qualitäten Interesse entgegen. Die W are wird 
meistens in 3bindigem Kettenköper gewebt und in flotten Karos und einigen 
abkarrierten Streifen in m ittelfarbigen und dunklen Farbenstellungen 
gemustert. Die rechte W arenseite ist leicht gerauht und in Strich gelegt, 
so daß auch billige Qualitäten recht ansehnlich sind. Das Genre in billiger 
W are ist m it Mixedgarn beschlossen, was Aussehen der W are nicht viel 
beeinflußt, d a  die K ette vorwiegend zur Geltung kommt. Im Griff macht 
sich der Unterschied jedoch bemerkbar, da  solche W are den weichen Griff 
der reinen W ollwaren nicht haben. Diesen Fehler sucht man zum Teil durch 
entsprechende Ausrüstung der W are wettzumachen. Man hat diese Genre 
auch auf Baumwolle übertragen. Die W are wird in Baumwollkette und Imi
tatgarn gearbeitet und in eleganter Musterung und hochvollendeter Aus
rüstung den W ollwaren im Aussehen nach Möglichkeit ähnlich gemacht. 
Einige Firmen haben darin bereits große Erfolge erzielt. Einige Fabrikanten 
haben diese Genres auch in Taffetbindung herausgebracht und durch eine 
vollendete Ausrüstung ebenfalls recht gefällige Qualitäten und geschmack
volle Musterungen erz ie lt Das Hauptinteresse nehmen aber, wie es den 
Anschein hat, die in K öperbindung und m it Melangen gemusterten Genres 
in Anspruch, denn in diesem lassen sich den W ollwaren im Aussehen sehr 
nahekommende Muster hersteilen. Die in Taffetbindung gehaltenen Muster 
können allerdings in leichteren Einstellungen gewebt werden, sie tragen 
aber den Baumwollcharakter weit ausgesprochener als d ie erwähnten Köper
gewebe. Man hat vereinzelt und besonders in besseren W aren auch Atlas
bindung angewandt, und zwar den öbindigem K ettenatlas. Dieser verdeckt 
den Schuß mehr als der einseitige K öper und ist für dichtere W aren 
geeigneter, da in dünneren W aren der Schuß zu sehr unten liegt und beim
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Rauhen zu wenig Effekt ergibt. Infolge Verwendung geeigneter Melangen 
ist das Genre sehr wollähnlich; durch elegante M usterung läß t sich weiteres 
erreichen.

W aschkleiderstoffe werden viel aus Baumwollkette mit Kunstseiden
schuß erzeugt. Es gelangen reizende Sortimente darin zur Vorlage. Durch 
den milden Glanz der Glanzstoffkunstseide, die für diesen Artikel zur 
Verwendung kommt, hat sich die W are d erart eingeführt, daß sie nicht so 
leicht von einem anderen Genre verdrängt werden kann. Die Mode bevor
zugt ja  mild glänzende Fabrikate. Die Gewebe werden in weichen leichten 
Qualitäten hergestellt und entsprechen dadurch einer weiteren Forderung 
der Mode, indem sie schlank fallen. In M usterung wird der elegante 
Geschmack gewahrt, die Bindung ist die der einfachen Taffetgewebe. Kleine 
Schußeffekte, die den Glanz der Kunstseide deutlich zur Geltung kommen 
lassen sowie Bindungen, die an Eisbindungen erinnern, weiters Ketten- und 
Schußköper sind viel verw andt worden. Taffetpartien m it Schußatlas er
geben recht wirkungsvolle Muster, bei denen die Kunstseide vorwiegend 
oder wenigstens zur Hälfte d erart bindet, daß sie mehr auf der Oberfläche 
des Gewebes liegt. In besseren W aren dieser Art wird zur K ette fein- 
fädiger Baumwolldoubel verarbeitet. Der Schuß besteht aus feinfädiger 
Kunstseide, und zwar m eistens aus Viskosekunstseide, da ja bei diesen 
W aren infolge der mit zur Verwendung kommenden Baumwolle der Glanz 
derselben etwas herabgem indert wird und andererseits etwas mehr zur 
Geltung kommen darf, weil das Gewebe einen ausgesprocheneren Effekt 
betreffs Farben- und Glanzwirkung haben kann. Die Verfeinerung der 
Fäden ermöglichte die Fabrikation kunstseidener Atlasgewebe in weichen, 
zarten Qualitäten und eleganten Farben. In ripsartiger Ausführung ist man 
in der Lage, in dichten K etteneinstellungen ansehnliche Qualitäten her
zustellen und in Atlasgeweben ha t man auch in dezenten Musterungen 
reizende Muster geschaffen. In changierenden Farben werden nicht nur 
glatte  Bindungen, sondern auch von Eisbindungen abgeleitete Phantasie
bindungen gemustert.

H A M B U R G , O B E R LA H N S T E IN  a. Rh.

In  Mäntelstoffen nehmen die garnfärbig gem usterten Genres eine bevor
zugte Stellung ein. Man begegnet denselben in allerhand Variationen; 
neben den Köper- und Covercoatbindungen sind auch gemusterte Bindun
gen anzutreffen. Man ha t an diesen Genres auch leichtere Qualitäten auf 
den Markt gebracht, die m it feinen farbigen Fäden durchzogen zu recht 
angenehm wirkenden Mustern ausgearbeitet worden sind. Die Qualitäten 
sind in Kam mgarnausführung recht weich und gefällig. Gediegene Halb- 
wollgenres und Baumwollmäntelstoffe sind gut gefragt.. Neben den erw ähn
ten  Dessinierungen hat man in diesem Artikel auch leuchtendere Farben
kombinationen angewandt, ohne die  fein und zart abgetönten Muster zu 
vernachlässigen. Außer braunen und olivbraunen Melierungen behaupten 
sich die grauen Dessinierungen und auch d ie grau-rostbraunen Töne in 
verschiedenen Farben. Die grauen Muster m it gelblichen, rostfarbigen oder 
auch grünen Durchzügen werden flott abgesetzt, hingegen sind flieder
farbige Durchzüge in den grauen Mustern weniger beliebt. Eine etwas 
derbere M antelstoffqualität stellen Gewebe dar, die in einer Einstellung 
von 4400 bis 4600 Fäden auf 140 cm  fertiger Breite bei einer Rohbreite 
von 158 bis 160 cm  fabriziert werden, ln  Streichgarn-Cheviotdamenmänteln 
sind zarte Melangen modern; graue Nuancen nehmen m it den beigefarbigen 
und bräunlichen Farbenmischungen d ie erste Stelle ein. Auf 140 cm  fer
tiger Breite kommen 3500 Fäden Streichgarnm elange in den Nummern 14 
bis 18 metr.; als Bindungen sind kleinere Effektbindungen gut aufgenommen 
worden. Ketten- und Schußköper, m it Panam a zusammengestellt, ergibt 
neuartige Effektwirkungen.

Freskogewebe sind m odern; man hat sie nicht nur in Halbwolle, son
dern auch in Baumwolle und in Baumwolle mit Kunstseide gemustert. 
Dessins, bei denen je ein Effektgarnfaden mit einem Kunstseidenfaden 
abwechselt, w’erden häufig angetroffen. W eitere schöne Dessins zeigen in 
Abständen von 4 bis 5 cm  Kunstseidenstreifen in einer Breite von 10 bis 
12 mm. Der Schuß ist feinfädiges Effektgarn (Freskogarn). Die Kunstseide 
bindet 2 oben, 2 unten und die Freskogarnkettenfäden Taffet. Die K unst
seide wird in der hellen Farbe des Effektgarnes gehalten. Die Qualitäten 
sind ebenso wie die g latten Freskos m eistens in mittleren und leichten 
Geweben gehalten, die g u t fallen und sich ohne Schwierigkeit konfek
tionieren lassen. Infolge der Verwendung schwächerer Gespinste, resp. 
Zwdme stellen sich die Freskos im Preise günstiger als diejenigen, die man 
vor zwei Jahren  forcierte. Die elegante Musterung hat zur großen Auf

nahme des Artikels viel beigefragen. Außer den von früher her bekannten 
Genres in farbigem Fond mit weißen Fäden sieht man auch zwei Farben 
m iteinander verarbeitet; die zarten Pastellfarben auf dunklem Fond nehmen 
sich sehr elegant und ap a rt aus. In  sandfarbigen Nuancen sowie in bräun 
liehen Mischungen hat man ebenso wie in grauen Tönen reiche Abweehs 
lung geschaffen, auch grau mit grün oder lachs ist vertreten. Weiters sind 
grau m it rostbraun, beige mit braun und lachs m it reseda in reizenden 
Mischungen modern. Neue kleinere Block- und Phantasiekaros berechtigen 
zu guten Hoffnungen für die nächste Zeit,

Moderne K raw attenstoffe. In der K raw attenstoffbranche ist. die 
Musterung derart vielseitig, daß sie sozusagen fast gar nicht zum Abschlüsse 
kommt. Die Kunstseide findet viel Verwendung, da sie recht wirkungsvolle 
Effekte in den verschiedenartigen Geweben ergibt. Bedeutet schon die 
Kunstseide eine neue Epoche für die Seidenweberei, so ist sie für die 
Herstellung der Krawattenstoffe von ganz besonderer Bedeutung gewor 
den. Wie man verschiedene Kleiderstoffe im Schuß ganz aus Kunstseide 
herstellt, so hat man auch in der Krawaltenstoffindustrie eine Menge von 
Artikeln, die im Schuß ganz aus Kunstseide bestehen; aber auch in der 
K ette wird viel Kunstseide verarbeitet. Organsinseide verw endet man vor 
wiegend zur K ette, für Schuß nimmt man meistens die billigere Kunstseid« 
mit ihrem vollen Glanze. Jaequardpiuster sind noch immer besonders bevor
zugt und der Phantasie des Mustermachers ist bei diesen Genres genügen«! 
Spielraum gelassen. Der Farbeneffekt steh t an erster Stelle, das Bindung.^ 
muster wird meistens zur T rennung und zum Verbinden oder auch zum 
Zusammenwirken von Farben benutzt; zuw-eilen tr itt  es auch als mehr 
nebensächlicher, aber doch immerhin beachtenswerter Effekt, hervor, so dal'« 
Farbengebung und Musterbildung ein zusammengehöriges Ganzes bilden. 
Eine Ausnahme hiervon sind Dessins in glatten Taffetbindungen, bei denen 
die Buntheit der Muster auffällt, Die K raw atte ist. eben neben der farbigen 
Strickweste das einzige Stück in der Herrenbekleidung, welches eine auf 
fallend bunte M usterung zuläßt. Die allzu grellen Farbenstellungen, die 
einen guten Geschmack vermissen, ferner auffallend wilde Muster werden 
vermieden. In  den g latten Taffetbindungen und auch in ripsartigen Quali
täten  ha t man feine obenliegende Überkaros angeordnet und als weiter«- 
Belebung in den einfacheren Genres auch elegante und zarte Atlasstreifchen 
in K ette oder auch in K ette  und Schuß angeordnet und recht, anmutige 
Muster geschaffen. Die Jacquards bleiben jedoch in jedem Falle Trump! 
und es zeigt sich, daß die M usterung in der Krawat.tenstoffweberei sich wohl 
einigermaßen der allgemeinen Mode anpaßt, aber immerhin eine besonder«- 
Art darstellt und auf bevorzugter Höhe steht. Außer den Pliantasiegebilden 
finden die verschobenen und recht- oder spitzwinkligen Muster in Form 
von Recht- und Dreiecken sowie kleine strahlenförmige Muster besondere 
Beachtung: fassonierte Stoffe werden sehr bevorzugt. Diese buntfarbige 
M usterung steht auf einer besonderen Grundlage und die Art der Zeich 
nung ist bei ihrer scheinbaren Einfachheit immerhin kompliziert. Wenn 
man auch oft nicht recht weiß, was das Muster sein oder darstellen soll 
und die Farbenstellungen zuweilen auch grell erscheinen, so muß doch 
immerhin eine bestimmte Richtung in der Vielheit gewahrt bleiben. Beson 
ders in den neuesten Mustern läßt sich auch ein Streben nach Verfeinerung 
bei aller Farbenbuntheit erkennen; denn das neue, moderne Dessin ist 
nicht schreiend, weder in der Farbenwirkung, noch auffällig in der Figuren 
gebung. Man muß immer berücksichtigen, daß die Musterung der Krawatten 
Stoffe auch früher schon vorzugsweise auf Farbenm usterung eingestellt war. 
Man wandte leuchtende Farbeneffekte m eistens auf dezentem Fond in klei 
neren Figuren, Streifen und mehr oder weniger ausdrucksvollen Karos an. 
Neben den reinen Farbeneffekten werden viel Mischfarben durch die Bin 
düngen erzeugt, die einmal die eine und das andere Mal die andere Farbe 
mehr zur W irkung gelangen lassen. Einfache Köperbindungen in verschie 
denen Ausführungen werden gleichfalls viel benützt, Weiter sind die 
schattierten Köper- oder Atlasbindungen sehr beliebt, sowie auch ramagc 
artige Kraw'attenstoffe in besseren Genres gute  Aufnahme finden. Das Ge 
webe ist qualitativ  gut und dicht, und das M uster kommt schon dadurch 
gut zum Ausdruck. Die Ramages für Kraw-atten sind m eistens mit Jacquard 
m usterung ausgestattet: man kann wohl sagen, daß sich in diesem Genre 
der bessere Geschmack repräsentiert. Durch die Musterung kommt der 
Glanzeffekt echter Seide und Kunstseide besonders g u t zur Geltung. Die 
Jacquardm usterung ist für die Krawattenstoffe auch in dieser Ware am 
geeignetsten, da sich Effekte herausholen lassen, wie m it keiner anderen 
Stuhlvorrichtung. Die Grundbindungen sind vorwiegend Taffet, Ottomane. 
Atlas, K öper und zuweilen auch Krepp- und Steilköperbindungen. Stark 
rippige Ripse eignen sich für Kunstseidenram ages sehr gut, da die Kunst 
seide recht besonders zur Geltung kommt. W echseln solche Gewebeflächen 
mit Atlasfond ab, der infolge der Glanzwirkung m it seiner g latten Gewebe 
fläche sich wirkungsvoll vom Rips abhebt, so entstehen Effekte, die ihre 
W irkung im Muster nicht verfehlen, aber etwas dichterer Gew’ebeeinstellung 
bedürfen. Querrips m it A tlasbindung ergibt in mittleren Qualitäten giito 
W irkung: man wendet, zuweilen in den Mustern auch schattierende Bin
dungen an und erhält so viel Abwechslung in den Dessinierungen. Eine 
Art für sich bilden die neuen Streifmuster, die karoartig  gemustert worden 
sind und m eistens auf dunklem  Fond helle Effektfarben zeigen.

Schwergewichtsverschiebung des W elt-W oll-Außenhandels. Die engl. 
W ollindustrie ist um eine bedeutungsvolle Erfahrung reicher geworden. Die 
W ollfabrikanten Bradfords waren es jahrzehntelang gewöhnt, die Rohwoll 
preis-Entwicklung ganz nach ihrem W illen zu beeinflußen. Sobald Bradford 
dem Rohwollmarkte fernblieb, t ra t jeweils, infolge der verringerten Nach 
frage, eine stark  fühlbare Preisabschwächung ein. In dieser Beziehung haben 
sich, wenn auch e rst im Laufe der letzten Jahre , die Verhältnisse grundlegend 
verändert. Die ungünstige K onjunktur der englischen Wollweberei und die 
hierm it verbundene Verminderung der englischen Nachfrage hat nicht zu 
der erw arteten Preisabschwächung, sondern infolge kontinentaler Käufe sogar 
zu einer Befestigung geführt. Bradford mußte erkennen, d a ß  es seine Beden 
tung als preisbestimmender Faktor am Rohwollmarkte verloren hat. Ein«- 
nicht minder beachtenswerte Entwicklung hat sich am australischen Roh 
wollmarkte vollzogen. London, der frühere Clearingmarkt der Rohwolle kon
sumierenden europäischen Länder, hat gleichfalls an internationaler Wichtig



1. August 1927. W O L L E N -  U N D  L E I N E N  -  I N D U S T R I E . 395

A l f r e d  D e u t s c h  & C o .

kcit eii'gel iißt. W ährend auf den Londoner W ollauktionen im W olljahre 
1919/20 noch .'198 Mill. Ibs. Rohwolle versteigert wurden, hei einem austra li
schen Gesamtexporte von 002 Mill., betrug Londons Anteil 1925/26 nur noch 
256 Mill. Ibs., bei einem australischen Lxporttotal in Hohe von 769 Mill. Ibs. 
Diese bemerkenswerte Verschiebung erklärte sich aus der direkten K auf
tätigkeit Deutschlands, Frankreichs, Helgiens. Jap an s und der Vereinigten 
Staaten am australischen Rohwollmarkte. Für neuseeländische und süd
afrikanische Wolle hält London zurzeit, das Monopol noch fest in der Hand, 
.jedoch erscheint es auch hier nicht- ausgeschlossen, daß die nächsten Jah re  
eine Änderung herbeiführen werden.

Die wichtigste Ursache der schwindenden W eltgeltung der englischen 
W ollindustrie besteht in der Ausdehnung der Eigenproduktion früherer 
wichtiger Importländer. Japan führte vor dem Kriege nur 10 Mill. Ibs Roh
wolle ein. zuletzt 70 Mill. Ibs. Die japanische Halbfertigwareneinfuhr senkte 
sich entsprechend, und zwar ging der Kam mgarnim port von 15’5 Mill. piculs 
Mir 1924 auf 9’2 Mill. für 1926 zurück. Die reine Wollgew ebeeinfuhr senkte 
'ich  in der gleichen Zeitspanne sogar von 17’7 auf 8’6 Mill. piculs; an ge
mischten Wollgeweben fiel der Import von 16*4 auf 6 Mill. piculs. Italien, 
das zweit wichtigste Land, wo seit der Vorkriegszeit ein gewaltiger Auf
schwung der W ollindustrie zu verzeichnen war, beschäftigte 1907 in diesem 
Industriezweige e rst 38.00(1. zuletzt jedoch 75.000 Arbeiter. Im Jahre  1913 
konsumierte die italienische W ollindustrie 169 000 Ztr. Rohwolle. 1926
166.000 Ztr. Italiens und Japans W ollproduktion hat sich derart günstig 
entw ickelt, daß die früheren W ollfertigv.arenimporte durch eine nicht un
beträchtliche Ausfuhr ersetzt werden konnten.

Die Konkurrenzverl ältnisse haben sich an den noch verbleil enden 
Einfuhrmärkten seit der Vorkriegszeit ganz wesentlich verschoben. Deut seh
end  bezog vor dem Kriege W ollgarn hauptsächlich aus England. An Tops 
l etrug die deutsche Einfuhr aus England 1923 noch 16’2 Mill. Ibs, 192(5 nur 
noch 6’8 Mill. Ibs. Infolge der französischen Francs-Baisse w ar es für die 
deutschen W ollindustrielien zweckmäßiger, Top» und Kammgarne aus F rank
reich zu beziehen. Frankreich exportierte infolge der deutschen gesteiger
ten Nachfrage 1926 56 Mill. Ibs. Tops gegenüber 35 Mill. Ibs 1925. Vor dem 
Kriege war Frankreichs Tops-Export noch geringer. An Kammgarn impor
tierte Deutschland gleichfalls 1926 bedeutende Mengen aus Frankreich, 
während der englische Kammgarnexport nach Deutschland sich in der Zeit 
von 1913 192(5 von 29’5 Mill. Ibs auf 12'3 Mill. Ibs senkte. In den ersten 
•'> Monaten des laufenden Jahres hat sich in der deutschen Tops- und Kamm- 
garneinfuhr eine W andlung vollzogen. Deutschland bezog aus England 
innerhalb dieses Zeitabschnittes wieder für 18*3 Mill. Ibs Tops gegenüber 
13 7 Mill. Ibs für die entsprechende Zeit des Vorjahres. Der deutsche Kamm
garnbezug aus England erhöhte sich gleichzeitig von 10 Mill. Ibs für 
Januar/M ai 1925 auf 15’9 Mill. Ibs für Jan u ar Mai 1927. Auf Grund dieses 
Sachverhaltes ist ein W affenstillstand zwischen der deutsch-englischen W oll
industrie zustande gekommen, denn an Stelle der deutschen Garn- und Tops- 
Einfuhr bezieht England aus Deutschland in steigendem Maße Wollgewebe.

Am W ollgewebemarkt tritt Deutschland bekanntlich überhaupt als 
«•in wichtiger Exporteur auf. Die deutsche Industrie hat an den wenigen 
noch verbleibenden W ollwaren-Absafzinärkten nicht nur mit der englischen, 
sondern auch mit der französischen und italienischen Konkurrenz zu rechnen, 
während die USA als Woll Warenexport eure nicht in Frage kommen. Abge- 
sehen von den englischen Kolonien, wo englische W aren Vorzugszölle 
besitzen, ist es Deutschland gelungen, in den fern-östlichen Ländern China, 
Japan und Indien erfolgreich gegenüber der Konkurrenz vorzudringen. 
\uch in Südamerika und hier speziell in Argentinien erhöhte sich gegen
über der Vorkriegszeit der deutsche W ollwarenexport. Argentinien führte 
1919 aus Deutschland überhaupt keine Wollstoffe, 1923 bereits wieder W oll
stoffe im Gew ichte von 194.000 kg  ein. W enn es der deutschen W ollindustrie 
in der Nachkriegszeit gelungen ist, ihre frühere W ettbewerbsfähigkeit wieder 
•ii erlangen, so muß dies hauptsächlich als eine Folge der deutschen Anpas- 

.'imgsfähigkeit an die jeweilige Moderichtung bezeichnet werden. Darüber 
hinaus hat naturgemäß die vertikale Konzentration zu einer Reduzierung 
der Unkosten und somit zu ITeisverbilligungen geführt. Falls die deutschen 
Woll industriellen ihren ausländischen Kunden hätten längere Kredite be
willigen können, was jedoch angesichts der K apitalknappheit nicht möglich 
war, würde sich der deutsche W ollwarenexport noch weit günstiger en t
wickelt haben.

Rentensteuer von Kontokorreutzinsen im III. Quartale 1927. Die Um-
ii*chnungskurse sind wie folgt, festg esetzt:

Ke Kö
Amerikanische Dollar . . 34’— Griechische Drachmen . . 47’-
Pfund Sterling . . . . 164' Türkische Pfunde . . . 18’- -
Holl. G u l d e n ..................... 1353’— Deutsche Reichsmark . . 800’
Schweizer Franken . . . 650’ Österreichische Schilling . 475’—
Französische Franken . . 132’- - Polnische Zloty . . . . . 377’—
H e l g a s ............................... 469’- Ungarische Pengö . . . 589’—
Italienische Lire . . . . 190' Finnische Mark . . . . 85’—
Spanische Pesetas . . . 572’ Estl. M a r k .......................... 9’—
Portugiesische Escudos . 168’- Litt. M a r k .......................... 333’ -
Norwegische Kronen . . 873’- - Lettländ. Lats . . . . 651’— .
Dänische Kronen . . . 902’ - Egyptische Pfunde . . . 169’-
Schwedische Kronen . . 904' Argentinische Pesos . . 1438’
Serbische Dinars . . . . 59’— Brasilia«. Milreis . . . 408’-
Rumänische Lei . . . . 20' Kanadische Dollar . . . 34’—
Bulgarische Leva . . . 20’ Umg. P e s o s ..................... 34’- -

Helga entspricht 5 helgiscl len Fran< 's, Pengö 12.500 ungarischen Kronen.

Lohnbewegung. M ä h r e n :  Die Verhandlungen über den endgültigen 
\  ertrag der Seidenindustrie fanden am 14. Ju li in Brünn sta tt, nachdem 
auch die Belegschaften der Firmen A. Flemtnichs Söhne und Vereinigte 
Seidenwarenfabriken Maximilian Friedmann  4? Gebrüder Schiel in Römer- 
s.'adt am 5. Juli die Arbeit aufgenommen hatten. Die Verhandlungsgrund
lage bildete der V orvertrag vom 23. Jun i. Der Abschluß erfolgte mit allen 
Gewerkschaften m it Ausnahme der kommunistischen Sektion der Textil
arbeiter. Der Rahm envertrag ist zwei-, der Lohnvertrag einm onatig e rst
mals am 1. September 1928 kündbar.

Hamburg
In te r n a t io n a le  S p e d it io n  und L a g e re ib e tr ie b
Uebersee- u. Flußverladungen von Stückgütern u. Massentransporten

Prompt« S a m m e lla d u n g e n  von und nach de r T sch e ch o s lo w a ke i Billigste

Bedienung L a g e ru n g , K o n tro lle n , B e a rb e itu n g e n , B o rd lie fe ru n g e n  Spesa,L,ät??

Z e n tra le : R eichenberg , T schechoslow akei 
F ilia le n :  G a b lon z  a. N ., Z itta u  I. S. und B ram e n  

B ü r o :  Ham burg 8 , Dovenhof. L agerhaus im H am burger F reihafen

T e le g ra m m -A d re sse : S p ed iteu r D eutsch

Die Beschäftigung der Leinenindustrie, namentlich der Spinnereien war 
im Ju n i und der ersten Hälfte J'uli befriedigend. Die hauptsächlich aus dem 
Frühjahr herrührenden Bestellungen ermöglichten einzelnen Unternehmungen 
eine volle Entfaltung  ihrer K apazität. Allerdings arbeiten die Fabriken tro tz
dem zum Teil ohne Gewinn, da die Bestellungen noch zu den alten P latz
preisen abgeschlossen waren. Bis Ende Juli dürften die Bestellungen aus
geführt sein: die weitere Beschäftigung der Flachsspinnereien häng t von 
den Verhältnissen des internationalen Flachsm arktes ab, der aber in der 
letzteren Zeit eine Verschlechterung aufweist. Vor allem wir«l in Rußland 
ein Flachsm angel festgestellt. Dies spielt eine Rolle, da  gerade von d o rt die 
Ausfuhr einer bedeutenden Menge von Flachs erw arte t wurde. Inzwischen 
wird aber Rußland genötig t sein, seine gesam te Produktion für die eigene 
Industrie im Inlande zurückzuhalten, weil die eigene Industrie an Arbeits
losigkeit leidet. E inkäufe von Flachs auch zu Tagespreisen sind schwierig, 
weil die internationalen M ärkte nur geringes Angebot aufweisen. Falls die 
in Vorbereitung stehende Aktion für die Einführung eines Zolles auf Flachs 
in der Höhe von 50 K für 100 kg Rohware und von 250 K für bearbeiteten 
Flachs zur T a t werden sollte, müßte dies die Konkurrenzfähigkeit von 
Leinenwaren auf dem Auslandsm ärkte sehr in F rage stellen, d a  für 
250 Mill. K Rohflachs aus dem Auslande eingeführt werden müssen.

Ratifikation des tschechoslowakisch-ungarischen Handelsvertrages. 
Im Ministerium des Äußeren in Budapest wurden am 24. Ju li die R ati
fikationsurkunden des ungarisch-tschechoslowakischen Handelsvertrages 
ausgetauscht. Der Vertrag tr i t t  am 8. A u g u s t ,  d. J . in Kraft. Die Urkun
den wurden vom Minister des Äußern W alko und vom tschechoslowakischen 
Gesandten Pallier unterzeichnet.

VIII. Internationale Reichenberger Messe (13. bis 19. August 1927). 
R a d i o  i m D i e n s t e  d e r  M e s s e  Das Messeamt ha t mit dem tschecho
slowakischen Preßbureau die Vereinbarung getroffen, derzufolge während 
der Messezeit in den einzelnen Messehäusern die stündlich einlangenden 
Radiodepeschen über die Kursbewegung auf den in- und ausländischen 
Börsen eingesehen werden können. Hierdurch ist dem Geschäftsmanne Ge
legenheit geboten, sich zu jeder Zeit über den Stand der Devisen, Valuten 
und Effekten zu orientieren und diese Nachrichten zum Zwecke der K al
kulation zu verwenden. Die einlangenden Depeschen werden an den Tafeln 
in jedem Messehause ausgehängt.

D o l m e t s c h v e r m i t t l u n g  w ä h r e n d  d e r  M e s s e .  Für fremd
ländische Einkäufer hält das Messeamt wie in den Vorjahren Dolmetsche 
bereit. Durch die während der Messezeit, im W ohnungsnachweise (gegen
über dem Bahnhof) untergebrachte Dolmetschvermittlungsstelle stellt das 
Messeamt den Auslandseinkäufern Dolmetsche aller Handelssprachen zur 
Verfügung.

O l i n e  P a  ß v  i s u m n a  c li R e i c h e n b e r  g. Die Legitimation der 
Reichenberger Messe berechtigt zum Grenzübertritt ohne Paßvisum, sofern 
diese den Rundstempel der tschechoslowakischen Vertretungsbehörde (Kon
sulat) trägt.. Vor A ntritt der Rückreise ist der Besuch vom Messeamte auf 
der Rückseite der Legitimation zu bestätigen, ansonsten die doppelte Paß
visagebühr bezahlt werden muß. Diese Einreisebegünstigung g ilt für die, 
Zeit vom 3. bis 29. August 1927.
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Ermäßigte F ahrt zur W iener Herbstmesse 1927 (4. bis 11. Septem
ber 1927). Die tschechoslowakischen Staatsbahnen sowie die vom S taate 
verwalteten übrigen Lokal- und Privatbahnen gewähren den Teilnehmern 
der W iener Herbstmesse in der Zeit vom 30. August bis inklusive 16. Sep
tember 1927 eine 25%ige Fahrpreisermäßigung für eine Fahrt nach Wien 
und zurück. Der Messeausweis muß, wenn die Reise von der Tschecho
slowakei aus angetreten wird, mit einem Stempel des tschechoslowakischen 
Eisenbahnministeriums versehen sein. Auf den österreichischen Bahnen 
erhalten die Messeteilnehmer zwischen dem 31. August und 15. September 
für die Hin- und R ückfahrt je  eine 25%ige Ermäßigung; schließlich sind 
sie vom österreichischen Visum vollständig befreit, es genügt, die Vor
weisung des Messeausweises beim Grenzübertritte.

Internationaler Handelsverkehr. B e l g i e n .  Robert Plasman, Brüssel, 
32, Rue Generäl Wangermee. Sucht Vertretungen in Seide, Kunstseide, 
Baumwolle, Velouren und Plüschen, Woll- und Seidenstoffen. (Korr. franz.)

D e u t s c h l a n d .  Rudolf Bolle, Aachen (Rheinland), Richardstraße 6. 
Sucht Vertretungen in feinen Herrenstoffen. (Korr. deutsch, franz.)

Karl Berkowitz, Berlin W  8. Charlottenstr. 32a. Sucht Vertretungen in 
Strick- und W irkwaren. (Korr. deutsch.)

H. 0 . Langenscheid & Cie., Bremen, A lter W all 6. Will Ia. Hemden- 
zefire für den Export nach Mittel- und Südam erika beziehen. (Korr. deutsch.)

Ludwig Bollweg, Hamburg, (8), Catherinenstraße 47—48. Sucht Ver
tretungen in Schuhbändern und Stoffen. (Korr. deutsch.)

Carl Gerloff <£ Co., Hamburg, 11, Herrengraben 87. Sucht die Ver
tretung leistungsfähiger Textilfabriken. (Seiden-, Kunstseiden- und Baum- 
wollbuntWebereien, Vorarlberger Stickereien u. dgl.) (Korr. deutsch.)

E g y p t e n .  Kurt Schubert & Z eky  Mfa. Bey, Alexandrien, 10, Rue 
Caied Gohar. Will Trikotm odestoffe beziehen. (Korr. deutsch.)

F r a n k r e i c h .  Allaman, Paris, 55, Rue des Petites curies. Bewirbt 
sich um Vertretungen in Wäsche, P ijam as, Strümpfen, Textilwaren, Schals, 
Echarpes. (Korr. deutsch.)

E. S. Benaim, Paris, 2e, 3 Rue des Colonnes. Will Herren- und Damen
stoffe, Baumwoll-, Woll-, Kunstseiden- und Leinengewebe, Möbelstoffe, 
W achstuch usw. für den Export beziehen. (Korr. deutsch, engl., franz.)

G r o ß b r i t a n n i e n .  Gottschalk & Davis, London E. C. 5, Bunhill 
Row. Sucht Vertretungen in Kunstseidenstrümpfen für Damen und Kinder. 
(Korr. engl.)

H o l l a n d .  Handelsvereinigung „Holland Bombay“, Amsterdam, 
Keizergracht 517. W ill Kunstseidengewebe, auch m it Baumwolle vermischte, 
beziehen. (Korr. deutsch.)

P. W essels in Rotterdam, Holland, 34a Ilenegouwerlaan. Interessiert 
sich für Vertretungen in Hüten, Samten, Kraw atten und Strickwaren. (Korr. 
deutsch, holl.)

Ö s t e r r e i c h .  Siegfried Morgenstern, W ien, 7, Neustiftgasse 54. 
W ünscht Vertretungen in Textilien. (Korr. deutsch.)

A dolf Ehrlich, W ien, 7, Ullrichsplatz 6. Sucht A uslandsvertreter für 
Frottierwaren. (Korr. deutsch.)

Josef Putzenbacher, Innsbruck. Sucht Bezugsquellen für M atratzen
gradl. (Korr. deutsch.)

Leopold Haudek, W ien, 1., Franz-Josefskai 65. Reist Ende August 
nach Griechenland, der Türkei, E gypten und Syrien und möchte die 
Vertretung von Baumwollwebereien und -Druckereien übernehmen. 
(Korr. deutsch.)

P o l e n .  W olf Trockenhein, Warszawa, Nalewki 35. Sucht Bezugs
quellen für Kunstseide. (Korr. deutsch.)

S c h w e d e n .  W . Streckenbach, Stockholm , Drottninggatan 90. 
Bewirbt sich um Vertretungen in Seidenstoffen, Damenwollstoffen, Herren- 
kraw attenstoffen, Putzartikeln und Modewaren. (Korr. deutsch, engl., franz.)

S c h w e i z .  Emil Siegenthaler, Bern, 46, Aarbergergasse. Sucht Ver
tre tungen in Garnen aus Baumwolle Nr. 6—20, engl., roh und färbig. (Korr. 
deutsch, franz., engl., ital.)

Egli & Co., Zürich, Münsterhof 20. Will von Lieferanten Rohseide für 
W ickel (Bourettseide) und Flanelle für W ickel beziehen. (Bemustert.) 
(Korr. deutsch.)

T ü r k e i .  Salomon Recanati, Konslantinopel, Siambul, Valide Han 14. 
W ünscht Vertretungen für Baumwollwaren, W ollgarn. (Korr. franz., engl.)

H. E. Abdulaziz, Bagdad, Khan Makhzoum. Sucht Bezugsquellen für 
Strumpfwaren aus Baumwolle, Seide und Wolle. (Korr. engl.)

Patentanm eldungen. T s c h e c h o s l o w a k e i .  Veröffentlicht am 
15. Ju li 1927.

Kl. 8 a. Saave W alter, Kaufmann, Leipzig. W aschkessel (für Textil
waren), dadurch gekennzeichnet, daß man auf die Einlage einen auswechsel
baren und drehbaren Aufsatz steckt, welcher als ein doppeltes, gelochtes, 
unten geschlossenes Rohr ausgebildet ist, das oben einen Deckel träg t. An
gemeldet am 24. Feber 1926. (P. 999—26.)

Kl. 8 b. Fa. H. F. Baumaun, Calw, und W alter Carl, P rokurist, Calw 
(Deutsches Reich.) K ratzen zum Rauhen von Gewebestücken, dadurch ge
kennzeichnet, daß die Zähne scharfe, flache Enden aufweisen, welche mit 
ihrer Breite quer zur A rbeitsrichtung liegen. Angenieldet am 2. Okt. 1925. 
(P. 4782—25.)

Kl. 8 b. Fa. Niederlahnsteiner Maschinenfabrik G. m. b. H. Nieder
lahnstein (Deutsches Reich.) Scheibentriebführung für bewegliche Spann- 
und Auspreßwalzen von Maschinen zum Mercerisieren von Garn in Strähn- 
form, dadurch gekennzeichnet, daß der Ausschwenkhebel sich einstellbar an 
den Spannungshebel an einer außerhalb der Schwingachse dos Ausschwenk- 
hebcls liegenden Stelle stützt. Angemeldet am 28. Jän n er 1925. (P. 421—25.)

Kl. 25 b. Gustav Marschner, Fabrikant. Schönlinde. Verfahren zur 
Herstellung von Strümpfen mit festem Rand, bei welchem durch erw eitern
des Mindern der Fersenteile in einem Ganzen der Fuß auf der W ade ent
steht, dadurch gekennzeichnet, daß zwei Fadenführer ihren Faden so legen, 
daß einer von ihnen den Faden über die ganze erreichbare Breite der W are 
legt, der zweite jedoch nur über die durch das erw eiternde Mindern der 
Fersenteile entstehende Breite. Angemeldet am 3. Ju li 1926. (P. 3374—26.)

Kl. 76 a. Ing. Ludwig Schorch, techn. Beam ter in Görkau i. B. und 
Fa. A ktiengesellschaft J .  J . B ieter & Co.. W interthur (Schweiz). Schlag
maschine, dadurch gekennzeichnet, daß d irek t hinter den Siebtrommeln ein 
an sich bekannter Auflegeapparat für das Vließ m it hin- und hergehenden 
ausschwingbaren Preßtromm eln bezw. mit einem hin- und hergehenden 
Tisch angeordnet ist, welcher die die Siebtrommeln verlassende Faser
schichte ab ladet und in die Rollmaschine führt. Angemeldet am 22. März 
1926. (P. 1495—26.) P rio ritä t vom 23. März 1925. (Deutsches Reich.)

Kl. 76 b. I.aurency G. C., Textilfachm ann Twickenham, Mc. Lean G.. 
R echtsvertreter. London. Läufer für Ringspinn- oder Webemaschinen, da
durch gekennzeichnet, daß der vertikale Teil des Läufers durch den Zug 
des Garnes den Läufer so umdreht, daß sich sein äußerer Bogen an den 
A ußenrand des Ringes in einem Punkte anlegt, welcher im Sinne der 
Läuferbewegung sich vor dem Punkte befindet, in welchem auf den Läufer 
der Zug des Garnes einw irkt. Angenieldet am 24. März 1925. (P. 1446—25.) 
P rio ritä t vom 25. März 1924. (Großbritannien.)

Kl. 76 b. Fa. M aschinenfabrik Schweiter A. G. Horgen (Schweiz). 
Kreuzspulm aschine, wo die Spule durch Reibung in Drehung m ittelst einer 
W alze versetzt wird, welche m it einer Antriebsnut für den Fadenführer 
versehen ist, gemäß dem H auptpatent Mr. 14.233, dadurch gekennzeichnet, 
daß die den Fadenführer bei einer Rückbewegung führende und i hn-an 
die W alze drückende Stange von einem zweiarmigen Hebel getragen wird, 
welcher als Schutzplatte für die Walze ausgebildet, an einer Unterlage 
drehbar gelagert und dem Druck einer Spannfeder so unterworfen wird, 
daß die F ührungsstange durch den Druck der Spannfeder an den Faden
führer gedrückt wird. Erster Zusatz zum Paten te  Nr. 14.233. Angemeldet 
am 7. November 1925. (P. 5443—25.)

Farb- und Gerbstoff-Werke Carl Flesch j r . ,  F ra n k fu rt a. M. 
Hamburg, Oberlahnstein a. Rh.

Jahresabschlüsse. G. A. F r ö h l i c h s  S o h n ,  W e b e r e i ,  S a m t -  
u n d  D r u c k f a b r i k s - A . - G .  in W a r n s d o r f  i. B. Die infolge eines 
überfüllten Lagers lange währende Beschäftigungslosigkeit wurde im abge
laufenen Geschäftsjahre überwunden. Nach. Abzug aller Unkosten ergab 
sich der Reingewinn  von 982.715 Kc, aus welchem eine Dividende von 20 Ke 
pro Aktie ausgeschüttet wurde. Zum Ausbaue der Exportverbindungen 
dürfte das vor kurzem m it der Mechanischen Weberei zu Linden A.-G. in 
Hannover-Linden getroffene Interessengemeinschaftsabkommen sehr viel bei
tragen. In den Aufsichtsrat wurden Präsident Julius Gumpel, Linden, und 
Generaldirektor Karl Ueben, Linden, gewählt, wogegen Direktor Rudolf 
Mendl, Prag, und Industrieller W alter Braß, Hohenstadt, auf ihre Mandate 
verzichteten.

A .-G . d e r  T e p p i c h -  u n d  M ö b e 1 s t o f f a b r  i k  e n v o r m .  A. 
K l a z a r  in P r a g ,  H., Panskä 10. Im abgelaufenen Geschäftsjahre erzielte 
das Unternehmen einen Reingewinn von 1’4 Mill. Kc, welcher die Verteilung 
einer Dividende von 8 (7%) % =  32 KC zuließ. Die Geschäfte entw ickel
ten  sich im neuen Geschäftsjahre befriedigend.

B ö h m i s c h e  G l a n z s t o f f a b r i k  S y s t e m  E l b e r f e l d  A.-G. 
in L o b o s i t z  a. E. Im verflossenen Geschäftsjahre wurden 1,226.848 KC 
zu Abschreibungen benutzt, weiters der Reservefonds mit 400.000 Kc 
bedacht. Der Reingewinn  s tellte sich auf 298.649 Kc und wurde auf neue 
Rechnung gebucht.

Jubiläen. Der Vizepräsident der Vereinigten Färbereien A.-G. Moritz 
Seidel, Leiter des Betriebes H acking bei W ien, feierte kürzlich sein OOjähr.
Berufsjubiläum. ------ Am 9. v. M. feierte der in Chemiker-Koloristenkreisen
hochangesehene Druckereidirektor Leopold Specht der Aktiengesellschaft 
Trumau und M arienthal in Marienthal i. N.-Öst. das 40jährige Dienstjubi
läum. Aus diesem Anlasse wurden dem Ju b ila r seitens des Verwaltungs
rates und der Zentralleitung sowie auch der Beamtenschaft verschiedene 
Ehrungen zuteil.

Firm anachrichten. N e u e  F i r m e n .  Josef Riegert. ineeh. Weberei
und Färberei in Zwickau i. B .   L. Ntastny, Hanf- und Jutespinnerei in
l'odm oklitz bei Semil i. B. Inhaber ist der Fabrikant Ludwig Sfastn^. —  
Otto Bloch, Veredelung, Färberei und Druckerei von Seiden- und Halbseiden
waren in Prag, I., Celetnä ul. 9 .  Stefan Drtina, Weberei in Rothkosteletz
i. B .  Josef Norbert K evzlar, Leinen-, Baumwoll- und Damastweberei in
Ober-Rothkosteletz i. B .  Fischer & Österreicher, Strick- und W irkwaren
fabrikation in Iglau i. M. Gesellschafter sind Kaufmann Richard Fischer 
in Iglau und Privatier Jakob Österreicher in Prag.
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V e r ä n d e r u n g e n .  Die Fa. Math. Salcher & Söhne A.-G., W eb
warenfabrikation in W agstadt i. Schl, ha t in Brünn i. M., Orli 32, eine Zweig
niederlassung e rr ic h te t.   Aus der Fa. Nordböhmische K unstbatik  Franz
Karsch & Co. in Böhrn.-Kamnitz. ist der Gesellschafter Richard K linger aus
geschieden. Alleininhaber ist nunmehr der Fabrikant Franz Karsch. Die
Prokura des Adolf Fischer besteht von je tz t an als Einzelprokura.  Auf
die Dauer der Verlassenschaftsabhandlung bei der Fa. Ullrich & Nasty, 
Erzeugung von W irkwaren in Aussig a. E., wurde der F abrikant Ing. August
Ullrich in Aussig a. E. zum Verwalter b e s te llt . Bei der Fa. Rud. Seiche,
Baumwollspinnerei und Sägewerk in Buschullersdorf bei Reichenberg i. B., 
wurde als Betriebsgegenstand nunmehr die Vigogne- und Baumwollabfall- 
spinnerei e in g e tra g e n . ln  die Fa. Josef Flor. Pilz, mech. Baumwoll
weberei in W arnsdorf i. B., sind Handelsakadem iker mdj. W alter Pilz und 
Realschüler Erich Pilz als neue Gesellschafter eingetragen worden. Dieselben 
werden durch die Vormünderin Maria Pilz. Fabrikantensw itwe in W arns
dorf, vertreten. Die Kollektivprokura derselben und die Prokura des Robert
A rlt sind erloschen. Robert Arlt. besitzt nunmehr Einzelprokura. ------ Die
Fa. Cosmanos, Vereinigte Textil- und Druckfabriken A.-G. in Josefsthal bei
Cosmanos i. B., hat ihren Sitz nach Prag  v e rle g t. Von der Fa. Gebrüder
Schoeller, Schafwollwarenfabrik in Brünn, Zeile 48/50, erhielt der bisherige
Kellektivprokurist Fritz Kendler Einzelprokura. ------  Bei der Fa. J . Fluß,
llu t- und W olhvarenerzeugung in Freiberg i.M., wurde der Betriebsgegen
stand der W ollwarenerzeugung gelöscht. Die Firm a betreibt nunm ehr nur
die Huterzeugung. Bei der Fa. Max Hutli & Sohn, W atte- und Decken
wollefabrik in Austerlitz b. Brünn i. M., ist die Inhaberin E lla  Huth aus
geschieden. Inhaber ist nunmehr Johann Smrz, Kaufmann in Brünn. ------
ln  die Fa. J. Jugücek, Hutfabrik in Brünn i. M., Koblizna 30, ist Karl Navra- 
ti! als Gesellschafter e inge tre ten . Von der Fa. A.-G. der Vöslauer Kamm
garnfabrik in W ien, I., Fichtegasse 10, erhielten Eduard Ranft und Anton
Zimmermann, beide in Vüslau, K o llek tiv p ro k u ra . Die Fa. Solderer,
Sehreyer & Co., Schafwollwarenfabrik in Lienz. Tirol, hat in Hallein, Schiffer
platz 24. eine Zweigniederlassung e rr ic h te t.  Von der Fa. W eigelsdorfer
mech. Weberei Nagler & Opler in Wien, I., Schottenbastei 10, Zw.-N. der in 
Weigelsdorf bei W r.-Neustadt bestehenden Hauptniederlassung, wurde
Monz Schwarz in Wien zum Kollektivprokuristen bestellt. ------ Dr. Jakob
Frisch ist nicht mehr Prokurist der Fa. M. B. Neumann’s Söhne, österr. 
Weberei und Druckerei A.-G. in Hohenems i. Vorarlberg und Wien.

L ö s c h u n g e n .  Willi. Braunstein & Sohn, Bandwarenerzeugung in 
Georgswalde i. B. —  W ollwarenfabrik Adolf Schwarz & Co. in W ien, X., 
Absl>erggasse, Objekt 124.

Personalnachrichten. Aus dem Verw altungsrate der Fa. Preßburger 
Zwirnfabrik A.-G. in Bratislava, Vrbova ul. 18, ist Oskar Becker aus
geschieden.  Bei der Fa. Böhmische K unstseidenfabrik System E lberfeld ,.
A.-G. in Prag, 11., Prikopy 30, wurden die Verwaltungsratsm itglieder 
JUDr. Josef H oräk und Dr. Max Oberleithner gelöscht. JUDr. Eduard 
Zalussky, B ankdirektor in P rag  und Fabrikant Friedrich Neuberg. Leit- 
meritz wurden neu in den V erw altungsrat b e ru fe n .  Aus dem Ver
waltungsrate der Fa. Vereinigte Bandfabriken A.-G. in W ien. V.. Schön
brunner Straße 100, ist Eduard Z irka ausgeschieden. Abraham Frowein, 
Elberfeld und Franz Rudolf, Dobruschka, wurden als neue Verwaltungsräte 
eingetragen.

Fabriksbrand. Bei der Fa. Ullersdorfer Spinnerei Ges. m. b. H. in 
Ullersdorf bei Teplitz-Schönau brach am 23. v. M. Großfeuer aus, welches 
in dem angesammelten W ollstaube reichliche Nahrung fand. Die in dem 
Gebäude untergebrachten 6 Spinnereisäle mit wertvollen Maschinen und der 
halbfettigen W are sind dem Brande zum Opfer gefallen. Der Schaden 
beträgt mehrere Millionen Kc.

Deutschland
Die Absatzverhältnisse des Textilwarenhandels erfahren keine beson

ders günstige Beurteilung. Da der Zwischenhandel nun all die Waren, die 
<r in den letzten Monaten auf weite Sicht disponiert hat, auch verkaufen 
muß, so dürfte der Auftragseingang bei den Webereien in absehbarer Zeit 
un ter der ungünstigen Lage des Handels zu leiden haben. Die letzten 
Wochen brachten für Rohbaumwolle eine erneute sprunghafte Erhöhung 
der Notierungen und sofort paßten sich auch manche Webereien mit ent- 
'I»rechenden Erhöhungen ihrer Verkaufspreise an, während die Mehrzahl 
der W ebereien zunächst die weitere Entwicklung abwartet. W ie sich der 
I laum wollmarkt weiter entwickeln wird, ist vorläufig noch nicht zu sagen. 
Bei D ispositionen auf weite Sicht im voraus dürfte jedenfalls eine gewisse 
Vorsicht angebracht sein. Die Interessengemeinschaft Deutscher Indu
strieller, d ie  kürzlich eine Erhöhung der Gewebepreise eintreten ließ, die 
Garnpreise aber damals unverändert gehalten hat, ließ inzwischen eine 
weitere Erhöhung der Garn- und Gewebepreise eintreten.

Der ewige S treit um die Neuregelung der Konditionen der T ex til
industrie bringt immer wieder eine gewisse Beunruhigung in die Kreise des 
Zwischenhandels und es ist nicht zu leugnen, daß diese Beunruhigung die 
gesunde W eiterentwicklung des Geschäftes aufhält. Die halben Zugeständ
nisse, die von einzelnen Gruppen der Textilindustrie der Abnehmerschaft 

macht werden, bedeuten keine befriedigende Lösung der Konditionsfrage. 
Kommt auch heute zwischen einem Verbände der Industrie und einer Organi- 
>:ition des Handels auf Grund langwieriger Verhandlungen eine Einigung zu
stande, so datiert es im günstigsten Falle ein paar W ochen und die Ab- 
iiihmerschaft kommt erneut mit ihrem alten Wunsche nach der W ieder
herstellung der Konditionen der Vorkriegszeit. Es ist deshalb durchaus 
verständlich, daß der Ruf nach einer Vereinheitlichung der K onditionen für 
das ganze Gebiet der Textil- und Bekleidungsindustrie immer lauter wird. 
Eine solche Vereinheitlichung dürfte zweifellos als eines der wirksamsten 
Mittel zur endgültigen Beilegung der Konditionskonflikte betrachtet werden. 
Diese Bestrebungen nach einer Vereinheitlichung der Konditionen auch auf 
ilie Baumwollspinnerei auszudehnen, dürfte im Augenblick nicht ratsam  sein, 
da nach den Erfahrungen und vor allen Dingen auch nach den Äußerungen 
di r Arbeitsgemeinschaft der Spinnereiverbände hieran das ganze W erk der 
Vereinheitlichung scheitern wird. Dabei soll die Berechtigung der W ünsch^

der Baum wollgarnverbraucher nach einer Milderung der Konditionen der 
Baumwollspinner in keiner Weise in Zweifel gezogen werden. Zunächst soll 
aber der Konditionsfriede zwischen den Gruppen der Textil- u. Bekleidungs
industrie, die mit dem Zwischenhandel in Verbindung stehen, und deren Ab
nehmer gesichert werden. Hier ist eine Vereinheitlichung der Konditionen 
bei gutem Willen aller Beteiligten sehr wohl zu erreichen und geringe An
sätze hierfür sind auch bereits vorhanden, wobei auf die Konditionsgemein
schaft der verbündeten Verbände der Leinen- und Baumwollweberei hin- 
gewiesen wird. Daß eine Vereinheitlichung der K onditionen keiner Gruppe 
des Zwischenhandels eine Verschlechterung gegenüber dem bisherigen Zu
stande bringen darf, ist selbsverständlich, denn eine solche Regelung würde 
ohne weiteres an dem W iderstande der Abnehmer scheitern. Es wäre viel
leicht möglich, die gegenwärtigen Bedingungen der Verbände der Beklei
dungsindustrie, welche für Zahlung innerhalb 7 Tagen nach Halbmonats
schluß 4%, innerhalb 37 Tagen nach H albmonatsschluß 2% und 67 Tagen nach 
Halbmonatsschluß netto K asse vorsehen, als Grundlage für die Verhandlungen 
zur Vereinheitlichung der Konditionen zu benutzen. Das Zugeständnis der 
Fabrikanten würde hierbei für die m eisten Gruppen, welche heute die Kon
dition 30 Tage 2% und 60 Tage netto  haben, gar nicht so sehr groß sein, be
sonders dann nicht, wenn man berücksichtigt, daß Zielüberschreitungen von 
wenigen Tagen sehr häufig Vorkommen und die Eintreibung von Verzugs
zinsen für derartig  kurze Zielüberschreitungen meist unmöglich ist. Das 
Anziehen der Rohstoffpreise ha t ferner eine Erschwerung des Geschäftes in 
Teppichfabrikation mit sich gebracht, d a  es dem Fabrikanten in den meisten 
Fällen nicht möglich ist, beim Verkaufe entsprechend höhere Preise zu er
zielen. Ganz besonders im Auslandsgeschäfte sollen die Preise sehr gedrückt 
sein. Im Exportgeschäfte der Teppichindustrie ist es vor allem die franzö
sische und die englische K onkurrenz, die der deutschen Industrie den 
W ettbewerb erschweren und die durch Preisunterbietungen das Auslands
geschäft an  sich zu bringen suchen. Es kann  zwar festgestellt werden, daß 
die guten deutschen Qualitäten und auch die Ausm usterungen der deutschen 
Teppiche im Auslande Anerkennung finden, was aber nicht hindert, daß 
infolge der Bemühungen der französischen und englischen Konkurrenz die 
deutsche Industrie das Exportgeschäft nur zu sehr unbefriedigenden Preisen 
machen kann. Das Exportgeschäft der deutschen W ollwarenindustrie hat 
im Laufe der letzten Jah re  eine nicht unerhebliche Ausbreitung erfahren 
können, und die deutschen F abrikanten konnten sich auf vielen Gebieten 
erfolgreicher als früher m it der englischen Konkurrenz in Wettbewerb 
stellen. Auch die Aussichten für die weitere Entwicklung des deutschen 
W ollwarenexportes wird m an im allgemeinen günstig beurteilen dürfen. Um 
auf den verschiedenen M ärkten des Auslandes den deutschen Anteil an der 
W ollwareneinfuhr noch w eiter zu vergrößern, wird es aber notwendig sein, 
nach Möglichkeit eine weitere Verbilligung der deutschen W are zu erstreben.

Fahrpreis- und Frachterm äßigungen für ausländische Besucher der 
Leipziger Messe. Den Besuchern der Leipziger Herbstmesse vom 28. August 
bis 3. Septem ber .ist auf jugoslavischen Bahnen eine Fahrpreiserm äßigung 
von 25% für die Hin- und R ückfahrt bewilligt worden, und zwar für die 
Zeit vom 24. A ugust bis 9. September. — Die D irektion der schweizerischen 
Bundesbahnen ha t wiederum eine frachtfreie Rückbeförderung für Aus
stellungsgüter der Leipziger Messe auf schweizerischen Bahnen bewilligt. 
Ebenso haben die schweizerischen Bundesbahnen den aus Italien kommen
den Besuchern der Leipziger Herbstmesse eine 20%ige Fahrterm äßigung 
für die Durchreise gewährt. — Schließlich ha t auch die bulgarische Eisen
bahndirektion eine 50%ige Fahrpreiserm äßigung auf bulgarischen Bahnen 
zugesagt. Die V ergünstigung kommt auch für durchreisende Meßbesucher 
in Frage.

Neuer Messepalast in Leipzig. Die Petershof A.-G. ha t einen großen 
Grundstückskomplex im Messezentrum Leipzigs —  Petersstraße, Burgstraße, 
Sporergäßchen. Thomaskirchhof — erworben, läß t 10 Häuser abbrechen und 
wird an der Petersstraße nach Niederlegung des Messehauses „Reichs
kanzler“ sofort m it dem Neubau eines neuen M essepalastes, des „Peters- 
hof“, beginnen. Der neue M essepalast wird im Erdgeschoß außer Läden 
und umfangreichen Restaurationsräum en ein mit allen Anforderungen der 
Neuzeit ausgestattetes Lichtspieltheater erhalten. Den Kern des Baues 
bilden die Messeräume, die durch 4 Fahrstühle erreicht und durch breite 
Treppenanlagen verbunden werden. Zur Bequemlichkeit der Messeaussteller 
und Messeeinkäufer sind Schreib-, Lese- und Konferenzzimmer — Bäder 
und Ruheräume — vorgesehen. Der Messehaus-Neubau in bester Lage wird 
sich würdig in die Zahl der großen, modernen Messepaläste einreihen und 
den Ruf der a lten  Messestadt Leipzig festigen helfen.
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Zum  Entschlichten
ist

B io la s e
hervorragend geeignet.

Größte Haltbarkeit («an keinem anderen Produkt zu erreidien).

Unempfindlich gegen Temperaturen bis zu 85 
daher keine Einbuße an W irkungskraft.

Kalte fi nhtiengesellsdiait
W iesb ad en  -  B iebrich

Abt.: B io lase .

V e r t r e t e n  d u r c h :

„ T E F A “  T e e rfa rb e n - & C h em ika lien -H an d e ls -A .-G ., 
P ra g , Väclavskö näm. 53.

„ T E F A ”  T e e rfa rb e n -  & C h em ika lien -H an d e ls -A .-G ., 
B rünn (M ähren), Beethovengasse 4 .

„ T E F A 1' T e e rfa rb e n -  & C h em ika lien -H an d e ls -A .-G ., 
R e ich en b erg  (Böhm en), Mühlfeld-Straße 6.

Patentanm eldungen. Kl. 8a. St. 39.675. Fernand Stoffel. Paris. Ver
fahren und V orrichtung zum Färben  von Filzhutstum pen m it kreisender 
Flotte. 2. 6. 25. Frankreich 27. 4. 25.

Kl. 8 a. E. 31.798. Eduard Esser & Co. G. m. b. II., Görlitz. Förder
einrichtung für die Behandlungsflotten an Vorrichtungen zum Naßbehandeln 
von Textilgut mit kreisender Flotte. 27.12.24.

Kl. 8 a. L. 58.316. J . G. Lindner, M aschinenfabrik, Crimmitschau i. Sa. 
Vorrichtung zum spindellosen Färben von Kreuzspulen auf gelochten Hülsen 
m it kreisender Flotte. 16. 7. 23.

Kl. 8 f. M. 90.289. Dr. Alfred M attlatzki, Berlin NW 23, Flotow str. 3. 
Meßvorrichtung für Stoffe und Bänder. 27.0.25.

Kl. 8 m. C. 36.744. J . G. F arbenindustrie A.-G., F rankfurt a. M. Ver
fahren zur Erzeugung echter Färbungen auf der pflanzlichen Faser; Zus. zur 
Anm. C. 34.971. 28.5.25.

Kl. 8 n . C. 37.609. Dr. Rene Clavel, A ugst bei Basel. Schweiz. Ver
fahren zum Glänzendmachen von m attierten Acetvlzellulosegespinsten 
und -geweben: Zusatz zum P a ten t 446.486. 18.12.25.

Kl. 25 a. P. 52.956. Emil Hans Päßler, Siegmar-K. Fadenführer mit 
auswechselbarem Fadenführerröhrchen für W irkm aschinen. 25.5.26.

Kl. 25 b. H. 107.931. Guido Horn, Berlin-Weißensee, Langhansstr. 127. 
Rundflechtmaschine m it kreisenden Spulenreihen. 8 .9.26.

Kl. 25 b. R. 61.042. Secondo Riva und Marino Pron, Turin, Italien. 
Flecht- und Klöppelmaschine zur H erstellung von Litzen aus Textilfäden 
oder bezw. und M etalldrähten m it zwei in entgegengesetzten Richtungen 
drehbaren Spulenreihen. 1.5.24.

Kl. 29 a. Z. 14.527. Fa. E. M. Zahn, Berlin SW 68, Lindenstr. 2. 
Schleudertrommel, insbes. Kunstseidenspinntopf aus säurefester Kunstmasse 
mit Metallseele. 26.6.24.

Kl. 29 b. L. 61.679. Bernhard Loewe, Zürich. Verfahren zum Töten 
der in den Seidenraupenkokons enthaltenen Larven oder Puppen; Zus. zu 
P a ten t 413.093. 29.1.23.

Kl. 29 b. F. 58.317. J . G. Farbenindustrie A.-G., F rankfu rt a. M. Ver
fahren zur Herstellung von Azetatseide. 12.3. 25.

Kl. 29 b. H. 97.982. Herminghaus & Co., G. m. b. H., Vohwinkel. Ver
fahren zur Herstellung von Kunstseide aus Viskose. 25.7.24.

Kl. 76 b .' S. 73.272. Siemens-Sehuckertwerke G. m. b. H., Berlin- 
Siemensstadt. Elektrischer Einzelantrieb für Krempeln. 13. 2. 26.

Kl. 76 b. S. 74.916. Societe Alsacienne de Construktions Mecaniques, 
Mülhausen, F rankreich. Nadelstabstrecke. 14.6.26. Frankreich 18.6.25.

Kl. 76 b. B. 122.867. Robert Carl Boger, Philadelphia, Pennsylvanien, 
V. St. A. Verfahren zur Bildung von Lunte. 24.11.25.

Kl. 76c. H. 109.044. Carl Hamei A.-G., Schönau bei Chemnitz, Spindel
antrieb für Spinn- und Zwirnmaschinen. 25.11. 26.

Kl. 76 c. H. 105.462. Carl Hamei A.-G., Schönau bei Chemnitz. Walzen-
Durchzugsstreckw erk für Spinnmaschinen. 20. 2. 20.

Kl. 76 c. Sch. 78.440. Friedrich Schmidt, Radebeul b. Dresden. An
ti iebsvorrichtung für die Spindeln von Spinn-, Zwirn- und ähnlichen 
Maschinen. 31.3. 26.

Kl. 76 c. B. 124.933. J . P. Beinberg A.-G., Barmen-llittershausen. Still
setzvorrichtung für Spinn- oder Zwirnspindeln. 10.4.26.

Kl. 86 c. G. 63.177. Ramon Garcia, Moya, Barcelona, Vorrichtung zum 
Lintragen des Schußfadens m ittels eines biegsamen Stahlbandes für Web
stühle mit feststehenden Schußspindeln. 17.1.25. Spanien. 18.1.24.

Kl. 86 c. D. 49.784. A rthur Drescher, Nowawes, und Wilhelm Heu
berger, Berlin W. 15. Uhlandstr. 46. Schlagteile, insbesondere Schützen
treiber und Sehläger für Schützenschlagvorrichtungen für W ebstühle. 5.2.26.

Kl. 86 c. H. 102.954. Hörtsch & Wolff. Patentierte W ebereiapparate, 
Meuselwitz. Ladenbewegung für Webstühle. 3. H. 25.

Kl. 86 c. H. 103.495. Anton Hurdalek und Wilhelm Haase, Landsberg 
an der W arthe. Auffangvorrichtung für den Treiber für W ebstühle. 14.9.25.

Patenterteilungen. Kl. 8 a. Nr. 447.057. Dipl.-Ing. Otto Gümbel, Lam
brecht, Pfalz. V erfahren zum Färben von S trähngarn, insbesondere von ver- 
sponnenenm W oll-Strickgarn, in mechanischen Färbevorrichtungen. 15.8.22.

Kl. 8 b. Nr. 447.253. E rnst GeUner A.-G., Textilmaschinenfabrik, Aue 
im Erzgebirge. Dekatierzylinder. 1.4.20.

Kl. 8 b . Nr. 447.531. ('. G. Haubold A.-G., Chemnitz. W armluftleitungs- 
rohre für Gewebetrockenmaschine. 7. 2.25.

Kl. 8 b. Nr. 447.533. Ernst Geßnor. A.-G., Textilm aschinenfabrik, Aue, 
Erzgeb. V erfahren zum D ekatieren von auf eine Walze gewickelten 
Geweben. 2 .3.26.

Kl. 8 k. Nr. 446.996. I.-G. Farbenindustrie A.-G., F rankfu rt a. M. Ver
fahren zur Herstellung von M ercerisierlaugen. 20.6.26.

Kl. 29 a. Nr. 447.208. W anda Schulz. Berlin-Liehterfelde, R ingstr. 53. 
Düse für K unstfasergew innung nach dem Streckspinnverfahren. 7.4.25.

Kl. 29 a. Nr. 447.209. Dr. Emil Gmindcr, Reutlingen. Vorrichtung zum 
Erweichen, Verfeinern und Reinigen von Wirr- und Kurzfasern m ittels einer 
kollergangartigen, m ehrwalzigeu Reihe. 24.2.25.

Kl. 76 b. Nr. 447.236. Aubrey Edgerton Meyer, Paris. Verfahren zur 
Herstellung offengedrehter Garne. 24.10.24, V. St. A. 30.9.24.

Kl. 76 d. Nr. 446.989. Wilhelm Balluff, Reichenbach hei S tu ttgart. 
W achs- oder Paraffiniervorrichtung. 26.3.26.

Jahresabschlüsse. S p i n n s t o f f w e r k  G l a u c h a u  A.-G. in 
G l a u c h a u .  Die Firm a schloß das Geschäftsjahr mit einem Verlust von 
161.981 RM, der sich nach Abzug von Gebäude- und Maschinen-Abschrei- 
bungen von 27.637 RM und 235.668 RM, Delkredere von 15.000 RM und 
Generalunkosten von 1,100.840 RM, aus einem Rohgewinn von 1,217.106 
Reichsmark ergab.

M ä r k i s c h e  W o l l g a r n  - S p i n n e r e i  u n d  S t r i c k e r e i  A.-G. 
in B e r l i n  0 . 27. Das Unternehmen erzielte aus dem Bruttogewinne von 
883.508 RM nach Abzug der Abschreibungen von 117.032 RM, der H and
lungsunkosten von 586.382 RM und der S teuern von 86.136 RM einen Rein
gewinn  von 93.955 RM. Es gelangt eine Dividende von 6% zur Verteilung.

M e y e r  K a u f f m a n n  T  e x t  i 1 w e r  k e A.-G. in W ii s t e g  i e r s - 
d o r f  in S c h l  e s .  Steuern in Höhe von 242.896 RM, Pensionen von 
86.940 RM, Zuwendungen an W ohlfahrtseinrichtungen von 48.015 RM, Sozial
versicherungen von 206.444 RM und Abschreibungen von 191.562 RM über
stiegen im abgelaufenen Geschäftsjahre einen Betriebsüberschuß von 
654.693 RM. Nachdem vom vorhergegangenen Geschäftsjahre ein Gewinn
vortrag von 129.325 RM verblieben war. verm indert sieh der Verlust 
auf 8158 RM.

Neue Aktiengesellschaft. Strick- und W irkwarenfabrik A.-G. vorm. 
Max A nker in Berlin, Kom m andantenstraße 10/11. Gegenstand des Unter
nehmens ist die Fabrikation von Strick- und W irkwaren. Das Aktienkapital 
beträgt 100.000 RM. Zu Vorstandsm itgliedern sind bestellt Fabrikant Max 
Anker, Kommerzienrat Heinrich Raupert und Kaufmann Victor Stein, alle 
in Berlin. Stellvertretendes Vorstandsmitglied ist der Kaufmann Isaak 
Lewitt in Berlin. In den Aufsichtsrat wurden Fabrikan t Max Anker, Kauf
mann Isaak Lewitt, Rechtsanw alt Curt Kallmann, Direktor Georg Graven- 
stein, alle in Berlin, und Konsul Leo W ainstein in Helsingfors gewählt.

Firnum achrichten. N e u e  F i r in e n. W eberei und Strickwarenfabrik 
Weißensee G. m. b. H. in Berlin. Das Stamm kapital beträg t 20.000 RM. 
Geschäftsführer ist der Handelsgerichtsrat Heinrich Wolffsolm in Charlotten-
b u rg .  Bandagenbandweberei G. m. b. H. in Barmen. Das Stammkapital
beträgt 20.000 RM. Der F abrikant Hubert Joepgen in Barmen ist. Geschäfts
führer. ------ Mechanische Futterstoff-W eberei Otto Heyer in Barmen. Frau
Elisabeth Heyer in Barmen erhielt Prokura.

V e r ä n d e r u n g .  Der Kaufmann Johannes Willy Lange in Chem
nitz erhielt von der Fa. Strumpfwarenfabriken Emil A. Billig A.-G. in 
Chemnitz Prokura.

Personalnachricht. Aus dem Vorstande der Fa. Strum pfwarenfabriken 
Emil A. Billig A.-G. in Chemnitz ist das Vorstandsmitglied Kühn aus
geschieden.

S tr e ic h e  m it  S e k f ie s  „ A L U M I N  " - R O S T S C H U T Z F A R B E !
Für Eisenkonstruktionen der beste und haltbarste Anstrich, in Verbindung mit „ L in o liir '»  
Rostsdiutzfirnis. Feinste bunte Ölfarben für Mauerwerk, Holz urd Eisen. Holländische 
Emaillen, weiß und bunt. „ H y d ro firn is" , F a sa d e -F a rb e . Sämtliche Industrie -L acke , 

A uto-L acke, „ V la lkartin "-W andanstrich , w isdifest.
S p ez ia l-L ack e- und  F a rb e n fa b rik e n  A N T . S E I C H E ,  A U S S I G  a. d. Elbe.

Großbritannien
Produktionszensus in der Textilmaschinenindustrie. Nach mehreren 

Jahren  hat die britische Regierung wieder einmal einen ausführlichen und 
reichlich durch Ziffern belegten Bericht über die Produktionsverhältnisse 
in den verschiedenen Industrien erscheinen lassen. Als Stichjahr wurde das 
Ja h r  1924 gewählt und zum Vergleiche, was die Industrie in Maschinen für 
den textlichen Bedarf anbelangt, auf das Ja h r  1907 zurückgegriffen. Im 
Jah re  1907 lieferten die W erke, welche als ausgesprochene Finnen im Baue 
von Textilmaschinen anzusehen sind, an  fertigen Maschinen und Ersatz
teilen W erte im B etrage von 12.730.000 £ .  Für das Ja h r  1924 wurden
18,878.000 £  erm ittelt. In der Summe sind 11,319.000 £  als direkte Arbeits
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leistung. 7.206.000 £  an M aterialkosten und 353.000 £  an Bezügen von 
Material von ausw ärts enthalten. Es en tfällt pro Kopf der beschäftigten 
Arbeiter die Quote von 186 £ .  An reinen Maschinen und Bestandteilen 
wurden für 14.020.000 £ ,  an Utensilien. Zubehören, Requisiten u. dgl. für
4.175.000 £  hergestellt. Im Betrage von 12,730.000 £  für das J a h r  1907 sind 
jedoch Utensilien, Reserven an Erneuerungsstücken nicht einbezogen, so 
daß der Abstand an reiner M aschinenproduktion zwischen 1907 und 1924 
nicht so groß ist und nur ungefähr 10% mehr beträg t. Zieht man hiezu die 
heutigen viel höheren Preise in Betracht, so erg ib t sich ein höchst m erk
licher R ückgang. Maschinen für Spinnerei. W eberei und Vorbereitung 
wurden für 8,438.000 £  angefertigt, W ebereimaschinen für 2,200.000 £ ,  
Maschinen für Bleiche und Färberei für 656.000 £ ,  für Druckerei und 
A ppretur für 617.000 £ .  für die W irkwarenindustrie für 716.000 £ ,  Spitzen- 
und Gardinenmaschinen für 119.000 £ ,  nicht besonders benannte Maschinen 
für 1.103.000 £ .  unbenannte kleinere Gegenstände für 171.000 £ .  B lätter 
und Geschirre für W ebereien für 818.000 £ ,  Spulen und Hülsen für
893.000 £ .  W ebschützen für 277.000 £ .  Jacquardm ateria lien  für 79.000 £ .  
K ratzen, Zylinderleder, Pickers für 1.577.000 j£, andere n ich t namentlich 
angeführte Utensilien für 531.000 £ .  Die in Maschinen für Spinnerei ge
schaffenen W erte von 8,438.000 £  absorbierte m it 8,360.000 £  fast zur Gänze 
der Export. Ziemlich ähnlich liegt das Verhältnis bei den Weberei- 
maschinen, bei welchen von den 2,200.000 £  für 1,754.000 £  das Ausland 
aufnahm. Die britische Textilmasehinenindustie unterlag  im ganzen Jahre  
1924 tief einschneidende Depression. Mehr als die H älfte der Arbeiter 
m ußte auf reduzierte Arbeitszeit herabgesetzt werden. Die Ausweise der 
Regierungsstelle für L ohnstatistik  lassen in der Textilmaschinenbranche 
einen Tiefstand der Verdienste erkennen, wie in keiner zweiten K ategorie 
des M aschinenbaues. Im Durchschnitte beschäftigte m an pro Ja h r  60.855 
Personen, wovon 56.419 unm ittelbare Arbeiter. 4436 leitende K räfte, Ange
stellte und Beamte waren. Die Zahl der Arbeiter erstieg  mit 57.140 im Ju li 
ihr Maximum, m it 55.482 im März ihr Minimum. Den W erken stehen 
36.084 PS K räfte zur Verfügung, wovon 18% als Reserven und unbenützt 
vorhanden waren. 27.213 PS entfallen auf Dampfmaschinen. Zum Betriebe 
von Elektromotoren in der S tärke von 45.513 PS kann Strom  von ausw ärts 
bezogen werden. Die eigenen Elektrogeneratoren können 11.136 kW  her
geben. F ast 24% dieser Maschinen und 16% der Motore standen das Ja h r 
hindurch still. Die Daten haben auf absolute Vollständigkeit kaum An
spruch. da sie nu r auf dem Materiale beruhen, welches die angegangenen 
Firmen zur Verfügung stellten, doch dürften sie sich ziemlich der W irk
lichkeit nähern. Unzweideutig sind sie Beweis, wie wichtig für die britische 
Textilm aschinenindustrie der ungestörte Absatz nach dem Auslande ist.

Vom Maschinenmarkte. Aus M anchester wird Mitte Ju li geschrieben: 
In der Textilmaschinenindustrie ist die Lage stagnierend ohne Anzeichen 
einer Besserung. Gleich vorweg mit dem Einsetzen etwas günstigeren Ge
schäftsganges hegte man nur wenig Hoffnung, daß auf Maschinen Aufträge 
einlaufen würden, die etw a das Maß des Allernotwendigsten überschreiten. 
Um eine Kleinigkeit reichlicher sind die Firmen, welche Appreturm aschinen 
bauen, beschäftigt, entschieden zulänglicher als die W erke, die den Spinn- 
und W ebereimaschinenbau spezialisieren. Auf jeden Fall hat die Nachfrage 
stark  nachgelassen. Am gangbarsten sind Maschinen für Kunstseidefabri
ken und die Lieferanten solcher sind in der Lage, aus der Situation Nutzen 
zu ziehen. Im Exporte liefen Anfragen aus Japan , Südam erika und in einem 
Falle auch aus K anada ein. doch ist der Umfang dieser Geschäfte minimal. 
Einige Ordres liegen ferner vom K ontinente vor. Das allgemeine Bild, 
soweit hauptsächlich die in Manchester und Umgebung gelegenen W erke in 
Betracht kommen, weist auf W iederkehr der kürzlichen Depression. Mangel
haft ist die Beschäftigung der W erkzeugmaschinenfabriken. Einige Firmen 
empfingen Nachfragen nach Spezialmaschinen: es scheint, daß sich besserer 
Bedarf in Hilfsmaschinen für die Schraubenfabrikation einstellen wolle. 
Das Gegenteil gilt für schwere Bohrmaschinen und Drehbänke. Dabei sind 
noch die Preise der letzteren schlecht lohnend. Mittelmäßige Geschäfte 
machen Holzbearbeitungsmaschinenfabriken. W ährend einige der großen 
Unternehmen für den Bau von Maschinen für E lektrizitätsw erke vollauf zu 
um haben und weitere Bestellungen buchen können, sind die kleineren 
Häuser gleicher Branche nicht in derselben glücklichen Lage. Namentlich 
laborieren die Reparaturw erkstätten sehr an Arbeitsmangel. Günstig be
schäftigt sind die Fabriken auf Hebezeuge, Aufzüge, Krähne, weiter die 
W erke auf Kraftwägen, namentlich im nördlichen England, w enn auch 
gesagt wird, daß die Nachfrage nach Luxuswägen nachließe, ist dagegen 
der Bedarf nach Last-, Frachten- und Beförderungsautos um so reger, im 
Inlande wie im Auslande, bezw. überseeisch. Unzureichend arbeiten die 
Kesselschmieden, rechnen aber auf Umschwung zum Besseren.

Fortschritte in der britischen Elektroindustrie. Die britische Industrie 
für Einrichtungen großer und größter elektrischer K raftanlagen begünstigte 
für das Fiskaljahr, endend am 30. Jun i 1927 eine H ochkonjunktur ersten 
Ranges, ln Pferdekräften ausgedrückt, übertrafen die A ufträge alle früheren 
.Fahre um 34% für den Export, speziell das Ja h r 1920. Nur für das Inland 
> llitt. das Geschäft eine Einbuße um 6%. Die Bestellungen während der 
Monate Jän n er bis Ju n i d. J . betragen so viel, wie die Jahreseinläufe von 
1924 oder 1925 zusammen. Australien. Indien. Südam erika, Südafrika, Neu- 
>eeland, Jap an  stellen die Hauptkäufer bei. W ichtige Umwandlungen von 
Bahnen auf elektrischen Betrieb, große W asser- und Dam pfkraftanlagen 
mit elektrischer Fernleitung, Beleuchtungsnetze usw. brachten Aufträge, 
die in manchen Fällen in H underttausende £  gehen. Man nimmt an, daß mit 
11 inweglassung der H auptindustriestaaten diesmal von den W eltaufträgen 
00% der englischen Elektroindustrie in den Schoß gefallen sind. 60% der 
Aufträge auf Generatoren und 70% der Übertragungsanlagen. Schon auf 
die 5 Monate Jä n n e r  bis Mai d. J. entfallen Exporte zu W asser im W erte 
von 7,757.000 £ .  um 11'5% mehr als in den gleichen Rekordm onaten des 
Vorjahres, wogegen die französische A usfuhr n ich t weniger wie 24% 
verlor. Die am erikanische Elektroindustrie stagniert, selbst die deutsche 
uing um 3% zurück und nur die schweizerische w eist ein Plus von 10%' auf. 
Englands Anteil an dem Exporte dieser 4 Länder ist von 23% im Ja h re  1913 
auf 32% im Berichtsjahre gestiegen: heute ist England erster Lieferant, 
wenn man den offenen, allen Nationen zugänglichen W eltm arkt in 
Betracht zieht.

13.—19. August 1927.
Allgemeine Mustermesse —  IS Warengruppen. 

Bekannt günstiger Einkaufsmarkt
der verschiedensten Erzeugnisse, vornehmlich weltbekannter 
Textilien für Industrielle, Kaufleute und Gewerbetreibende.

S p e z ia la b te i lu n g e n :
Technische und Textilm aschinen-M esse — Erfindungen- 
und Neuheiten-Ausste llung — M oto rrad  - Messe — 
Klavier - Messe — Reklame- und R ad io -M esse  — 
Wohnungseinrichtungen und Innendekoration — H o te l
bedarf — Haus W erkbund-Schaufensterw ettbewerb.

33% FahrpreisermäBisuns.
M e sse le g itim a tio ne n  s ind e rh ä lt l ic h :

Im Messeamte in Rekhenbers, sowie bei den 
VerschlelBstellen In allen sröBeren Städten.

Gewinnbeteiligung der Arbeiter an Betrieben der Textilindustrie. Im
Jun i hat die berufene Regierungsstelle einen Bericht über die Resultate 
der Anteile der Arbeiter am Reingewinne für das Ja h r 1926 herausgegeben, 
der sich mit 280 Fällen in allen Zweigen der Industrie beschäftigt und 
speziell bei der Textilindustrie mit unbefriedigendem oder wenig dem 
Zwecke zusagenden Resultate abschneidet. Von den dem Amte bekannten 
280 Fällen m it verschiedenartiger Organisation und Feststellungen der Über
weisungen hatten 399.800 Arbeiter Anrecht auf event. Bezahlung von Extra- 
beträgen, doch nur 192.900 genossen tatsächlich von diesem Zugeständnisse 
einige Vorteile. In Details behandelt der Bericht 205 Fälle mit 160.000 
Arbeitern, die durchschnittlich den besonderen Bonus von £  9.8.7 empfin
gen, was durchschnittlich 4’4% des normalen Jahresverdienstes gleichkommt. 
In der Gruppe Textilindustrie bespricht der Bericht 22 Fälle mit 12.200 
Arbeitern bei durchschnittlich £  2.1.3 Geschäftsanteile oder von 2'2% auf 
den ganzen Jahresverd ienst repartiert. Insgesamt haben in der Textil
industrie 26 Firm en diesen Modus eingeführt. Im Jahre  1925 waren die 
Ergebnisse für die Arbeiterschaft besser, nachdem in 21 Fällen mit 12.500 
Köpfen auf die Person £  3.1.4 oder 2‘9% vom Jahreslohne zur Auszahlung 
gelangten.

Gewebe aus ledernen Schnüren. Die B lätter berichten über ein neues 
Verfahren des Bradforder Ingenieurs E. C. Lee, wonach Häute in hunderte 
Fuß lange dünne. Streifen oder Fäden geschnitten werden können, die gleich 
gut zum Verweben wie Verarbeiten auf W irkware geeignet sind. Das Ver
fahren leiste binnen zwei Minuten dasselbe, wozu man bisher zwei Tage 
benötigte. Es liefert den ledernen Faden in Strähnform von zugemessener 
Länge und überprüfter gleichmäßiger Festigkeit ab. Als besonders geeignet 
wird das neue Material auf Sitzbezüge für Autos bezeichnet. Nähere Angaben 
fehlen, insbesondere auch darüber, wie man sich das Verknoten zu denken 
habe, da Leder nach gewöhnlichem Begriffe dick aufträgt.

BaumwoIIwelrerei-Bauprojekt. ln Padiham  beabsichtigt ein Konsortium 
die Anlage einer neuen Baumwollweberei m it elektrischem Betriebe. Ur
sprünglich w urde der Ankauf oder Umbau einer älteren stillstehenden 
Fabrik geplant. Nachdem sieh aber keine geeignete fand, soll eine neue 
errichtet werden, und zwar als erste neue in dieser Gegend Lancashires seit 
dem Kriege. Als Fabrikate sind einige Sorten bestim m ter feiner Batiste und 
M odeartikel in Aussicht, genommen, von denen man überzeugt ist, daß auf 
laufenden einträglichen Umsatz gerechnet werden kann, was bei vielen 
anderen nach der ganzen Sachlage beträchtlichen Skeptizismus begegnet.

Frankreich
Gründung einer Bauinwollbank. Französische Textilfabrikanten haben 

mit U nterstützung der Banque de Paris et des l’aysbas die Batir/ue Coton- 
iiiere gegründet, die Engroskäufe der französischen Textilfabriken bei den 
amerikanischen Baumwollkooperativen finanzieren soll.



400 W O L L E N -  U N D  L E I N E N - I N D U S T R I E . 1. August 1927.

f f i e l ix  ( B i l l i g
J f t t O M f t i n e n / a 6 f M  u n d  

£ i s e n | { i e 0 e i e i

( R e i t f k e n b e r g  i .  3 ö t k m .
•C . d l .

erzeugt M a s c h i n e n  fü r  B le ich ere i, F ä rb e re i,
D ru c kere i u n d  A p p re tu r  in zeitgemäßer Ausführung.

Zylindertrockenmaschine mit vorgebautar Stärkmaschine.

Italien
Beschränkung des Messewesens. Von nun an untersteht die Beteiligung 

italienischer Staatsangehöriger als A ussteller auf fremden Messen der 
Genehmigung des „Instituto Nationale per l'Esportazione". welches darüber 
entscheidet, welche Messen für Italien Interesse bieten, von welchen Firmen 
sie beschickt werden dürfen; auch das A rrangem ent der Stände wird über
wacht und die Beförderung der Objekte besorgt. Individuellen Firmen ist 
das Auftreten mit Angebot und W are verboten. Die nächsten Messen von 
Wien und Leipzig werden schon nach diesen Grundsätzen beschickt er
scheinen. Das Instituto wird ferner eine Beschränkung der italienischen 
Messen in die Wege leiten. Die Jahresmessen von Mailand, Padua, Fiume 
und Verona werden amtlich gestattet, doch keine andere, bevor darüber 
nicht die Erlaubnis der Regierung eingeholt wurde.

Spanien
Stagnation in der Textilindustrie. Der Mangel an Organisation, die 

veralteten Anlagen und die unrationelle Arbeitsweise verschlimmern die 
bestehende Krise. Die A nspannung der Schutzzollpolitik, die das Volk zum 
Verbrauche der Erzeugnisse dieser Industrie zwingen soll, nü tzt nichts, weil 
das Volk sich gegen die hohen P ieise durch Einschränkung des Verbrauches 
wehrt. Die Überproduktion ist zum größten Teile dem Verbrauehsrück- 
gango im Innern zuzuschreiben, denn (ler inländische M arkt ist der einzige, 
der von der spanischen Textilindustrie beliefert wird. Angesichts der 
schlechten Geschäftslage planen einige Industrielle die E rrichtung einer 
Art T rust m it dem Ziele, die Erzeugung einzuschränken und die Preise zu 
erhöhen. W ir wissen nicht, ob die Regierung dies Vorgehen zulassen wird, 
aber in jedem Falle wird die Frage ungelöst bleiben, denn wenn die Textil
industrie bei den jetzigen Preisen schon wenig verkauft, wird der Absatz 
bei durch übertriebene Zollsätze unterstü tz te  Preiserhöhung noch mehr 
zurückgehen.

Schweiz
Zollforderungen der Kunstseidenindustrie. Im Jahresberich t der Luzer- 

ner Handelskammer wurde für verm ehrten Zollschutz der schweizerischen 
Kunstseidenindustrie eingetreten. Diese Forderung wurde dam it begründet, 
daß das abgelaufene Jah r sich durch eine gewaltige Verschärfung des inter
nationalen Kunstseidenkonkurrenzkampfes ausgezeichnet habe und daß 
nahezu alle erzeugenden Länder einen Exportüberschuß aufzuweisen hätten, 
für den um jeden Preis Absatz gesucht werde. Nach schweizerischer Dar
stellung sollen so ziemlich alle Länder Zollschranken aufgeführt, bezw. die 
schon bestehenden in drakonischer Weise verstä rk t haben. Lediglich die 
Schweiz begnüge sich mit einer fiskalischen Gebühr von 2 Rp. pro 1 kg. 
Demgegenüber wird aus Kreisen des schweizerischen Kunstseidenhandels 
und ebenso der Kunstseideverbraucher festgestellt, daß von der eingeführten 
Kunstseide der weitaus größte Teil auf f e i n e  Qualitäten entfällt, die von

der verarbeitenden Industrie  in größerem Maße gebraucht wird, als sie die 
schweizerischen Hersteller produzieren. In diesem Zusammenhänge muß auf 
die schweizerischen Außenhandelszahlen für Kunstseide hingewiesen werden, 
denn im Jahre  1926 betrug die Ausfuhr gewichtsmäßig annähernd das

■ e i f a, c h e  der Einfuhr.
E infuhr Ausfuhr

1920 . . 494 t 12,244.000 :Frcs. 385 t 17,682.000 Frcs.
1921 . . 374 t 6,405.000 Frcs. 386 t 18,100.000 Frcs.
1922 . . 900 t 16,825.000 Frcs. 868 t 19,578.000 Frcs.
1923 . . 1003 t 19.358.000 Frcs. 677 t 14.384.000 Frcs.
1924 . . 1450 t 26,580.000 Frcs. 1008 t 17.651.000 Frcs.
1925 . . 1242 t 21,709.000 Frcs. 1840 t 30.374.000 Frcs.
1926 . . 1006 t 13,276.000 Frcs. 2914 t 34,116.000 Frcs.

, Charakteristisch für diese Tabelle ist ein dauernder Rückgang der 
Einfuhr und eine stetige Erhöhung der Ausfuhr. Die Zollforderungen der 
schweizerischen Kunstseidenindustrie sind daher unverständlich.

Zur Zeit befinden sicli in der Schweiz 5 Kunstseidenbetriebe, welche 
sämtlich Viskose-Kunstseide produzieren. Die Firma Emmenbriicke be
schäftigt etw a 2500, Heerbrugg-Widnau etw a 1900 Arbeiter, Rorschach 700. 
Steckborn  500 und Rheinfelden  300 Arbeiter. Die Gesamttagesproduktion 
dürfte sich augenblicklich auf 10 bis 15 t beziffern.

Belgien
Baumwollwarenfabriken im K ongostaate. „Echo de la Bourse“ bericl - 

tet von der Grundsteinlegung am 16. Mai zu der Baumwollwarenfabiik. 
welche die Societe Textile Afriranie  zu Kinshasa am Kongo errichtet. Dir 
Gesellschaft (Texaf) verfügt über 50 Mill. Frcs. Kapital in Aktien m eistens 
in Händen der Firm a Lagache Bros, in Renaix. Die Gesellschaft wurde 
in erster Linie zum Betriebe des Baumwollanbaues gegründet und erzielte 
gleich im ersten und vorigen Jahre  600 t direkt vom Felde. 1927 soll der 
Ertrag bereits 5000 t  betragen und 1930 auf 15.000 t gesteigert werden.

Schweden
Internationale Besprechungen auf dem Gebiete des Ausstellungs- und 

Messewesens. Bei den Besprechungen am 4. und 5. Juli zwischen den V er
tretern des Reichsverbandes der Deutschen Industrie und der Federation of 
British Industries nahm die Frage einer internationalen Regelung des A us
stellungs- und Messewesens sowie die Bekämpfung von Mißständen auf 
diesem Gebiete einen breiten Raum ein. Es wurde als wünschenswert be
zeichnet, daß besondere Stellen in jedem Lande sich in ähnlicher Weise 
mit diesem Problem befassen, wie es seitens des Deutschen Ausste.llungs- 
und M esse-Amts geschieht, und daß diese Stellen eine Zusammenarbeit unter
einander aufnähmen. Die Vorarbeiten, die vor dem Kriege in dieser Hin
sicht geleistet worden sind und die in einer Konvention im Jah re  1912 
ihren Niederschlag gefunden haben, müßten mit dem Ziele wieder aufgenom- 
men werden, das seinerzeit nicht ratifizierte Abkommen den heutigen An
forderungen anzupassen und in K raft zu setzen. Die Versammlung erklärte 
sich grundsätzlich mit der Einsetzung eines Ausstellungs- und Messeaus
schusses bei der Internationalen Handelskammer einverstanden. Der dies
bezügliche. auf dem Stockholmer Kongreß der Internationalen llandcls- 
kajnmer gefaßte Beschluß ha t folgenden W ortlaut:

Der Kongreß der Internationalen Handelskammer billigt grundsätzlich 
die Schaffung eines internationalen Ausschusses durch die Internationale 
Handelskammer, der unverzüglich die Ausstellungs- und Messefragen zu 
behandeln hätte  und der sich bemühen soll, die in Frage stehenden In te res
sen in Einklang zu bringen, dabei aber verm eiden muß. diese Veranstal
tungen unnötig zu vermehren, dam it die Beteiligten nicht in s tänd ig  zu
nehmender W eise belastet werden.

Der Kongreß bringt den Wunsch zum Ausdruck, daß die Zusammen
setzung und Zuständigkeit eines solchen Ausschusses zum Gegenstand 
weiterer Prüfung durch die Landesgruppen gemacht wird, um zu e iner ein
mütigen Auffassung zu gelangen, die den Präsidenten der Internationalen 
Handelskammer instandsetzen wird, wirksame Maßnahmen zu ergreifen.

Polen
Lohnbewegung in der Textilindustrie. Die Textilarbeiter im Bielitzer 

Revier haben die Forderungen nach einer 25%igen Lohnerhöhung gestellt 
und drohen im Falle der Ablehnung dieser Forderung mit einem allgemeinen 
Textilstreike. — In Lodz bereitet sich gleichfalls eine neue Lohnbewegung 
vor. — In W arschau dauert der Streik der Strum pfindustrie an.

Egypten
Am erikanisches Baumwollfahriksbauprojekt. Der „New York Times'' 

nach unterhandle eine Gesellschaft amerikanischer Finanzm änner mit der 
egyptischen Regierung wegen des Baues einer Baumwollwarenfabrik. Die 
Kosten sind auf 5,000.000 $ veranschlagt. Augenblicklich richtet die 
amerikanische Textilindustrie auch ihr besonderes Augenmerk auf die indi
schen Märkte. Singapore und unterhält in Singapore und Egypten bertiis 
Missionen mit dem Aufträge des Studiums der Verhältnisse und Absatz
gelegenheiten. Vorzugsweise sollen baunnvollene W aren nach diesen 
M ärkten im größeren Maßstabe exportiert werden.

Brit.-Indien
Ausfälle iin Rohbaunw ollexporte. Die Gesam tausfuhr an Rohbaumwolle 

im Fiskaljahre 1926/27 betrug 3T Mill. Ballen im W erte von 580 Mill. Rupien 
gegenüber 4’1 Mill. Ballen für 940 Mill. Rupien im Vorjahre. Der Export nach 
Jap an  fiel von 372.000 t auf 328.000, nach England von 40.000 t sogar bis 
auf 15.000 t. Auch alle anderen Staaten schränkten die Bezüge ein und bevor
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zugten amerikanischen Rohstoff angesichts der großen E rn te  und Billigkeit. 
Für die indische Baum wollkultur bedeutet der Abgang um fast 25% geradezu 
eine Entmutigung, wenn die Mühen und Bestrebungen berücksichtigt werden, 
die man seit geraumer Zeit auf die Hebung der Q ualität verwendet.

Zunehmender Verbrauch von Kunstseide. Zwei Drittel der in Indien 
eingeführten Kunstseide verarbeiten die Handweber, doch verw endet auch 
die mechanische W eberei dieses M aterial in steigendem Maße, weshalb von 
den Bombayer W ebereibesitzern schon vor längerer Zeit die Frage der 
Errichtung einer Kunstseidenfabrik in Bombay oder sonstwo passend im 
Inlande erörtert wurde. Doch haben die angestellten Erhebungen ergeben, 
daß sich in Indien w irtschaftlich nur Acetatseide erzeugen lasse, aber auch 
noch viel zu kostspielig, um gegen andere Kunstseiden mit größerem  Erfolge 
aufkomraen zu können. Noch besteht der 15%ige Eingangszoll, dessen 
Beseitigung besonders die Bombayer Handelskammer urgiert, d a  er den 
indischen W ebereien die Konkurrenz m it der importierten italienischen W are 
erschwert, welch letztere in der Qualität gleichwertig ebensogut auch in 
Indien gewebt werden kann. Den fiskalischen Einwendungen hält man die 
größeren Eingänge aus dem Ertrage der Steuern beim Einkommen und der 
allgemeinen W irtschaft entgegen.

Baumwollgarn- und W arenselbstproduktion und Import. Soeben ver
öffentlicht das statistische Bureau in K alku tta  den Ausweis über d ie im 
März 1927 in indischen Baumwollspinnereien und Webereien hergestellten 
G ajne und Gewebe. Es betrugen die Garne 09.640.000 Ibs, die Gewebe
45.491.000 Ibs. beides gegenüber 66,695.000 und 65,034.000 Ibs Garn, dann
44.215.000 und 41,513.000 Ibs Gewebe im Feber und März 1926. Nachdem
mit März das Finanzjahr abschließt, kann summarisch die ganze Jah res
erzeugung festgestellt werden:

1925/26 1926/27
Produktion Im port Produktion

Garne in Ibs 
. . 587,508.000 5.316.000 684,026.000
. . 90.767.000 26.869.000 107.623.000

5,831.000 6,685.000 11,531.000

Nr. 1—25 
Nr. 2 6 -  40 
über 40er

Im port

1.452.000 
24.892.000

8.168.000
W aren in Y ards 

Roli und gebleicht 1.414,306.000 1.174,187.000 
f a r b i g e .....................  540,157.000 365,836.000

1.577,238.000 1.319.363.000
681,477.000 447,442.000

Nach A. C. Coubrough, dem indischen Statistiker, ergibt sich das Bild
wie folgt:

Indische Fabriken 
Importe . . .

Indische W are 
fremde . . .

W aren in Yards 
1913/14 1924 25 1925/26 1926'27

1.164.300.000 1.970,400.000 1.954,500.000 2.258,700.000
3.197.100.000 1.823.200.000 1.563,700.000 1.787,900.000
4.361.400.000 3.793.600.000 3.518.200.000 4.046,600.000

Exporte
89.200.000 181.500.000 164,800.000 197,400.000
62.100.000 54,300.000 35,400.000 29,100.000

Verbleib 1
für den indischen }■ 

Konsum (
Produktion } 

der Handstühle (

151,300.000

4.210,100.000

235,800.000 200,200.000 226.500.000

3.557,800.000 3.318,000.000 3.820,100.000

1.130.000.000 1.296,400.000 1.169,900.000 1.143,400.000

5.340.100.000 4.854,200.000 4.487,900.000 5.163,500.000
Vorstehendem nach hätte die indische eigene Produktion zu 96’6% 

jene des Jahres 1913/14 erreicht. W ährend aber 1913/14 der Im port 58’5% 
der totalen Summe bestritt, beträg t dieser Anteil 1926 27 nur noch 34%. 
Inzwischen stieg die Produktion der indischen Fabriken fast aufs Doppelte, 
meistens auf Kosten des Importes aus England, welcher Ausfall der haupt
sächlichste Grund der mißlichen Geschäftslage in der Baumwollweberei Eng
lands neben der scharfen Konkurrenz Japans auf den asiatischen und an 
deren Märkten ist.

Offizieller Juteanbaubefund. Amtlicher V erlau tbarung zufolge befinden 
sich für die Saison 1927/28 3,382.000 Acres un ter Ju tekultur. 1926, 1925 
lauteten die Berechnungen auf 3.(505.000 und 2,914.000 Acres, denen end
gültig 200.000 Acres als tatsächlich zugeschlagen werden mußten. Falls die 
heurige Unterberechnung gleicherweise 200.000 Acres ausmachen würde, en t
stünde immer noch ein Manko um reichliche 200.000 Acres m it dem Vor
jahre verglichen. Der M arkt nahm den Bericht der Amtsstelle m it en t
schieden fester Tendenz zur Kenntnis.

K i s t e n b r e t t e r
B r e n n h o lz ,  S ä g e s p ä n e ,  K is te n te ile  u n d

W i c k e l b r e t t c h e n
l ie fe r t  a b  b e lie b ig e  S ta t io n

Krbec & Pribyl, Dampfsägen und Mtlwuke Ceskä Trebovä. Telefon 14.

Japan
Die Lage der Textilindustrie. Der Besserung in der Woll- und  Kunst- 

s< idevindustrie, die vor der Krise angefangen hatte, steht die Verschlechte
rung für die Baumwollindustrie und teilweise die Seidenindustrie gegen
über. Durch starke Beschränkung der W ollwareneinfuhr und gekürzte P ro 
duktion war schon in der zweiten H älfte des letzten Jahres eine Abnahme 
der Vorräte erreicht worden. Einen weiteren Fortschritt bedeuteten die

'<ZrioxyUn X X  
£>ydronaftoC fir 
Cforysenin 
S ta n d a rd  lü o ttö t

re

Chemische Fabriken

HAM BURGER & Co., Ges. m b.
Freudenthal, C. S. R.

finanziellen Sanierungsmaßnahmen in der W ollindustrie, die zu Anfang 
dieses Jahres in ihren Grundzügen durchgeführt waren. Der Inlandsbedarf 
stieg, die Preisentw icklung war der Industrie während des Frühjahrs
geschäftes günstig, und das Frühjahrsgeschäft galt zum größten Teil als 
erledigt, als die K rise ausbrach. Die Aussichten für das zweite Halbjahr, 
die bessere Verkaufszeit, liegen unter diesen Umständen nicht ungünstig. 
Die Baumwollspinnereien stehen seit dem Herbst in steigendem Grade unter 
dem Einflüsse der Umsatzverringerung des Chinageschäftes in Stückwaren, 
für das der Inlandsm arkt keinen Ausgleich bieten kann. Durch die am
1. Mai in K raft getretene, auf sechs Monate vorgesehene Betriebs
einschränkung um 15% der Spindelkapazität, die den weitaus größten Teil 
der Spinnereien betrifft, ist dieser Konjunkturverschlechterung Rechnung 
getragen worden. Der Rohseidenm arkt hat infolge der hohen Aufnahme
fähigkeit der am erikanischen Seidenindustrie eine E ntspannung erfahren, 
und die zur Bevorschussung eingelagerten Vorräte sind zum Teil abgestoßen 
worden. Trotzdem können die Aussichten für die neue Kam pagne nicht 
sehr ermutigen. Eine Verminderung der Kokonserzeugung ist ausgeblieben, 
und die Filanden sind bedeutende Abschlüsse in Kokons zu hohen Preisen 
eingegangen, die angesichts der schlechten Finanzen der Haspeleien wenig 
verständlich sind.

Vereinigte Staaten von Nordamerika
Statistik  über Baumwollanbau und Stand der Industrie. Der Bericht 

vom 1. Ju li 'd .  J . g ibt die Anbaufläche m it 42,683.000 Acres oder um 12’4% 
weniger als im Vorjahre an. 1926 wurden angebaut 48,730.000 Acres, 1925
48.090.000 und 1924 42,641.000 Acres. 110.000 Acres in Unterkalifornien sind 
im angegebenen Totale nicht m it inbegriffen. Die Details lassen eine A b
nahme des Areales im ganzen Belte erkennen und beginnen m it 2,105.000 Acres 
minus in Texas bis auf 22.000 Acres in Virginia herab. Es folgen Oklahoma 
m it 915.000 Acres Verringerung, Arkansas m it 580.000, Mississippi m it
419.000, Georgia m it 403.000, Alabama mit 370.000, Louisiana mit 363.000, 
Tennessee mit 224.000, Nord-Carolina mit 201.000, Missouri m it 165.000, Süd- 
Carolina mit 136.000 und Kalifornien mit 39.000. Näheres und zum Vergleiche 
teilt nachstehende Tabelle mit:

1924 1925 1926 1927
V i r g in i a ............... 107.000 101.000 95.000 73.000
Nord-Carolina . . . .  2,099.000 2,037.000 2,015.000 1,814.000
Süd-Carolina . . . .  2,491.000 2,708.000 2,716.000 2,580.000
G e o r g i a ............... 3,099.000 3,662.000 4,025.000 3,622.000
F l o r i d a ............... 82.000 103.000 108.000 70.000
M is s o u r i ............... 524.000 542.000 472.000 307.000
T e n n e s s e e .........  1,016.000 1,191.000 1,178.000 954.000
A la b a m a ............... 3,114.000 3,539.000 3;699.000 3.329.000
M is s is s ip p i .......... 3.057.000 3,501.000 3,809.000 3,390.000
L o u i s i a n a .........  1,666.000 1,903.000 2,019.000 1,656.000
T e x a s .................... 17,706.000 19,139.000 19,140.000 17,035.000
O k l a h a m a .......... 4,022.000 5.320.000 5,083.000 4,168.000
Arkansas   3,173.000 3,814.000 3,867.000 3,287.000
N eu-M exiko.......... 126.000 138.000 125.000 106.000
A r i z o n a ..............  183.000 162.000 168.000 140.000
Kalifornien .....................  130.000 171.000 167.000 128.000
Restliche Staaten . . 46.000_______ 59.000_______ 44.000______ 24.000

Acres . 42,641.000 48,090.000 48,730.000 42,683.000
Das infolge des Austretens des Mississippi und seiner Zuflüsse unter W asser 
gestandene Areale wird vom W ashingtoner Ackerbauam te m it 2,165.000 Acres 
Baumwolland festgestellt, welches im Vorjahre 1,028.000 Ballen hervor
brachte. Man hält dafür, daß der W iederanbau d ie H älfte des Schadens 
hereinbringen werde und der Verlust durch die Überflutung nicht jenen 
Dimensionen annehmen dürfte, als man ursprünglich befürchtete. E inst
weilen senden große Fabriken und Firmen im Norden Gewährsmänner nach 
dem Delta, um sich über den tatsächlichen Stand der Dinge durch Augen
zeugen informieren zu lassen. — Nach dem neulichen Zensus verzeichnet 
die Textilindustrie zwischen den Jahren  1900 und 1925 eine Vermehrung 
um 96’5%. Die Industrie in Chemikalien ha t um 365%, in Leder um 33’8%', 
in Metallen (nicht Eisen und Stahl) um 321%', in Papier, Druck und ver
wandten Artikeln um 317%, in Hölzern jedoch nur um 6’8% als das geringste 
Maß zugenommen. An der Spitze m arschiert die A utoindustrie mit 4000% 
Zuwachs. Im Durchschnitte ist eine Vergrößerung aller Industrien von
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178’4% eingetreten. Die Produktion per Arbeiter stieg 1923 bis 1925 um 10%, 
zwischen 1919 bis 1923 um 40%. war jedoch von 1909 bis 1919 in ständiger 
Abnahme. Wiewohl nicht wenige Bauinwollwebereien auf Monate hinaus 
m it Aufträgen versorgt sind, dauern die die Selbstkosten unterbietenden 
Preise fo r t  Der Verband der Baumwollwarengroßhändler von New York 
konsta tiert in den Standardklassen im Mai Umsätze doppelt so groß, als 
im Mai des Vorjahres. 328,144.000 Yards gingen g la tt an den Mann, das 
sind 141’5% der Produktion. In  Vormerk in den Büchern waren am 1. Juni 
Aufträge auf 572,000.000 Yards gleich einer zehnwöchentlichen Produktion. 
E xportiert wurden 230,665.000 Yards, die volle monatliche Erzeugung. Die 
Angaben des Verbandes fußen auf 200 der gangbarsten W arensorten, die 
den Kern der Produktion repräsentieren. Erwähnenswert is t der steigende 
Verbrauch an Baumwollware durch die Kautschuk- und Autoindustrie zu 
W agenverdecken, welcher den Baumwollwebereien neue Aussichten eröffnet.

Industrielle F ortschritte  in den Südstaaten. Die enormen Veränderun
gen, den riesigen Aufschwung der Industrien und des wirtschaftlichen 
Lebens in den Südstaaten bespricht ein Buch des Manufacturers Record, 
dem zu entnehmen ist, daß die Fortschritte in der Geschichte der Textil
industrie kaum ihresgleichen finden und auch deshalb interessieren, weil sie 
durchaus nicht mit Zeitläufen zusammenfallen, innerhalb welcher auch in 
anderen Industrieländern ähnliche W andlungen vor sich gingen. Dabei ist 
m it der Beharrlichkeit, mit welcher man die A nstrengungen verfolgt, noch 
nirgends eine Grenze sichtbar, welche dem rapiden Entwicklungsgänge ein 
Halt zuriefe. Mit Sicherheit is t darauf zu rechnen, daß in der Industrie 
Amerikas den Südstaaten noch eine wichtige Rolle bevorstehe. Zunächst 
ist an die ungeheure Produktion von Rohbaumwolle zu erinnern, die zum 
W eltverbrauche 58% beisteuert. Von den sämtlichen Baumwollspindeln der 
ganzen Union sind heute 57% in den Südstaaten in Aktivität. An Rohbaum
wolle sind für die Südspinnereien 65% des Konsums aller Spinnereien im 
Bereiche des Sternenbanners erforderlich. Mehr als 25,000.000 $ allein 
wurden in jüngerer Zeit in Kunstseidenfabriken investiert. Man behauptet, 
daß in den Südstaaten derzeit die größten Fabriken auf baumwollene 
Noppen-, Kräusel- und Luxuswaren, nicht minder auf W irkwaren bestünden. 
Der neueste Zensus zählt 1047 Baumwollfabriken, 375 W irkwarenfabriken, 
66 Fabriken zur Verarbeitung von W olle und Kammgarn, 51 Färbereien 
und Appreturen, 163 W erke auf diverse Artikel der Textilindustrie, aber 
nur 2 Naturseidenfabriken auf. Beschäftigt werden 254.237 Personen und 
der W ert der Produktion betrug 1925 931,567.288 $. Im Sommer 1923 
wandte die Industrie der Nordstaaten dem Süden erhöhte Aufmerksamkeit 
zu, kaufte Anlagen an oder errichtete neue, welche 100,000.000 $ in ange
legten W erten sicher übersteigen. Schon der Abstand zwischen den Jahren 
1900 und 1926 ist ein kraß in die Augen springender. Aus den 4.467.383 
Spindeln, die man 1900 zählte, sind 1926 17,612.040 geworden. Die W eb
stuhlzahl nahm von 113.106 auf 330.508 zu, der Rohbaumwollkonsum von 
1,563.841 Ballen auf 4,770.062. Die ausgenützten W asserkräfte wurden auf 
2^498.447 PS gebracht. Gleichwie in der Baumwollindustrie liegen konforme 
Metamorphosen auch auf übrigem Gebiete vor. Im totalen stellt die ange
gebene Quelle im ganzen Süden m it dem Jahre  1925 37.238 fabriksmäßige 
Betriebe fest, die 1,634.248 Arbeiter entlohnen und im Berichtsjahre für 
10.372, 185.000 $ der unterschiedlichsten Dinge lieferten. Im Jahre  1880 
bewohnten die 17 Staaten, die man als Südstaaten bezeichnet, 18,538.340

Wolle. L o n d o n .  W ollauktion. Am 21. Ju li d. J . schloß die vierte 
diesjährige W ollauktionsserie. Am genannten Tage gelangten 11.580 Ballen 
zum Angebot, die im allgemeinen gutem W ettbewerb begegneten. Nur 
geringe Kreuzzuchtsorten tendierten eher zugunsten der Käufer. Insgesamt 
wurden etwa 9000 Ballen abgesetzt. Sidneyer schweißige Merinos wurden 
zu 31 d  pro 1 lb und schweißige Viktoria-Kreuzzuchten zu 25/4 d verkauft. 
Im Gegensätze zur dritten  Auktionsserie stellten sich feine schweißige 
Merinos in der heute abgeschlossenen W ollauktionsserie 5% und andere 
Merino-Wollsorten pari bis 5% teuerer. Feine Kreuzzuchten stellten sich 
pari bis 5%, m ittlere und grobe 5%' höher, Kapwollen ebenfalls pari bis 
5% und Punta-A renas 5% teuerer. In der 4. W ollauktionsserie gelangten 
insgesamt 137.000 Ballen zum Angebot, von denen 108.300 Ballen abgesetzt 
wurden, u. zw. 56.700 an den heimischen Handel, 49.600 an den Kontinent 
und 2000 Ballen nach Amerika. 28.700 Ballen wurden zurückgezogen.

J n s e r n i e  b r i n g e n  J l u t z e n !

Seelen, 1926 aber 39,711.000. Vor einiger Zeit las man auch Mitteilungen 
von P rojekten und Plänen, in entsprechendem M aßo-die Textilmaschinen
industrie einzubürgern, d ie Anfänge zu vervollständigen und die Abhängig
keit vom Norden einzudämmen. Wie es aber scheint, ist dies in bemerkens
werterem Umfange bis jetz t nicht gelungen.

Beratungen über gemeinsames Vorgehen in der W ollindustrie. Vor
einigen W ochen fand in New-York eine Versammlung der W ollindustriellen 
sta tt, um Beratungen darüber zu pflegen, wie der chronischen Krise, an 
der die Industrie schon seit einigen Jahren k rankt, abgeholfen werden 
könnte. An der Zusammenkunft nahmen über 300 Fabriksbesitzer und Ab
gesandte der bedeutendsten Unternehmen und W arenengrosfinnen teil. Als 
w ichtigster Program m spunkt stand das Unterordnen der ganzen Industrie 
unter die Kontrolle einer großen Kommission zur Diskussion, die in zwei 
Sonderausschüsse zu zerfallen hätte, einen, der die Produktion und die 
Kosten regelt und einen, der die Zuweisung der Aufträge und die Reklame 
mit dem Vertriebe besorgt. Von einem Redner w urde vorgebracht, die 
Industrie habe im Jahre  1926 m indestens 30,000.000 $ verloren. Lege man 
den M aßstab an die heutigen Verhältnisse im Konsum an Woll- und Kamm
garnw aren an, so genüge derselbe auf die Beschäftigung der Maschinen 
und Arbeiter zu 77’3% der vollen einschichtigen Kapazität. Man hoffe auf 
Besserung seit 1924, immer mit demselben trügerischen Resultate. Auch 
augenblicklich seien die Aussichten nicht um ein H aar besser. Wollen die 
Fabriken in den laufenden 12 Monaten 5% Verzinsung des Anlagenkapitales 
herausschlagen, so müssen die Verkaufspreise erhöht werden: denn wertlen 
sie nur darauf hinaus kalkuliert, die W erke im Gange zu erhalten, werde 
es ungemein ungünstig mit Gewinnen ausschauen. Neben allgemeiner Er
höhung der Preise müsse auch Einheitlichkeit in den Methoden der K al
kulation eingeführt werden. Der Vorschlag, einfach die älteren und nicht 
mehr so leistungsfähigen Stühle herauszubrechen, den viele befürworten, 
stieß auf W iderspruch. Bestenfalls wäre die Reduktion nur eine geringe 
und langsam vor sich gehende, außer man schritte radikal ans W erk, ferner 
würde der Effekt durch m ehrschichtigen Betrieb sofort wieder kompensiert. 
Vorläufig spiele diese Frage eine ganz untergeordnete Rolle. Das Aus
schalten so und so vieler Stühle etw a auf dem Wege des gegenseitigen 
vertragsm äßigen Übereinkommens führe nach den Erfahrungen in anderen 
Branchen ebenfalls nicht zum gewünschten Ziele. Man könne vom prak
tischen Standpunkte aus von einer Firma mit den besten Einrichtungen und 
vollster qualitativer und quantitativer Produktionsmöglichkeit nicht gut 
verlangen, daß sie ihre Interessen zu eigenem Schaden den Interessen des 
Ganzen opfere. Vollständig übergangen w urde auch der etwaige Ruf nach 
Zollschutz. Auf der Tagung war die American Woollen Company beson
ders sta rk  vertreten.

Der heutigen Gesamtauflage unseres Blattes liegt ein Prospekt der Fa.
H. Schirp, Masctiinenfabrik u n i Eisengießerei in V ohw inke l, Rheinland, über 
die Vorteile bei der Anwendung des Zw eikam m ertrockenappa ra tes „D u o - 
T ro ck n er"  bei. Wir machen auf die Beilage hiermit besonders aufmerksam.

B r a d f o r d ,  21. Ju li 1927. Kammzugmarkt. Bericht der Firm a Joseph 
Dahmen <£ Co., Heidelberg.

Das Kammzuggeschäft lag  auch in dieser Woche sehr ruhig, da es 
schwer fällt, die erhöhten Preise für Tops «lurchzusetzen. Jedoch bleibt 
der Ton des M arktes sehr fest; insbesondere für feinere Grossbred-Quali- 
täten  56er bis 58er, welche Feinheiten lebhaftem Interesse — besonders für 
E xport — begegnen. Der feste Verlauf der Londoner Auktion zwingt Eigner 
und Kämmer, ihre Notierungen den Londoner Rohwollpreisen anzupassen 
und bestehen sie demgemäß auf erhöhte Preise. 64er Merino-Zug wird gegen 
49—50 d pro 1 lb gefragt. Crossbred-Zug 40er prepared Qualität notiert 
gegen 20K—21 d pro 1 lb loco Kämmerei. Englische Wollen verkehren leb
h aft und erzielen auf den inländischen Versteigerungen höhere Preise als 
gegenwärtige Bradforder Notierungen. Manche Sorten werden 2—3 d pro 
1 lb höher als gegen Anfang vorigen Monats gefragt. In  Kämmlingen. Ab
rissen lag  das Geschäft, hauptsächlich wegen der erhöhten Notierungen, 
etwas ruhiger, desgleichen in Alpaka und Kamelhaar.

Scbnelltrockenapparate
für alle Industriezweige.

Entnebelungs« und Dämpfe» 
absaugungsanlagen, Luftbeizungs

anlagen.

Marktberichle.
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Baumwolle. Bremer Notierungen für 1 Ib. fu llg  m iddling american, 
good eo/our 28 mm:

18. Juli 1!)27 1 9*27 Dollareents 11. Juli 1927 19’28 Dollarcents
15. Juli 1927 19’80 Dollarcents 1(5. Juli 1927 19’71 Dollarcents
18. Ju li 1927 2ü!00 Dollarcents 19. Ju li 1927 19*79 Dollarcents
2(1. Juli 1927 20’11 Dollarcents 21. Juli 1927 19*93 Dollarcents
22. Juli 1927 19’99 Dollarcents 25. Juli 1927 20*19 Dollarcents
26. Ju li 1927 20’52 Dollarcents 27. Ju li 1927 20*36 Dollarcents

B a u m w o l l t e r m i n m a r k t .  Hierüber berichtet die Firm a Herding 
& Co., Bremen, Wachtstr. 27/28 am 26. Ju li 1927: In unserer vergangenen 
Bericht-Woche sind die Preise auf dem Baumwoll-Terminmarkt m it gröberen 
Schwankungen weiter gestiegen. Als Hauptgrund hierfür muß m an die 
starke Hausse-Spekulation an der New Yorker Börse bezeichnen. Die an 
dauernden Klagen über das Zunehmen der Kapselkäferplage wurden in er
giebiger Weise für die Zwecke dieser Partei ausgeschlachtet. Nach dein 
offiziellen Bericht des landwirtschaftlichen Büros in W ashington über dies 
Insekt vom 19. Juli m üßte man, wenn man sich auf seine Richtigkeit ver
lassen könnte, tatsächlich m it der (Jefahr ernstlichen Schadens rechnen.' 
Dieser Bericht lautet folgendermaßen: ln Texas ist das W etter ideal für die 
Vermehrung der Bollweevil-Plage, die abschnittsweise 50%, in einigen 
Feldern 100% beträgt. Berichte aus Louisiana zeigen das durchschnittliche 
Hervorkommen des Bollweevils m it 7*1% an. M ississippi zeigt starken 
Schaden an. In Tennessee sind die Bollweevils ziemlich verbreitet, aber die 
Plage leicht. In Alabama sind dieselben allgemein und ungewöhnlich stark 
auftretend in einigen Abschnitten. In Georgia sind die Boliweevils über
reichlich. Durch die Erfahrungen, die man im Sommer vorigen Jahres mit 
den Erntemeldungen aus Am erika gemacht hat, ist man aber unwillkürlich 
etwas skeptisch bezüglich des Schadens durch die Kapselkäfer geworden. 
Sehr feste M ärkte hatten wir in Bremen Mittwoch und Sonnabend Vormittag, 
da an diesen Tagen aufgeregte D eckungskäufe die Kurse scharf in die Höhe 
trieben. Beide Male erfolgte ein kurzer Rückschlag infolge umfangreicher 
Liquidierungen. Aber die Stimmung is t  vorläufig noch immer empfänglicher 
für hausse-günstige Umstände, als für verschiedentlich gar nicht ungünstig 
lautende Berichte bekannter amerikanischer Firmen. Auch gestern Nach
mittag setzte ganz unerw artet in einem etwas schwächeren M arkte eine 
sprunghafte Steigerung der Preise ein, veranlaßt durch scharfe Käufe in 
New York. W enn auch die Kauflust in effektiver W are mit den steigenden 
Preisen nachzulassen scheint, so ist die Nachfrage am Terminmarkte teil
weise noch recht gut. Die Lage ist augenblicklich eine äußerst zugespitzte, 
denn das aufgeregte Herauftreiben der Kurse von nun bereits mehr als 
1 Cent über die Höchstpreise am Anfang September v. J . gibt zu großer 
Vorsicht Anlaß. Zum m indesten erscheint es uns zweifelhaft, ob der Konsum 
in genügender Stärke anha-lten wird, wenn die Preise noch weiter steigen. 
Die K raft der Spekulation wird jedoch vornehmlich von den W itterungs
verhältnissen abhängig sein. W ir glauben daher, vorläufig m it weiteren leb
haften Preisschwankungen rechnen zu müssen, bis die Erntebewegung eine 
stärkere wird.

Bei dieser jeden Moment, sich ändernden Stimmung der nervösen 
Märkte ist es für den Auftraggeber von Term inaufträgen natürlich äußerst 
gefährlich, diese an einen Markt zu legen, bei dem die Nachrichten
übertragung längere Zeit in Anspruch nimmt und er auch nicht annähernd 
wissen oder in Erfahrung bringen kann, in welche ungefähre Preislage und 
Stimmung er hineinkommt, wie dies für den K ontinent bei den am erikani
schen Terminbörsen stets der Fall ist. lim diesem Nachteil der dortigen 
Börsen ein (Jegengewicht zu bieten, versuchen in der letzten Zeit verein
zelte amerikanische Terminfinnen oder ihre deutschen Vertreter, Aufträge 
durch eine auffallend niedrige Kommission, die den üblichen Anteil des 
Vertreters ausschließt, an sich zu ziehen. Dieser außerordentlich niedrige 
Kommissionssatz gibt zu Bedenken Anlaß, und es ist wohl anzunehmen, daß 
diese Firmen sich den notwendigen. Verdienst auf eine andere Weise sichern.

Abrechnungspreise. Montag den 25. Ju li 1927, 1 Uhr m ittags: Ju li 19’68, 
September 19*72, Oktober 19*78, Dezember 19*98: Jän n er 1928 26*02,
März 20*2-1, Mai 20*32. Tendenz: Ruhig aber stetig.

N e w  Y o r k ,  22. Juli 1927. Vrivalbericht: Der M arkt eröffnete auf
geregt. Fremde Käufe. Liverpooler Nachrichten besser als erw artet. Fixer 
Deckungen. Regenfall in einigen Abschnitten. Befürchtung von Schaden 
durch Bollweevils. Klagen über Ernteschäden. Käufe seitens der Spinner. 
Etwas abgeschwächt. Gewinnsicherungsabgaben der Haussiers. G lattstellun
gen. Stetiger auf Käufe. Spekulatives Interesse. Erwartung von Regenfall 
in beinahe allen Abschnitten. Fixer wurden ängstlich. W ährend des Nach
mittags stieg der Markt wesentlich infolge von lebhaften Käufen. Speku
la! ive Nachfrage vergrößert sich zufolge von Befürchtungen von ungünsti
gem Wetter. Letzter Juli-Verkauf 18*11 Cents. — Chronicle meldet, daß in 
vielen Abschnitten zeitweilig leichter Regen nieder ging und mäßige Tempe
raturen eintraten. Klagen über Zunahme der Bollweeviltätigkeit und Ab
fallen der Kapseln in den Zentral-Gulf-Staaten.

W a s h i n g t o n ,  22. Ju li 1927: D ie Tem peraturen waren allgemein 
mäßig, Regenfülle gab es in vielen Abschnitten häufig. Das W achstum in 
den atlantischen K üstenstaaten war gut bis ausgezeichnet, doch verursachte 
regnerisches W etter zunehmende Bollweeviltätigkeit und behinderte die Feld
pflege. Der Fortschritt in den Zentralstaaten war allgemein gut bis aus
gezeichnet. Die Bollweeviltätigkeit nimmt in den zentralen und nördlichen 
Teilen zu. Die Pflanzen blühen sehr rapide. Einige zentrale und Gulfbezirke 
klagen über Abfallen der Kapseln. Aus den fernen südwestlichen Staaten 
lauten die Berichte günstig. In Texas waren Fortschritt und Felderstand 
meistens ziemlich gut bis sehr gut. — Das amerikanische Censusbureau 
schätzt in seinem heutigen Bericht den Baumwollverbrauch der heimischen 
Spinnereien im Ju n i und die Baum woll vorrät e zum 30. Jun i wie folgt (in 
1000 Ballen): Baumwollverbrauch (563 (i. V. 519), V orräte der Spinnereien 
1608 (1269), Vorräte in Lager- und Preßräumen 2164 (2410), Export von 
Baumwolle und Linters 482 (347). Zahl der Spindeln in Tätigkeit 32.753 
(31.756).

Slowakische

kaufen Sie p re isw e rt und fachmännisch s o rt ie rt  be i

Moritz Fried, Wolle- u. Textiirohmateiiaiien. Banskä Bystrica.
Te lephon 12. Te lephon 12.

N e w  O r l e a n s .  W eltvorräte und W elt verbrauch sowie Bewegung der 
amerikanischen Baumwolle vom 10. bis 22. Juli 1927: Ausfuhr nach Deutsch
land 13.000 Ballen, seit dem 1. August 1925 2,924.000 Ballen (i. Vorjahre
1.699.000 Ballen) Amerikanische Gesamtausfuhr: im Laufe der Woche
99.000 Ballen (i. V. 57.000) und 10,856.000 (i. V. 7,812.000) Ballen seit
1. August 1925. Vorräte am 22. Ju li in allen Häfen der Union: 993.000 (i. V. 
826.000) Ballen, in New Orleans: 254.000 (i. V. 161.000) Ballen. Der sicht
bare W eltvorrat, soweit noch nicht von den Spinnereien gekauft, betrug am 
22. Juli 2.451.000 (i. V. 2,238.000) Ballen. Die Vorräte an indischer Baum
wolle in Bombay betrugen am 22. Ju li 656.000 Ballen, in Alexandria an 
egyptischer Baumwolle 336.000 Ballen.

Flachs. P r a g  26. Ju li 1927: Die Flachsbörse blieb auch heute ohne 
Besuch. Das Flachsgeschäft s tockt infolge W arenmangel nun vollkommen, 
obwohl die Flachspreise weiter eine steigende Tendenz verfolgen. Die nomi
nellen Notierungen bleiben unverändert in Geltung. Die Spinnereien haben 
meistens allen Einkauf eingestellt, da sie das hohe Preisniveau nicht akzep
tieren können. Der Saatenstand ha t sich gebessert und man rechnet bereits 
für den Anfang August in einzelnen Gebieten mit der Ernte. ‘

B e r l i n .  Preisbericht der Deutschen Leinenbörse E. V., Berlin SW . 19, 
für die Wochen vom 11. bis 23. Juli 1927. Faserflachs: Stark abflauendes 
Geschäft. Preise für Schwingflachs: 1. Qualität 2*00, II. Qualität 1*80 RM 
je kg. Preise für veredeltes Werg: 0*85 bis 1*30 RM je kg. Schwingwerg: 
0*40 bis 0*80 RM je kg. Bauernflächse (ebenso Brechflachs) entsprechend 
niedriger.

A l l g e m e i n e r  B e r i c h t :  Die Teuerung für Flachs hat das
Geschäft darin  zum Stillstände gebracht, aber dies hat die Preise keineswegs 
in M itleidenschaft gezogen, die sich noch immer auf ihrem erkünstelt hohen 
Stande halten, obgleich die jetz t einlaufenden Ernteberichte ganz befriedi
gend sind. Livländer notiert 118 bis 119 £ ,  Sehwanenburg 122 £ ,  Basis 
Risten, und Slanetz, Gruppe 4, 114K £ ,  ohne daß sich dazu Käufer fänden. 
Bei einigen Posten in zweiter Hand wäre zu 116 £  für Livländer anzu
kommen. Zu solchen Rohstoffpreisen fehlt es aber an entsprechenden Garn
käufen, und das beschränkte Geschäft in Garnen bewegt sich auf den alten 
Preisen. Von W erggarnen notiert 3/4 lbs-Kette 4 s 6 d und 3/4 lhs-Schuß 
4 s je 1 lb, Flachgarne sind unverändert, mit 4/o d für 3 lbs-Kette und 
V« d für 3 lbs-Sehuß.

Hanf. B o l o g n a .  W as die neue Ernte anlangt, so sind die Gegenden 
von Ferrara und Bologna mit ganz geringen Ausnahmen bisher von 
Gewittern verschont worden, weshalb die Hanffelder sich derzeit in denkbar 
schönstem Zustand befinden. W enn also keine Naturereignisse die Felder 
schädigen, so werden die Gegenden von Bologna, Ferrara, ltovigo  und 
Ravenna ein vorzügliches Produkt in großer Menge geben. Im Gegensatz 
hiezu siyd die N achrichten über den Zustand der Hanfsaaten bei Neapel. 
infolge der großen Trockenheit sehr ungünstige.

Die Handelskammer von Bologna veröffentlicht für den Hanf nach
stehende Notierungen.

a) f ü r  l o s e  W a r e  a b  P r o d u k t i o n s s t e l l e :
feine Q u a l i t ä te n ...............................£  450*— bis £  475’—
gute Q u a l i t ä t e n ...............................£  400*— bis £  425’—
m ittlere Q u a l i t ä te n ......................... £  375*— bis £  400’—
mindere Q u a l i t ä te n ..........................£ 325*— bis £  375’—

b) f ü r  v e r p a c k t e  W a r e  a b  B a  h n s t a  t i o n :
Ausschuß g e s ä u b e r t ......................... £  240*— bis £  290’—
Ausschuß ungesäubert . . . .  £  200’— bis £  210*—
W erg I und I I ...............................£  220*— bis £  230’—
W erg I I I .............................................. £  150— bis £  190’—

J u g o s l a w i e n .  Der M arkt liegt bei unveränderten Preisen ziem
lich ruhig. Die noch vorhandenen Bestände a lter Ernte dürften noch einige 
Zeit ausreichen; die Ernteaussichten selbst sind im großen und ganzen 
günstig, nur wird in einigen Strichen über Trockenheit geklagt. Die Hech
ler bezahlen zurzeit 10 bis 10*50 Dinars pro 1 kg. Man bezahlte beim Pro
duzenten: prim a Bauernhanf 10*50 bis 11*50 Dinars, m ittlerer 9*50 bis 10*50 
Dinars, Schwunghanf 12 bis 13*50 Dinars, gehechelter Langhanf 16 bis 17*50 
Dinars. W ergsorten: Hechelwerg 8*50 bis 9 Dinars, Schwungwerg 7*50 
Dinars, Rohwerg 5 Dinars, Brechwerg 5 Dinars.

Rohjute. Bericht der Firm a Th. Rag dt, Hamburg-llansaburg vom 
25. Juli 1927: Für neue Ernte war die Tendenz während der abgelaufenen 
Woche leicht schwankend. P reise zeigen aber gegen den Schluß der Vor- 
woehe keine Veränderung. Der heutige Markt schloß in fester Stimmung 
bei aufw ärtiger Tendenz und kleinem Angebot. Das europäische Geschäft 
bewegte sich in relativ engen Grenzen. Auf der anderen Seite waren die 
Kalkutta-Mills andauernd im Markt. Nach vorliegenden Meldungen sollen 
sie sich bis Ende voriger Woche bereits 600.000 bis 700.000 Ballen von der 
neuen Ernte gesichert haben.
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Alte Ernte blieb gesucht und m ußten vereinzelt sehr hohe Preise 
bezahlt werden. Arbitrierte Partien  von Firsts von Dundee nach Hamburg 
gelegt erzielten £  35.10.—, für bessere Qualitäten wie Millars wurden 
£  38.10.—, für Daisee 2 £  32.10.— bezahlt. Heutige Notierungen lauten 
auf Basis

F irsts alte E rn te £  34.5.— Juli-Dampfer,
F irsts neue E rn te  £  34.5.— Juli/August-Dampfer,

„ £  33.5.— August/September-Dampfer,
£  32.10.— September/Oktober-Dampfer,

Blitz £  2.—.— unter Firsts,
Herz £  3.10.— unter Blitz.

W ährend der vergangenen Woehe tra f ein: Dampfer „N ankin“ am 
21. Ju li 1927 mit 8674 Ballen.

Auf Hamburg/Bremen schwimmen: Hamburg Bremen
Dampfer „Standrew“ ab K alku tta  7. Ju n i 1927 . 500 Ball. 250 Ball.
Dampfer „Reichenfels“ ab K alku tta  9. Ju n i 1927 6.701 Ball. 1479 Ball.
Dampfer „M athura“ ab K alku tta  9. Ju n i 1927 . . 11.289 Ball. —
Dampfer „W arfield“ ab K alku tta  23. Ju n i 1927 . 3.750 Ball. —
Dampfer „Goldenfels“ ab K alku tta  24. Ju n i 1927 26.325 Ball. 3473 Ball. 
Dampfer „Argenfels“ ab K alku tta  1. Ju li 1927 . 18.250 Ball. —
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ANTRÄGE
Jeder Offerte sind K f. Z .-  ln Harken zur W eiterbeförderung beizuiegen.

F N e u k irc h e n -  
P le iß e , Sa.

Bnumuolie U. Abfälle Spez.. Diam antschwarz-Färberei.
Übernehmen auch Lohnaufträge für ihre Schlägerei und Färberei.

Geißler & Biltz,
i

i
Term in-Aufträge
ln Baum wolle  und Wolle
vermittelt an allen Börsen

Georg Rleckeher. Leipzig (C.1).

Französische  Kam mgarnspin
nere i für Strickgarne sucht einen 
bei d. Kundschaft gut eingeführten

Vertreter
Französische Sprachkenntnisse er
wünscht. Offerten siüd zu richten 
an: Messrs. Denys F rys  & Co., 

Tourco ing . France.

Walzen
gravieranstalt

in vollem Betriebe, sofort

zu v e rp a c h te n .
Anbote unter ..Sofort ZU 
übernehm en 3873”  an
die Verw. dieses Ulattes.

tain St sflian?
durch A ufgabe e ines I n i e r a t a s  •
In unserem  Blatte Ih re n  B e d a rf A

L e is tu n g s fä h ig e  Zwirnereimaschinenfabrik Sachsens 
sucht für sofort e in g e fü h r te  und fa c h k u n d ig e

VERTRETER
für die Haupt-Textilzentren der Tschechoslowakei wie:
Eger, Prag, Warnsdorf, Reichenberg etc.
Angebote unter Chiffre „Zwirnereimaschinen 3897“

an die Verwaltung dieses Blattes.

O F F E N E
S T E LLE N

3cder O ffe rte  sind K1 2.— in  Marken 
zur W e ite rbefö rderung  beizulesen.

B i i B
Eine mittl. Schafwoll
warenfabrik in Jugosla- 
vien (Belgrad), welche 
gemusterte u. glatte Lo- 
denstotfe erzeugt, sucht 
zum Antritt per 15. Aug. 
oder 1. September einen 
erfahrenen, energischen

Appretur- und 
Walkmeister,
der selbständig alle Ar
beiten ausführen kann. 
Offerten sind unt. „B e l
grad 3880”  a. d. Verw. 
dieses Blattes zu richten.

W ir suchen fü r  unsere  F ilzhutfabrik  einen

W o l l f ä r b e r
d er au f  dem Gebiete d e r  Labratzen lärberei 
bew andert ist. Gefl. A nträge e rbeten  unter 
„ F i l z h u t f a b r ik  3 8 8 3 “ an  d ie  V erw altung 

d ieses Blattes.

Tüchtiger

w ird  zu r se lb tsänd igen  
L e itu n g  e ines W ollhan
del - U n te rn e h m e n s  in 
Slovensko g e s u c h t .  
A u sfü h rl. O fferte  ü b e r  
b isherige  T ä tig k e it s in d  
za  r ic h te n  u n t .  Chiffre 
„Gute Stellung 3863“ 
an  die V erw a ltu n g  dieses 

B la ttes.

Große Baumwoll-Roh- u. Bunt
weberei sucht per soiort 

m ehrere

erstklassige
Vebmeister
auch solche m itNorthroppraxis. 
Bewerber wollen ihre ausführ
lichen Offerten m it Angabe des 
Alters, deVFamilienverhältnisse, 
sowie Ort und Dauer der bis
herigen Beschäftigung unter 
„N r. 3874“ an die Verwaltung 

des Blattes richten.

Tüchtiger

leisier
in Küpen- und Schwefel
farben selbständiger Arbei
ter, m it der Apparatenfär- 
berei vertraut, wird für 
baldigen E in tritt gesucht. 
Offerte mit Angabe von 
Referenzen und Gehaltsan
sprüchen unt. „B aum w oll* 
g a rn fä rbe re i Nr. 3872”  an 
die Verw. dieses Blattes.

m
Z w e iz y lin d e rs p in n e re i

in der Schweiz sucht
selbständigen

tüchtigen Heister
für S e lfa k to re n  u. K rem 
peln« Gründliche praktische 
Erfahrungen im Verarbeiten 
von Baumwollabfällen sowie 
in der Instandhaltung und Ein
stellung der Vorwerk traschinen 
und Selfaktoren Bedingung. 
Ausführl. Angebote mit Angabe 
des Alters, der Familienver
hältnisse und Lohnansprüche 
werden unter Chiffre „Zw ei* 
zy llndersp lnnere i 3862“  an 
die Verw. dieses Blattes erbeten.

G roße D ru ck fab rik  N o rd 
o stböhm ens su ch t zum  ehe

s ten  E in t r i t t  e in en  
tü c h tig e n

Boleaux-
drucker

f ü r  M eh rfarb en d ru ck . Gefl. 
O fferten u n te r  „ R o le a i lX -  
drucker 3860“ an die  V e r

w a ltu n g  dieses B lattes.

B I 8 B H 3 B I B I B I B I H B 1 1 ]
Größere Tuchfabrik Neu- 
rumäniensfdeutscl: sprachige 
Gegend) sucht für ibre Spin
nerei (6 Satz Krempeln u.
9 Selfaktoren) tüchtigen

Spinn-
ttrempeimeister
Gesponnen werden 5 — 20 
strähnige Garne. Es wollen 
sich nur Fachleute melden, 
die Erfahrung im Spinnen 

hoher Garnnummern 
besitzen.

Offerte unt. Chiflre „N eu- 
rum änlen 3878”  an die 
Verwaltung dieses Blattes.

B IB I B IB I E I E H S  B IB I E I E !

E I
H
B I
H
B I
H
B I
B I
B I
E I
E I
E I
B I
B I

ansta tt sucht

a
ss
ES
ES
□

ES
a  
a  
a  
a  
a  
a
n

in der l’raxis tätig waren 
1 + 1  und bereits leitende Stellun- a  gen inne hatten, wollen sich
tjf l mit Ia. Zeugnissen u. Licht-
p -  bild melden unt. „N r  3867”
g j  an die Verwaltung dieses
£ 3  Blattes. i£ i
a  a
p j ü m r j  m  r . i  m m m m h  
i r j a u n t  iTj  n  u a u i A i r a

a

G esucht wird für ö s te rre ich isch e  B aum w o llsp innere i
in Tirol (Spinnweberei) erfah rene

seriöse Persönlichkeit
der Baumwollspinnerbranche.
H a u p te rfo rd e rn is : Perfekter, bilanzfähiger Buchhalter,
Steuerfachmann, bewandert in einschlägigen Gesetzen, 
Erfahrungen in B au m w o ll- und G arnhandel. E intritt bald
möglichst bei voller Gesundheit. Österreichische Bewerber 

bevorzugt.
Offerten unter „N r . 3 8 2 3 ”  an die Verwaltung dieses Bl.

Für Sie her günstigste Platz zur Insertion!
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K o n ku rsau ssch re ib u n g .
An der deutschen S taa ts lehransta lt fü r  Textilindustrie  In Brünn

gelangen mit Beginn des Schuljahres 1927/28 (1. September 1927) die Stellen
a) eines Professois fü r  tschech ische  und deu tsche  S prache,
b) eines Professors fü r  d ie Handelsfächer,
c) eines Professors fü r  m echanische, techn ische  und te x t il - tech 

no log ische  Fäche r und
d) eines Professors fü r  techn ische  Chem ie zur Besetzung.

M it d iesen Stellen sind  d ie  im Gesetze von» 24. Jun i 1926 — S. d. G. u. V. 1926, 
Nr. 103 — vorgesehenen  Bezüge verbunden.

Die B ew erber haben ihre  an d as  „M inisterium fü r Schulwesen und V oikskultur1, 
zu rich tenden  m it 5 Kc gestem pelten  Gesuche m it dem  G eburtsscheine, Ileim atscheine 
(tschechoslowak. S taatsbürgerschaft), am tsärztlichen  Zeugnisse, W ohl verhall u n :: s- 
zeugnisse, L ebensbeschieibung und säm tlichen Schul-, Prax is- und Verwendungs
zeugnissen zu belegen und längstens bis

10. A u g u s t  192 7  
bei der gefertig ten  D irektion einzubringen.

Die Bew erber haben sich im Gesuche zu verpflichten, im Falle ih re r E rnennung 
die Lehrstelle so fo rt anzutreten.
D ie D ire k tio n  der deu tschen  S ta a ts leh ra ns ta lt fü r  T e x tilin d u s trie  

in B rü n n .

Tüchtiger 
Drucker

zu ac h tfä rb ig e r D ru c k 
m asch ine von Ö sterreich. 
D ru ck fab rik  f ü r  b a ld  ge
s u c h t  A ngebote  m it  Z eu
g n isa b sc h rif te n  u . R efe
renzen  u n t .n  Achtfärbig 
3855- a n  d icV erw altung  

dieses B lattes.

färbermetster
nach H o lla n d  gesucht,
der imstande ist, die selbstän

dige Führung einer
Strangfärberei(audl Türkisdl-Rot) 

Bleicherei und 
Mercerlsieranstalt

zu übeinehmen. Ausführliche 
Angebote m it Bild, Zeugnisab
schriften u. Gehaltsansprtichen 
unter „A .  M. L. 510" befördert 
N. V. R u d o l f  H o s s e ,  

A m sterd am .

BUSH EI BIS BB BBB 
B B
6  G roße D ru ck fab rik  B J  
Q| (B aum w olle  u n d  W olle) H  
H su ch t e rfah ren en , selb- H 
S s tän d ig en  H
1  Farbküchen- ü 
|  meister §
[§j Ö s te rre ich er bevorzug t. H 
[ |  A n träg e  u n te r  „Druck- B  
[■ fabrik 3857“ a n  d ie Bl
Q| V erw alt, dieses B la ttes. I S

ei ia
HEB BIHB] HIB 8MB

Ein tüchtiger, fachkundiger und selb
ständiger

M E I S T E R
für R inszw irnere i, W eitere i und Pak- 

ke re l wird zum baldigen E in tritt
gesucht.

Herren m it Fachschulbildung und län
gerer Praxis, sowie tsch. Sprachkennt- 
nissen werden bevorzugt. Anträge mit 
Gelialtsanspriichen und Referenzangabe 
unter „S trebsam  3861“  an die Verw. 

dieses Blattes.

T ü c h t i g e r

Webmeister
(U n te rm e is le r),

Deutscl.Österreicher, nicht unter 30 Jahre alt, wird für Vorarlberger 
Baum Wollweberei gesucht. Bewerber mit Erfahrung in Northrop- 
stiiblen bevorzugt. Angebote mit genauer Lebensbeschreibung usw. 
unter „J. G. 3 8 7 6 “  an die Verwaltung dieses Blattes.

f ilmen unO o e r g e b e n  ©ie
& 0 (?n a rP e iT  tnii Vorteil öurd) unfer Blatt!

Für eine größere Druckerei 
Deutschlands wird zum baldig
sten E in tritt Jüngerer

K o lo rist
mit guter theoretischer Vor
bildung und vier- bis lünfjähr. 
Praxis gesucht, der in allen 
einschlägigen Artikeln der 
Baumwolldruckerei u. Färberei 
gründlichst bewandert ist.

Offerte mit Angabe bisheriger 
Tätigkeit, Referenzen und Ge
haltsansprüchen sind zu richten 
unter „Tüchtig  A. B. 3835“  
an die Verw. dieses Blattes.

m m
I Will

s u ch t anerkannter, energ ischer O rganisator, 
Produzent, m it 3 0 jä rig e r P rax is in  größten  
Buntw ebereien, dauernden P osten. Zuschrif
ten  un tei „ In -  oder Ausland 3795“  an  die 

V erw altung d ieser Zeitung.

II Tüchtiger B leicherei- u. A ppretur- 
|  fachm anu d. B aum w ollstückw aren- 
|  B ranche, langjährige E rfah rungen  
| im  ln- und Auslande, tüch tiger Ke- 
|  Organisator, su ch t seine Stellung als

D ire k to r  oder
B e trieb sle ite r

b a ld ig s t zu  v e rä n d e rn .
O fferten sind  u n te r „N r. 3829“ 
an die Verw dies. B lattes zu lich ten .

TextUFochmann.
V orbildung: M aschinenbau und Textilschulo 
(Reichenberg). P ra x is :  Sp inuereibetrieb ,
M aschinenbau und V erkauf. Ita lien isch  und 
französisch sprechend, 32 Jah re  alt, \  e r

h e ira te t, Schweizer,

sucht  S t e l l u n g .

inateur
(M u ste rc h e f)
in füh rende r Buntweberei tätig , 
wünscht sich zu verändern. Gefl. 

A n träge  e rbeten  unter 
„ S e lb s tä n d ig  3 8 6 9 ”

an d ie  Verwaltung dies. Blattes.

Inhaber des Reifezeugnisses höherer 
Fachschule für Textilindustrie, 
SUCht neuen Wirkungskreis. An
gebote erbeten unter „A . H. 2 6 7 “  
an I n v a l id e n d a n k  C hem nitz , 

Schließfach 303.

Farbermeister
46 Jahre alt, 20jährige Praxis, perfekt 
im Färben von Baumwolle, in Stück 
und Garn, StückraercerisatioD, Gries- 
heimer Rot auf Garn, sowie Anilin
schwarz, Rakelappretur u. Ausrüstung 
verschied. Futterstoffe (glatt - gefärbt), 
sucht Posten als Fäibermeister, Stütze 
des Färbereileiters, od ähnliche Stellung. 
Gefällige Angeb. unt. , A. F. B. 3901“ 

an die Verwaltung dieses Blattes.

Webereifachmann
mit langjähr. Praxis in großen Bunt
webereien, der mit allen Vorbereitungs
arbeiten gut vertraut ist, sowie in Mode
artikeln mit Kunstseide und Zephiren 

vollkommen eingearbeitet ist,

sucht S te llu n g  als

Webereileiter
od. Stütze des Direktors. Prima Refe
renzen vorhanden. Gefällige Anträge 
sind zu richten unter „Energisch 3899“ 

an die Verwaltung dieses Blattes.

Tüchtiger

fßl-1.
einer großer Baum woll bunt We
berei sucht sich im In- oder 
Auslande in gleicher Position 
zu verändern. 40 Jahre alt, 
Deutscher, tschechisch u. unga
risch sprechend. Gut durchge
bildet und reichl. Erfahrungen 
besitzend. Werte Zuschr. ei be
te n  unter „Z. R 3856 * an die 

Verwaltung dieses Blattes.

M le m e iste r,
32 Jahre alt, ledig, auch im.Vorweik 
tätig gewesen, derzeit in ungekiindigtor 
Stellung als Throstlemeister in Vorarl
berg, sucht seinen Porten zu verändern; 
gehe auch ins Ausland und Übersee. Zu
schriften erbeten an die Verw. dieses 
Blattes unt. „Th rostlem eis te r 3896*.

Textil
chemiker
mit großer Praxis in der Ver
edelung (Bleiche, Färberei, 
Appretur) von Baumwolle, 
Kunstseide und Wolle in Garn 
und Stück, langjähriger Leiter 
großer Ausrüstungsanstalten, 
SUCht seine Stellung zu ver
ändern. Erstklassige Referenzen 
stehen zur Verfügung. Ange
bote unter „L a n g jä h rig e r  
L e ite r  3 8 8 4 “  an die Ver

waltung dieses Blattes.
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Textil-
Fachmann

technisch und kaufmännisch gebildet, mit 
Diplom höherer Fachschule und Praxis in 
Spinn - Weberei, langjähriger Leiter einer

Zwirnerei und Netzfabrik,
firm in Organisation und Rationalisierung, mit

S p ra c h k e n n tn is s e n , s u c h t  
p a s s e n d e n  W irk u n g s k re is

im ln -  oder A u s l a n d .  Angebote unter
„ M . O . 3 2 7 6 ”  bef. R u d o lf M osse , 

M ü n ch en .

Technisch u. Rommerziell
gebildeter 50jä h r ig e r  Deutsch-Tscliechoslo- 
wak, derzeit als i. A ssistent e iner großen 
Baum wollspinnerei in-ungekiindigterStellung 
m it m eh rjäh riger Praxis, liealschulm aturant, 
Absolvent der Textilfachschule und der H an
delsakadem ie, m it tschech., engl. u. f ran zö 
sischen Sprachkenntnissen, sucht, gestützt auf 

erstk la tsige  Zeugnisse und Referenzen

aussichtsreiche Stellung.

Weberei-Fachmann
32 Jahre alt, ledig, aus der Praxis her
vorgegangen, m it den verschiedensten 
Stuhl-Systemen und Vorbereitungsma- 
schinen vertraut, als Manipulant und 
Expedient tätig  gewesen, zielbewußt 
und energisch, derzeit in ungekündigter 
Stellung, sucht seinen Posten zu ver
ändern. Gehe auch ins Ausland u. Über
see. Zuschr. erbeten an die Verw. dieses
Blattes unt.„W eberelfachm ann 3895“

K A U F E
Jeder Offerte sind K f. Z .-  In Harken zur Welterüefürdernng belzalegen.

<8> <S> <8> <8> <8> <8> <8> <S> 0X0 <>X<>

Kaufe
g eb rau ch te , g u t  erha ltene

Konus-
Schärmaschine
A rb e itsb re ite  2 450 . O fferte 

an  Wollindustrie Celje
(Jugoslav ien ).

Gekauft wird
BBBBIBIBIBIBBBB 

B 
B 
B 
B 
ES 
0  
ES 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B

von 10 bis 40 Spulen für 
horizontale, kleine Scheiben - 
spulen. Anträge unt. Chiffre 
„Für Seide 3887“  an die 
Verwaltung dieses Blattes.

BBBIBBIBBIBBIB

B E E SE & T H IE M
BERLIN-FRIEDENAU

Ringstraße 3
erbitten Offerte in Strum pf- und 
W irkw aren  sow. B ettenzubehör.
W ir kaufen für erste überseeische 
Firmen auf eigene Rechnung ein.

Komplette, moi Weberei 

für Damenhleiderstoffe
bis zu 60 Stühlen zu kaufen gesucht
behufs Installation auf den Balkan, 
eventuell m it dazugehöriger Färberei. 
Angebote unter „B a lkan  3844“  an die 

Verwaltung dieses Blattes.

Zu kaufen gesucht:
Moderne,komplette
F ä r b e r e i
für Woll-Damenkleiderstoffe behufs 
Installation auf dem Balkan. Angebote 
unt. „B a lkan  3843" an die Verw. d. Bl.

Suche
mehrere Stühle
150, 160  o d e r 165 cm  b reit, m it 
A u ß e n tritte n  od . Schaftm asch in en  
ZU kaufen. G efällige  A ngebote 
e rb itte  u n te r  Z eichen  „Gut und 
billiS 3889“ an  die  V erw altu n g  

d ieses B la ttes.

Kaufe ständig
Wolle, Baumwolle, Leinen, Hanf, Seiden 
Kunstseiden, Jute und Papierabfälle aus 
Webereien u. Spinnereien gegen sofortige 
Kassa. Nur feste Anbote mit Muster 

und Preisangabe erbeten an

F. Hanke. Braunseifen. Mähren.

Anzeigen - m m
finden durch unser fjlaff
weiteste Verbreitung
-= in fachi^reisen. =-

VERKÄUFE
Jeder Offerte sind Kt. z . -  ln Harken znr W elterhefürdernng nelzulegen.

A u to m a tis c h e r

Auflegeapparat
für Spinnerei-W olf Benützung, T isch
breite 1410 mm, als auch

eine Gassenge
mit doppeltem Funkenlöscher (2  Brenner), 
2 3 0 0  mm Arbeitsbieite, für Kammgarn
ware geeignet, sofort

billisst zu verkaufen.
Zuschriften unter „D . O . 3866“  

an die Verwaltung dieses Blattes.

F a brika t Haubold , b il l ig  abzu
geben. G efl. Z u s c h rifte n  an ’•)  
„F . W . 3 8 6 8 “  an d ie  V er- * ' 

w a ltung  dieses B la tte s .

Obermaier-Apparat
mit einem Fassungsvermögen von 10 
Kilo loser Baumwolle, Kardenband, 
Kreuzspulen oder Kopse, ganz neu, 
noch nicht gebraucht, ist wegen An
schaffung einer größeren solchen An
lage sofort preiswert zu v e rk a u fe n .  
Anfragen unter „ K . H . 3 8 5 9 “  an 

die Verwaltung dieses Blattes.

Industrie
anwesen

m it massiven G ebäuden und eigenem 
Bahnanschluß, 86000 qm  umfassend, am 
G üterbahnhof außerordentlich günstig ge
legen, in größerem Industrieort des sächs. 
Ergzgebirges, im ganzen od.geteilt zu ver
kaufen. Eigene D am pfkraft u. Anschluß 
an Ü berlandelektrizitätsnetz. Größeres 
noch unbebautes G elände eingeschlossen, 
sehr geeignet für umfangreiche Industrie- 

Anlagen aller A rt.

Anfragen un ter ,6 . N. K. 3900“  an 
die V erw altung dieses B lattes.

Doppelseitiger

Garnhaspel
für Kraftbetrleb

jede Seite 20 Spindeln, eine 
Seite 228 cm Ümfang, die 
andere von 150 cm bis 250 
cm  verstellbar, nur ganz 
wenig gebraucht, p re isw e rt 

abzugeben. 

W a g n e rs  E rben , 
Plauen I. V.,

Reichenbacher Straße 0 b.

?durch Aufgabe eines I n s e r a t e s  
ln unserem Blatte Ihren Bedarf f  

einzudecken ™
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F a b r i k s V  e r p a c h l u n g
Die der Rtichenberger Tuchmachergenossenschaft gehörige F abriks

r e a l i tä t  Nr. 18 und 18a in S chw arau (Schwarauer Walke) bei Reichen
berg, in welcher derzeit die Tuchappretur und Weberei betrieben wird, 
ist ab I. S eptem ber 1927 zu pachten.

Die Realität besteht aus dem Hauptgebäude (Erdgeschoß, ein Stock
werk und ein Dachsaal) mit 990 Quadratmeter Betriebsräumen, dem 
einstöckigen Nebengebäude m it Betriebsräumen und einer Wohnung 
im Gesamtausmaße von 395 Quadratmetern, einem Magazine, einer 
Scheuer, den Grundstücken m it den dazu gehörigen Tuchrahmen, ferner 
in der maschinellen Einrichtung, bestehend in einer Dampfmaschine 30 PS, 
einer Wasserturbinenanlage 00 PS und der Transmission.

Die Pachtbedingnisse können in der Genossenschafts - Kanzlei, 
Neustädter Platz 1, 1. Stock, an Wochentagen von 10 bis 12 Uhr 
vorm. eingesehen werden. P achtanbote sind längstens bis 20. August 
1927 beim gefertigten Vorsteher einzubringen. Die Genossenschaft behält 
sich die freie Auswahl unter den Bewerbern vor.

Für die G enossenschaft der Tuchm acher in Reichenberg: 
Reichenberg, den 16. Ju li 1927. E rn st R. T schörner, Vorsteher.

M u c h -  (Kuppel)
Tambourier - Hascltinen etc.

Reparaturen aller Maschinen 
unter Garantie.

Jos. Stanke, Troppau 71

HoppenWoll-,
Baumwoll- 
u. Seiden-
zum Einspinnen, rohweiß, farb- 
weiß, gebleicht und in feurigen 

Farben, lie fe rt

Franz Frind Wwe.,
Gegr. 18JD- C rim m itschau  2  j. Sa.

10
ährend Sie ruhen
iiiiiuiimiiiimmiiumiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiiimiiiii

erben Ihre Inserate
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiiiiiiiiiMiiiuiiiiiii '

f

Q - e t m - d - r u - c Is :  (Flammes)
in allen Farben, ein- oder m ehrfärbig. auf Baumwolle, Schafwolle, Kunstseide and 

FrotttS liefert die F irm a 
F r a n z  W ö h l e  8t S ö h n e ,  Dam pfbleiche, Färberei und D rnckerel von G arnen in

B lenB tadtl bei Böhm. Leipa.

fü r k e ttfa de nw üch te r
in  jeder Form und Aus
führung, aus best- 
gehürte tem  Bandstah l, 
millionenfach erprobtes 
deutsches Erzeugnis.

Otto Jaeger, Siegmar i. Sa.
b e i  S em il

(B öhm en)Karl Stary.Meclian. Seilerei, Podmokllce
Telegrammadresse: Stary Semil-Podmoklice 

T ran sm iss io n sse lle , rund und quadratisch, aus Ia  Material. 
Fachm ännisches V e rb in d e n , S pannen und R e p a rie re n  aller 

A rt Seile.
T re ib r ie m e n  aus Hanf und Baumwolle.
S e lfa k to rs e lle , Schnüre, B rem ssfrlcke  fü r Webstühle, auch aus bei

gestelltem Materiale.
S p ag al, S to p fb ü c h sen p acku n g en , D ra h ts e ile  zu Aufzügen aller Art. 
S eilschm iere . Umarbeitung alter, abgenützter Seile.

Moderne Textilbauten
p ro je k t ie rt  und le ite t  auf G rund b este r E rfahrungen

C.T. Steinert, Prag VII., Oveneckä17.
Spezia lbU ro fü r  Industriebauten. -  Inh. A rch . H. G roh. 
B üros  In F ra n k fu rt a. M., W U rzburg, W ien, T r i iö .  
E rste  R e fe ren zen . —  U nv erb in d lich e  A nfragen  e rbeten .

Lohnarbeit suchen und verleben Sie mit Vorteil durch unser Blatt]

Maschinen und Bedarfsartikel
fic x ie A e n  f l c  vo rte ilh a ft vo n  u nseren  In seren  te n l  C K

B e z u g sq u e lle n -V e rz e ic H n is.
Boi B edarf em p feh len  w ir  das n a c h ite h e n d e  VerxeicH nis Ih rer  b eso n d eren  B eachtung.

Alabasternem:
Bd. Eibogen, Bergwcrkbesitzer, 

Wien III/2 , D&mpfschiffsir. 10. 
Anhänger (Br Textilwaren: 

Gebrüder Stiepel Ge«, m. b . H., 
Relcbenberg.

Anilinfarben:
Chem. Fabrik vorm. Sandoz, Basel 

(Schweiz).
AppreturmaMhlnen f lr  Woll-, Halb- 

woll- und Baumwollwaren: 
Felix Billig, M aschinenfabrik. Rei

chenberg. C- S. R.

E rnst Geßner, A. - G.. T extil
maschinenfabrik. Aue i. S.

C. A. Gruscbwitz. A.-G.. Maschi
nenfabrik. Olbersdorf bei Zittau 
in  Sachsen.

C. G. Haubold, A.-G., Chemnitz 1. 8.
Richard Koref, techn. Büro und 

Maschinenßeschäft, Wien, IX ., 
Servitengasse 17.

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

Roßwetner Maschinenfabrik A.-G., 
Roßwein i. Sa.

Appreturmasohlnen für Trlkotagen:
E rnst Geßner, A. -  G.. Textil

m aschinanfabrik. Aue i. S.
C. G. Haubold A.-O.. Chemnitz I. S. 
R ichard Koref, Textiltechnisches 

Büro, W ien IX., Servitengasse 17.

R ichard Koref. Textiltechnisches 
Büro, W ien IX., Servitengasse 17.

Appretiirmlttel:
R. Baumheler. ehem. Fabrik, Gei. 

m. B. H., Bodenbach a . B.
Appreturpreüspan: 

P reßspan- u. Isolationsmaterialien- 
W erke fü r  Elektrotechnik, vorm. 
H. W eidmann. A.-G-, Rappers- 
w il (Schweiz).

Armaturen:
Waldek & W agner, Reichenberg, 

Breite Gasse 10.

Albest:
Ed. Elbogen, Berg Werkbesitzer, 

Wien II1/2, Damptschlffstr. 10. 
Automatische Pirbeapparate :

Z ittauer Maachlnenlabrlk A.-G., 
Zittau.

Automatenstlhle:
Rudolf & Siegfried Beck. Wien, 

IX., Grünetorgasse 12.
Richard Koref, techn. Büro und 

M aschinengeschäft, Wien, IX., 
Servitengasse 17.
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C. A. Gruschwitx. A.-G.. Maschi
nenfabrik. Olbersdorf bei Zittau 
in Sachaen.

C. H. Welsbach, Maschinenfabrik, 
Chemnitz i. Sa.

Baryt:
Eq. Elbogen, Bergwerkbeiitzer, 

Wien 111/2, Dampfschiffstr. 10.
Belagbrattchen:

Ulrich Kohllöffel. Maschinenfabrik, 
Reutlingen.

B Islsherslalnrlohtungen 
f. Iotas llatarlal, Qarno u. Sewebe: 
Felix Billig, M aschinenfabrik. Rei- 

cbenberg. C. S. R.
C. A. Gruschwitz. A.-G.. Maschi

nenfabrik, Olberadorf bei Zittau 
in Sachsen.

C. G. H&ubold A.-G., Chemnitz 1. 8. 
Richard Koref, techn. Büro und 

Maschinengeschäft, Wien, IX., 
Servitengasse 17.

Oberinaier & Co.. Maschinenfabrik, 
Neustadt a. d. Hdt.

Elttauer Maschinenfabrik A.-G., 
Zittau 1. B.

B lalshar slmaschl nan i 
Richard Koref, tecbn. Büro und 

Maschinengeschäft, Wien, IX., 
Servitengasse 17.

Bügelmaschinen für Trikotagen:
Richard Koref, techn. Büro und 

MaschinengeBchäft, Wien, IX., 
Servitengasse 17.

Breithalter für Webstühle:
Richard Koref, techn. Büro und 

M aschinengeschürt, Wien, IX., 
Servitengasse 17.

BBrstmasahlnen:
Ernst Geßner, A - G., Textil

maschinenfabrik. Aue i. S.
A. M onforts, Maschinenfabrik u. 

Eisengießerei, M.-Glailbach. 
Chlna-Clay:

Ed. Elbogen, Bergwerkbesitzer, 
Wien 111/2, Damplschlffatr. 10. 

Chlrurglo:
Waldek A W agner, Relchenberg, 

Breite Gaste 10.

Dampfanlagen:
W arntdorferM aschlnenfabrik, Eisen

gießerei u. Kesselschmiede W. Bö- 
nisch, W arnsdorf i. B.

Dekatiermaschinen:

Ernst Geßner A.-G., Textilmaschi
nenfabrik. Aue i. Sa.

A. Monforts, Maschinenfabrik u. 
Eisengießerei, M.-Gladbach.
Dekatierpressen, hydraulische:

H. Krantz Sühne, A ppretur- 
maschinen-Fabrik. Aachen. 

Docken (Winde-Docken):
Karl SedlaCek, L ittau i. M.

D ouh Herrn sich Inan:
Ernst Geßner, A. -  G., Textil

maschinenfabrik. Aue i. S. 
Maschinenfabrik Sch weiter A.-G., 

Borgen-Zürlcb (Schweiz).
A. Monforts, M aschinenfabrik u.

Eisengießerei, M.-Gladbach. 
Loßweiner Maschinenfabrik A.-G., 

Roßwein i. Sa. 
Schärer-Nußbaumer A Co.. Textil- 

Maxchinenfabrik. Erlenbach- 
ZOrieh (Schweiz).

Wegmann & Cie.. A.-G., Textil- 
maschinenfabr.. Baden (Schweiz) 
Doubller-Meß- Wickelmaschinen:

A. Monforts, Maschinenfabrik u.
Eisengießerei, M.-Gladbach. 

Hoßwelner Maschinenfabrik A.-G., 
Roßweln 1. Sa.

Druekerolmatefilnent 
Frans Zimmers Erben A.-G., W arne

dorf (Böhmen), Zittau (Sachsen). 
Druekoralhllf tm aschlnen:

C. A. Gruschwitx. A.-G.. Maschi
nenfabrik. Olberadorf bei Zittau 
in Sachaen.

C. G. Haubold A.-G., Chemnitz I. S. 
n t ta u e r  M aschinenfabrik A.-G ' 

Zittau 1.8.

Drucksorten aller Art: 
Gebrüder Stiepel Ges. m. b. H., 

Reichenberg.

Eiserzeugungseinrichtungen:
E. Bauch, C. G., erste A rnauer Tex

tilmaschinenfabrik. Arnau a . E.
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz 1. S. 

Blaln:
Georg Bchloht A.-G., Auaalg a. Z

B lak t rolnst al I a t lona n:
Waldek A W agner, Relchenberg, 

Breit« Gaaae 10.
Bloktrotoattnlk:

A. E. G.-Unlon Elektr.-Gesellschaft 
Reichenberg, H errengaste 11.

Entstaubungsanlagen:
A. Monforts, Maschinenfabrik u. 

Eisengießerei, M.-Gladbach.
Entschlichtung:

„G raf" A.-G.. P rag  II.. Souke- 
nickä 23.

Kalle A Co. A.-Q., Biebrich a. Rh.
Braatztollo (Br Kunstwollfabrlken:
Ulrich Kohllöffel, M aschinenfabrik, 

Reutlingen.
Farb- und Trockenstöcke-Stangen: 
Karl SedlaCek, L ittau i. M.
Färb- u. Bleichapparate (automat.)i 
Textilmaschinenfabrik B. Cohnen,

G. m. b. H.. Grevenbroich. Rhld. 
E duard Lsser A Co., G. in. b. H., 

Textilmaschinen- u. Schermesser- 
Fabrik. Görlitz.

C. A. Gruschwitz, A.-G.. Maschi
nenfabrik. O lbersdorl bei Zittau 
in Sachsen.

Obermaier A Co.. Maschinenfabrik, 
Neustadt a. d . Hdt.

Zlttauer Maschinenfabrik A.-G., 
Zittau L 8.

Färbereieinrichtungen 
f. loses Material, Qarne u. Gewebe 

(Wolle u. Baumwolle): 
Z lttauer Maschinenfabrik A.-G., 

Z ittau 1. 8.
Färberelhllf «mittel:

Chem. Fabrik Grünau Landshoff 
A Meyer A.-G.. Berlin-Grünau. 

Farb- u. Gerbstoffwerke Carl 
Flesch Jr., F rankfurt a . M., 
W elßfrauenstr. 11.

Firberolmaaehlnen:
Felix Billig. M aschinenfabrik. Rei

chenberg. C. S. R.
Eduard Esser A Co., G. m. b. H., 

Textilmaschinen- u. Schermesser- 
Fabrik. Görlitz.

C. A. Gruschwitz. A.-G.. Maschi
nenfabrik. Olbersdorf bei Zittau 
in Sachsen.

C. G. Haubold A.-G., Chemnlts 1. 8. 
Obermaier A Co., Maschinenfabrik.

Neustadt a . d. Hdt.
Roßwelner M aschinenfabrik A.-G., 

Roßweln I. Sa.
Z lttauer Maschinenfabrik A. - G., 

Z ittau 1. B.

Farbkochkessel (Hochdruck):
Franz Zimmers Erben A.-G., Ma

schinenfabrik, W arnsdorf 1. B., 
Z ittau l. 8a.

FestlgkaltsprBlsr für Garne und 
Gewebe:

Max Kohl. A.-G., Chemnitz 18.
Flnlshdekatlermaschlnon:

E rnst Geßner A.-G., Textilmaschi
nenfabrik. Aue i. Sa.

Flaohatahliltzen:
Grob A Co., Borgen, Schweis. 
Flachs- und Hanf-Brschmasehlnen: 
E. Bauch, C. G , erste A m aner Tex

tilmaschinenfabrik, Arnau a . E. 
C. A. Gruschwitz, A.-G.. Maschi

nenfabrik. Olbersdorf bei Zittau 
in Sachsen.

Flyerspulen und Spindeln:
M. Psm  A Co.. Landskron 1. B 
Anton Pohl, mech. Holzwaren- 

fabriken, Pasek a. 1.
Frottierstühle: 

W rbstuhlfabrik u. Eisengießerei 
GustavThiele A.-G., Rumburg i.D .

Garn-Bündel preisen:
E Bauch, C. G., erste A rnauer Tex

tilm aschinenfabrik. Arnau a. E.
Carndruak (Flammss):

Franz W öhle A Söhne, Neustadtl 
b. B. Leipa.

Carnmangsln:
E. Bauch, C. G., erste Arnauer Tex

tilm aschinenfabrik. Arnau a. E.
G arnm usterkarten: 

Gebrüder Stiepel Ges. m. b. H., 
Relchenberg.

Garn- u. CswebeprBfungsapparato: 
Max Kohl A.-G., Chemnlts 18.
F. R. Poller, Leipzig, Stelnstr. 67. 
R ichard. Koref. technisches Büro,

W ien IX /l ,  Servitengasse 17.
Carnbefeuchtungsapparate: 

Textilm aschinenfabrik B. Cohnen.
G. m. b. H.. Grevenbroich bei 
Köln a. Rh.

Qarn-Songmasshlnen:
Mabag, Maschinenbau-A.-G. Lan

genthal, Langenthal, (Schweiz). 
W. Schlafhorst A Co., M.-Gladbach 

M aschinenfabrik.
M aschinenfabrik Rudolph Voigt, 

Chemnitz i. S.. Limbacher Str. 
N r. 36.

Wegmann A Cie., A.-G., Textil- 
m aschincnfabr.. Baden (Schweiz).

Gassengomaashlnen:
Felix Billig. Maschinenfabrik. Rei

chenberg. C. S. R.
C. A. Gruschwitx, A.-G.. Maschi

nenfabrik. Olbersdorf bei Zittau 
in Sachsen.

C. G. Haubold A.-G., Chemnitz I. 8. 
Z lttauer M aschinenfabrik A. - G., 

Z ittau 1. 8.
Gssshäf tsbBoher:

Gebrüder Stiepel Ges. m. b. H., 
Relchenberg.
Gawsbe-Rslnlgungsmasstilnan: 

F rledr. Haas. Lennep (Rheinland).
A. M onforts, M aschinenfabrik u. 

Eisengießerei, M.-Gladbach.
Gummlwaren aller Art: 

Vereinigte Berlin-Frankfurter Gum
m iwarenfabriken. G rottan I. B.

Hänge-Trockenmatehlnen: 
E rnst Geßner A.-G., Textilmaschi

nenfabrik. Aue i. Sa.
Harnlschvorrlehtungen: 

Hermann Große, Maschinenfabrik, 
Greiz i. V.

Hexeran-, Psrpsntol- u. Cykloran- 
Fettläser u. Reinigungsmittel: 

Chemische Fabrik Milch. A.-G., 
O ranienburg b. Berlin.

Hoehdruek-Koehkessal
(Autoelaven):

Felix Billig. Maschinenfabrik. Rei
chenberg. C. S. R. 

Textilmaschinenfabrik B. Cohnen
G. m. b. H ., Grevenbroich bei 
Köln a. Rh.

Holzspulan:
J. W. Zuppinger. mech. Spulen

fabrik, Janowitz-Römerstadt. 
Anton Pohl, mech. Holzwaren

fabriken. Pasek a. I.
Holzsplndeln aller Art: 

Anton Pohl, mech. Holzwaren
fabriken, Pasek a. I.

Hülsen aus Paplar:
M. Psm  A Co.. Landskron L B.

Jacquardmaschinen und 
Zubehörteile:

C. M. Auerbach, Jacquardm aschi
nenfabrik. Ober - Rosenthal bei 
Reichenberg.

H ermann Grosse. Maschinenfabrik, 
Greiz 1. V.

Josef H orik , Lomnitz a . d. Pöpelka, 
G eneralvertretung und Alleinver
kauf Rudolf A Slegfr. Beck, 
Wien IX ., Grünetorgaaae 12. 

Oskar 8chlelcher, Maschinenfabrik 
u. Eisengießerei, Greis I. V. 
Jacquardm aschlnenbestandtelle 

aus Holz:
Anton Pohl, mech. Holzwaren

fabriken, Pasek a. I.
Jacquard- u. Vardol-Kartansehlag- 

u. Blndamasehlnen altar Art: 
Liebscher A Sohn, Maschinen

fabrik, Groß-Schönau 1. 8. 
Kalander;

C. A. Gruschwitz. A.-G.. Maschi
nenfabrik. Olbersdorf bei Zittau 
in Sachsen.

C. G. Haubold A.-G., Chemnitz 1. 8. 
Kenia-Werke, K ettener Maschinen

fabrik und Eisengießerei (früher 
Carl Gruschwitz), K etten b. Rei
chenberg.

C. H. Welsbach, Maschinenfabrik, 
Chemnlts t. 8.

Kalandsrwalzan:
C A. Gruschwitz. A.-G., Maschi

nenfabrik, Olbersdorf bei Zittau 
in Sachsen.

C. G. Haubold A.-O., Chemnitz I. 8. 
Kenia-Werke, K ettener Maschinen

fabrik und Eisengießerei (früher 
Carl Gruschwitz), K etten b. Rei
chenberg.

C. H. Welsbach, Maschinenfabrik, 
Chemnlts 1. 8.

Kaolin:
Ed. Elbogen, Bergwerkbesitzer, 

Wien II1/2, Dampfschiffstr. 10.
Karbonisierapparat«: 

Z lttauer Maschinenfabrik A. • G., 
Z ittau 1.8.

K arbon Isla rmasshln en:
E rnst Geßner, A. - G., Textil

m aschinenfabrik, Aue i. S.
Friedr. Haas. Lennep (Rheinland). 
M. Rudolf Jah r. Gera-Reuß.
H. K rantz Söhne, Apprctur- 

m aschinen-Fabrik. Aachen.

Pflanzangumml:
Ed. Elbogen, Bergwerkbesltaet, 

Wien 111/2. D uppfseh lts tr. IG 
Kartenschlagmasehlnen:

Hermann Große, Maschinenfabrik, 
Greiz i. V.

Kartenbindemaschinen: 
Hermann Große, Maschinenfabrik, 

Greiz i. V.
Kesselbekohlungsanlagen:

Carl Gasch. Ges. m. b. H ., Chodau 
b. Karlsbad i. B., Eisengießerei 
und Kesselschmiede.

Kettenbäum«:

Kettenfadenwächter t. Webstühle: 
Richard Koref, techn. Büro und 

M aschinengeschäft, Wien, IX., 
Servitengasse 17.

Kllngerlt:
Rieh. Kllnger, Ges. m. b. H., Gum

poldskirchen b. Wien.
Knäuelnummern:

Gebrüder Stiepel Ges. m. b. H., 
Relchenberg.

Koch- und Fixiermaschinen:
H. K rantz Söhne, Appretur- 

m aschinen-Fabrik, Aachen. 
Konusscher- u. Aufbäummaschinen: 
W ebstuhlfabrik u. Eisengießerei 

G ustavThiele A.-G., Rumburg i.B . 
Kraft- u. Lichtanlagen, elektr.: 

Waldek A Wagner, Relchenberg. 
Kratzen:

Habendorfer K ratzenfabrik Jos. 
Schöler, Althabendorf b. Rei
chenberg i. B.

Honegger A Co., RQtl, Zürich, 
Schweiz.

Jos. Kern A Schervier. Komm.- 
Ges., K ratzenfabr., Aachen. Burt- 
scheiderstr. 25,

Kardbeslag - Fabriks Aktiebolaget.
Norrköping, Schweden.

Adolf M änhardt, B lelltt, Poln.Schl. 
Josef Schöler, Relchenberg.

K ratxanr auhmasshlnen:
Ernst Geßner A.-G., Textilmaschi

nenfabrik. Aue i. Sa.
A. Monforts, M aschinenfabrik u. 

Eisengießerei, M.-Gladbach. 
Kratzen-tohlslf- und Aufzieh, 

masohlnan:
A. Monforts, Maschinenfabrik u. 

Eisengießerei, M.-Gladbach.
Kratzentchlelfwalzen: 

Dronsfield B rothers Limited, Atlas 
W orks, King Street. Oldham, 
England.

Kratzenaufzlehmaschlnen: 
Dronsfield Brothers Limited, Atlas 

W orks. King Street. Oldham. 
England.

Krsuzspuhnaschlnsn:
E. Bauch, C. G., erste Arnauer Tex

tilm aschinenfabrik, Arnau a. E. 
Mabag, Maschlneubau-A.-G. Lan

genthal, Langenthal, (Schweiz). 
M aschinenfabrik B urghardt. W arns

dorf VI i. B.
M aschinenfabrik Rndolph Voigt. 

Chemnitz i. S., Limbacher Str. 
Nr. 3«.

Schärer-Nußbaum er A Co., Textil- 
M aschinenfabrik. Erlenbach- 
Zürich (Schweiz).

Wegmann A Cie.. A.-G.. Textil- 
m aschinenfabr.. Baden (Schweiz).

Kühlanlagan-Rlnrlchtungan:
E. Bauch, C. G., erste A rnauer Tex

tilm aschinenfabrik, Arnau a . E. 
C. G. Haubold, A.-G., Chemnlts 
'  L 8.

Kugelfadenbremsen:
Richard Koref, techn. Büro und 

M aschinengeschäft, Wien, IX., 
Servitengasse 17.

Kugellager:
Koväf & Cie., Reichenberg, Fel

genhauerstraße 0.
S K F  Kugellagerhandelsgesellschaft 

m. b. H.. P rag  L. Rytifskä 24. 
Niederlage in Reichenberg: Bräu
hofgasse 14.

Kunstseiden-Maschinen:
Oscar Kohorn A Co., Wien IV., 

Prinz-Eugen-Str. 12.
Kunstselda-Vorberaltungs- 

matehlnsn: 
Maschinenfabrik Schwelter A.-G., 

Horgen-Zürlch (Schweis). 
Schärer-Nußbaumer A Co.. Textll- 

M aschinenfabrik, Erlenbach- 
Zürich (Schweiz).

W egm ann A Cie. A.-G., T extilm a
sch inenl’ab rik , Baden (Schwei/.). 

Lamellen fär K sttenfadenw ächtar: 
Grob A Co., Horgen, Schweiz.
O tto Jaeger. Platinenfabrik. Sieg

m ar i. Sa.

Richard Koref, techn. Büro und 
Mascliinengesch&ft. Wien, IX., 
Servitengasse 17.

Lamellen-Halzkärper:
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz 1. 8.

Lfistrlarmasohlnan:
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz 1. 8. 
M aschinenfabrik Tannwald, Tann

wald 1. B.
Luft bsfsuchtungsan lagen: 

F riedr. Haas, Lennbp (Rheinland) 
Richard Koref, techn. Büro und 

M aschinengeschäft, Wien, IX., 
Servitengasse 17.
Lufttrockenschlichtmaschinen:

Richard Koref, techn. Büro und 
M aschinengeschaft, Wien, IX., 
Servitengasse 17.

Magnesia:
E ™. Elbo8e“ . Bergwerkbesitzer, 

Wien 111/2, Damplzohlffatr. 10.
Mangeln, hydraulische:

• A’.  Groschwitz. A.-G.. Maschi
nenfabrik. Olbersdorf bei Zittau 
in Sachsen.

C. G Haubold A.-G., Chemnitz 1. S. 
U H .  Weisbach, M aschinenfabrik, 

Chemnitz 1. 8a.
Massenartikel aus Holz:

Amon Pohl. mech. Holzwaren- 
fabnken, Pasek a. I.

Maschinen für die Taxtlllndusti fei 
Felix Billig. Maschinenfabrik. Rei

chenberg. C. S. R.
C. A. Gruschwitz. A.-G., Maschi

nenfabrik. Olberadorf bei Zittau 
in Sachsen. 

p iÄ ' A.-G., Chemnitz |. S.
Richard Koref, techn. Büro und 

M aschinengeschäft, Wien, IX. 
Servitengasse 17.

Maschinenfabrik Schwelter A.-G..
Horgen-Zürlch (Schweis). 

Schärer-Nußbaumer A Co..’ Textil- 
7A*iCwm?c, fb riK  Erlenbach- Zflrich (Schweiz).

Webstuhlfabrik u. Eisengießerei 
GustavThiele A.-G,, Rumburg LB. 

u - “ • Wel8bach, M aschinenfabrik.
Chemnitz I. Sa.

Zlttauer Maschinenfabrik A. • O 
Z ittau I. 8 . ’

Franz Zimmers Erben A.-G., Ma
schinenfabrik, W arnsdorf 1 B 
Z ittau I. 8a. ”

M er csrl.l.rkflhlan lagen:
C. G. Haubold A.-G.. Chemnitz I. 8. 
M o reerls le rm aseh ln en  fü r B arne

und Oe webe:
C- A .  Gruschwitz, A.-G., Maschi

nenfabrik. Olbersdorf bei Zittau 
ln Sachsen.

Jakob Jaeggli A Cie.. Ober-W inter- 
tnu r (Schweiz).

* H\ “bo,d- A- - ° .  Chemnitz 
Z lttauer Maschinenfabrik, a.-G 

Zittau I. Ba. '
Meß- und Legemasehlnen:

A- Monforts, M aschinenfabrik u.
Eisengießerei, M.-Gladbach. 

Roßwelner Maschinenfabrik A -G 
Roßweln 1. Sa.

Muldsnprsstan:
Ernst Geßner. A .-G .,  Textll- 

maschinenfabrik. Aue i. S.
C. A. Gruschwitz, A.-G., Maschi

nenfabrik. Olbersdorf bei Zittau 
in Sachsen.

C. G, Haubold A.-G., Chemnitz I. 8.
H. K rantz Söhne, Appretnr- 

maschinen-Fabrik. Aachen.
Mustorblätteri 

Gebrüder BUepel, Ges. m. b. H., 
Relchenberg.

Musterbücher:
Gebrüder Stiepel, Ges. m. b. H . 

Relchenberg.
Naüdskatlermaschlnen:

Ernst Geßner A.-G., Textilm aschi
nenfabrik. Aue i. Sa.

NaO-(Kuppel-)Maschinen:
Jos. Stanka. W erkstätte fü r Fein

mechanik, T roppau 71. 
Nltschelhosen u. Flortellrlemshsn;
B. von H arenne A Schwilden. 

Aachen (Rhld.).
Northropspulan und Spindeln:

Anton Pohl, mech. Holzwaren
fabriken. Pasek a. I.

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

Pap larhülsen und -Spulen:
Emil Adolff A.-G., Reutlingen 

(W ürttem berg).
M. Psm  A Co., Landskron I. B. 

und Habelschwert I. Pr.-Schl.
Papier walzen:

C. H. Weltbach, M aschinenfabrik, 
Chemnitz 1. Sa.

P atentbüro:
Jul. Küster, Textilingenieur. Ber

lin-Friedenau, Südwestkorso 9. 
Patent- Veredslungtmaschlnan: 

E rnst Geßner A.-G., Textilmaschi
nenfabrik. Aue i. Sa.
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FrMHn, h y * . und andere:
Felix Billig, Maschinenfabrik. Rei

chenberg. C. S. R.
C. A. Gruschwitz. A.-G.. Maschi

nenfabrik. Olbersdorf bei Zittau 
in Sachsen.

Pumpen»
Eduard Esser ft Co.. G. m. b. H., 

Textilmaschinen- u. Schermesser- 
Fabrik, Görlitz.

■tauhmasohlnen:
Ernst GeBner, A. -  G.. Textil

maschinenfabrik. Aue i. S.
C. A. Gruschwitz. A.-G.. Maschi

nenfabrik. Olbersdorf bei Zittau 
in Sachsen.

A. M ontorts, M aschinenfabrik u. 
Eisengießerei, M.-Gladbach.

Reibungskupplungen:
Helnlks Erben ft Co., P rereu 1. M 
Maschinenfabrik Tannwald, Tann

wald i. B.
Relßmasohlnan»

Ulrich Kohllöffel. Maschinenfabrik 
Reutlingen.

Riemenscheiben:
Helnlks Erben ft Co., P rereu  I. M. 
M aschinenfabrik Tannwald, Tann

wald 1. B.
S K F  Kugellagerhandelsgesellschaft 

m. b. H.. P rag  L. Rytifskä 24. 
Niederlage in  Keichenberg: Bräu- 
hofgasse 14.

Rlngltufar:
Arno Loose, Chemnitz- Altendort

1. 8a.
Ringspinnmaschinen >

Ernst Geflner, A. -  G., Textil
maschinenfabrik. Ana 1. S. 

Ringzwirnspulen:
Anton Pohl, mech. Holzwaren- 

fabriken, Pasek a . I.
Rollenlager»

KovAf ft Co., Reichenberg, Felgen- 
hauerstr. 9.

S K F  Kugellagerhandelsgesellschaft 
m. b. H .. P rag  1.. Rytifskä 24. 
Niederlage in Reichenberg: Bräu
hofgasse 14.
tarnt- und veivetauarüttunga- 

maachlnen:
C. A. Gruschwitz, A.-G.. Maschi

nenfabrik. Olbersdorf bei Zittau 
in Sachsen.

geldenspulen aller Art:
Anton Pohl, mech. Holzwaren

fabriken. Pasek a . I.
Se Id en webstühle:

Jakob Jaeggii ft Cie.. Ober-W inter
th u r  (Schweiz).

gollerwaren: 
Böhmisch-Mährische Seilindustrie 

Josef Steipe jun.. Olmfltz- 
Chwalkowitz.

Softener:
E. Bauch, C. G., erste  A rnauer Tex

tilmaschinenfabrik. Arnau a. E.
Schachtele tiketten:

Gebrüder Stiepel Gee. m. b. H.. 
Kelche nberg.

Schaft karten und Stifte: 
Anton Pohl. mech. Holzwaren- 

fabriken, Pasek a. I.

Hermann Grosse. Maschinenfabrik.
Greiz i. V.

Gebr. Stäubli ft Co., Maschinen
fabrik, Horgen (Schweis).

Josef HorAk, Lomnitz s .  d. Popelka, 
G eneralvertretung und Alleinver
kauf Rudolf ft Blegfr. Beck, 
Wien IX ., GrQnetorgasse 12. 

Maschinenfabrik Tannwald, Tann
wald 1. B.

Webstuhlfabrik u. Eisengießerei 
Gu8tavThiele A.-G., Rumburg i.B . 

tehetbenspulen:
M. Pam  ft Co.. Landakron 1. B.

Schermaschinen:
Eduard Esser ft Co.. G. m. b. H., 

Textilmaschinen- u. Schennesser- 
Fabrik. Görlitz.

Ernst Geßner, A. -  G.. Textil
maschinenfabrik. Aue i. S.

A. M onforts, Maschinenfabrik u.
Eisengießerei, M.-Gladbach.

W. Schlafhorst ft Co., M.-Gladbach, 
Maschinenfabrik.

Webstuhlfabrik u. Eisengießerei 
GustavThiele A.-G., Rumburg i.B .

Saharmettar:
Eduard Eeser ft Co.. G. m. b. H., 

Textilmaschinen- n. Schermesser- 
Fabrik. Görlitz.

J. Sehlenter ft Co.. Aachen S.
Scherzylinder:

J. Schienter & Co., Aachen.
Schl a gar me :

Anton Pohl. mech. Holzwaren
fabriken. Pasek a . I.

Schleifmaschinen:
Dronsfield Brothers Limited, Atlas 

Works, King S treet. Oldham, 
England. W right Bhodes ft Co.. 
Tetschen a. E.

Schlichtmaschinen:
Rudolf & Siegfried Beck. Wien.

IX.. Grfinetorgasse 12.
Richard Korcf, techn. Büro und 

Maschinengeschäft, Wien, IX ., 
Servitengasse 17.

Schllchtamlttal:
K. Baumheier, ehem. Fabrik Ges.

m. b. H., Bodenbach a . Elbe. 
Richard Koref, techn. Büro und 

M aschinengeschäft, Wien, IX., 
Servitengasse 17.

Schmirgelt: and:
Dronsfield B rothers Limited, Atlas 

Works. King Street. Oldham, 
England.

SchuB spulen:
M. Pam  f t  Co.. Landakron 1. B. 
Spannrahm- u. Trockenmaaehlncn:
Felix Billig. M aschinenfabrik. Rei

chenberg. C. S. R.
C. A. Gruschwitz. A.-G.. Maschi

nenfabrik. Olbersdorf bei Zittau 
in Sachsen.

M. Rudolf Jah r, Gera-ReuB.
C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. S.
H. Krantz Söhne, A ppretur- 

m aschinen-Fabrik. Aachen.
C. H. Welsbach, Maschinenfabrik, 

Chemnitz 1. Sa.
Spanpreß-Anlagen, elektro-hydrau- 

I Ische:
H. K rantz Söhne, A ppretur- 

m aschinen-Fabrik, Aachen.
Spedition:

Alfred Deutsch ft Co., Reichen
berg, Zittau, Hamburg, Bremen. 

Spinnereimaschinen für Baumwoll- 
abfall, Kunstwolle, Wolle und 

Vigogne:
E rnst Geßner, A. • G., Textil

maschinenfabrik. Aue i. S. 
Spinnereimaschinen fflr Juts, Hanf 

und Flachs:
Jam es F. Low ft Co. Ltd., Moni- 

fleth, V ertre te r W hite, Child & 
Beney, Wien 1., Ellaabethstr. 1. 

Douglas F raser & Sons, Ltd.. Ar- 
b roath . Schottland, V ertreter 
R ichard Koref, Wien IX/1, Ser
vitengasse 17.

Spinnereimaschinen u. daran 
KrsaUtelle:

Dronsfield Brothers Limited. Atlas 
W orks, King Street. Oldham, 
England. W right Rhodes ft Co.. 
Tetschen a. E.

Q. Josephys Erben, Maschinen
fabrik und Eisengießerei, Blelltz, 
Poln. SchL 

Dom. K latovskf, Maschinenfabrik, 
Elsen- u . M etallgießerei, Roth- 
Kosteletz 1. B.

Richard Koref, techn. Büro und 
M aschinengeschäft, Wien, IX-, 
Servitengasse 17.

M aschinenfabrik T»nnwald, Tann
wald I. B.

Nouvelle Boclötö de Constructlon 
N. Schlumberger ft Cie. 8. - 
Guebwlller (Haut-Rhin).

Franz Schwarz ft A. Streubel, Inh. 
Ing. Edmund Klauber, Wien IX ., 
Porzellang. 89 (Generalvertreter 
v. Baerlein ft Bons, M anchester. 

Societe A lsadenne de Construc- 
tlons Möcanlques, Mulhouse, Bis. 

Walsdorf ft Baier, Dresden, Si- 
donienstraße 1.

Sprinkler-Anlagen:
J .  Giedion, techn. Büro u. Maxe hl 

nengeschäft, Wien IX ., Kolln- 
gaase S.

W alther ft Co.. A.-G.. Köln Dell- 
brück.

Spulen:
Emil Adolff A.-G., Papierspulen- 

und Hülsenfabrik, Reutlingen 
(W flrttemb.).

M. Pam  ft Co.. Landakron 1. B. 
Richard Koref, techn. Btlro und 

M aschinengeschäft, Wien, IX., 
Servitengasse 17.

Spülmaschinen:
E. Bauch, C. G., erste A rnauer Tex

tilm aschinenfabrik, Arnau a. E. 
Jakob Jaeggii & Cie.. Ober-W inter

th u r  (Schweiz).
Richard Koref, techn. Büro und 

Maschinengeschäft, Wien, IX ., 
Servitengasse 17.

Maschinenfabrik B urghardt. W arns
dorf VI i. B.

M aschinenfabrik Schweitor A.-G., 
Horgen, ZOrleh, gehweis. 

Maschinenfabrik Tannwald, Tann
wald i .B .

Schftrer-Nußbaumer f t  Co., Textil
m aschinenfabrik, Erlenbach-Zü- 
rich  (Schweix).

W. Bchlafborst ft Co.. M.-Gladbach, 
Maschinen f abrlk.

Universal Wlnding Company Boston 
(U. 8. A.). Adolf Donat, Rei
chenberg, Marlengasse 1.

Rudolph Voigt. Maschinenfabrik, 
Chemnitz i. Sa.

Wegmann & Cie., A.-G.. Textil- 
m aschinenfabr.. Baden (Schweiz). 
Stranggarn-Schlichtmaschinen:

Textilmaschinenfabrik B. Cohnen, 
G. m. b. H .. Grevenbroich bei 
Köln a. Rh.
Stranggarn-Lüstriermaschinen: 

Textilmaschinenfabrik B. Cohnen, 
G. m. b. H .. Grevenbroich bei 
Köln a . Rh.

ttahldrahtwelselltzen:
Grob ft Co., Horgen, Schweis. 

Chemnlts 1. 8.
Stahlwalzan für Kalander:

C. G. Haubold A.-G., Chemnlts 1. S. 
C. H. W eltbach, M aschinenfabrik, 

Stoffmuster harten: 
Gebrüder Stiepel Ges. m. b. H., 

Reichenberg.
Talkum:

Ed. Elbogen, Talkumgrubenbe
sitzer, Wien, III/2, Dampfschiff 
■traße 10. Bedeutendster Tal
kumproduzent Österreichs. 

Tambourlermaschinen:
Jos. Stanke. W erkstätte fü r  Fein- 

ihechanik, Troppau 71.
Teen n Ische Bedarfsartikel: 

Richard Koref, techn. BUro und 
M aschinengeschäft, Wien, IX ., 
Servitengasse 17.

WaJdek f t  W agner, Reichenberg. 
Breite Gaaae 10.

Technische Tücher:
DoUfue f t  Noack, Ges. m. b. H., 

MUhlhauten I. Eis.
H utter f t  Schrantz. A.-G., Filz

tuchfabrik. Niemes i. B. 
Teppichwebstühle:

Oscar Kohorn ft Co., Wien IV., 
Prinz-Eugen-Str. 12. 

Textilmaschinen:
C. M. Auerbach. Jacquardm aschi

nen! abrik. Ober - R osenthal bei 
Reichenberg.

E. Bauch, C. G., erste  A rnauer Tex
tilm aschinenfabrik, Arnau a. E . 

Baerleln ft Sons, M anchester, Engl. 
Rudolf & Siegfried Beck. Wien.

IX., Grfinetorgasse 12.
Felix Billig. Maschinenfabrik. Rei

chenberg. C. S. R. 
Textilmaschinenfabrik B. Cohnen, 

G. m. b. H ., Grevenbroich bei 
Köln a. Rh.

H. K rantz Söhne, A ppretur- 
maschinen-Fabrik, Aachen.

Gebr. Stäubli ft Co.. Maschinen
fabrik. Horgen (Schweiz).

C. A. Gruschwitz. A.-G.. Maschi
nenfabrik. Olbersdorf bei Zittau 
in  Sachsen.

Friedr. Haas. Lennep (Rheinland). 
Jakob Jaeggii & Cie.. Ober-W inter

th u r  (Schweiz).
Richard Koref. textil technisches 

Büro. Wien IX.. Serviteng. 17. 
Maschinenfabrik B urghardt, W arns

dorf VI i. R.
Ing. Emanuel Rusch, techn. Büro, 

Wien IV., Mfihlgaste 28. 
Maschinenfabrik ßchwelter A. G., 

Horgen-Zürlch (Schweiz).
Mabag, Maschinenbau-A.-G. Lan

genthal, Langenthal, (Schweiz). 
Sächs. Maschinenfabrik vorm. Rieh.

Hartm ann A.-G.. Chemnitz i. Sa. 
Schärer-Nnßbaumer ft Co.. TextU- 

M aschinenfabrik. Erlenbach- 
Zflrich (Schweiz).

W. Bchlafhorst ft Co., M.-Gladbach, 
Maschinenfabrik.

W ebstuhlfahrik u. Eisengießerei 
GustavThiele A.-G., Rumburg i.B . 

W alidorf f t  Baier, Dresden, Si- 
donienstrmfle 1.

Wegmann & Cie.. A.-G., Textil- 
maschinenfabr., Baden (Schweiz). 

C. H. Welsbach, M aschinenfabrik, 
Chemnitz I. 8a.

Franz Zlmmera Erben A.-G., Ma
schinenfabrik, W arnsdorf 1. B., 
Z ittau l. 8a.

Zlttauer Maschinenfabrik A. • G., 
Zittau 1. 8.
Textilmaschinen für Färberei, 

Bleicherei und Druckerei:
W arnsdorferM aschinenfabrik.Eisen- 

gleSerel n. Kesselschmiede W. Bö- 
nisch, W arnsdorf i. B.

Tex tllprl parate:
Chemische Fabrik P o tt ft Co., 

Dresden-N. 8.
Farb- u . Gerbstoftwerke Carl 

Fleseh Jr., Abtlg. Textllpräpa- 
ra te , F rank fu rt a. M ., Weiß- 
fr auen »traße 11.

Transmissionen:
Helnlks Erben ft Co.. P rerau 1. M. 
Kov&f ft Cie., Reichenberg, Fel- 

genhauerstraße 9. 
M aschinenfabrik Tannwald, Tann

wald 1. B.
S K F  Kugellagerhandelsgesellschaft 

m. b. H.. P rag  I.. Rytifskä 24. 
Niederlage in  Reichenberg: Bräu
hofgasse 14.

Trockenanlagen:
Zittauer M aschinenfabrik. A -G., 

Zittan i. Sa.
Trockenmaschinen u. Apparate:

Textilmaschinenfabrik B. Cohnen, 
G. m. b. H .. Grevenbroich bei 
Köln a. Rh.

E rnst Geßner A.-G.. Textilm aschi
nenfabrik. Aue i. Sa.

Friedr. Haas, Lennep (Rheinland). 
O bermaier f t Co., Maschinenfabrik.

Neustadt a. d . Hdt.
C. H. Weisbach, Maschinenfabrik.

Chemnlts L 8a.
Zittauer Maschinenfabrik A.-G., 

Zittau 1.8.
Troeken- u. Karbonlslarapparate:
C. A. Gruschwitz, A.-G.. Maschi

nenfabrik, Olbersdorf bei Zittau 
in Sachsen.

M. Rudolf Jah r, Gera-KeuB. 
Zittauer Maschinenfabrik A.-G., 

Z ittau L 8.
Vardolkartensohlag- u. Kopier- 

masahlnen:
Liebscher ft Bohn, Maschinen

fabrik, Gro8-8chönan 1. 8.
Verstreichmaschinen:

Ernst Geßner A.-G., Textilmaschi
nenfabrik. Aue i. Sa.

Walken:
E rnst Geßner. A. -  G.. Textil- 

m aschinenfabrik. Aue i. S.
Walkälei

R. Baumheier, ehem. Fabrik Get. 
m. b. H., Bodenbach a. Elbe.

Walzen:
C. A. Gruschwitz. A.-G.. Maschi

nenfabrik. Olbersdorf bei Zittau 
in Sachsen.

C. G. Haubold A.-G., Chemnitz 1. S. 
C. H. Welsbach, M aschinenfabrik, 

Chemnlts 1. 8.
Waren sohllder:

Gebrüder Stiepel, Ges. m. b. H., 
Reichenberg.

Warensehlelfen:
Gebrüder Stiepel Ges. m. b. H., 

Reichenberg.
.Waschpulver:

R. Baumheier, ehem. Fabrik Gel. 
m. b. H.. Bodenbach a . Elbe.

Wasser leltungslnstal latlonen: 
Waldek ft W agner, Relchenberg, 

Breit« Gasae 10.
Woherelmasehlnen:

C. M. Auerbach. Jacquardm aschi
nenfabrik. Ober - Rosenthal bei 
Reichenberg.

E. Bauch, C. G., erste  Arnauer Tex
tilm aschinenfabrik, Arnau a. E. 

Robert Hall & Sons, Bury, Ltd..
Bury (Engl.).

Richard Koref, techn. Büro und 
M aschinengeschäft, Wien, IX., 
Servitengasse 17.

M aschinenfabrik RQtl vormals Cas
par Honegger ln ROtl, Zürich, 

'  Schw elt.
Webstuhl f abrik u. Eisengießerei 

GustavThiele A.-G., Rumburg i.B . 
W ehcrel-Vorhereltungsmasehlnen: 

E. Bauch, C. G., erste  A rnauer Tex
tilm aschinenfabrik, Arnau a. E. 

Rudolf ft Blegfr. Beck, Wien IX., 
GrQnetorgasse 12.

M aschinenfabrik B urghardt, W arns
dorf VI i. B.

Schärer-Nußbaum er f t  Co.. Textil- 
M aschinenfabrik. Erlenbacb- 
Zürich (Schweix).

W. Bchlafborst ft Co., M.-Gladbach, 
Maschinenfabrik.

M aschinenfabrik Tannwald, Tann 
wald 1. B.

W ebstuhlfahrik u. Eisengießerei 
GustavThiele A.-G., Rumburg i. B. 

W hite, Child ft Beney, Wien I., 
E lisabethstraße 1.

Webgasahlrrs:
Grob ft Co., Horgen, Schweiz. 
Richard Koref, techn. Büro und 

Maschinengeschäft, Wien, IX ., 
Servitengasse 17.

WalMtffhla:
E. Bauch, C. G., e rste  A rnauer Tex- 

tilm aschinenfabrik, Arnau a. E. 
Rudolf f t  Blegfr. Beck, Wien IX..

Grünetorgasse 12.
R obert H all ft Sons, Bury, Ltd., 

Bury (England).
M aschinenfabrik Tannwald, Tann

wald I. B.

W. Bchlafhorst ft Co., M.-Gl ad 
bach.

Webstuhlfabrik u. Eisengießerei 
GustavThiele A.-G., Rumburg i.B . 

Teztli-Maschlnenfabrik Burghardt. 
W arnsdorf VI (. B.

Webschützen:
Richard Koref, techn. BUro und 

Maschinengeschäft, Wien, IX., 
Servitengasse 17.

Rud. Schulhof. Prag II., Dfevnä 6 
W ebsehü tzenabrlch tmaichlnen: 

B rügger & Co., Textil-Maschinen 
fabrik, Horgen (Schweiz).

Gebr. Stäubli & Co., Horgen- 
Zfirich (Schweiz).

Wabutenslllen:
Rudolf ft Blegfr. Beck, Wien IX., 

Grünetorgaase 12.
Richard Koref, techn. Büro und 

Maschinengeschäft, Wien, IX., 
Servitengasse 17.

W alten:
E. Bauch, C. G., erste  Arnauer Tex

tilm aschinenfabrik, Arnau a. E. 
Maschinenfabrik Tannwald, Tann 

wald I. B.
Textll-Maschinenfabrik Burghardt. 

W arnsdorf VI l. B.
Windenägel:

Karl Scdlaöek, L ittau  i. M.
Winde maschinen:

Brügger & Co., Textil-Maschinen- 
fabrik, Horgen (Schweiz). 

Masctuueniabrik bcnwclter A.-G-, 
Horgen-Zürlch (Schweiz). 

Schärer-Nußbaumer f t  Co., Textll- 
Maschinenfabrik. Erlenbach- 
Zürich (Schweiz).

Wegmann & Cie.. A.-G.. Textil- 
rnaschinenfabr.. Baden (Schweiz) 

Wolle:
Josef Dahmen, Heidelberg.

Well-, Halb- und Baumwell- 
Approturmasehlnan:

C. A. Gruschwitz. A.-G., Maschi
nenfabrik. Olbersdorf bei Zittau 
in Sachsen.

C. G. Haubold A.-G., Chemnitz 1. 8. 
C. H. W eltbach, Maschinenfabrik, 

Chemnlts 1. 8.
Wollwäseherel-Klnrlehtungon: 

Zlttauer M aschinenfabrik A.-G., 
Z ittau I. 8a.

Zahnräder:
Helnlks Erben ft Co., P rerau I. M 
M aschinenfabrik Tannwald, Tana

wald I. B.
Zentrifugen:

Felix Billig, Maschinenfabrik. Rei
chenberg. C. S. R.

E rnst Geßner. A. - G.. Textil
maschinenfabrik. Aue i. S.

C. G. Haubold A.-G., Chemnlts
I. 8a.

C. H. W elibach, Maschinenfabrik. 
Chemnlts t. 8a.

Zettelmasohlnen:
E. Bauch, C. G., erste  A rnauer Tex- 

titm aschinenfabrik, Arnau a . E. 
W. Schlafhorst ft Co., M.-Gladbach.

Zeugdruek-H II f (maschinen: 
Zlttauer Maschinenfabrik A. • G., 

Zittau I. 8.
Zougdruekerelmasehlnen:

C. G. Haubold A.-G., Chemnlts
I. 8a.

Franz Zimmert Erben A.-G., W arns
dorf (Böhmen), Z ittau (Sachsen). 

Zwlrnerelmaschlnen:
Carl Hamei A.-G. ln Schönau bei 

Chemnitz t. Sa.
Richard Koref, techn. Büro und 

Maschinengeschäft, Wien, IX., 
Servitengasse 17.

Maschinenfabrik Schwelter A.-G., 
Horgen-Zürlch (Schweiz).

W. Schlafhorst ft Co., M.-Gladbach, 
Maschinenfabrik. 

T ex tll-M asch inen fab rik  B u rg h a rd t, 
W arnsdorf VI f. B.

Wegmann ft Cie.. A.-G.. Textil- 
masehinenfabr,. Baden (Schweiz).

Zwirnspulen:
Anton Pohl. mech. Holzwaren

fabriken. Pasek a. I. 
Zyllnder-Belederungsmaschlnen: 

Dronsfield Brothers Limited, Atlas 
Works. King Street. Oldham, 
England.

Zylinderlederhülsen:
Richard Koref, techn. Büro und 

Maschinengeschäft, Wien, IX., 
Servitengasse 17.

Zyllndartrockanmaschlnen:
C. G. Haubold A.-G., Chemnlts t. 8.
C. H. Weißbach. Maschinenfabrik 

Chemnitz I Sa.
Felix Billig. M aschinenfabrik. Rei

chenberg. C. S. R.
Zupf maschinen: 

Textilmaschinenfabrik B. Cohnen.
G. m. b. H .. Grevenbroich bei 
Köln a  Rh.
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W ichtige V o rte ile  gegenüber V ielexzenterm asch inen! 

G e r i n g e r  V e r s c h l e i ß !

G. F. Grösser, Markersdorf (ctariMM) (pfß)
Gegründet 1869. Gegründet 1869. ^

C. A. GRUSCHWITZ A.-G,
OLBERSDORF LSa.

l i e f e r t  a ls S p e z i a l i t ä t :
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllDllilllllllllll

Sämtliche ülasdiinen zur Ueredelung 

pnn Geiaeben. Komplette Einrichtungen 

lür Bleicherei, nurcerisalinn, Färberei, 

Hppretur ü . Druckerei, ü lasdiinen zur 

Ausrüstung non Cards und Uelnets. 

Trockenapparate, Kanal- and Kammer-

K alande r  2 W . , „ „  n. « f l *  h l W l M l  P U S S M .
Unsere F irm a  ist n ic h t  id e n t is c h  mit den Kema-Werken, früher Carl Gruschwitz, Ketten.

UND* EISENQIESSEREI GUSTAV THIELE, A.-G., RUMBURG, C.S.R.
Mechanische WebstUhle

in erstklassiger Konstruktion und Ausführung, einschützig, 
sowie mit einseitigem und doppelseitigem Schützen
wechsel zur Herstellung von jeder A rt von BdUfflWOlI-, 
Leinen-, Halbwoll-, Kammgarn-, Dutewaren, in allen 
erforderlichen Blattbreiten, besonders erprobte Systeme 
für die Erzeugung von den leichtesten KdlikOS bis zu 
den schwersten SegeltUchern in den Blattbreiten von 

Vj — 4  Meter.
Spezialwebstühle für Warnsdorfer Hosenstoffe. 

Schaftmaschinen verschiedener Systeme,

Konusscher- u. Aufbäummaschinen
in vollendetster Ausführung.

Spezialität:

Frottier -  Webstiihle
für Schaft- oder Jacquard

waren.

RohguB
In la. Qualität nach 
eigenen und fremden 

Modellen.



IV 1. August 1927.

Automatischer Riemenumschlinger von höchster technischer Vollendung!

Abbildungen eines R i e m e n t r i e b e s ,  welcher

500 PS. bei 36*3 m
Riemengeschwindigkeit überträgt, m it eingebautem

ttIH. P.“* R O L L E N G E T R I E B E
und einer

W E L L E N -B E N N -K U P P L U N G
fü r einen Generator=Antrieb.

HEINIK PKEKAU
GRÖSSTE S P E Z I A L F A B R I K  der £■ S. R. für T R A N S M I S S I O N E N .

A  OliBiii. Fabrik Sandoz, Basel.
Farbstoffe

für alle Zweige der Textilindustrie.
F ü r B a u m w o lle : Basische, direkte, Diazamin-, Parasulfon-, Küpen- u. Schwefelfarbstoffe. 
S p e z i a l i t ä t :  Chromfarbstoffe, lichtechte Direktfarbstoffe, Ima- und Imavatfarben zum 

Färben von Immunsarn.
F ü r W o lle : Basische, Säure, Beizen, Chromosol und Küpenfarben.
S p e z i a l i t ä t :  AlizarinfarbstoHe von ausgezeichneter Lichtechtheit und vorzüglichem 

Egalisierungsvermögen.
Farbstoffe für Seide, gemischte Gewebe, Kunstseide, Holz, Stroh. Papier, 3ute, Seife, Lacke etc. 
Spezielle Farben zum Dberfärben von Baumwoll- u. Halbwollböden, die weiBe und gefärbte 

| Immungarneffekte enthalten.

| X / o r t r o + o r -  Reichenberg, Ernst Schumann, Wiener Str. 46. 
! V C I  L I t J L t J I  , Brünn, Karl Adam, Falkensteinergasse 49.

iüaw'ii'iTaiiü
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